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I n h a 1 1.

Zusammengestellt von C. Schuster.
Anmerkunff. Fiir die Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sei folgendes bemerkt: Die Namender Kryptogamen sind in II. vollstandig aufgefiihn, indessen bei den bekannten Arten nur derOattungsname. wahrend bei den neuen Arten, Varietaten und Formen der voile Name und Autor

i^-.f"-^ -"V"^^" ^'"?, gesperrt gedruckt. Fur den Beitrag zur Moosflora des Er7gebirgesvon Roll ist wieder em vollsiandiges Verzeichnis hergestellt. In III, IV und V, welche sich aut das
^eiblatt beziehen sind die Klammern der SeitenzahJen der Kurze wegen fortgclassen. Ein hinterder Seitenzahl weist auf eine Abbildung <Texttigur) bin

I. Originalarbeiten.^ Seite
Blagaic, K. Boletus conglobatus, eine neue Spezies 10 11
Herrmann, Emil. Bestimmungstabelle zu den Taublingen 331 341
Hieronymus, G. Aspleniorum species novae et non satis notae. Be-

schreibungen von neuen Arten und Bemerkungen zu alteren Arten
der Gattung Asplenium. 2. Mitteilung \ , 210 266

Hohnel, Franz von. Fungi imperfect i. Beitrage zur Kenntnis
derselben

, 129—208
KeiBler, Karl von. Revision der von Sauter aufgestellten Pilze {an Hand

dessen Herbars) 352—361
Lettau, G. Schweizer Flechten I 84 128
— Schweizer Flechten II

^ 267 312
Lorch, Wllhelm. Uber das Vorkommen von Calciumoxalatkristallen in den

Sporogonien von Polytrichum commune L. 342 349— Uber kunstlich hervorgerufene Sporenausstreuung bei P o 1 y -

trichumcommuneL 350 351
Moller, Hjalmar. Beitrage zur Moosflora Javas, Straits Settlements und

Birmas '.
, , 313—330

Roll, Julius. Vierter Beitrag zur Moosflora des Erzgebirges 12—49
Timm, R. Zum achtzigsten Geburtstage Wamstorfs 50 53
Warnstorf, C, "Qbersicht der euiropaischen gelapptblattrigen Arten der

Gattung Jungermannia L. p. p. oder Lophozia Dum. , . 64—83
Zschacke, Hermann. Die mitteleuropaischen Verrucariaceen 1 9

11. Pflanzennamen des Textes.
Abrothallus 276.

Acanthocladium 326.— scabrjfolium Broth. 326, 327*.
Acanthotheciella 162.

Acanthothecium 162.

Acanthostigma 162.

Acarospora 87, 89, 92, 98, 108.

110. 118, 127, 270. 271, 272,
280, 283. 291. 296, 304. 308.

Acrocladium 23.

Aegerita 157. 158.

Aerobryopsis 321.

Agaricus 356.
Alectoria 102, 106, 107. 112, 114,

121, 123. 124. 273, 275, 277,
293. 294, 299. 301.

AUarthonia 283, 296, 306.
Amerosporium 158, 159.

Anaphysmene 190.
Anema 92.

Anoectangium 317.

109.

274.

120.

278,

Anthostomella 144, 180.

Anthracoidea 361.

Apioporthe 183.

Apiosporium 167.

Aposphaeria 308. 312.

Aposphaerina v. H. 176.— episphaeria v. H. 176.

Aposphaeriopsis Pini-silvestris (Ferrarig)

V. H. 142, 143.

Apostemidium 357, 358.
Arcyria 356.

Archenia 356.

Arthonia 121, 123, 127, 268. 302.
Arthopyrenia 112, 120, 127, 268.
Arthrorhaphis 104.

Ascochyta 139. 141, 165, 166. 356.
Ascochyta Lycii (Desm.) v. H. 166.

Ascospora 137.

Aspicilia 87, 89. 90. 92, 99, 100, 103.

104, 111, 118. 284, 288, 290. 291
298, 304. 306—310. 312,



/

IV Pflanzennamen des Textes.

Asplenium argentinum Hicron. 249.

Bangii Hieron. 245.

var. subintegerrima (Rosenst.)

Hieron. 246.

barbaense Hieron. 214.

bcnguetense Hieron. 264.

Bradeorum Hieron. 217.

brisbaneense Hieron. 211.

brisbaneense Hieron. var. fissiloba

Hieron. [212.

camptorachis Kunze 228.

cirrhatum Rich. 259.
— var. acutiserrata Hieron. 259.

Claussenii Hieron. 241.

i. angustifolia Hieron. 243.

f. latifolia Hieron. 244.

1 nigricans Hieron. 244.

Cruegeri Hieron. 254.

Dayi Hieron. 225.

diplosceuum Hieron. 232.

Hagenbeckii Hieron. 252-

harpeodes Kunze 234.— var. glaucovirens Hieron. 235.

var. Glazioviana Hieron. 236.

var. incisa (Rosenst.) Hieron. 238.

harpeodes Kunze var. jucunda (Fee)

Hieron. 235.
— var. major Hieron. 237.

Hoffmanni Hieron. 258.

Hostmanni Hieron. 256.

Humblotii Hieron. 263.

Macraei Hook, et Grev. var. angusti-

folia Hieron. 232.

Macraei Hook, et Grev. var. originaria

Hieron. 230.

— var. stricta Hieron. 231.

Mourai Hieron. 220.

paraguariense Hieron. 261.

potosinum Hieron. 247.— var. incisa Hieron. 248.— var. semipinnata Hieron. 248.

pseuderectum Hieron. 239.— var. dissecta (Kuhn) Hieron. 240.

Schlechtendahlianum Hieron. 218.

Sellowianum Presl 222.

simillimum Kuhn mscr. 213.

Sintenisii Hieron. 251.

sphenolobium Zenker 226.— var. diplaziosora Hieron. 229.

Spruceanum Hieron. 260.

tabinense Hieron. 224.
— viviparoides Kuhn in sched. 216.
— Weberbaueri Hieron. 210.

Asttrodothis 204, 205.

Asteroma 170, 193.

Abteromella 169.

Atichia 167.

Aulacomnium 23, 34.

Bacidia 97, 107, 125, 268. 289. 292, 293,
297, 298, 300, 302, 307. 309.

Bactrexcipula 161.

Strasseri v. H. 161.

Baeomyces 105.

Bakerophoma 315.

Barbella 321.

Barbilophozia 55, 56, 71, 75.

Barbula 317.

Bartramiaceae 320.

Belonidium 361.

Belonium 358, 361.

— minutissimum (Batsch) Keissl. 358.

Beltraminia 100, 120, 285, 290, 308.

Biatora 110, 114, 117, 121, 122, 283,

289, 292. 296—298, 300. 302, 306,

309, 311.

Biatorella 89, 96, 98, 103, 105, 106,

108, 118, 271, 274, 278, 296, 300,

304, 306. 308.

Biatorina 92, 114, 121, 194, 300.

Blastenia 89, 95. 99, 104, 123, 125, 127.

270, 271. 272, 279, 281, 284, 290.

292. 295, 298, 303. 307, 309.

Boletus 10, 11, 356.

Boletus conglobatus Blagaic 10.

Botryella 140.

Botryodiplodia 172, 188.— corylicola v. H. 188.

Botryogene 157.

Botryophoma 186.

Botryosphaeria 172, 173, 175, 185.

Brachvmenium 318:

Brachytheciaceae 329.

Brachythecium 34, 37, 40, 329.

Braunfelsia 314.

Bryaceae 318.

Bryum 27, 36, 318.

Buellia 90, 91. 93, 100. 102, 109, 113,

115—117, 121, 123, 127, 128, 269.

271. 272, 275. 277, 284, 291, 293.

295, 297. 301. 303, 304, 309. 311, 312.

Calicium 114. 121, 300, 301, 311.

Callicostella 324.

Calliergon 23.

Calloria 356.

Caloceras 357.

Caloplaca 87. 89, 90, 92. 93, 95. 99, 100,
103, 104, 108. 110. 125, 127, 128.
269—272, 275. 279, 281, 284, 288,
290, 291, 295, 297, 301. 304. 307—311.

Calymperaceae 316.

Calymperes 316.

Calymperaceae 316.

Camarosporium 143. 178. 184, 187.
Campylopus 314.

Candelaria 126, 127.

Candelariella 87, 89, 92. 99, 102, 103,
108. 110. 115. 127, 269, 271. 272.
280, 284, 288. 290. 291, 294 298
300. 304. 306. 307—310.

Cantharellus 357.
Carlia 170, 195.

Catillaria 88. 92, 97. 114. 121, 125—127.
268, 270. 283. 300, 304, 306.

Catocarpon 97, 102. 105. 110. 297.



Pflanzennamen des Textes. V

Catopyrenium 91.

Celidium 107, 128.

Cenangium 357.

Ceratodon 28.

Ceratostomella 152.

Cercidospora 307.
Cetraria 105—107. 112.

121, 123, 275, 277,
290—294. 298, 299,

115-

278,

301.

-117, 119,

281, 284,

304, 305,

115—117,
280. 283,

302—305.

126, 268,

292, 296,

308, 309, 311.
Ceuthospora 131, 173, 174.
Chaenotheca 301.

Chaetodiscula 159, 160.

Chaetomella 159.

Chaetopyrena 131. 132.

Chaetostroma 157, 158.

Chara 19.

Cheilaria 190. 194.

Cladonia 89, 95, 105. 106, 113,

122, 125, 272, 273, 277,

287, 289—294. 297, 298. 300
307, 309, 311.

Cladosporium 135.

Claopodium 324.

Clastobryum 322.
Clavaria 357.

Cliostomum 194.

Clisosporium 181.

Coenogonmm 273, 311.

Coleophoma 206.
Collema 87. 89, 92. 95, 96, 99,

, 271, 272, 280. 282, 283,
297, 306, 307, 310, 311.

Collybia 356.

Conida 288, 307, 311, 312.
Coniocybe 301.

Coniosporium 293.

Coniothecium 121.

Coniothyrium 142, 143, 145. 146, 147,

180, 181, 194, 195.

Cordyceps 357.
Cornicularia 105.

Craterellus 357.
CraterocoHa 360.
Crocynia 88, 94, 279, 283.
Cryptomela 189.

Cryptosporium 162, 188, 189,
Ctenidium 325.

Cucurbitaria 144, 147, 150,

186, 187, 188.

Cucurbitula 179, 180, 182.

Cyanochyta 156, 157.
Cyanophomella 156, 157.

Cyclodictyon 324.
Cylindrophoma 137.

Cyphelium 121, 278, 294, 298, 300, 304.
Cyphella 357, 358, 359.
Cytoplea 146.

Cytosphaera 142.

Cytosporium 186.

191.

151, 178,

Dacampia 357.

Dacryomyces 164, 360.

Daedalea 360.

Darluca 140, 141,

Dasyscypha 164, 358.
Decampia 302.

Dendrodochium 164.

Dendrophomella 176.

Dermatea 178. 357.

Dermatocarpon 3, 91, 93, 103, 125. 127,
278, 279, 282, 288. 292. 302. 306—310.

Diachora 192, 193.

Diachorella v. H. 192.— Onobrycliidis (DC.) v. H.193.
Diaphanodon 321.

Diaporthe 192. 206, 207. 208, 209.
Dichomera 184, 185, 186, 187.— Saubinetii (Mont.) Cooke var. oreades

(Fr.) V. H." 184.

Dicranaceae 314.

Dicranella 23. 28, 36. 37. 38.

Dicranodontium 314. '

Dicranum 23, 34, 314.

Dictyodothis 185, 186.

Diderma 357.

Didymella 100, 104. 106, 109, 128, 139,
273.

Didymochora v. H. 171, 172.— betulina v. H. 172.

Didymodon 34.

Didymosphaeria 106. 360.
Dilophozia 55, 56.. 71, 75.

Dinemasporiella 160.

Dinemasporippsis 160, 101.

Dinemasporium 160, 161, '358.

Diplodia 139, 142, 144. 148. 178, 182,
186, 188.

Diplodina 139, 141, 165, 200.
Diplopeltis 168.— Fumago v. H. 168.

Diploschistes 88. 93, 125, 269, 270. 283.
Diplotomma 90, 93. 284.
Discina 357.

Discosporium 178.

Discothecium 90. 103, 128, 276. 360.
Discula 178.

Distichophyllum 324.

Ditrichum 314.

Dothichiza 135, 173. 175, 176, 177—179.— minor (E. et Ev.) v. H. 176.

Dothidea 173, 183. 185, 191, 195.
Dothideales 202.

Dothiopsis 174.

Dothiora minor v. H. 176, 177.
Dothiorella 145, 172—183, 185.— Hoffmann! v. H. 174.— juglandina (Died.) v. H. 174.
Dothiorina 173. 179.

Dothisphaeropsis 195.— concentrica (D.) v. H. 195.

Drepanocladus 19, 21, 23, 28, 34, 36, 38.

Echinothecium 109. 120. 128. 272, 276,
278, 282, 285, 299, 301.

Ectropothecium 325, 326.



VI Pfianzennamen des Textes.

Ectropothecium ichnotocladum (C. Miill.)

Jaeg. var. filirameum Broth. 326*.

Endocarpon 93. 127, 280. 282.

Endopyrenium 278.

Entodon 323.

Entodontaceae 322.

Entosthelia 278. 306.

Eriospora biparasitica v. H. 144.

Eriosporella v. H. 163.

Eriothyrium 169.

Erythrodontium 323.

Eupropolella 131.

Eurhynchium 38.

Euryachora 171, 172, 192.

Exodictyon 315.

Fissidens 315., 316.

Fissidentaceae 315.

Floribundaria 321.

Fuligo 360.

Fusarium 166, 189.

Fusella 159.

Fusicoccum 173, 174.

Garckea 314.

Garovaglia 321.

Gasparrinia 91, 92, 93. 99, 109, 284, 288.

290, 291. 301. 307—310.
Gelatinosporium 177, 182.

GibbercUa 138, 156. 157.

Gloeosporidium 167.

Gloeosporium 133, 163—166
Glypholecia 282, 283.

Glyphothecium 320.

Godronidla 160.

Grandinia 357.

Gyalecta 270.

G5minostomie]la 317.

Gyromitra 357.

Gyrophora 105. 107, 110. 113, 114, 116,

118, 274, 275, 279, 280, 285. 311.

Haematomma 118.

Hainesia 163—166.— Lythri (Desm.) v. H. 164.

Haplosporella 142—146, 178, 181.

Haplotheciella 195.

Haplozia 55.

Harposporella
Helotium 357-

Helvella 357,

Hendersonia 137, 149. 150, 157, 178. 184,
185, 187, 202. 203.

Hendersonula 177, 183, 185.
— conglobata (Sacc.) v. H. 183.

Heppia 289.

Himantocladium 321.

Holomitrium 314.

Homaliodendron 322. 323.

Hookeria 324.

Hookeriaceae 324.

Hormiscium 167, 168.

Huraaria 359, 361.

191.

-359.

Hyalopycnis 152. 153. 154.

Hydnum 357.

Hygrohypnum 28, 34, 37, 38.

Hymenelia 312.

Hymenodon 319.

Hymenopsis 159, 160.

Hymenula 163, 164.

Hyophila 317,

Hypnodendraceae 329.

Hypnodendron 329, 330.

Hypnum 28, 34, 36, 37.

Hypomyces 152.

Hyponectria 134.

Hypopterygiaceae 324.

Hypopterygium 324.

Icmadophila 115, 277, 294, 300.

Illosporium 110, 128.

Ischnostroma 203—205.

Isopterygium 327, 328.

Isothecium 322.

Jonaspis 126.

Juagermannia 54—83.

Jungermanniaceae 54.

Karschia 303, 312.

Kellermanuia 202, 203.

Lachnea 358, 361.

Lachnella 357. 361.

Lachnum 358—360.
Lactarius 152.

Laestadia 195.

Lasmeuia 146.

Lecanactis 270, 311.

Lecania 87, 92, 99. 127.

Lecanora 87, 89, 90—92, 95, 96, 100,

103, 104. 106. 108—110. 112, 113,

115. 118, 119, 122, 123, 125—127.
269—274, 276, 278, 280—282, 284.
285, 288, 290—294, 297—304, 306—
312.

Lecidea 87, 88. 92, 94, 97, 101—108,
110, 114.-118. 120—128. 194.
268—274, 276. 277, 280, 283, 288—294,
296—304, 306—311.

Leiocolea 55, 56.

Leiomela 320.

Lembophyllaceae 322.
Lepiota 356.

Lepraria 93, 127.

Leproplaca 93.

Leptodontium 317.

Leptodothiorella v. H. 173, 175.— Berengeriana (Sacc.) v. H. 175.
Leptogiuna 95, 101. 126, 268, 271, 278.

280, 283, 289, 292. 298. 303, 307.
309, 311.

— tetragonoides Lettau ' 289, 298, 311.
Leptosphaeria 141, 310.
Leptosporium 164.

Rubi (West) V. H. 164.



Pflanzennamen des Textes. VII

Leptostomum 318.

Leptostroma 192. 197.

Leptostromella 191, 197, 198.

— Cytisi (Fuck.) v. H. 198.

Leptothyrium 171, 189. 191, 198.

— alpestre (Ces.) v. H. 171.

Leptotrichum 28. 34, 36.

Leskeaceae 324.

Letharia 102. 112. 113, 116. 121, 278.

293. 299, 301.

Leucobryaceae 315.

Leucobryum 315.

Leucodentaceae 320.

Leucophanes 315.

Libertiella 166, 188. (

Linochora 197. 199, 200.

— caricineUa(Sacc.etRg.)v.H.199, 200.

Lisea 157.

Lithographa 294.

Lithoicea 87, 91, 96.

Lobaria 277, 278, 309.

Lophodermellina 191, 197.

Lophodermina 130.

Lophodermium 130. 191, 197.

Lophozia 54, 55, 59, 60, 61. 67, 68, 72,

77, 78, 81.

Macrodiplodia 148.

— macrospora (Earle) v. H. 148.

Macromitrium 318.

Macrophoma 133. 137, 138, 142, 175.

Macrothamnium 325.

Massaria 141.

Mazzantia 192.

Mazzantiella 194.

Melanconium 159.

Melasmia 193. 194.

Melaspilea 298, 311.

Merulius 357.

Metasphaeria 131. 268. 285.

Meteorium 321.

Microdiplodia 178.

Microdothiorella 185.

Microglaena 297, 299, 311.

Microsphaeropsis 178.

Microsporella 146, 147.— pityophila V. H. 146, 147.

Microthamnium 325.

Microthelia 92, 273. 283, 296, 304. 306,

308. 311.

Mniaceae 318.

Mniodendron 330.

Mnium 318.

MoUisia 358.
— epithelephora (Saut.) Keissl. 358.

Morchella 357.

Moriola 297. 311.

Mycobilimbia 278.

Mycogone 152.

Mycorhynchella v. H. 155.— Betae (Hollr.) v, H. 155.
— exilis V. H. 155, 156.

— inconspicua v. H. 156.

Mycorhynchus 155.

Mycosphaerella 136.

Myrioconium 194.

Myrothecium 159.

Myxofusicoccum 178.

Myxormia 159, 160.

Myxosporium 166. 177, 178. 182.

Myxothjrrium 130.

Naemospora 174.

Naevia 134.

Nardia 72.

Neckeraceae 321.

Neckeropsis 321.

Nectria 156.

Nectriella 156.

Nephroma 116, 124. 278, 293.

Nesolechia 276.

Normandiua 101.

Ochrolechia 112, 119, 121, 275, 284. 293,

299, 308. 309.

Octoblepharum 315.

Oedicladium 320.

Oligotrichum 34. 38.

OUula 163.

Ombrophila 359.

Opegrapha 87, 127.

Ophiobolus 162,

Ophiochaeta 162.

Orbilia 359.

Orthorrhynchium 321.

Orthotrichaceae 317.

Otthia 188.

Ox3nThyncluum 329.

Pachyphiale 268.

Pachystromaceae 202.

Pannaria 279, 287, 292, 298. 303. 307, 309.

Panus 358.

Papillaria 321.

Papularia 194.

Paraphysorma 3.

Parmelia 89. 95. 99. 102, 106. 108. 110.

112—114. 116, 119—122. 123, 126,

127, 269—272. 275. 277. 278. 281.

287, 291. 293. 294. 299. 301, 304.

311. 312.

ParmelieUa 280.

ParmeUopsis 102, 112. 117. 121, 123,

278. 291, 293, 294, 299. 301. 304,

310, 311.

Parodiella 132.

Paryphydria 359.

Patellaria 358.

PatineUa 294.

Peccania 283.

Pelekium 324.

Peltaster 168.

Peltigera 110. 113. 116. 117. 271. 277.

278, 280, 284. 289, 290. 292. 298.

303, 305, 311.

Peltistroma {P. H.) v. H. 201.



VIII Pflanzennamen des Textes.

Peltistromella brasiliensis v. H. 201.
Pericliaena 358.

Perisporium 134, 135.

Pertusaria 'l07, 122. 127, 269, 274, 279,
280. 311.

Peziza 358—361.
Pezizella 164, 358.
Phacidium 131, 133.

Phacopsis 121, 128, 301.
Phaeochora 145.

— Chamaeropsis (Cooke) v. H. 145.
Phaeospora 87, 101.

Pharcid.a 88, 100, 128. 276, 279, 303, 310.
Philonotis 27, 36. 40. 320.
Phlyctaena 191.

Phoma 129. 132—136, 145, 151, 156,
177, 179—182. 186. 194, 195. 202,
206—209. 357.

Phomopsis 186, 192, 206—209.
Phragmidium 136.

Phragmopeltis (P. H.) v. H. 201.
Phragmotrichum 150, 151.

Phyllachora 192, 197. 199, 200.
Phyllosticta 129, 133, 135, 136, 165—167.

170, 195, 206—209.
Physalospora 175.

Physcia 90, 95. 96, 100. 109, 120, 124.
125. 127. 128, 269, 271—273, 276.
278. 279, 281—285, 287. 288. 301.
304. 307—312.

Physma 95, 99. 283. 285.
Piestospora 137.

Piggotia 171, 172.

Pilgeriella 175.'

Pilidium 191, 193.— concavum (Desm.) v. H. 194.— protuberans (Sacc.) v. H. 193.
Pilopogon 314.

Pinnatella 321.

Piptarthron 202.— macrospora {D. et M.) Mont. v. H. 203
Piringa 186.

Pistillaria 360.

Placodium 89, 92, 95. 99, 109. 110, 272,
284, 285. 288. 301. 310.

Placosphaeria 191—194.
Placynthium 104. 271. 283, 297.
Plagiothecium 38.

Platysma 105.

Plenozythia 137, 138.

Pleosphaeria 132.

Pleosphaeropsis 142.

Pleospora 129, 357.
Pleurophoma 151, 178.
Pleurophomella 173, 174, 178, 179.— Aceris v. H. 179.— inversa (Fries) v. H. 174.
Plicaria 358.

Plicariella 359.

Pogonatum 38, 320.
P<Alia 28. 36.

Polyblastia 3, 4, 6, 7, 8. 9, 87, 88, 126. 127
287. 288. 295, 302, 303. 306, 310, 311.'

Polyblastia allobata (Stzb.) Zsch. 8.

Polycoccum 360.

Polyporus 360.

Polystictus 360.

'Polystigma 149. 150.

Polytrichaceae 320.

Polytrichum 23. 28, 34, 38, 342, 350.
Porina 270.

Porocyphus 92. 125, 283.
Poroidea 360.

Pottiaceae 316.

Protoblastenia 87, 88. 92. 126, 270. 271,
288, 296, 306. 308.

Psalidosperma 161, 162.
Psamma 134.

Pseudevernia 102.

Pseudodichomera 178, 186—188.
Pseudolachnea 160, 161.

Pseudopeziza 134. 165.

Pseudoplectania 358.

Pseudorhytisma 194.

Pseudostegia 188, 189, 191.

Pseudotryblidium 358, 359.
Psilonia 158.

Psora 102. 112, 124, 280, 283. 289, 294,
296, 300. 306. 307. 309.

Psoroma 118, 298. 303, 307, 309.
Psorotichia 89, 92. 98, 112, 127, 280.
Pterobryopsis 321.
Pterula 360.

Pterygium 283.
Puccinia 140.

P>Teuochaeta 131.

Pyrenochaetina 132.

Pyrenopeziza 194.

- Pyrenophora 132.

Pyronema 360.

Racomitrium 28. 36.

Ramalina 106, 275. 278.
Rcaderiella 195.
Rehmia 312.

Reticularia 360.
Rhabdospora 144.

Rhacopilaceae 324.
Rhacopilum 324.

Rhaphidostegium 328.
Rhizocarpon 87. 88. 90, 97. 98, 102—105

108. 118. 127, 128. 269—274. 280,
291, 310, 311.

Rhizogoniaceae 319.
Rhizogonium 319.— salakanuin Broth. 319*.
Rhodobryum 318.
Rhynchomyces 155.
Rhynchostegium 38. 329
Rhytisma 193. 194.
Rhytismella 194.
Rinodina 95, 100. 102. 104. 110 113

11^' III ^^^' 1^^' 125. 127; 269;
2^' 276. 279, 281. 284. 285. 288.
290. 292, 295, 297, 298. 303. 30^-310.

Rosellinia 109. 180.
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200.

150, 198, 199,

Rosellinia-Coniochaete 180, 183.

Russula 152. 153.

Sacidium 171.

Sapronaema 194.

Sarcogyne 96, 98, 103, 108, 306, 308.

Sarcophoma 133.

Sauloma 324.
' Schistidium 34, 37.

Sclerochaeta 132.

Scleroderris 182.

Sclerophoma 132. 134, 135, 178. 179.

Sclerophomella 129, 136.

Sclerophomina 132.

Sclerothyrium 145, 180. 181.

— minor (Ell. et B.) v. H. 145, 146.— rhamni (D.) v. H. 146.
~- Tamarisci (Mont.) v. H. 145, 146, 181.

Sclerotium 152, 360.

Selenospora 164.

Sematophyllaceae 328.

Sem^tophyllum 329.

Septochora 200.
•— samaricola (Died.) v. H.
Septoria 137, 148, 149,

202. 203.

Septoriella 200.

Septothyrella 161.

Sirosphaera 205.

Sirothecium 126, 128. 269.

Solorina 271, 284, 290, 292, 298, 303,

305, 307, 309. 311.

Sphaerella 131. 136. 139. 141. 170. 195.

Sphaeria 129, 130, 133—135, 139—141,
151—154, 183, 187, 195, 200.

Sphaerocista 177. 178, 182.

Sphaeromphale 4.

Sphaeronaema 152, 153. 155.

Sphaeronaemella 151, 152, 154, 155.

Sphaeropezia 131.

Sphaerophorus 276.

Sphaeropsis 133. 135. 142, 145. 177. 182.

Sphaerulina 285.

Sphagnaceae 314.

Sphagnum 13—49, 59, 73, 314.

acutifolium Ehrh. var. capitatum
Ang. * pallens 23.

• * pallescens G. 40.
* virescens G. 40.

var. congestum Grav. * purpureum
23.

* roseum G. 40.

— var. deflexum Sch. * roseum G. 40.

— var. elegans Braith. * pallido-

roseum 28.
* purpureum 13.

. * roseum 32, 34.

— var. gracile RI. * pallens 28.

• pallescens 32.

— var. microcephalum Rl. * pur-

pureum 47.
* roseum 47.

— var. pulchrum Rl. * roseum 28, 40.

N

Sphagnum acutifolium Erh. var. pulchrum
* purpureum 34. 40.

var. tenellum Rl. * roseum 28.

— auriculatum Sch. var. corniculatum
Rl. * fuscoater 15.

var. submersum W. fuscoglaucura

15.

— balticum Russ. var. congestum Rl.

* flavescens 27.
* fuscoflavescens 27.

var. crispulum Rl. * aureum 27.

var. livonicum Russ. * pallens 27.

var. moUuscum Rl. * aureum 27.

* flavescens 27.
* ochraceum 27.

— var. recurvum Rl. * aureum 27.

* flavescens 22. 33.

r- * flavum 27.
* fuscoflavescens 33.

* ochraceum 27.

— var. tenellum Rl. * flavovirens 22.

brevifolium Rl. var. angustifolium

Jens. * ochraceum 30.

— var. capitatum Grav. * flavescens

14. 36.
* ochraceum 36.

pallens 33. 36.

— var. crassicaule Rl. * flavescens 14,

33, 36, 43.
* flavovirens 30, 36.

* fuscopallens 49.

* pallescens 36.

f. squarrosulum Rl. * ochra-

43.
* virescens 14.

var. densum Rl. * flavescens 36.

* flavovirens 43.

* fuscoflavescens 43.

* ochraceum 36, 43.

* pallens 36.

— * pallescens 26.

var. flagellare Rl. * pallens 36.

var. fragile Rl. * albovirens 22.

f. ambl3rphyllum 22.

* flavescens 27.

* fuscoflavescens 43.

* griseum 45.

* pallescens 36, 46.

var. gracile Grav. * pallens 27.

— var. humile Schl. et Rl. f. capi-

tatum Grav. * pallescens 36.

— var. humile Schl. et JU. * flaves-

cens 2d-
* flavum 36.

— — * ochraceum 36.

* pallens 36.

— var. immersum Rl. * flavescens 22.

— * laetevirens 22.

— var. laxum Rl. * pallescens 36.

— var. macrophyllum Rl. f. robustum
Rl. * fusco-glaucovirens 30.

— var. molle Rl. f. crispulum Russ.

paUens 36.

ceum
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Sphagnum brevifolium Rl. var. moUe RI.
* flavescens 14.

* fuscoflavescens 33, 43.
* pallens 27, 43.

f. laxi-capitatum Rl. * flaves-
cens 36.

var. patulum Rl. * flavescens 14, 27.— * ochraceum 43.— * pallidovirens 49.— var. robustum Rl. * fuscoflaves-
cens 33.

var. Roellii Schl. * flavescens 30.
var. squamosum Ang. * flavo-

virens 14.

— var. squarrosulum Rl. * flaves-
cens 43.

* fuscoflavescens 43.
* fuscum 30.
* ochraceum 33, 43.

var. strictiforme Rl. * flavescens
43.

— * pallens 26. 36.
var. subfibrosum Rl. * flavescens

30.

*flavum 30.
* ochraceum 30.— var. submersum Rl. * flavovirens

30.

— * fusco-glaucovirens 30.
var. tenellum Rl. * pallens 49.
var. tenue Kling. * flavovirens 46.— * laetevirens 46.

Kling. * flavescens 36.
* ochraceum 36.
* pallescens 43.

var. teres Rl. * pallens 43.
compactum DC. var. densum Rl.
* fuscoflavescens 27.

contortum Schltz. var. ambiguum Rl.
* flavofuscescens 31.

* fuscoflavescens 18.

f., Umosum Rl. * gn'seum 46.— * pallens 15, 46.
var. brachycladum W. * palles-

cens 46.

var. compactum W. * griseum 46— * pallens 46.— pallescens 18.— * versicolor 18. ^

var. cornutum Rl. * fuscovirens 46.
var. cymbifoHum Rl. * pallens 18.
var. falcatum Caxd. * flavescenslS.— * pallescens 18.

var. gracile Rl. * rufescens 31.— var. heterophyllum Rl. * griseum
46.—

•
* violaceum 46.

var. laxum RI. * flavescens 39.
var. fimosum Rl. atrovirens 15.
var. patulum Rl. * fuscescens 15.— * fuscopallens 36.
var. pseudobesum Rl. fusco-

virens 46.

Sphagnum contortum var. pseudobesum
Rl. * pallidovirens 46.

var. revolvens RI. * griseum 46.— * versicolor 18.

var. rigidum Rl. * fuscoglaucum 18
var. robustum Rl. * pallescens 18.

var. stellare Roth * fuscescens 46.— * fuscoflavescens 46.

var. strictum Grav. * fuscopallens
46.

31.

var. tenellum Rl. * pallens 18.

var. teretiusculum Rl. flavovirens

* fuscescens 46.
* fuscopallens 15.
* glaucum 18.
* griseum 46, 49.
* pallens 46.
* pallescens 18.
* versicolor 18.

46.

var. turgescens Rl. * fuscopallens

* pallens 15, 18
i

* versicolor 15
cupressiforme Rl. var. brachycladum
Rl. * griseum 46.

cuspidatum Ehrh. var. compactum
Rl. * flavescens 41.

* flavovirens 35, 41.
* fuscopallens 41.
* pallens 32. 35, 41.

var. deflexum Rl. * flavovirens 20.
* pallens 48 '

* flavescens 25.

var. falcatum Russ. * flavescens 25.
* flavovirens 20.
* glauco-fuscum 48.— var. filiformc Hpe. f. polyphyllum

Schl. * fuscoflavescens 45— var flagellare Rl. * flavovirens 48.—
•
* fuscovirens 48.

f. laxifolium Rl. * atroviride 21.
var. limosum Rl. * flavescens 41.
var. macrocephalum Rl. * flavo-

virens 42.

— * glaucovirens 48.
var. microcephalum Rl. * glauces-

cens 48.

— var. moUe W. * pallens 25.— var. plumosum Br. germ. * flaves-
cens 20.

* flavovirens 25, 42.
f. strictum * flavovirens 30.

* fuscovirens 30.
*viride 30.

var. stellare Rl. pallens 25.
var. submersum Sch. * albescens

20.

* atrovirens 20. 42.
flavopallens 13.

'* flavovirens 20, 30.
* fuscovirens 42.

glaucovirens 48.
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sphagnum cuspidatum Ehrh. var. sub-
mersum Sch. * pa Hens 30.

* pallescens 25.

* viride 42.

var. tenellum Rl. * glaucofuscum
48.

* glaucovirens 48.

var. uncinatum Sendt. * flaves-

cens 41, 45.
* pallens 16, 41.

Dusenii Jens. var. aquaticum W.
* pallidovirens 20.— var. falcatum Jens. * flavopallens

20.
,

Dusenii iSens. 20.

— var. tenellum Rl. f. microphyllum
Rl. * flavovirens 20.

fallax Kling. var. capitatum Rl,

* flavescens 48.

* fuscovirens 48
f. deflexum Rl. * fuscovirens 48-

— * pallens 48.

— * pallescens 26.

var. compactum R]. * flavescens

42.
* fuscoflavescens 25.

— * glaucovirens 48.

— pallens 48.

var. deflexum Rl. * atrofuscum 48.

— * flavovirens 48.

— * fuscovirens 45.

var. densum Rl. * flavovirens

33, 42.
* fuscopallens 13.

* fuscovirens 21.

* pallens 25, 33.

* violaceum 25.

var. falcatum Rl. * flavovirens

30, 35.
* fuscoflavescens 30.

fuscovirens 13, 26, 42.

* pallens 13, 45.

f. limosum Rl. * flavovirens 49.

— * fuscovirens 49.

1 limosum Rl. * violaceum 26.

— * vinde 49.

49.

42.

var. flagellare Rl. * flavovirens 26,

* fuscoflavescens 42.

* fuscopallens 13, 49.

* virens 16.

var. gracile Rl. * atrofuscum 48.

— * flavovirens 42
— * fuscoglaucum 48.

var. limosum Rl. * glaucofuscum

var. Limprichtii Rl. * flavescens 26.

var. macrocephalum Rl. * fusco-

virens 49.— glaucovirens 49.

var. patulum Rl. * flavovirens 30.

— * fuscovirens 42.

var.plumosum Rl. * fuscovirens 42.

Sphagnum fallax var. plumosum Rl.

f. serrulatum Rl. * fuscogriseum 30.— * fuscovirens 30.

var. revolvens Rl. * flavovirens 48.

var. squarrosulum Rl. atro-

virens 26.

var. stellare Rl. * fuscovirens 13.

26.
— — var. strictiforme Rl. * flaves-

cens 42.— var. submersum Rl. * atrofuscum

45.
—

- — * atrovirens *42.

f. capitatum Rl. * fusco-

griseum 49.
* flavescens 16. 33, 35, 42, 49.

* flavovirens 26, 49.

* fuscoflavovirens 30.

* fuscoflavum 13.

* fuscopallens 33.

fuscovirens 13, 21, 26, 30,

42. 49.

42.

* glaucovirens 21.

f. hypnoides Rl. * fuscovirens

— var. tenellum Rl. f. falcatum Rl.

* flavescens 26.

* flavescens 26.

* fuscoflavescens 42.

~ — * virens 48.

fimbriatum Wils. var. flagellare Schl

* fuscopallens 45.

fuscum Kling.. var. densum Rl.

fuscopallens 24.

— var. gracile Rl. * fuscopallens 24.

Girgensohnii Russ. var. compactum
Rl. * flavescens 39.

— * pallens 35, 39.

— * pallescens 32.

— * virens 39.

var. densum Grav. * flavescens 29.

— * pallens 39, 41.

var. flagellare Schl. * virens 29.

— * pallens 32, 35.

— * pallescens 39, 44.

var. fragile Rl. * pallens 24.

— var. gracile Grav. * glaucovirens

24.
—. — * livens 41.

* pallescens 24

var. gracilescens Grav. * flaves-

cens 29.

— var. intricatum Rl. • Havovirens 44.

^
» pallens 39.

var. molle Grav. * pallens 34,

35 41.

var. patulum Schl. * griseum 29.

* pallescens 32.

* pallens 41.

var. pulchrum Grav. * palles-

cens 35.

var. squarrosulum Russ. * fusco-

virens 29.
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Sphagnum Girgensohnii Russ. var.

squarrosulum Russ. * glaucopallens 35.— var. strictiforme Rl. * flavovirens
29.

~ * pallens 39 41.

var. tenellum Rl.

24. 29.

* flavovirens
* pallens 24,

* flavescens

44.24.

35.

f. flagellare Rl.

* fuscoflaves-'

Rl. „ * atro-

Rl. *albo-

var. tenue Rl.
* pallens 20.

i. fragile Rl.

cens 29.

* pallens 32, 39, 41.
* glaucopallens 39.
* purpurascens 41.

imbricatum Hsch. var. congestum W.
* fuscopallens 15.

— * glaucopallens 19.

var. laxum Rl. * pallescens 19.

var. tenellum Rl. * fuscovirens 19.
var. teres Rl. * pallens 19.

inundatum Russ. falcatum Schl.
* flavescens 18.

var. gracile Ri. * fuscoglaucum 18.
var. imbricatum Rl. * virescens 31.
var. laricinum Rl. * flavovirens 31.

* fuscoflavescens 44.
* fuscopallens 44.

var. squarrosulum
virens 18.

— var. submersum Rl. * fuscoglau-
cum 15, 18.

— * fuscovirens 18. -

var. tereti usculum
virens 18.

* flavovirens 18.
* fuscoglaucum 15, 18.
* glaucum 18.
* pallens 15.

f. submersum
Klinggraffii Rl. var.
* glaucofuscum 19.— * glaucum 19.

var. laxum Rl. * glaucum 19.
var. microphyllum Rl. * flavo-

virens 32.

* glaucum 32,— var. platyphyllum Ri. * viola-
ceum 27.

— var. Roeliii Schl.

15.

— * glaucum 19,

var. submersum
fuscum 19.

ligulatum Rl. crispulum RI. * flaves-
cens 17. i

— var. laricinum Rl. *flavopallens 27
viride 30.

~~ var. molle Rl. 1 anomalum
* flavescens 30.

var. robustum Rl. * flavescens 22.
* pallescens 14.

* griseum 49.

imbricatum Rl.

fuscoglaucum

32.

Rl. * glauco-

19.

15.

Sphagnum ligulatum Rl. var. teres Rl.
* flavescens 14.

— * flavovirens 30.— magellanicum Brid. var. congestum
Schl. u. W. * pallescens 15.

var. laxum Rl. * glaucescens 15.

var. strictiforme Rl. * purpuras-
cens 44.

— molluscum Bruch 24.— palustre L. var. abbreviatum Roth
u. StoUe * glaucum 18.— * griseum 15, 18.— var. brachycladum W. * flaves-
cens 31.

* glaucescens 18.

* glaucovirens 15.

* pallens 27.
* pallescens 18.

— var. compactum Schl. u. W.
* glaucoflavesceus 31.

• pallens 15, 18.

— var. cuspidatum Rl. * pallens— var. densum Rl. * flavescens
flavovirens 15.

* fuscesceus 18.

* glaucopallens 15.

pallens 15. 18. 27, 33.
* pallescens 44.
* virens 15.

var. flaccidum AV. * pallens 19.
var. imbricatum Rl. * flavescen?

32.

* flavovirens 32.
* glaucescens 15.
* glaucopallens 15,
* glaucovirens 31.

var. immersum Grav. * pallens 19.
var. laxum W. * fuscopallens 19.— * fuscum 15.

r— * glaucovirens 32.— * pallens 15. 19.

var. moUe Schl. * pallens 15, 19,
27.

* pallescens 19.— var. pycnocladum Mart. * flaves-
cens 19.— — * flavovirens 32.

* pallescens 19.— var. rigidum Rl. * flavovirens 32.

*pal]ido-fusccscens 32.— var. strictiforme Rl. * pallens
18. 27.

^

— var. turgidum Mart. * pallescens
19.

papillosum Ldb. var. brachycladum
Card. * flavofuscum 47.—

-
— * violaceum 47.— var. densum Schl. * fuscoflaves-

cens 22.

* fuscopallens 47. i

* glaucopallens 47.
* griseum 33.
* pallens 33, 47.

18.
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sphagnum papillosum Ldb. var densum
Schl. * violaceum 22.

var. imbricatum Rl. * fuscum 19.— * glaucescens 19.— * glaucopallens 19.

var. humile Rl. * glaucopallens 47.

var. laxum Rl. * fuscovirens 22.

* glaucoflavescens 19.

* pallescens 19.

var. obesum Schl. * flavcscens 19.

— * fuscescens 19.

var. patens Schl. * glaucescens 19.

var. rigidum Rl. glaucovirens 47.

plumulosum Rl. var. compactum Rl.
* fusco-rubellum 29.— var. deflexum Rl. * carneum 29.— — * purpureum 29.

— var.. densum Rl. * fuscoflavescens
29.

— * violaceum 44.

var. flagellare Rl. * purpureum 29.

— * pallens 44.

var. laxum Russ. * pallescens 44.— * purpurascens 44.— var. robustum Rl. * amethysti-
cum 44.

* coerulescens 29, 44.

— * fuscoflavescens 29.

— * pallescens 44.— * violaceum 44.

van squarrosulum W. * glauco-

'

virens 44.

var. stellare Rl. * violaceum 44.

var. strictiforme Rl. * luridum 44.— * pallescens 44;

var. submersum Rl. amethysti-
cum 44.

— var. teres Rl. * fuscopallens 44.

pseudocontorturn Rl. var. falcatum
Rl. * nigrescens 31-— var. imbricatum Rl. * fuscescens
31.

— var. teretiiisculum Rl. * fusco-
virens 31.
— * obscurum 31.

pseudomolluscum Rl. var. contortum
Rl. * flavovirens 25.

— * virens 25.

var. crispulum Rl. * flavescens

13, 16.

* fuscoflavescens 45.— * pallens 16.

var. densum Rl. * flavescens 25. ^

var. falcatum^ Rl. * flavescens 16.— * pallens 13, 16.

var. flagellare Rl. * pallens 13.

var. gracile Rl. * aureum 25.— * flavescens 25.

— * pallens 25.

— pallescens 16, 25.

var, laxum Rl. * pallens 16, 25.

var. molle Rl. * pallens 13.

var. moUuscum Rl. * flavescens 25.

Sphagnum pseudomulluscum Rl. var.
moUuscum Rl. * pallens 16, 25. 35.

var. patulum Rl. * flavescens' 25.— pallens 13, 16.

var. submersum Rl. * flavescens 16— * pallens 13. 16.— var. tenellum RJ. * flavescens 1 6, 25.
* pallens 13, 16, 25. 35, 41.— var. teres Kl. * flavescens 25.
* pallescens 13.— var. teretiusculum Rl. * paUido-

flavescens 29.

pseudorecurvum Rl. var. brevifolium
Rl. * griseum 49.— var. capitatum Rl. * flavescens 45.

* pallens 45.

— var. crassicaule Rl. * flavescens 14.— * fuscoflavescens 14.— * fuscopallens 45.

var. densum Rl. * fuscoflaves-

cens 14.

f. robustum Rl. * virens 21.

* pallens 45.— var. flagellare Ri. * flavescens 22,

26. 33, 45.

* flavovirens 26, 36, 45.

* fuscoflavescens 14, 26.

* fuscopallens 14, 42.

* fuscovirens 14. 17. 30, 36.

* glaucovirens 30.
* griseum 30.

* pallens 14, 17.

— * pallescens 14, 17, 44.

— * pallidovirens 22.

— * viride 22, 26, 30.

var. gracile Rl. * flavescens 26, 45.

* glaucum 17.

* viride 21.

var.immersum Roth flavescens 33.

— fuscovirens 22.

var. laxum Schl. flavescens 35.— pallens 35.

var. limosum Rl. * atratum 14.— * fuscoater 14.— fuscoflavescens 45.

— fuscogiaucum 22.— fuscovirens 45.

— fuscum 14.

var. limosum Rl. flavovirens 26.— violaceum 26.

var. molle Rl. f. capitatum RI.

pallens 45.

— — — * fuscopallens 45.

— — fuscoflavescens 26.

glaucofuscum 22.

— pallens 14.

var. patulum Rl, * fuscopallens

17. 35.

— — pallens 26. 35.

pallescens 14.

{. hmosum Rl. 17.

— var. pseudosquamosum Kl. fusco-
flavescens 26.
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Sphagnum pseudorecurvum var. pseudo-

quamosum Rl. * griseum 35.

virens 42.

— var. squarrosulum Rl. f. sub-

mersum Rl. * fuscovjride 30.

* viride 30.

var. submersum Rl. * atrofuscum

45.
* atrovirens 22.

* flavofuscum 45.

* flavovirens 36.

* flavoviride 22.

* fuscoflavescens 17,

* fuscovirens 17, 26,

* fuscopallens 33.

* fuscum 17, 45.

* pallens 17, 36.

f. serratulum Rl. * atrovirens

22, 36.

33. 45.

30.
* flavofuscum 30.

* fuscovirens 30.

30.i. serratulum Rl. * fuscum
* viride 42.

var. tenellum Rl. * flavofuscum 21.

var. teres Rl. * flavescens 45.

— var. teres Rl. flavovirens 14, 22,

26, 36.
* pallescens 45.

pseudoserratum Rl. var. plumosum
Rl. * flavovirens 30.

— var. submersum Rl. * flavovirens

30.

pseudoturgidum Rl. var. brachy-

cladum Rl. * fuscovirens 31.

pulchrum W. var. capitatum Rl.

* flavescens 46.— var. densum Rl. * fuscoflavum 14.

— var. homocladum W. * ochra-

ceum 14.— var. laxum Rl. * aureum 43.

recurvum Pal. var. ambiguum Schl.

f. ambl3rphyllum Russ. * flavovirens

17.

* flavofuscum 33.

Schl. * fuscovirens 36.

— var. capitatum Grav. f. mucro-
natum Russ. * flavescens 30.

— flavum 30.

ochraceum 43-

var. compactum Rl. * fuscoflaves-

cens 33.

pallens 17, 26.

* pallescens 45.

var. crassicaule Rl.

45.

pallens 17. 26.

* pallescens 33.

var. deflexum Grav
viride 30.

var. densum Rl. f. ambl3rphyllum
Russ. 22.— flavofuscum 22.

flavescens 33, 43.

flavovirens

fusco-

Sphagnum recurvum Pal. var. densum
Rl. f. amqlyphyllum Russ. flavo-

virens 26.

fuscoflavescens 36.

ochraceo-flavescens 17.

pallens 17, 26. 43.

— pallescens 17.

var. falcatum Schl. pallens 17.

var. flagellare Rl. f. amblyphyllum
Russ. viride 31.

flavescens 22, 33.

flavovirens 22. 43, 49.

fuscopallens 14.

fuscovirens 22.

fuscoviride 43.

f. macrocephalum Rl. pallens

17.

f. mucronatum Russ. atro-

virens 31.— fuscovirens 31.

— virens 31.

ochraceo-flavescens 17.

pallens 17, 33.

pallescens 17, 33.

virens 43.

var. fragile Rl. fuscovirens 46.

— var. gracile Jens, flavescens 14,

17. 26, 33. 46.

flavovirens 17, 43.

fuscopallens 49.

glaucovirens 17. 39.

ochraceum 43.

pallens 14. 17, 26.

pallescens 14, 17.

— virescens 46.

var. hom5cladum Rl. f.

phyllum Russ. flavovirens

flavovirens 17.

f. mucronatum Russ. atro-

virens 30.

ochraceum 26, 43.

pallens 26.

var. imbricatum Rl. f. ambly-
phyllum Russ. * fuscoglaucum 17.

flavescens 33.

pallens 49.

var. laxum Rl. flavovirens 43.

var. limosum Rl. * flavescens 43.

fuscoater 17.

fuscovirens 43.

var. Limprichtii Schl. fusco-

flavescens 22, 36.

fuscopallens 33.

fuscovirens 43.

f . mucronatum Russ. atro-

viride 31.

fuscovirens 31.

viride 31.

virens 39.

var. longifolium Rl. fuscovirens
43.

var. majus Ang. * aureum 14.

17, 43.

ambly-
36.

;
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Sphagnum recurvum Pal. var. majus

Ang. * flavescens 14.

* flavofuscum 43.
* flavovirens 22.
* fuscoflavescens 22.
* fuscovirens 22.

f. mucronatum Russ. * flaves-

cens 30.

— flavovirens 30.

— * fuscovirens 30.
* ochraceum 14, 17.

var. molle Rl. f. amblyphyllum
Russ. * ochraceum 26.

* flavescens 22, 43.
* fuscoflavescens 33.
* fuscovirens 43, 49.
* ochraceum 26.
* pallens 14, 17, 26, 39, 43 49.
* pallescens 26.

f. squarrosulum Rl. * ochra-

ceum 26.

var. patens Ang. * pallens 26, 36.

var. patulum Rl. * flavovirens 43.
* pallens 43.
* pallidovirens 49.
* virens 43.

var. pseudosquamosum Rl. f. miK-
ronatum Russ. * fuscopallens 30.

* fuscovirens 30.
* viride 30.

* virens 43.

var. rigidulum Rl. * fuscovirens 43.— f. mucronatum Russ. * atro-

virens 30.— var. robustum Lpr. f. capitatum
Ang. * flavoviride 31.— var. squarrosulum Rl. * flaves-

cens 43.
* laetevirens 22.
* pallens 26.
* viride 49.

var. submersum Rl. * flavescens 33.

— * flavovirens 17.

* fuscoflavescens 43.
* fuscovirens 17.

* glaucovirens 17.

{. mucronatum Russ. * flavo-

31.

— * fuscum 31.— * obscurum 31.

pallens 22.

var. tenellum Rl. * flavescens

26, 46.
* glaucovirens 26, 49.
* pallens 26. 36.

var. teres Rl. f. amblyphyllum
Russ. * flavescens 22.

* flavovirens 22, 36, 49.
* fuscoflavescens 26, 46.

f. mucronatum Russ. * flaves-

cens 30.
* flavovirens 31.

* fuscovirens 31.

virens

Sphagnum recurvum Pal. var. teres Rl.
* ochraceum 26. '

* pallens 22, 33, 36.
* pallescens 39.

riparium Ang. var. aquaticum Russ.
* fuscovirens 25, 35.— var. capitatum Rl. * fuscoflaves-

cens 21.

— * viride 21.

var. compactum Rl. * fuscoflaves-

cens 20.

— var. coryphaeum Russ. * flaves-

cens 35.

~ ar. deflexum Russ. * flavum 21.— * fuscoflavescens 21.— * viride 21.

var. dimorphum Rl. * griseum 21.

var. flagellare Rl. * flavovirens 25.— * flavescens 35, 43.— * virens 39.— var. fluitans Russ. f. rigidum Rl.
* viride 21.

— var. gracile Rl. * flavopallens 21.

— * pallens 21.

var. homocladum Rl. * fusco-

flavescens 21.

var. humile Rl. * flavum 20.

var. irrigatum Rl. * palhdovires-
cens 21.

var. molle Russ. * flavescens 35.

vaf. patulum Rl. * glaucovirens 39,— var. plumosum Rl. * flavescens 35,

* fuscoflavescens 35.
* fuscovirens 21.

* viride 21.

— var. squarrosulum Jens. * fusco-

viride 21.

var. tenellum Rl. * flavescens 20.

fuscoflavescens 20.

viride 20.

— var. teres Russ. fuscovirens 21.

virens 21.

robustum Rl. var. brachycladum HI.

* pallescens 24.

— purpureum 24.

— roseum 24.

var. capitatum Rl. purpuras-
cens 29.— var. compactum Rl. flavescens

29.

griseum 20.

pallens 24, 40.

pallescens 34.

_ _ * roseum 24. 34, 40.
—

• var. densum Rl. f. flagellare Rl.

* pallens 40.

fuscopallens 34, 40.

griseum 47.

— pallens 29. 34. 40.

— pallescens 24.— purpureum 32.

— roseum 20. 24, 32, 40.

var. elegans Rl. pallens 34.
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Sphagnum'robustum Rl. var. elegans Rl.

* ros^um 34, 40.

var. flagellare Rl. * fuscoflaves-

cens 24.

* glaucopallens 48.

* pallens 24, 35, 40, 48.

— * roseum 24. 40.

var gracile Rl * fuscoflavescens

47
29.

29.

* glaucoflavescens
* glaucovirens 47.

* griseovirens 20.

* pallens 24. 41.

* pailescens 34.

— * purpureum 41.

— * roseum 24, 41.

var. intricatum Rl. * flavocarneum

* flavoroseum 32.

* fuscoflavescens 47.

— * luridum 47.

— * pallens 24, 44.

— * roseum 41.

var. laxum Rl. * flavopallens 41.

— * pallens 32.

* purpureum 32.— var. microcephalum Rl. * flaves-

cens 32.— — * pailescens 34.

* roseum 32.— var. molle Rl. * flavescens 34.

* fuscopallens 44.

* glaucopallens 47.

* pallens 34.
* purpureum 20.

var. patulum Rl. * flavescens 41.

var. pulchrum Rl. * flavescens 24.

— * glaucovirens 34.

var. squarrosulum Rl. * flavum 29.

— * glaucovirens 32.

— * purpureum 41.— * roseum 41.

var. strictiforme W. * glauco-

pallens 38.
* glaucovirens 20.

* griseum 34.
* pallens 20, 24, 34, 41.

* purpurascens 20, 24.

— * roseum 41.

var. strictum Rl. * versicolor 20.

— * violaceum 47.

var. submersum Rl. * griseum 48.

var. submersum Rl. * pailescens 32.

var. tenellum Rl. * glaucopallens

38.
* glaucovirens 29.

* pallens 24, 41.
* pallido-roseum 24.

* purpurascens 41.
* roseum 41.

* virescens 20.

var. tenue Rl. * glaucovirens 20.

* pallens 24.

29

Sphagnum robustum R*.var. tenue Rl.

pailescens 34, 41.. 47.
* purpurascens 24.
* virescens 34.

var. teres Rl. * pallens 20.

— * purpurascens 20.

— * versicolor 20.

Roellii Roth var. capitatum Rl.
* flavescens 25.

— * flavovirens
— * pallens 48.

— * flavovirens
— * pallens 25,

29.

35.

35.

— var. compactum Rl. * pailes-

cens 14.

— var. cuspidatum Rl. * pallens 14.

— var. deflexum Rl. * fuscopallens 48.— var. faicatum Rl. * flavescens 25.
* flavovirens 35, 48.
* glaucovirens 25.
* pallens 25, 45.
* pailescens 25.

var. flagellare Rl. flavopallens 14.

— * flavovjrens 21. 25, 43. 48.
* fuscescens 17.

* fuscopallens 48.
* griseopallens 25.
* pallens 14.

— f. submersum Roth * paUensl4-
var. gracile Rl. * flavovirens 42.— * pallens 25.— * pallido-virescens 48.

var. homocladum Rl. * flavo-

pallens 14.— var. macrocephalum Rl. * flavo-

virens 42, 48.
* pallens 42.

— var. molle Rl. * flavescens 25.
* pailescens 25, 42.— var. patulum Rl. * flavovirens 48.

var. patulum Rl. * fuscopallens 35.

var. squarrosulum Rl. * pailes-

cens 25.

— var. submersum Roth * flaves-

cens 14.

* flavoviride 48.
* flavovirens 14.

* fuscopallens 33.

* pallido-flavescens 48.
* pallido-virescens 48.

var. tenellum Rl. * flavescens 25.— * flavovirens 48.

Rothii Rl. var. deflexum Rl. * fusco-
virens 21.

— var. flagellare Rl. * ochraceum 25.— var. gracile Rl. * vinde 42.— var. submersum Rl. * fuscovirens
21.

— var. tenellum Rl. * laetevirens 21.
Schimperi Rl. var. compactum Rl.
* flavescens 28.

* pallens 28.— var. densum Rl. * pallens 23.
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22.

var. falcatum Schl. * fuscopallens

var. gracile C.

cens
M. * albo-nigres-

31.

* flavovirens 18.
* fuscoflavescens 18.
* fuscopallens 18.

var.imbricatum JRl. *fIavovirens 31;
var. laricinum Rl. * fuscopallens 18.— * glaucum 18.

var. robustum Jens. * aureum 18.
var. teres RI. * fuscum 18.

tenellum Ehrh. var. compactum W.
* flavescens 24. I

Sphagnum Schimperi Rl. var. flagellare i

Rl. * pallens 32.- — var. gracile Rl. * pallens 28.
var. strictiforme Rl. * roseum 28.
var. tenellum Rl. * roseum 28.
var. teretiusculum Rl. * pallens 23.

Schliephackei Rl. var. capitatum Rl.
* flavovirens 20.

* flavescens 25.
* fuscovirens 20.— * viride 29.

var. densum Rl. * fuscoflaves-
cens 32.

— — * pallens 41.— var. falcatum Rl. * flavescens 25.
— * flavovirens 20.

* fuscovirens 20.— var. imbricatum Rl. * fuscoflaves-
cens 32.

— var. laxum Rl. * fuscescens 45.— var. microcephalum Rl. * flaves-
cens 29.

— var. moUe Rl. * aureunj 41.— * flavescens 39, 41.— * fuscescens 45.— * fuscoflavescens 41, 45.— * fuscovirens 45.

var. patens Rl. * flavescens 35.
var. patulum Rl. * ochraceum 41.

var. recurvum Rl. * aureum 13;— * flavescens 32.— * fuscoflavum 13.— * ochraceum 25.— * pallens 41.— * pallescens 25.

var. tenellum Rl * aureum 41
* flavescens 41.

* flavofuscum 45.

— * ochraceum 41.
- — var. tenue Rl. * ochraceum 41.
- squarrosum Pers. var. ek-gans Rl.

* pallescens 33.

var. subsquarrosum Riiss. * flaves-
cens 18.

subsecundum Nees var. .abbrevia-
turn 46.— var. ambiguum Rl. * fusco-
flavescens 36.

* pallens 36.

Sphagnum tenellum Ehrh. var. com-
pactum W. * flavum 29.

* fuscoflavescens 24.
* pallescens 24, 32.

* flavo-

Rl. * flavo-

— var. confertulum Card,
virens 24, 29, 45.

— * fuscopallens 24.— * pallens 24, 32, 45.
— * pallescens 24.— * virens 29.

var. contortum Rl. flavescens 24.— * fuscopallens 24.— * glaucoviride 45.
— * pallescens 24.— * pallens 32.— var, cuspidatum Rl. * fuscoflaves-

cens 24.

— var. gracile Breut. * flavescens
16, 24.

— var. imbricatum
pallens 24.

— * flavum 24.
—- * flavovirens 29.
var. patulum Rl. flavescens 24.
var. platyphyllum Rl. * flavo-

virens 24.

— * glaucovirens 24.

var. recurvum Rl. * flavescens 24.— * flavovirens 45.
— fuscoflavescens 29.— * fuscovirens 45.— * griseum 24.— * pallens 24, 29.— * pallescens 16.— var. rigidum Rl. * flavovirens 29.— — * glaucovirens 29.— var. squarrosulum RI. f. limosum

Rl. * fuscoglaucum 24.
* pallens 24.— var. suberectum Grav. * flaves-

cens 24.

* glaucovirens 29.— var. teres Rl. * flavovirens 29.
* pallens 24.

teres Ang. var. elegans Rl. * pallens 17.— var. gracile RI. * bicolor 46.
* flavofuscum 46.— * pallescens 17'.

var. imbricatum \V. * luridum 46.
var. mollc Rl. * flavofuscum 46.— * luridum 31.

var. squarrosulum Lesq. flavo-
virens 14, 31. 42.— * fuscovirens 17.— * pallens 42, 43.

var. submersum Rl. * atrovirens
17.

f. squarrosulum Lesq. fusco-
virens 17.

— * glaucovirens 31.
—- * viride 31.

var. subteres Ldb. * flavescens 31.— * flavovirens 31.
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Sphagnum teres Ang. var. subteres Ldb.
* pallido-Virescens 31.

f. squarrosulum Lesq. * pallens

17.

turgidum Rl. var. compactum Rl.

* fuscescens 18.

— - f.limosum Rl. *.fuscopallens46.
— contortum Rl. * fuscescens 15.

— * fuscoater 15.

— * pallescens 31.

var. cymbifolium Rl. * fusco-

flavum 15.

-— var. fluitans A. Br. * albonigres-

cens 18-

* atrofuscum 47.

* bicolor 47.
* fuscoflavescens 15.

— * fuscoglaucum 47.

— * fuscovirens 15, 18.

—
- * glaucoviride 18.

—- *viride 18.

var. laxum H. Miill. * atrofuscum
47.

violaceum 18. 39.

f. remotum Rl. * fuscovirens 47.

var. robustum Rl. * flavoviride 18.
* fuscum 15.

* pallidovirens 18.

turgidum Rl. 47.

— var. scorpioides Rl. * fuscogriseum
47.

* fuscum 47.— var. submersum \V. * flavovirens

15.

Warnstorffii Russ. var. tenellum Rl.
* purpureum 16.

Wilsoni Rl. var. brachycladum Rl.
* roseum 44.
—

- var. compactum Ri. * pallens 16.

* purpurascens 23.

* roseum 16.

var. densum W. * pallens 16, 32.— * roseum 16, 32.

var. gracile Rl. * pallens 24.— * rubellum A. 40.

— var. microphyllum Ri. * glauces-

cens 34.

— var. rubelium Wils. 24.

— var. tenellum Sch. * atropurpu-
reum 24.

* pallens 16-

purpurascens 20.

purpureum 24. 32, 40.
__ * roseum 13.

Sphenolobus 75.

Splachnobryum 317.

Sporonema 165.

Stagnospora 149. 161, 202, 203.

Stagnostroma 156, 157.

Staurosphaeria 187.

Staurothele 1—7, 91. 96. ,104. 126—128,
273. 276, 279, 282. 288. 296,

303. 308.

Staurothele fuscocuprea (N'yl.) Zsch. 2.

Staurothele geoica Zsch. 5.

Staurothele Xantiana (B. de r,e.sd.)Zsch. 4.

Stecfia 190.
r

Stenocarpella 147, 148.

Stemonitis 360.

Stereocaulon 89, 98, 105, 106, 1 23,

277, 279.

Stereodon 326
Stereophyllum 322. 323.

Stereophvllum .M6Ueri 322*, 323*.

Stictochlorella 136, 170.

Stictochorella 195.

S1ictochorellajasminicola(Desni.)v.H 196.

Stictochorella Juniperi v. H. 196.

Stictopatella v. H. 166.
— Evonymi (Desmaz.) v. II. 166.

Stylonectria 156.
,

'

Stylonectriella 156.

Symphyodon 322.

Synalissa 95, 283.

Syrrhopodon 316.

Systremma 171.

Taeniophora 150, 151, 178.

Tapesia 358, 359, 361.

Taxithelium 328.

Thalloedema 94, 280, 296, 307,

Thamnolia 105. 290, 308, 309.

Thelephora 360.

Thelidium 91. 96, 107, 125,—
291. 295, 296, 303, 308, 310. 311.

Thelopsis 101.

Thelotrema 9.

Thuidium 324, 325.

Thyrea 92. 303.

Tiarospora 141.
^— perforans (Roberge) v H.

3 10.

127. 27b'.

141.

120, 272,Tichothecium 101, 106, 109,

276, 288, 297," 307, 309, 360.

Toninia 94, 95. 125. 278, 280, 283, 296,

297. 302, 306, -309—311.
Torula 120. 285, 299, :^1.

Trachyphyllum 323.

Trachypus 321.

Tracylla 193.

Trematodon 314.

Trichia 360.

Trichopeltis 203.

Trichopeltulum 203.

Trichostcleum 328.

Trichostomum 317.

Triposporium 168.

Trismegistia 327.

Trochila 166.

Tubercularia 163, 164.

Tjmipanis 174, 178, 179.

Typhula 361.
m

Umbilicaria 110.

Usnea 112, 116, 121, 123, 124, 278. 293,
294, 299. 301. 304, 311

Ustilago 361.

/
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Verpa 361.

Verrucaria 1,-2, 5, 6, 8, 87, 88, 91, 96,

104. 117. 125, 126. 269—271. 276,
282, 288, 296, 303, 304, 306. 310.

Verrucula 91.

Vesicularia 327. *

Volutella 157. 158.

Volvaria 356.

Weisia 316.

Weitenwebera 289, 292, 293, 297, 298,

300, 302, 307. 309.

Xanthocapsa 98.

Xanthoria 112, 115, 116, 126, 127,

301. 304.

Xylographa 114, 121 127. 290,

300, 310.

Xyloma 194.

281,

294,

Ypsilonia 162.

Zygodon 317.

III. Autorennamen des Repertoriums.
Abel. R. 60.

A. C. S. 57.

Adams, J. F. 70, 168.

A. D. C. 57-

Ajrekar. S. L. 82.

Akerman, A. 82.

Allard, A. H. 165.

AUemann, O. 60.

Allen, Ch. E. 162.

Almquist. S. 147.

Ammanu, H. 65.

Anders, J. 33. 161.

Andre, Emile 78.

Andres, Ad. 165
Andrews, A. Le Roy 79.

— F. M. 148.

Andries. R. 146.

Anonymus 57. 69. 82, 146, 165.

Apfelbeck, V. 165.

Appel, O. 44, 82, 166.

A. R. 164.

Arbeit — Biologische 1.

Arens, P. 82.

Arnaud, G. 69, 154.

Arndt, Alwin 166.

Arnell, H. W. 79.

Arthur, J. C. 69. 166.

Arzneipllanzen-Merkblatter 1.

Ayers, S. H. 60.

Aznavour, G. V. 164.

B. 60.

Baar, Adele 69.

Babcock, D. C 83.

Bach, A. 60.

Bachmann, E. 123, 161.

Baerthlein, Karl 60.

Bako, Gabor 166.

Bally, W. 60, 69.

Bancroft, C. K. 82. 166.
Baratt, K. 175.

Barrus, Mortier F. 166.

Barthel. Chr. 148, 154.

Bartholomew. E. T. 45.

Baruch, L. 60.

Bass, Robert 148.

Battail, J. 82.

\

Baudisch, O. 60.

Baudys, Ed. 23, 24. 45. 46. 82,

Baumgarten. P. v. 148, 154.

Baumgartel. Otto 148.

B. D. J. 146.

Beardslee, H. C. 69.

Beauverd, G. 146.

Beauverie, J. 69, 72.

Becher, E. 57, 82.

Beck, Giinther R. v. 164.

Beguet 166.

Beijerinck, M. W. 60.

Beke, Laszlo 86.

Belgrave, W. N. C. 82.

Bendick, Arthur 60.

Bendl, W. E. 166.

Benedict, C. 79.

Bensaued, M. 154.

Berg, A. 95.

Bericht 166.

Bematsky, Jeno 69. 166.

Berthelot, A. 69.

Bethel, E. 154.

Beusse. Fr. W. 83.

Bews, J. W. 57
Bezssonof, N. 154.

Bicknell, E. P. 164.

BijI. A. van der 83, 166.

Biolettj, F. T. 83.

Birge, E. G. 60.

Blaauw, A. H. 151.

Blagaic. K. 154.

Blizzard, A. W. 69.

Bloch. M. 148.

Blok. P. J. 146.

Boas, F. 69. 154. 166.

Bodnar. J. 84.

Boedyn, K. 69.

Bohm, G. Fr. 166.

Boekhout, F. W. J. 148.

Bergesen, F. 13, 151.

Bottger, C. 60.

Bottner, J. 83.

Bogsch, Sandor 137.

Bokorny. Th. 65, 69, 70, 154.

BoUe, Job. 83.

Bonaparte, Le Prince 164.

166,
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Autorennamen des Repertoriums,

Bondorff, K. A. 148.

Bonnet, L. 83.

Bordas, L. 166.

Bornmiiller, Josef 38, 138.

Bos, J. Ritzema 83.

Bottomley, A. M. 70.

Bouin, A. 65.

Bower, F. O. 80, 164.

Boyce. J. S. 70. 83.

Boyd, D. A. 70, 78, 154.

Brand, R 14. 151.

Braun-Blanquet, Josias 80.

Brause, G. 164.
r

Bredemann, G. 166.

Brenner, Widar 9, 148.

Bresadola. G. 25.

Brick, C. 83. 166.

Brierley, W. B. 70. 83, 167.

Briosi, G. 167.

Bristol, B. M. 65.

Brittain, W. H. 167.

Britten, J. 57, 146.

Britton, E. G. 162.— N. L. 78.

Brooks, Ch. 154, 167.

Brotherus, V. F. 79, 162.

Brown, W. 146.

Browne, William W. 60.

Browning, C. H. 148.

Broz, Otto 138, 167.

Bniderlein, J. 70, 154.

Brussoff, A. 148.

Bubak. Fr. 154.

Buch, H. 79.

Buchanan, R. E. 60.

Buchheim, Alexander 14
Buchner, E. 154.

Buder, Johannes 57.

Biiren, G. von 70, 113.

Busgen, M. 154.

Bullock, Webster G. R. 151.

Burgerstein, A. 57.

Burkhardt, F. 83.

Burkholder. W. H. 154.

Burnet. E. 149.

Burrell, W. H. 79.

Burri, R. 60. 149.

Burnll. I. J. 149-

Burt, E. A. 70.

Burtt-Davy, J. 83.

Butters. T. K. 164.

Caesar, H. 70.

Campbell, D. H. 162.

Canton, Karl Georg 83.

Carlsson, A. B. 146.

Castella, F. de 167.

*Cauda, A. 61.

Chamberlain, C. J. 57, 80.

Charles, V. K. 74.

Chase, A. 57.

Cheel, E. 154.

Cheesmann, W. N. 70.

Chcnevard, P. 80.

Chittenden, F. H. 167.

Chivers, A. H. 83.

Chien, S S. 151.

Child, C. M. 151.

Christensen, C. 38, 39, 80, 164.
Cieslar, A. 46.

Clark. L. 65.— W. iM. 149.

Cleland, Burton, J. 154.

Clement, H. 151.

Cleminshaw, E. 162.

Clodi. C. 74.

Coker, W^ C. 70.

Cpley. R. H. 70.

Colley, Reginald H. 167.

Collins, G. N. 167.

CoUmann, C. 61.

Conn, H. J. 61, 155
Cook, M. T. 167.
Cool, Cath. 154.

Cooley, J. S. 154, 167.

Copeland, E. B. 39, 40, 164.
Correns, C. 57.

Costerus. J. C. 146.

Cotton, A. D. 70, 78, 83, 146.
Couchet, P. 25.

Coulon, A. de 151.
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Die mitteleuropaischen Verrucariaceen.

Nachtrage zu i und 2.

Von Hermann Zschacke.
\

Die vorliegende Zusammenstellung ist im wesentlichen eine

Frucht meiner Internierung in der Schweiz. Einmal war es mir ver-

gonnt, eine groBe Aufsammlung von Flechten in der Umgebung
von Davos zusammenzubringen, sodann konnte ich dank der

Liebenswiirdigkeit der Herren Professoren Dr. Schroter und

Dr. S c h i n z einige Wochen in den Flechtenherbarien der Eidgen.

technischen Hochschule und der Universitat Zurich arbeiten.

A. Staurothele.

St. lissa Hedw. 54, 185.

Exs.: Leight. 98 (M.), Norrlin u. Nyl. 398 (Z. T.).i)

Karpathen: Kralowa (Kom. Arva), Tatra Bialka, Zanoga-

see im Retyezat ± 2000 m (L o 3 k a).

Schweiz: Davos 1250—2250 m (Zschacke), Engadin

bei Silvaplana, Maderaner Tal, Alpenbache der Grimsel und des

Susten (Hegetschweiler).
Finnland, England (Wales).

Korsika, im Tavignano bei Corte (Z s c h.).

St. elegans a. a. 0. 186.

: Norrl. 399 (Z. T.).

Schweiz: an trocknen Felsen im Maderaner Tal — H.

Bohmen: Chotobar (Kamensky).
Harz: Bode iiber Riibeland (Zschacke).

Verrucaria mediana Nyl., Fl. 1875, 14, Hue, Add. 1674, gehort

nach dem Original im Botanischen Museum der Universitat Helsingfors

zu St. fissa. — Thallus kleinrissig, glanzlos, etwas rauh, nach den

Randern zu in die gewohnhche Form iibergehend. Ich fand im Riusor

(Retyezat), wo Lo j ka mediana sammelte, nur typische fissa,
.

>) Herbarium der Technischen Hochschule Ziirich.

//gUwi^ia Band LX. ,
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St, HazslinBkyi a. a. 0. 187.

Riesengebirge: Schneegrube auf Basalt (E r i c h s e n).

B o h m e n: B15cke im Bach Zej'ro bei Chrast (K u t a k).

Thiiringer Wald: Schwarzatal auf Schiefer (K a u s c h)

.

Verrucaria inconversa NyL, FL 1875, 362; Hue 1673 ist xVegen

der wasserhellen Sporen hierher zu rechnen. Perithezien wenig groBcr

als bei St. Hazsl. ',
der Thallus des Originals im Herb. Helsingfors

ist dicht mit roten Algen bedeckt. In Finnland von Norrlin
gesammelt.

,

r

i

St, fuscocuprea a. a. 0. 187.
r

Meine a. a. 0. 188 geauBerte Vermutung, daB A n z i 234 A
und Arnold 1591 hierher zu rechnen sind, hat nach Priifung der

im Herb. Helsingfors befindlichen Originale ihre Bestatigung erhalten.

SL juscoouprea scheint im mitteleuropaischen Hochgebirge ver-

breitet zu sein.

Staurothele fuscocuprea (Nyl.) Zsch. Hedwigia 54 (1913), 187.

Syn. : Verrucaria fuscocuprea NyL, Fl. 1874, 318; Hue Add. 1678;

Spharomphale areolata Arn., Verb, zool., bot. Gesellsch. Wien 43

(1893), 387.

: A n z i Long. 234 A (M., Z. T.), Arnold 1591 (B.)/

Lojka Collekt. 2364 (Hue a. a. O. 2374) H. Helsingfors. ^

Thallus eine diinne, ausgebreitete, braunschwarze oder schwarz-

liche, zusammenhangende oder rissige, etwas glanzende oder glanz-

lose, paraplektenchymatische Kruste bildend. Perithezien gleich-

farbigen, thallinischen, 0,4—0,6 mm breiten Warzen voUig eingesenkt,

nur mit dem zuletzt etwas eingedruckten schwarzen Scheitel hervor-

sehend.

Im iibrigen behalt die Beschreibung S. 188 ihre Giiltigkeit.

Karpathen: Auf iiberfluteten Gneis- oder Glimmerschiefer-

felsen am Ufer des Zanogasees (Retyezat) zusammen mit der f. rimo-

sior Nyl. Fl. 1881, 457 (Lojka Coll. 3693 [H.]).

Tirol: Arlberg in Alpenbachen auf Glinimerschiefer (Arnold
[Z. U,]).i)

S c h w e i z: Quellbach auf dem Fauler, Erstfelder Tal (H e -

getschweiler); Davos, Alpenbache iiber 2000 m(Zschacke);
Engadin, in Gletscherbachen bei St. Moritz, Pontresina, Silvaplana

(Hepp) (Z.T.).
r

Rhatische Alpen: Alpenbache der Provinz Sondrio (A nz i)

.

Norwegen: Hoi — L3mge (H. Kristiania).

^) Herbar der Universitat Zurich.
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St. clopimoides a. a. Q. 188.

Hohe Tatra: Rosahutte 1248 m. (G r e s ch i k) (Z. U.).

Schweiz: Alpenbache bei Davos iiber 2000 m.
^

Norditalische Alpen: in kleinen Gcbirgsbachen bei

Bormio (A n z i). Die linke Figur von 5 der Tafel 3 in Hedwigia 54

ist verzeichnet ; das Involucrellum mu6 am Excipulum bis zu einem

Drittel der Hohe desselben herablaufen.

St, clopima a. a. O. 188.

Exs.: Anzi Lang. 397; Norrl. 148.

Bayerische Alpen: Oberstdorf 1600—1900 m (Rehm).
Schweizer Alpen: Auf Urkalk bei Ponte (H e p p) ,

Davos, auf Kalk am StrelapaB und an den Schiahornern, 1900—2700m,

auf Silikatgestein am Dorfbach, 2000 m, und am Landwasser, 1500 m;

Grimsel, Erstfeldertal, Limmenalp (Glarus) (Hegetschweiler).
Norditalische Alpen: in den hoheren Talern der Prov.

Sondrio (Anzi).

St, catalepta a. a. O. 189.

Exs. K orb. 27 (Z. T.), 232 (M.), Mass. It. 30 (M., Z. T.),Wien

1853 -Kerner 2769. (Z. U.).

Schweiz: Oberengadin, am St. Moritzer See, Campher

(H e p p) ; Davos im Tale vom See bis Wiesen, Maderaner Tal,

Brunnital, St. Bernhard (Hegetschweiler); Alpenfindlinge

bei Ziirich, Nagelfluh bei SchloB Knonau.

Karpathen: Sandstein und Dachziegel in Leutschau (Zips)

572 m (Greschick), Teplitz.

Bohmen: (K u t a k) ; S c h 1 e s i e n - Kynast (Korber);
Miinchen, Oberfranken; Hamburg (E r i c h s e n).

Gewisse Jugendzustande der kalkbewohnenden St. catalepta sind

>r7na

Dermatocarp

hrosianujri mit den Var. orhiculare und effusum veroffentlicht worden.

Jatta, Syll. Lich. It., der ihm folgt, fiihrt sie unter Polyblastia Am-
hrosiana und gibt merkwiirdigerweise die SporengroBe mit 18—25

X 4—5 jx, wahrend bei Mass. die AusmaBe mit 36,6—48,8 x 18,3

—24,4 /z richtig angegeben sind.

Bei Davos machte ich die Beobachtung, daB St. catalepta im

Tale verbreitet ist, aber nicht in die alpine Region eintritt. Dort

herrscht ausschlieBlich clopima, die aber auch, doch wie mir scheint,

im Tale selten vorkommt und Standorte am Wasser bevorzugt.

Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei St. fissa und ihren Verwandten.

Erstere tritt auch in die alpine Region ein, teilt dort mit ihnen den

I*



4 Hermann Zschacke.

Standort; St. fuscocuprea und St. clopima steigen jedoch nicht in die

subalpine Region hinab. Wie namcntlich aus meincm Ziirichcr

Herbarstudium liervorzugchen scheint, diirfte diese Verbreitung der

Sphdromphale-Arten auch in anderen Gegenden die gleiche sein.

Da St. fissa-eUgans und St. catalepta auch im mitteleuropaischen Berg-

und Hiigellande verbreitet sind, so waren beide, also die Formen

mit kugcligen Hymenialgonidien, als die montancn Formen auf-

zufassen, zu denen die mit stabchenformigen Hymenialgonidien ver-

sehenen St. fuscocuprea, St. clopimoides, St. clopima die entsprechenden

alpinen Arten bilden.

St. rufa a. a. O. 190.

Exs. Anzi Lang 410 {i. orbicularis—Thallus kreisformige

Flecken von 1 cm Durchmesser bildend), Lang. 577 (Z. T.).

Nord-Italien: Genua auf Mauern (B a g li e 1 1 o) ; Bor-

mio, Como (Anzi).

S c h w e i z : Auf Tonschiefcr bei Fliielen (Uri) (Hegetsch-
w e i le r d. J.).

Tirol: Ober-Eppan (Valentin).

St, orbicularis a. a. O. 191.

Exs. Mass., Lich. It. 177 (H. Modena).

fo. geographica Mass. Ric. 154, Lich. It. 178 (H. Mo.).

var. guestphalica a. a. O. 191.

Schweden: Kinnekulle (Westgotland) (B 1 o m b e r g) Z. T.

Jatta Syll. 566 gibt fiir diese Arten an: sporae in ascis quaternae.

St. immersa a. a. O. 193.

Exs. Erb. critt. it. 697 (Z. T.) Genua (Piccone).

Die von mir in den Ostkarpathen am Gipfel des Coronjis

gesammelte Probe zeigt dunkelgrauen von schwarzen Linien um-

und durchzogenen Thallus, zeigt nur 4 rotliche Sporen in den Schlau-

chen; letztere sind kleiner als obcn angegeben, namlich nur 90 x 40 fu

Staurothele Nantiana (B. de Lesd.) Zschacke in Hedwigia 60, 4.

Syn. Polyblastia Nantiana B. de Lesd. in Bull. Soc. Botan.

France 56 (1909) 174.

Kruste ausgebreitet, weiBlich-grau, dicklich, runzlig-warzig,

weinsteinartig-mehlig. Pcrithezien groB, zahlreich, ± 1 mm breiten,

abgeflacht-halbkugeligcn Lagerwarzen eingesenkt, von einem dicken,

wulstigen Lagerrand umgeben, mit dem schwarzen, abgeplattetcn

Scheitel sichtbar werdcnd. Excipulum kraftig, schwarzbraun, an-

fanglich kugelig, dann breit urnenformig werdend, 0,5—0,7 mm im

Durchmesser; Involucrellum nicht unterschieden. Sporen langlich-
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ellipsoidisch oder mandclformig, zuletzt gelblich, in zahlreichc Zellen

zerfallcnd, der Lange nach bis 16-, der Brcite nach 5— 6teilig,

42—66 X 18—21 //. Schlauche kculig. Hymcnialgonidicn kugelig,

etwa 3 p. im Diirchmesser. Jod farbt Hymonialgclatine weinrot.

Die oben Icicht gebraunte, sonst wasserhclle Rinde ist 35—50 pi

dick und besteht, wie bei den meisten dickkrustigcn Verrucarien, aus

senkrecht gcrichtctcn Hyphen; cbenso sind in der ± 210 /i starken

Gonidienschicht die Gonidienkniiuel senkrecht angeordnet. Hypo-

thallus stark vcrunreinigt mi]t dicken Olhyplicn.

Frankreich: Aveyron, auf Kalkfelscn bei Nant. (J. Marc).

Erinnert aiiBerhch an Vemicaria Hochstetteri, gehort zur Gesamt-

art St. immersa.

Ich verdanke ein Probchen der Liebenswiirdigkeit des Herrn

Dr. Bouly de Lesdain- Diinkirchen.

St. casia a. a. O. 193.

Exs. Korb. 296 (Z. U.), Hepp 940 (M.), Z w. 486 (M.).

Wiirttemberg: Jura-Kalk bei Anhausen (K e m m 1 e r).

Schweiz: Saleve (M ii 1 1. - A r g.), Schalldorf (Uri), Gam-

peln-Hegetschweiler; Lagern bei Baden (Zsch.).

M orditalien: Portofino (Zsch.). — Excipulum nnr in

der oberen Halfte braun, sonst blaB; auch hier findet sich in alteren

Perithezien die an den Probcn aus dem Harze beobachtete Aus-

bleichung des Mundsaumes.

U n g a rn: An der Cerna bei Herkulesbad (Z s c h.).

St. rupifraga a. a. O. 194.

Schweiz: auf Kalk im Sertigtale bei Davos 1900 m (Zsch.).

N o r w e g e n: auf kalkhaltigem Sihkatgestein der Insel Tromso

(J. M. Norman [Herb. Christiania]). — Thallus sehr dlinn, grau-

weiBe Flecken auf dem Gestein bildend; Perithezien 0,2—0,3 mm im

Durchmesser, aus dem Thallus mit dem Scheitel hervortretend,

nach dem Ausfalien Gruben im Gestein hinterlassend; Sporen

44—50 X 21—24 /x,

Staurothele geoica Zschacke in Hedwigia 60, 5.

Thallus sehr diinn, feucht gelatinos, schwarzlich griin. Peri-

thezien zahlreich, klein, 0,15—0,25 jnm im Durchmesser, schwarz,

glatt, halb eingesenkt, halbkugelig hervortretend. Excipulum kugelig,

schwarz. Schlauche aufgeblasen-keulig, etwa 75 x 30 ju. Sporen

zu 8, wasserhell, zuletzt triib, 8 teilig der Lange, bis 3 teilig der

Breite nach, ellipsoidisch, 28—33 x 11—13 /i. Hymenialgonidien

kugelig, wiirfelig, zuweilen 2 teilig, ± 3 /i. Hymenialgelatine durch

Jod weinrot,
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Auf feuchtem Waldboden zwischen niedrigen Moosen.
Schweiz: am Wcge Zug-Felsenegg (Hegetschweilcr

d. J. [Z. U.]).

Bildet unter den Emersa mit kugeligen Hymenialgonidicn einen
eigenen Stamm.

St. rugulosa a. a. O. 195.

Exs. Anzi, Venet. 140 (Z. T.), Zw. 485 =Arn. 250.

Norditalien: an Mauerij in der Venediger Ebene (T o -

n i n i).

Frankreich: an Mauern bei Courgains (Sarthe) (M o n -

guillon).
Wiirttemberg: Hohenecker Kalke bei Eglesheim (Rieber

[H. Lettau]).
Verrucaria rugulosa Nyl. von Gabcs bei Les Eaux Chaudcs

(Basses Pyrenees) in Herb. Helsingfors ist PolyUastia Hegetschweihri.

St. ventosa a. a. O. 196.

Exs. Anzi, Venet. 143 (H. Modena).
Schlauche 105—110 x 35—38 /^. Sporen 24—35 x 11—14—18/^.

Jod farbt rot.

Staurothele extabescens (Nyl.) A. Zahlbr.

Syn. Verrucaria extabescens Nyl., Flora 1878, Mi; Hue, Add.1685.
Thallus grauweiB oder rotlichgrauweiB, diinn, rissig-gefeldert,

bis fast fehlcnd, dann von dem rotlichcn Kalkstein kaum zu unter-
scheiden. Perithezien halbeingesenkt, flach-halbkugelig vortretend,
zuerst bestaubt, dann schwarz, glanzlos, etwas rauh; Excipulum
± kugelig, schwarz, 0,250 mm im Durchmesser; Involucrellum
0,360 mm im Durchmesser, ± halbkugelig, urn die Miindung herum
dem Excipulum anliegend, unten abstehend. Sporen zu 8, wasser-
hell, 23—30 X 10—U ft. Hymenialgonidien wiirflig bis stabchen-
formig, 3,5—6 x 2,5—3 fi. Jod farbt Hymenialmasse rot.

Auf tonigem Kalkstein.

Alger ien: El Kantara (N o r r 1 i n in H. Helsing.).
Einer Verrucaria muralis mit diirftig entwickeltem Thallus

ahnlich; dem Bau der Perithezien gemiiB in die Verwandtschaft der
St. verdosa gehorig.

St. hymenogonia a. a. O. 196.

Exs. R b h., Lich. eur. 763 (als PolyUastia cuptdaris Mass.
H. M.).

Ungarn: an tertiarem Sandstein des Berges Hebrich bei
WaUendorf in der Zips (C. K al ch br e n ne r); Lojka Nr. 718
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ist vom selben Standort. Dagegen mu6 ich Loj ka, Lich. hung.

exs. (ined.) Nr. 102 ad interim vomSandstein bei Ponor (Puy) ebenso

wie 120 ad interim von Dolomit iiber der Ruine der Burg bei Lipto-

Ujvar zu St. rttgulosa ziehen. Der Bau des Peritheziums veranlaBt

mich dazu. Das kugelige Excipulum ist meist vollig vom Involu-

crellum umgeben, wahrend dasselbe bei St. hymenogonia, wie ich

an Wien 177 und Rabenhorst 763 fcststcllen konnte, nur

bis zum Grunde des Excipulums reicht, hier verbreitert dem Substrat

aufsitzt. Die Perithczien zeigen an Schnitten bei St. hymenogonia

daher einen ± halbkreisformigen, bei rvgulosa aber kreisformigen

UmriJB. Auch die fo. minor von St. hymenogonia in Stitzenb.,
Lich. helv. Nr. 1154 gehort zu ntgulosa. Der Belag, von He-
getschweiler auf nackter Erde des Albis bei Ziirich gesammclt,

liegt im Herb. Z. U. ; die Perithezien sind eingesenkt und ragen

meist nur mit dem Scheitel ± hervor.

St. succedens a. a. O. 197.

S c h w e i z: Sagitobel; Zurich, am KiiBnachter Tobel auf iiber-

rieseltem Sandstein (Zsch.).

B. Polyblastia.

P. singularis Hedwigia 55, 288.

: Arn. 393 (Z. T.).

S c h w e i z: Hiifialp im Maderaner Tale.

Bayerische Alpen: Hochgern iiber Wessen ctwa 1 600 m
(Arnold).

P. verrucosa a. a. 0. 291.

Schweiz: Zurich, nasse Sandstcinfelsen an der StraBe im

oberen Sihlwalde, bei Pfaffikon und ZolHkon (Hegetschweiler
d. J.), im KiiBnachter Tobel (Zsch.); Seewen (Hepp); Pilatus

(Hegetschweiler d. J.).

P. dermatodes a. a. O. 293.

Schweiz: Davos, Schiahorn und am Ende des Sertigtales

auf Kalk (Zsch.).

Harz: Grund auf Kalk — Zsch.

P. sepulta a. a. 0. 294.

Exs. Mass., Ital. 205 (Z. T.).

Italian: Verona (M a s s a 1 o n g o),

K o r s i k a: St. Florent (Z s c h.).

P. albida a. a. O. 298.

Siebenbiirgen: Konigstein bei Kronstadt (L o j k a).

Schweiz: Davos 1400—2700 m.

Harz: Grund (Zsch a c k e).
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P. obsoleta a. a. O. 299.

Harz: Riibeland (Zschacke).

P. abscondita a. a. 300.

Schweiz: Davos auf Dolomit (Zsch.).

P. Sendtneri a. a. 0. 301.

Schweiz: Leistkamm (St. Gallen), Sentis, Titlis, Gemmi.

Polyblastla allobata (Stzb.) Zschacke in Hedwigia 60, 8.

Syn. Verrucaria allobata Stzb., Lich. helv. (1882) Nr. 1242. •

Thallus diinn, schwarzlich, gelatines.

Perithezien kugelig, aufsitzend, 0,12—0,15 mm im Durch-
messer, Excipiilum schwarzlich; Periphysen kurz.

Sporen zu 8, wasserhell, zuletzt gelblich, langlich-ellipsoidisch,
der Lange nach 8- (—10-), der Breite nach 3 teilig, 23—33— (36)
X 11—14 /i (Stzb. 11x25 ^u). Jod farbt Hymenialgelatine schwach
weinrot. -

r

Schweiz: Am Stammgrunde von alten Eschen bei Otweiler
(H e g e t s c h w e i 1 e r d. J.) (Z. U.).

Die Flechte gehort in d^e Verwandtschaft von Polymastia ftigax.

P. fuscoargillacea a. a. O. 306.

Schweiz: Hufialp im Maderaner Tale (H e g e t s c h

-

we i 1 e r).

P. intercedens a. a. O. 306.

Schweiz: Davos am Eingange der ZiigenstraBe (Zschacke)
Kandersteg am Gemmi (Metzler), Pilatus (Hepp), Schwarz-
wasser (Bern) (Scharer), feuchte Sandsteine in der Holle bei
Baar, Ziirich: Sandstein des Albis (H e g e t s c h we i 1 e r)
KiiBnachter Tobel (Winter).

P. pallescens a, a. O. 307.

.
Karpathen: Tatra, am Ausflusse des oberen Rohacs-Sees

auf feuchten Felsen 1500 m (L o j k a in Zw. 811 H. M.).

P. cupularis a. a. O. 308.

Schweiz: Davos Schiahorn und Schiatobel (Zschacke)
Melchthal, RoBstock (Hegetschweiler).

f. microcarpa a. a. O. 309.

Schweiz: Davos auf Dolomit am Schiahorn (Zschacke)
Thallus fehlend; Exc. schwarzbraun, 0,2 mm im Durchmesser

Involucrellum bis zur Halfte anliegend; 0,25 mm im Durchmesser'
Sporen 30-42 x 18-23,4 p, reicher geteilt als bei der Stamm-
forra.
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f. deplanata a. a. 0. 309.

Schweiz: Davos auf einem Dolomitblock bei ISOO^m Hohc
(Z s c h a c k e). Thallus weiBgraU in den Stein eingefressen;

Sporen schmaler als bei der Stammform, 30—40 x 14—18 /i, langs

bis 8-, quer bis 4 teilig, meist an einem Ende etwas zugespitzt.

P. nidulans a. a. O. 312.

Karpathen: Felsen bei Drevenyik gegen Olasis-Greschik.

Da nach L a m y , Lichens de Cauterets, P. nidulans audi in

den Pyrenaen vorkommt, so ist sie in der geographischen Ver-

breitungsiibersicht — a. a. O. 287 — unter Nr. 7 a zu streichen und
unter Nr. 2 aufzufiihren.

P. Henscheliana a. a. O. 315.

Schweiz: in Bachen des Susten und der Grimsel (Z. U.).

P. theleodes a. a. O. 316.

Schweiz: Feuchte Kalkfelsen auf dem Gipfei der Grande
Gorge (Rome).

P. fartilis a. a. O. 317.

Schweiz: Auf feuchten Sandsteinen in der Holle bei Baar
(H e g e t s c h w e i 1 e r).

i

P. turicensis a. a. O. 319.

Schweiz: Ziirich: auf Sandstein des Albis (H e p p) ^h
Thelolrema rmtralis, beim Forsthause im Sihlwalde (Winter).

P. terrestris a. a. O. 321.

Skandinavien: Kirkenes in Varangria meridionali*^

(Norman).
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Boletus conglobatus, eine neue Species

Von K. B 1 a g a i c - Zagreb.

Dieser Boletus entwickelt sich, je nach seinem Standorte, in

zwei dem Habitus nach zien-ilich verschiedenen Formen, und zwar
wenn er dicht an Eichenstammen und im ± leichten, besondcrs mit

Sand vermischten oder in schweren tonhaltigen, mit Gras bewach-
scnen Boden unter Eichcnbaumcn wachst. Im ersteren Falle ist er

mehr gedrungen, die Farbe dcs Hutes gelblichgrau, spater braunlich-

grau, nicht unahnlich der Farbe der Erdapfel, trocken, im spateren

Alter besonders am Scheitel dunkler fclderig gezeichnet, bei Trocken-
heit felderig zersprungen; der spater zu beschreibende Myzclium-
korper starker entwickelt, mit vielen aus demsclben hervorsprieBenden

Fruchtkorpern in alien Entwicklungsstadien besetzt; das Fleisch ist

auch nicht rot im unteren Ende des Stieles, wie dies der Fall ist

bei Exemplaren, die im schweren Boden wachsen.

Demzufolge gestaltet sich die Diagnose beider Formen folgender-

maBen: \

r

Der Hut des Pilzes w^ird an 9 cm breit, ist sehr fleischig und
kompakt, ist weiBlichgrau (im Sandbodcn gelblichgrau, spater

braunlichgrau und trocken, spiitcr besonders am Scheitel felderig

gezeichnet, bei Trockenhcit felderig zersprungen), bei feuchtem
Wetter etwas schmierig, feinfilzig. Der Rand cingebogen, die Ober-
haut reicht iiber die Rohrchen, in der Jugend dem Stiel anliegend,

eingerollt, was oft auch bei alteren Exemplaren der Fall ist; oft ver-

bogen. Die Obcrhaut laBt sich nicht abziehen.

Der Stiel ist voll, in der Jugend nach unten keulig verdickt,

spater, besonders bei Trockenheit, mehr walzenformig, an der dicksten
Stelle bis 4 cm breit, gegen die Basis sich jah verschmalernd, hier

und da etwas plattgedriickt, besonders bei Exemplaren, die dicht

an Eichenstammen w^achsen. Die Grundfarbe ist unter dem Hute
lebhaft chromgelb, gegen die Basis schmmtzig-braunlich oder griinlich-

gelb (im Sandboden schmutzig-gelblich mit griinlichem Anflug, wird
spater von der Basis an schmutzig-oliv und schlieBIich, \venn er sich

etwas aus dem Boden streckt, bekommt er sukzessive die Farbe deS

/
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Hutes). Der Stiel ist oft im oberen Telle rot gcsprenkelt, zeigt im

oberen Teile eine lichtgelbliche kleinmaschige Netzzeichnung, welchc

sich gegen die Basis verliert.

Die Oberflache der Rohrchen ist blaBgcIb, wird

beim Drucke blau, spater dunkel blaugriin (im Sandboden kauni

veranderlich, im Jugendzustande gar nicht). Die Rohrchen
sind in der Jugend grauhch, spater chromgelb, halb angewachsen

(im Sandboden oft in der Mittc ausgebuchtet, verkiirzen sich vor dem

Stielansatzc und laufen am Stielc hcrab, sich allmahlich in die Netz-

zeichnung auflosend, wie dies auch oft bei Boletus sphndidus Mart.

vorkommt), gewohnhch 5—8 mm, ausnahmsweise bei volhg ent-

wickelten Exemplaren sogar bis 2 cm lang. Die L o c h e r haben

kleine rundliche Offnungen, die hier und da in der Tiefe geteilt sind

oder mehrere benachbarte Locher kommen eingcsenkt vor.

Die Stiele der im schwereren Boden vorkommenden Pilze ent-

springen einem ± ausgcbildeten, schmutzig-gelj^hchen, fcsten und

kompakten Myzeiiumkorper, bei Exemplaren abcr, die im

leichten, besonders Sandboden wachsen, entwickelt sich der Myzelium.-

korper besonders iippig, an 10— 15 cm im Durchmcsser, und es ent-

spricBen demselben viele in verschiedenen Stadien der Entwicklung

sich befindende Fruchtkorper. Der Myzeiiumkorper ist gewohnlich

plattgedriickt, sich dem Eichenstamme anschmiegend.

Das Fleisch ist gelb, fcst> wird im Alter weich, im An-

bruche wird es schon lichtblau, im unteren Teile des Stieles blutrot

(im Sandboden gelblich und nur rotlich durchzogen). Die blauc

Farbe geht bald in ein blasses Lila tibcr und bleibt am Endc grau-

lich, im unteren Teile dcs Stieles geht die rote Farbe ins schwarzliche

iiber. G e r u c h schwach angenehm ; Geschmack kaum

merklich und nicht unangenehm oder etwas restringierend, spater

etwas bitter.

Die Spore n sind spindelformig, Membran braun, 10—12 /i

lang, 4, 5—6 p. breit.

Der Pilz wachst, wie oben angedeutet, in alten lichten Eichcn-

standen und gedeiht besonders bei groBer Hitze, von Mitte Juli

bis Mitte September. Im Zagreber Erzbischoflichen Parke Maksimir

erscheint er manches Jahr bei Diirrc und Hitze herdenweise, bei

anhaltendem Regen aber verliert er sich.

/
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Vierter Beitrag

zur Moosflora des Erzgebirges.

Von Dr. Julius Roll.

Die von mir veroffentlichten drei ersten Beitrage zur Moosflora

des Erzgebirges erschienen in der Hedwigia Bd. XLVI Heft 3—

4

vom Februar 1907, Bd. LI Heft 1—3 vom Juli 1911 und Bd. LIX
Heft 5 vom Oktober 1917.

Im ersten Beitrag sind die Moose veroffentlicht, die ich in den

Jahren 1874 bis 1905 in der Sachsisch-Bohmischen Schweiz, im
Bielagriind, am Milleschauer, am Fichtelberg, Keilberg, Katzenstein

bei Zoblitz, bei Rochlitz, Chemnitz, Aue, Schneeberg, Griinhain,

an der Morgenleite, bei Johanngeorgenstadt, am Auersberg, am
Kranichsee, bei Karlsbad, Marienbad \md Franzensbad gesammelt
babe. Der z w e i t e Beitrag enthalt die von mir in den Jahren
1907—11 am Fichtelberg, Spitzberg bei Gottesgab, zwischen Reitzen-

hain und Komotau, zwischen Carlsfeld und Hirschenstand, an den

Greifensteinen bei Thum und in der Umgebung von Auc gesammelten
Moose. Der d r i 1 1 e Beitrag verbreitct sich iiber die 1911 und 1912

gesammelten Moose von Reitzenhain und Sebastiansberg.

Im vorlicgenden v i e r t e n Beitrag sind die Moose angefiihrt,

die ich im Jahre 1911 am kleincn Kranichsee sowie bei Altenberg

und Zinnwald, im Jahre 1912 an der Goldenhohe und bei Lindenau
westlich von Schneeberg, ferner zwischen Moldau und Niklasberg,

sowie zwischen Baringen und Abertham, bei Irrgang und am Spitz-

berg bei Gottesgab im bohmischen Erzgebirge sammelte. Beim
Sammeln am kleinen Kranichsee, an der Goldenhohe und bei Lindenau
nahm mcin Bruder, Kommerzienrat W i 1 h e 1 m Roll auf

Klosterlein bei Aue tatigen Anteil; in das Spitzbergsmoor begleitete

mich am 22. und 23. August 1912 Herr Hans Schreiber,
Direktor der osterreichischenMoorkultur, dem ich auch die Angaben
iiber GroBe und Tiefe der bohmischen Moore verdanke. In den
Mooren um Neustadt bei Nicklasberg war Herr Forsteleve Po pelka
mein Fiihrer. In die Arbeit sind auch die Funde einverleibt, die

mein Neffe Oberleutnant Georg Roll am Fichtelberg aufnahm.
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1. Das Moor bei Goldenhohe.

Vier Kilometer nordwestlich von Schnceberg, zwischen dem

Gasthof zur goldenen Hohe und dem Dorf WeiBbach liegt in etwa

550 m Hohe im Glimmerphyllit ein kleines Hochmoor, das mit Sumpf-

und :\Ioor-Heidelbceren bewachsen und von Fichtenwald begrenzt ist,

der auch aufwarts mehrere Streifen in das Moor sendet und abwarts

in eine sumpfige Trift verlauft. An einigen Stellen finden sich kleine

Wasserbecken, Tiefere Wassertiimpfel sind nicht vorhanden. An

manchen Stellen geht das Hochmoor in ein Niedermoor liber, in

dem Torfmoose aus dor Gruppc der Subsecunda wachsen, die dem

Hochmoor fehlen. Dieses birgt dagegen hauptsachlich Formen der

Ctispidata,

Folgende Torfmoose nahm ich dort auf:

I. Acutifolia.

Sphagnum acutifolium Ehrh.

var. elegans Braith. * purpitreum.

Sphagnum Wilsoni Rl.

var. tenellum Sch. * roseum.

IL Cuspidata.

Sphagnum pseudomolluscum Rl.

var. tenellum Rl. * fallens.

var. crispulum RL * flavescens.

var. falcatum Rl. * pallens.

var. teres Rl. * pallescens.

var. molle Rl. * fallens,

var. patulum Rl. * pallets.

var. flagellare Rl. * pallens.

var. submersum Rl. (zum groBten Teil untergetaucht) * pollens.

Sphagnum Schliephackei Rl.

var. recurvum RL * aureum * fttscoflavum.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. submersum Sch. * flavopallens.

Sphagnum fallax Kling.

var. densum RL * fuscopalhm.

var. falcatum RL * pallens * fuscopallens * fuscovirens.

var. stellare Rl. * fuscovirens.

var. flagellate Rl. * fuscopallens,

var. submersum Rl. * fuscoflavum fuscovirens.
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Sphagnum Roellii Roth,
var. compactum RI. * pallescens.

var. homocladum Rl. * flavopaUefis.

var. cuspidatum Rl. * pallens.

var. flagellare Rl. * pallens * flavopallens, f. submersum Roth
pallens,

var. submersum Roth * flavescens * flavovirens.

Sphagnum pseudorecurvum RI.

var. densum RL * fuscoflavescens.

var. crassicaule Rl. (mit dickem Stengel und ihm fest anliegenden
herabhangenden Asten) * flavescens * fuscoflavescens.

var. teres Rl. * flavovirens.

var. molle Rl. * pallens.

var. patulum Rl. * pallescens.

var. flagellare Rl. * pallens * pallescens * fuscopalkns * fusco^
flavescens * fuscovirens,

var. limosum Rl. (zum groBten Teil im Schlamm steckend)
* fuscum * fuscoater * atratum.

Sphagnum pulchrum W.
var. densum Rl. (2—3 cm hoch, dicht) * fuscoflavum.
var. homocladum W. * ochraceum.

Sphagnum recurvum Pal.

var. gracile Jens. * pallens * pallescens * flavescens,

var. molle Rl. * pallens.

var. flagellare Rl. * fuscopallens

.

var. majus Ang. '^flavescens * ochraceum * aureum.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. capitatum Grav. * flavescens,

var. squamosum Ang. "^flavovirens.

var. crassicaule Rl. * flavescens * virescens.

var. molle Rl. * flavescens.

var, patulum Rl. * flavescens,
i

Sphagnum ligulatum Rl.

var, teres Rl. * flavescens.

var. robustum Rl. * pallescens.

III. Squarrosa.

Sphagnum teres Ang.
var. squarrosulum Lesq. * flavovirens.
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IV. Subsecunda.

Sphagnum inundatum Russ.

var. teretiusculum RI. * pallens.

var. submersum Rl. * fuscoglavcum.

Sphagnum contortum Schltz.

var. teretiusculum Rl. * fuscopallens,

var, ambiguum Rl. * pallens.

var. patulum Rl. * fuscescens.

var. turgescens Rl. * pallens * versicolor,

var. limosum Rl. (zum groBten Teil im Schlamm steckend)

atrovire'iis.

Sphagnum auriculatum Sch.

var. cornlculatum Rl. * juscoater.

var. submersum W. * fuscoglaucum.
M

L

Sphagnum turgidum RI.

var. contortum RI. * fuscescens * fuscoater.

var. cymbifolium Rl. * fuscoflavum.

var. robustum RI. * fuscum.

var. submersum W. * flavovireyis.

var. fluitans A. Br. * juscoflavescens * fuscovirens.

V. Cymbifolia.

Sphagnum magellanicum Brid.

var. congestum Schl. u. W. * pallescens.

var. laxum Rl. * glaucescens.

Sphagnum palustre L.

var. compactum Schl. u. W. * pallens.

var. densum Rl. * pallens * glaucopallens * flavescens * flavovirens

* virescens.

var. imbricatum Rl. * glaucescens * glaucopallens.

var. brachycladum W. * glaucovirens.

var. abbreviatum Roth u. StoIIe * griseum.

var. laxum W. * pallens * fuscum,

var. moUe Schl. * pallens.

Sphagnum Klinggraffii Rl.

var. imbricatum Rl. * glaucum.

var. Roellli Schl. * fuscoglaucum.

Sphagnum imbricatum Hsch.

var. congestum W, * fuscopallens.



16 Julius lloll.

2. Das Moor bei Lindenau.
,
J

Norclwestlich von dem bei Neustadtcl gelcgenen Dorfe Lindenau
steigt im Gebiete des Granits eine etwa 3 km lange Sumpfwiese
von 500 bis 560 m empor. Sie geht an manchen Stellen in eine
sumpfige Trift iiber, die etwa einem Niedermoor entspricht und ist

an der Westseite von Nadelwald begrenzt. Durch die Wicse flieBt

von Nord nach Slid ein kleiner Bach, der eine ganze Reihe von
Teichen speist, die zum groBten Teile versumpft sind. Seitwarts liegt

im unteren bewaldeten Talabschnitt in 502 m Hohe der groBere
Forstteich. In diesem Gebiete fand ich folgende Torfmoose:

^

L Acutifolia.

Sphagnum Wilsoni Rl.

var. compactum RL, * pallem * roseum.

var. densum W. * pollens * roseum.

var. tenellum Sch. * pallens * roseum.

Sphagnum Warnstorffii Russ.

var. tenellum Rl. * purpureum.

11. Cuspidata.

Sphagnum tenellum Ehrh.

var. gracile Breut. * flavescens.

var. recurvum RL * pallescens.

Sphagnum pseudomolluscum RL
var. tenellum Rl. * pallens * flavescens.

V

pallescens

crispulum

var. falcatum RL (mit an der Spitze herabgebogenen Asten)
* pallens * flavescens.

var. moUuscum RL * pallens.

var. laxum RL * pallens,

var. patulum RL * pallens.

var, submersum RL (mit der unteren Halfte im Wasser oder
Sumpf stehend) * pallens *

fuscoflavescens

.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. uncinatum Sendt. * pallens.
\

Sphagnum fallax Kling.

var. submersum Rl. * flavescens.

var. flagellare Rl, * virens.
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Sphagnum Roellii Roth.

var. flagellare RI. * fuscesceris.

Sphagnum pseudorecurvum Rl.

- var. gracile Rl. * glaucum.

var. patulum Rl. * pallescens, f. limosum Rl. * fuscopallens

var. flagellare Rl. * pallens * pallescens * flavovirens.

var. submersum Rl. * pallens * fuscoflavescens * fitscovirens

* fuscum.

Sphagnum recurvum Pal.

var. compactum Rl. * ^aliens.

var. densum Rl. * pallens * pallescens * ochraceo-jlavescehs,

var. tenellum Rl. * vallens.

*

var. gracile Jens. * pallescens * pallens * flavesceTis * flavovirens

glaucovirens.

var. capitatum Grav. * ochraceo-flavescens

.

var. falcatum Schl. * pallens,

var. homocladum Rl. * flavovirens.

var. crassicaule Rl. (mit dicken Stengeln) * pallens,

var. molle Rl. * pallens.

var. imbrieatum Rl. f. amblyphyllum Russ. * fuscoglaucnm,

var. ambiguum Schl. f. amhlyphyllum Russ. * flavovirens,

var. majus Ang. * ochraceum * aureum.

var. flagellare Rl. * pallens * pallescens * ochraceo-flavescens,

f . tnacrocephalum Rl. * pallens.

var. limosum Rl. (zum groBen Teil im Schlamm steckend)

* fuscoater.

var. submersum Rl. * flavovirens * glaucovirens * ftcscovirens.

Sphagnum ligulatum Rl.

var. crispulum Rl. * flavescens.

III. Squarrosa.

Sphagnum teres Ang.

var. tenellum Rl. * fuscoflavescens * glaucescens.

var. gracile Rl. * pallescens.

var. elegans Rl. * pallens.

var. submersum Rl. f. squarrosulum Lesq. * fvscovirens * airo-

virens.

var. subteres Ldb. f. sqvurrosvlum Lesq. * pallens,

var. squarrosulum Lesq. * fuscovirens.

Htihmgia Band LX, 2
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Sphagnum squarrosum Pers
var. subsquarrosum Russ. * flavescens.

/'

IV. Subsecimda.

Sphagnum subsecundum Nees.

var. gracile C. M. * fuscopallens * fuscoflavescens * flavovirens.

var. teres Rl. * fuscum,

var. laricinum Rl. * fuscopallens * glaucum,
var. robustum Jens. * aureum.

Sphagnum inundatum Russ.

var. gracile Rl. (mittelgroB, schlank, weich) * fuscoglaucum.
var. teretiusculum Schl. * albovirens * flavovirens * glaucim,
var. faleatum Schl. * flavescens.

var. squarrosulum Rl. * atrovirem.

var. submersum Rl. * glaucum * fuscoglmtcum * fuscovirens.

Sphagnum contortum Schltz.

var. eompactum W. * pallescens * versicolor.

var. tenellum Rl. * pollens.

var. teretiusculum RL * pallescens * versicolor * glaucum.
var. faleatum Card. * pallescens * flavescens.

var. ambiguum Rl. * fuscoflavescens.

var. rigidum Rl. * fuscoglaucum.

var. revolvens Rl. * versicolor,

var. turgescens Rl. * pallens.

var. cymbifolium Rl. * pallens.

var. robustum Rl. * pallescens.

i Sphagnum turgidum Rl.

var. eompactum Rl. * fuscescens.

var. laxum H. Miill. * violaceum.

var. robustum Rl. * pallidovirens * flavoviride.

var. fluitans Al. Br. * albonigrescens * viride * glaucoviride fusco-
virens.

V. Cymbifolia.

Sphagnum palustre L.

var. eompactum Schl. u. W. * pallens.

var. densum Rl. * pallens * fuscescens.

var. strictiforme Rl. * pallens.

var, imbricatum Rl. * glaucopallens

.

var. brachycladum W. * pallescens * glaucescens.

var. abbreviatum Roth u. StoUe * glaucum.
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var. cuspidatum Rl. * pollens,

var. pycnocladum Mart. * pallescens * flavescens.

var. laxum W. * fallens * fusc6pallens

.

var. moUe^Schl. * pallescens,

var, flaccidum W. * fallens.

var. turgidum Mart. * fdllescens.

var. immersum Grav. * fallens.

Sphagnum Klinggraffii Rl.

var. imbricatum Rl. * glaucojuscum.

var. Roellii Schl. * glaucum.

var. laxum Rl. "^^ glaucum.

var. submersum Rl. * glaucojuscum.

Sphagnum imbricatum Hsch.

var. congestum W. * glaucofallens

,

var. tenellum Rl. * fuscovirens.

var. teres Rl. * fallens.
w

var. laxum Rl. * follescens.

Sphagnum papillosum Ldb.

var. imbricatum Rl. * glaucopallens * glaucescens * juscum.

var. laxum 'Rl.]^ follescens * glaucoflavescens.

var. patens Schl. * glaucescens,

var, obesum Schl. * flavescens * fuscescens.

3. Der kleine Kranichsee.

Der kleine Kranichsee ist ein klemes Hochmoor, das sich etwa

5 km siidwestlich von Johanngeorgcnstadt nahe der Bohmischen

Grenze auf Granulitunterlage ausbreitet. Es ist von Nadelwald um-

schlossen, in dem, gleichwie auf einigen in der Nahe liegenden Wald-

wiesen, sumpfige Stellen hegen, die den Charakter eines Nieder-

moores zeigen. Das Hochmoor ist von Graben durchzogen und wird

an einer Stelle abgebaut. Die Moorflache ist ziemlich eben, und nur

von einigen tieferen Wasserlochern unterbrochen, an dercn Randcrn

hauptsachlich Formen von Sfhagnum cusfidatum, rifarium und

Dusenii sowie zahlreiche Drepanocladen und eine Chara wachsen.

Die Laubmoosflora des Moores zeigt nichts Besonderes, dagegen

finden sich unter den Torfmoosen manche interessante Formen.

'umosum

Drepanocladus fluitans und Chara zusammen und

wachsen, zeigen diese groBt- habituellc Ahnlichkeit.

2
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Im kleinen Kranichsee sammeltc ich folgende Torfmoose:

L Acutifolia.

Sphagnum Ayilsoni Rl.

var. tenellum Sch. * purpurascens.

Sphagnum robustum Rl.

var. compactum Rl. * griseum.

var. densum Rl. * roseum,

var. strictum Rl. * versicolor.
r

var. strictiforme W. * pallens * purpurascens * glaucovirens.

var. tenellum Rl. * virescens cfr.

var. tenue Rl, * glaucovirens,

var. gracile Rl. * griseovirens cfr.

var. teres Rl. (mit dicken, wurmformigen Asten) * pallens
* purpurascens * versicolor.

var. molle Rl. * purpureum.

Sphagnum Glrgensohnii Russ.

var. tenue Rl. f . flagellare Rl. * pallens,

II. Cuspidata.
Sphagnum Schliephackei Rl.

var. capitatum Rl. * flavovirens * fuscovirens.

var. falcatum Rl. * flavovirens * fuscovirens,
w

Sphagnum Dusenii Jens.

var. tenellum Rl. f . microphyllum Rl. * flavovirens cfr.

var. falcatum Jens. * flavopallens mit Ubergangsform zu Sphag-
num cvspidatum Ehrh.

var. aquaticum W. * pallidovirens mit Ubergangsform zu Sphag-
num cuspidatum Ehrh. und einzelnen entfernt gezahnten Astblattern.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.
' var. deflexum Rl. * flavovirens.

var. falcatum Russ. * flavovirens.

var. submersiun Sch. * albescens * flavovirens * atrovirens,

var. plumosum Br. germ. flavescens.

Sphagnum riparium Ang.

var. humile Rl. * flavum.

var. compactum Rl. * fuscoflavescens.

var. tenellum Rl. {klein, zart, dem Spliagnum Girgensohnii var.

tenue ahnlich, mit kleinen Stengelblattern und kleinen, porenarmen,
oft auch faserarmen Astblattern) * flavescens * ftcscoflavescens viride.

\
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var. gracile Rl. * fallens * jlavo'palUns

,

var. deflexum RuB. * flavum * fuscoflavescens * viride,

var. homocladum RL (Aste regelmaBig abgebogen) * fiisco-

flavescens,

var.'irrigatum Rl. (Aste verworrcn, gerade und gebogen all-

seitig abstehend) * pallidovirescens.

var. capitatum RL (mit dicken Kopfen) * fuscoflavescens * viride.

var. teres Russ. * virens * fuscovirens.

var. squarrosulum Jens. * fuscoviride.

var. dimorphum Rl. (10—20 cm hoch, halb untergetaucht, die

jungen Stengelblatter nicht gespalten, mit Fasern, geteilten Hyalin-

zellen und verdickten Zellecken, die Astblatter klein oder groB, im

oberen Teil oft mit breiten Chlorophyllzellen und faser- und porenlos)

* griseum.

var, flultans Russ. f. rigidum Rl. (mit sehr zerbrechlichem

Stengel) * viride.

var. plumosum RL (untergetaucht, mit locker gestellten, fiederig

beblatterten Astbiischeln, an lockere f. von Drepanocladus fluitans

und Chara erinnernd, die mit ihm zusammen wachsen, mit sehr

groBen, oben oft faser- und porenlosen Astblattern mit verdickten

Zellecken) * viride * fuscovirens.

Sphagnum Rothii RL

var. teneUum Rl. (bis 15 cm hoch, zart, locker) * laetevirens,

var. deflexum Rl. * fuscovirens.

var. submersum RL (15 cm hoch, V2—Vi untergetaucht) * fusco-

virens.

Sphagnum Roellii Roth,

var. tenellum RL (niedrig, zart, locker) * griseum.

var. flagellate Rl. (10 cm hoch, mit langen, verdiinnten Asten)

* flavovirens.

Sphagnum fallax Khng.

var. densum Rl. (niedrig, ziemlich dicht, Aste mitteUang) * fusco-

virens.

var. tenellum Rl. (10 cm hoch, locker, zart) * virens * fuscovirens.

iLSComrens

Ehrh., f. laxifolium Rl. "^ atroviride.

Sphagnum

Sphagnum pseudorecurvum Rl.

var. densum Rl. f. rohustum. Rl. * virens,

var. tenellum Rl. * flavofuscum,

var. gracile Rl. * viride.
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var. teres Rl. * flavovirens.

var. molle Rl. * glaucofuscum.

var. flagellare Rl. * flavescens * paUidovirens * viride.

var. limosum Rl. (10—15 cm hoch, zur Halfte im Schlamm
steckend) * fuscoglaucum.

var. submersum Rl. * fuscoflavescens * flavoviride * atrovirens.

var. immersum Roth * fuscovirens.

Sphagnum recurvum Pal.

var. densum Rl. f. amUyphyllum Russ. * flavofuscum.
var. teres Rl. * pallejis * flavovirens, f. amhlyphyllum Russ.

* flavescens.

var. squarrosulum Rl. * laetevirens.

var. molle Rl. * flavescens,

var. majus Ang. * fuscoflavescens * flavovirens * fuscovirens.
var. flagellare Rl. * flavescens * flavovirens * fuscovirens.

var. Limprichtii Schl. * fuscoflavescens.

var. submersum Rl. * pallens.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. fragile Rl. (mit leicht zerbrechlichem Stengel) f. ambly-
phyllum * albovirens.

immersum

Sphagnum balticum Russ.
var. tenellum Rl. * flavovirens.

var. recurvum Rl. * flavescens.

Sphagnum ligulatum RL
var. robustum Rl. (10 cm hoch, ziemlich dicht, mit dicken,

ziemlich langen Asten) * flavescens.

IIL Subsecunda.
Sphagnum subsecundum Nees.

var. falcatum Schl. * fuscopallens.

IV. Cymbifolia.
Sphagnum papillosum Ldb.

var. densum Schl. * fuscoflavescens * violaceum.
var. laxum Rl. * fuscovirens.

4. Die Moore zwischen Baringen und Abertham
und bei Iirgang.

"^

Etwa zehn Kilometer siidostlich von Johanngeorgenstadt breitet
sich zwischen Baringen und Abertham die Kieferheide, ein 70 ha
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groBes Hochmoor aus, das sich auf Glimmerschiefer und Granit

in einer Hohe von 880 m hinzieht und gegen Norden in ein Niedcr-

moor iibergeht, wo sich westlich und ostlich vom Weiler Irrgang

zwei weitere fast zusammenhangende Hochmoore ausbreitcn, das

erstere (Nieder-Irrgang) 40 ha groB, in 975 m Seehohe, das letztere

(Ober-Irrgang) 48 ha in 1033 m Seehohe, beide auf Granit, von

Sumpfwiesen und Fichtcnwald unterbrochen. Auf der Kieferheide

sind die Latschen entfernt; neben Heide und Trunkelbeere findet

sich dort auch die Krahenbeere. Bei alien 3 Mooren betragt die

Tiefe 3—4 m.

Ich sammelte im Gebiet Baringen-Abertham-Irrgang folgende

Moose.

1 Laubmoose.

Dicranum Bergeri Bland. (D. Schraderi Schwg.), ein seltenes

Moos der Erzgebirgsmoore, fand ich im Gebiet zwischen Baringen

und Abertham, sowie zwischen Abertham und Irrgang, und zwar

in kleinen Polstern von 5 cm Hohe und in einer groBeren, 10 cm

hohen Form.

Dicfranella cerviculata Hdw. wachst haufig an Ausstichen und

Grabenrandern.

Polytrichiim commune L„ gracile Menz. und P. sfrictum Menz.

finden sich zerstreut durchs Gebiet.

Aulacomnium palustre L. haufig.

CalUergon stramineum Dick, findet sich el^enfalls haufig und in

mehreren Formen.

Acrocladium cuspidatum L. ist ebenfalls haufig.

Drepanodadns aduncus Hdw., Kneiffii Br. eur., exannvlatus

Guemb., fluitans Hdw. sind in zahlreichen Formen vertreten.

2. Torfmoose.

I. Acutifolia.

Sphagnum Schimperi Rl.

var. densum Rl. * fallens.

var. teretiusculum Rl. * fallens.

Sphagnum acutifolium Ehrh.

furpureum

var. capitatum Ang. * pallens.

Sphagnum Wilsoni Rl

var. compaoturo Rl. * furpurascens.
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var. tenellum Sch. * purpureum * atropurpnreum.
var. gracile RL * palUns.

var. rubellum Wils. in schonen, hellpurpurrotcn Rasen.

CFSphagnum fuscum Kli

var. densum Rl. * ftcscopallens.

var. gracile Rl. * fuscopallens.

Sphagnum robustum Rl.

var. compactum Rl. * pattern * roseum.
var. densum Rl. * paUescens * roseu7fi.

var. tenellum Rl. * pattens * pattido-roseum.
var. tenue Rl. * pattens * purpurascens.
var. gracile Rl. * pattens * roseum.
var. strictiforme Rl. * pattens * purpurascens.
var. brachycladum RL (mit kurzen Asten und kleinen Kopfen)

pattescens * roseum * purpureum.
var. intricatum Rl. * pallens.

var. pulchrum Rl. * flavescens.

var. flagellate Rl. * pattens * fuscoflavescens * roseum.

Sphagnum Girgensohnii Russ.
var. tenellum Rl. "^ pattens * flavescens, * flavovirens.
var, gracile Grav. * pattescens * glaucovirens.
var. fragile RL (mit sehr sprodem, zerbrechlichem Stengel)

pattens,

II Cuspidata.

Sphagnum tenellum Ehrh.
{Sphagnum, mottuscum Bruch.).

var. compactum W.* pattescens * flavescens * fuscoflavescens,
var. confertulum Card. * pattens * pattescens * fuscopattens * flavo-

virens.

var. imbricatum Rl. * flavopallens * flavum.
var. suberectum Grav. * flavescens.

var, gracile Breut. * flavescens.

var. recurvum Rl. * pattens * griseum * flavescens.
var. cuspidatum RL * fuscoflavescens.
var. teres Rl. * pallens.

var^ squarrosulum Rl. (mit sparrig abstehend beblatterten
Asten) * pallens, f. limosmn Rl. * fuscoglaucum.

var. contortum RL * pattescens * fuscopattens * flavescens
var. platyphyllum Rl. (mit flach beblatterten Asten) * flavo-

virens * glaucovirens.

var. patulum Rl. (mit wait abstehf^ndpn Sct^„, ^^ „.
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Sphagnum pseudomoUuscum Rl.

var. densum Rl. (nicdrig, dicht, etwas starr) * jlavescens.

var. tenellum Rl. * pallens * jlavescens,

var. gracile Rl. * pallens * pallescens * flavescens * aureum.

var, teres Rl. * jlavescens.

var. moUuscum Rl. * pallens * jlavescens.

var. contortum Rl. * jlavovirens * virens,

var. laxum Rl. * pallens.

var. patulum Rl. (mit weit abgebogenen Asten) * jlavesceris.

Sphagnum Schliephackei Rl

var. capitatum Rl. * jlavescens,

var. recurvum Rl. * pallescens * ockraceum.

var. falcatum Rl. * jlavescens.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. molle W. * pallens.

var. stellate Rl. * pallens.

var. falcatum Russ. * jlavescens "^ jlavovirens.

var. submersum Sch. * pallescem,

var. plumosum Br. germ. * jlavovirens.

Sphagnum riparlum Ang.

var. flagellare Rl. * jlavovirens.

var. aquaticum Russ. * jiiscovirens.

Sphagnum Rothii Rl.

var. flagellare Rl. * ochraceum.

Sphagnum Roellii Roth,

var. compactum Rl. * pallens.

var. tenellum Rl. (zart, mittelhoch, mit diinnen Asten) "^jlavescens.

var. gracile Rl. * pallens.

var. capitatum Rl. * jlavescens.

var. squarrosulum Rl. (mit sparrig beblatterten Asten) * pal-

lescens.

var. falcatum Rl. * pallens * jxillescens * jlavescens * gla,ucovirens

.

var. molle Rl. * pallescens * jlavesce7is.

var. flagellare Rl. (mit langen, nach der Spitze bin vcrdunntcn

Asten) * grisopallens * jlavovirens.

Sphagnum fallax Kling.

var. compactum Rl. * juscojlavescens.

var. densum Rl. (hoher als var. cowpnctnm und weniger dicht)

* pallens * violaceutn.

^_
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var. tenellum Rl. * flavescem, f. falcatum Rl. * flavesceyis.

var. capitatum Rl. * paUescens.

var. squarrosulum Rl. * atrovirens.

var. falcatum Rl. * fuscovirens, f. limosum RL * violaceum.

var. stellare RL (mit spitzen, allseitig abstehenden Schopfasten)
* fuscovirens.

r

var. flagellare RL * flavovirens.

var. Limprlchtii RL * flavescens,

var. submersum RL * flavovirens * fuscovirens.
w

Sphagnum pseudorecurvum RL
var. gracile RL * flavescens.

var. pseudosquamosum RL * fuscoflavescens.

var. teres RL * flavovirens.

var. moUe RL * fiiscoflavescens,

var. patulum RL * pallens.

var. flagellare RL * paUescens * flavescens * fuscoflavescens * fla-

vovirens * viride.

var. limosum RL (mit der untern Halfte im Schlamm steckend)
* flavovireiis * violaceum.

var. submersum RL *
f uscovirens mit Ubergangstorm zu Sphag-

num recurvum Pal,

Sphagnum recurvum Pal.

var. compactum Rl. * pallens.

var. densum RL * pallens * flavovirens.

var. tenellum RL * pallens mit Ubergangsform zu Sphagnum
pseudomolluscum RL, * flavescens mit "Qbergangsform zu Sphagnum
pseudomolluscurn Rl. * glaucovirens.

^
var. gracile Jens. * pallens * flavescens.

var. teres RL * ochraceum * fuscoflavescens.

var. squarrosulum Rl. * pallens.

var. crassieaule RL (herabhangende Aste am Stengel fast an-

liegend) * pallens.

var. molle Rl. * pallens * pallescens * ochraceum (mitlObergangs

-

form zu Sphagnum halticum RuB.), f. amplyphyllum Russ. "^ochra-

ceum, i. squarrosulum RL * ochraceum.

var. homocladum Rl. * pallens * ochraceum.

var. patens Ang. * pallens.

Sphagnum brevifolium RL
var. humile Schl. et RL * flavescens.

var. densum RL * pallescens,

var. strietiforme RL * pallens.
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var. gracile Grav. * pollens.

var. fragile Rl. (mit leicht zerbrechlichem Stengel) * flavescens,

var. molle Rl. * pollen^.

var. patulum Rl. * flavescens.

Sphagnum balticum Russ.

var. congestum RL * flavesce^is * fuscojlavescens.

var. recurvum Rl. * flavum * ochraceum * aureum.

var. crispulum Rl. * aureum.

var. molluscum Rl. * flavescens * ochraceum * aureum.

var. livonicum Russ. * pollens.

Sphagnum ligulatum Rl.

var. laricinum Rl. * flavopallens.

III. Rigida. ,

Sphagnum compactum DC.

var. densum Rl. * fuscoflavescens.
4

IV. Cymbifolia.

Sphagnum palustre L,

var. densum Rl. * pallens.

var. strictiforme Rl. * pollens.

var. brachycladum W. * pallens.

var. molle Schl. * pallens.

Sphagnum Klinggraffii RL
var. platyphyllum RL * violaceum.

5. Die Moore am Spitzberg bei Gottesgab.
Der sudwestlich von Gottesgab bis 1110 m sich erhebande Spitz-

bjrg ist fast nach alien Seiten bin von ausgedehnten Moorstrecken

umgeben. Auf seinem Nordost- und Osthang breitet sich gegen

Gottesgab neben der 37 ha groBen ^Reithalde*' die ,,ReiBzeche"

aus, ein 134 ha groBes, in 1010 m auf Gneis gelegenes Hochmoor
von 3—4 m Tiefe mit zahh' Die

*

Odung umfaBt 80 ha und ist mit Latschen, Krahenbeeren
und einigen Gruppen von Zwergbirken bewachsen. Die 20 ha

groBe Wiese wcist neben zahlreichcn Rasenschmielen auch

Borstengras auf; 34 ha sind mit Fichten aufgeforstet.

Von Laubmoosen findcn sich dort Bryum pseudotrique-

irum, und turbinatum, Philonotis caespitosa sowie auch eine Form

derselben^ die der var. arisiaium Loeske ahnlich ist. Mit deni hau-
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figen Polytrichum gracile wachst dort audi eine niedrige f. mimis
und eine hohe, sparrig beblattcrtc var. squarrosulum zwischen Torl-

moosen, Harpidien und Hypnum stramineum, Besonders iippig

gedeihen in denWasserlochern die Drepanodaden, DrAntermediuscir.,
Dr, exannulatus var. hrachydictyon Ren. nebst*einer Ubergangsform
zu Dr. ortliophyllus Milde, Dr. purpurascens, Dr, fluitans nebst einer

fruchtenden f. mit klein geohrten Blattfliigeln und brauncn Basal-

zellen^und einer der var. drepanophyllus W. ahnlichen Form, sowie
die var. bohemicus W., Holhri Sanio, elatus Ren. et Arn., gracilis

Boul. cfr., nebst einer Ubergangsform zu var. falcxttus Sch. cfr. Die
vax.'Schukei Lpr., die schon Monkemeyer dort mit Dr. pur-

purascens fand, fruchtet ebenfalJs haufig. Mit Hygrohypnum palustre

wachst dort auch seine var. subspJiaerocarpum Br. u. Sch. Auch
fanden Riehmer und Stolle 1913 dort Hypnum pratense

Koch.

Auf vorspringenden Felsstucken und Erdlehnen finden sich auf
der Nordseite am Ursprung des Schwarzwassers neben "Ceratodon

purpureus f. propagulifera und var. molle auch Ubcrgangsformcn
zwischen Leptotrichum homomallum und vaginans (vgl. Hedwigia,
Febr, 1907 und Juli 1911) sowie Racomitrium sudetictim und micro-

carpum und an einem Bachufer neben Leptotrichum homomallum
var. suhalpinum auch Dicrariella squarrosa in einer der var.

frigida Lor. ahnhchen Form, Pohlia gracilis sowie eine f. miTior,

die nach Loeskes Urteil etwa der Pohlia carinata Lpr. ent-

spricht.

Die von mir bereits im zweiten Beitrag, Hedwigia Bd. LI,

I^eft 1—S^'^JuH 1911, mit anderen Erzgebirgsmoosen veroffent-

lichten^Torfmoose der Nordost- und Ostseite zeigten sich auBer-
ordenthch mannigfaltig. Es sind folgende:

I. Acutifolia,
i

Sphagnum Sehimperi Rl.

var. compactum Rl. * pollens * jlavescens.

var. strictiforme RL * roseum.

var. tenellum Rl. * roseum.
^

var. gracile Rl. * pallens.

Sphagnum acutifolium Ehrh
var. tenellum Rl. * roseum.

var. gracile Rl. * pallens.

var. elegans Braith. * pallido-roseum.

var. pulchrum Rl. * roseum.
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Sphagnum plumulosum Rl.

var. compactum Rl. * fusco-rubellum.

.

var. densum RL * fuscoflavescens.

var, deflexum Rl. * purpureum * carneum,

var. robustum Rl. * fuscoflavescens * coeruUscens,

var. flagellare Rl. * purpureum.

Sphagnum robustum Rl.

var. compactum Rl. * flavescens.
"

var. densum Rl. * pollens.

var. tenellum Rl. * glaucopallens * glaucovirens.

var. capitatum Rl. * purpurascens.

var. gracile Rl. * glaucoflavescens.

var. intricatum RL * flavocarneura.

var. squarrosulum RL * jlavum.

Sphagnum Girgensohnii Russ.

var. densum Grav. * flavescens.

var. strictiforme RL * flavovirens.

var. tenellum RL "^ flavescens.

var. tenue Grav. f. fragile RL * fuscoflavescens.

var. gracilescens Grav. * flavescens.

var. squarrosulum RuB. * fuscovirens.

var. patulum Schl. * griseum.

var. flagellare Schl. * virens,

II. Cuspidata.

Sphagnum tenellum Ehrh.

var. compactum W. * flavum.

var. confertulum Card. * flavovirens * virens.

var. imbricatum Rl. * flavovirens,

var. suberectum Grav. * glaucovirens.

var, recurvum Rl. * pollens * fuscoflavescens.

var. teres RL * flavovirens.

var. rigidum Rl. * flavovirens * glaucovirens.

Sphagnum pseudomoUuscum Rl.

Var. teretiusculum Rl. * pallida-flavescens.

Sphagnum Roellii Roth,

var. capitatum Rl. * flavovirens.

Sphagnum Schliephackei Rl.

var. microcephalum Rl. * flavescens.

var. capitatum RL * viride.

\
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Sphagnum cuspidatum Ehrh.
var. submersum Sch. * pallens * flavovirens.

var. plumosum Br. germ. f. strictum * flavovirens * viride fusco-
virens ,

. Sphagnum pseudoserratura Rl.

var. submersum Rl. * flavovirens.

var. plumosum RL * flavovirens.

Sphagnum fallax Kling.

var. patulum Rl. * flavovirens.

var, falcatum Rl. * flavovirens * fiiscoflavescens.

var. submersum Rl. * fuscoflavovirens * fuscovirens.

var. plumosum RL f. serrulahim Rl. * fuscovirens * fuscogriseum.

Sphagnum pseudorecurvum RL
var. Squarrosulum R!. * viride, t submersum RL * fuscoviride
var. flagellare RL * griseum * glaucovirens * viride * fuscovirens,
var. submersum RL f. serrulatum RL "" fuscovirens ^flavofuscum

* fuscum * atrovirens.

Sphagnum ligulatum Rl.

var. teres Rl. * flavovirens.

var. laricinum Rl. * viride.

var. molle RL f. anomalum * flavescens.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. angustifolium Jens. * ochraceum.

var. subfibrosum Rl. * flavum * flavescens * ochraceum.
var. Roellii Schl. * flavescens,

var. crassicaule Rl. * flavovirens.

var. squarrosulum RL * fuscum,

var. macrophyllum RL f . robustum Rl. * fusco-glaucovirens.
var. submersimi Rl. * fusco-glaucovirens * flavovirens.

Sphagnum recurvum Pal.

var. capitatum Grav. f . mucronatum RuB. * flavum * flavescens,
var. deflexum Grav. * fuscoviride.

var. molle Rl. * flavovirens.

var. homocladum Rl. f. mucronatum RuB. * fuscoflavescens.
var. pseudosquamosum Rl. f. mucronatum RuB. * fuscovirens.
var.jigidulum RL f. mucronatum RuB. * atrovirens.

var. teres Rl. f. mucronatum RuB. * fuscopallens * viride * fusco-
virens.

var. majus Ang. f. mucronatum RuB. ^flavescens * flavovirens
fuscovirens.

•i
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var. flagellare Rl. f . mucronatum RuB. * virens * fuscovirens

* atrovirens, f. aniblyphyllum RuB. * viride,

var. Limprichtii Schl. f. mucronatum RuB. * ficscovirens * virkle

* atroviride,

var robustum Lpr. f. capitatum Ang. * flavoviride.

var. submersum Rl. f. mucronatum RuB. * flavovirens * fuscum

* ohscuTum.

III. Squarrosa.

Sphagnum teres Ang.

var. molle Rl. * luridum.

var. subteres Ldb. * pallido-virescens * flavovirens * flavescens.

var. squarrosulum Lesq. * flavovirens.

var. submersum Rl. * glaucovirens * viride.

VL Subsecunda.

Sphagnum subsecundum Nees.

var. imbricatum Rl. * flavovirens.

var. graeiie^ C. M. * alho-nigresceiis,
Ĵ

Sphagnum pseudocontortum Rl.

var. imbricatum Rl. * juscescens.
'

var. teretiuseulum Rl. * fuscovirens * ohscurnm.

var. faleatum Rl. * nigrescens,^

Sphagnum inundatum Russ.

var. imbricatum Rl. * virescens.

var. laricinum Rl. * flavovirens.

Sphagnum pseudoturgidum Rl.

var. brachycladum Rl. * fuscovirens.

Sphagnum contortum Schltz.

var. gracile Rl. * rufescens.
r

var. teretiuseulum RL * flavovirens.

var. ambiguum Rl. * flavofuscescens.

var. heterophyllum Rl. * san^uineum fulv7im, f . deflexum Grav

* versicolor.

Sphagnum turgidum Rl.

var, contortum Rl. * 'pnllescens.

V. Cymbifolia.

Sphagnum palustre L.

var, compactum Schl. u. W. * glaucoflavi

var. brachycladum W. * flavescens.
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var. imbricatum Rl. * flavescen-s * flavovirens * glaucovirens.

var. pycnocladum Mart. * flavovirens.

var. rigidum Rl. * flavovirens * pallido-fuscescens.

var. laxum W. * glaucovirens.

Sphagnum Klinggraffii Rl.

var microphyllum Rl. * flavovirens * glaucu7n.

var. Roellii Schl. * glaucxim.

Auf der s t s e i t e des Spitzberges fand ich auBer den

bereits im 2. Nachtrag veroffentlichten Torfmoosen am 22. Augustl912

Sphagnum Schimperi Rl.

var. flagellate Rl. * pollens.

Sphagnum acutifolium Ehrh.

var. gracile Rl. * pallescens.

var. elegans Braith. * roseum.
r

Sphagnum Wilsoni Rl.

var. densum W. * pallens cfr. * roseum cfr.

var. tenellum Sch. * purpureum.

Sphagnum robustum Rl.

var. densum Rl. * purpureum * roseum,

var. squarrosulum Rl. * glaucovirens.

var. microcephalum Rl. * flavescens * roseum.

var. intricatum Rl. * flavoroseum.

var. laxum Rl. * pallens * purpureum,

var. submersum Rl. * pallescens.
I

Sphagnum Girgensohnii Russ,

var. compactum Rl. * pallescens.
r

var. tenue Rl. * pallens.

var. patulum Rl. * pallescens.

var, flagellare Schl. * pallens.

Sphagnum tenellum Ehrh.

var. confertulum Card. * pallens.

var. compactum W. * pallescens.

var. contortum Rl. * pallens.

Sphagnum Schliephackei Rl.

var. densum Rl. * fuscoflavescens

.

var. imbricatum RL '^
fuscoflavescens (mittelgroB, dicht, semrael-

farbig, mit ziemlich langen, locker-dachziegelig beblatterten Asten).

var. recurvum Rl. * flaveacens.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. compactum Rl. * pallens.
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Sphagnum Roellii Roth,

var. submersum Roth * fuscopallens. ^

Sphagnum fallax Kling.

var, densum Rl. * pollens * flavovirens

.

var. submersum Rl. * fuscopallens * flavescens.

Sphagnum pseudorecurvum Rl
var. flagellare Rl. * flavescens,

var. submersum RL * ftcscopallens * fuscovirens,

var. immersuni Roth "^flavescens.

Sphagnum recurvum Pal.

var. compactum Rl. * fuscoflavescem.

var. densum Rl. * flavescens,

var. teres Rl. * pallens.

var. imbricatum Rl. v, n. (mittelgroB, weich, semmelfarbig, mit

ziemlich iangen, locker-dachziegelig beblatterten Asten, faserlosen

Stengelblattern und schmalen Astblattern, die zerstreute mittel-

groBe Poren und zuweilcn unterbrochene Fasern zeigen) * flavescens.

var. molle Rl. * flavescens * fuscoflavescens.

vat. gracile Jens. * flavescens.

var. ambiguum Schl. * flavofuscum.

var. crassicaule Rl. * pallescens (mittelgroB, ziemlich dicht, mit

dickem Stengel).

var. Limprichtii Schl. * fuscopallens.

var, flagellare Rl. * pallens * pallescens * flavescens.

var. submersum Rl. * flavescens.
r

I

Sphagnum brevifolium Rl.

var. molle Rl. * fuscoflavescens.

var. capitatum Grav. * pallens.

var. crassicaule Rl. * flavescens.

var. squarrosulum Rl. * ochraceum.

var. robustum Rl. * fuscoflavescens.

Sphagnum balticum Russ.

var. recurvum Rl. * flavescens * fuscoflavescens.

var. elegans Rl. * pallescens.

Sphagnum squarrosum Pers

Sphagnum palustre L.

var. densum Rl. * pallens.

Sphagnum papillosum Ldb

var. densum Schl. * pallens * griseurn.

Hidwigia Band LX. 3
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Am 7. Oktober 1912 besuchte ich auch die Westseite des Spitz-

berges.

Wenn man auf der StraCe von Joachimstal nach Oberseifen

das Quellgebiet des Eliasbaches iiberschritten hat, windct sich die

StraBe um den Nord- und Westhang des Spitzberges durch ein aus-

gedehntes Moor, das, von Nadelholz umgrenzt, kein Hochmoor,

sondern ein Bruchmoor darstellt und nicht die zahlreichen Sumpf-

locher, Wasserlaufe nnd tiefen Lachen der Ostseite zeigt und daher

im ganzen einformiger verlauft. Am StraBenrand findet sich haufig

und reich fruchtend neben Oligotrichum Didymodon ruhellus, Lepto-

trichum homoniaUuni , Schistidium alpicola, Hypnum arcuatum, im

feuchten und sumpfigen StraBengraben Brachythecium Mildei und

plumosum, Hygrohypnmn palustre und ochraceum, sowie eine var.

squarrostdnm von Oligotrichuon hercynicum, die eine Parallelform zu

Polyirichum gracile var. squarrosuhtin und Polytrichum commune
var. sqnarrosulum darstellt. Dicranum palustre, Aulacomnium palustre,

Hypnum stramineum und cordifolium sind auf der Westseite des

Spitzberges ebenso charakteristische und haufige Pflanzen, wie auf

der Ostseite, dagegen treten die Drepanocladen weniger zahlreich

und in weniger mannigfaltigen Formen auf. Die Sphagna der West-

seite stehen gleichfalls gegen die der Ostseite an Arten und Formen-

reichtum zuriick. Ich sammelte folgende:

I

L Acutifolia.

Sphagnum acutifolium Ehrh.

var. pulchrum Rl. * purpureum,

var. elegans Braith. * roseum.

Sphagnum Wilsoni Rl.

var. microphyllum Rl. * glaucescens (mit kleinen, fast gleich-

seitig dreieckigen, fascrlosen Stengelblattern und kleinen Astblattern).

Sphagnum robustum RL
var. compactum Rl. * pallescens * roseum.

var. densum Rl. * pollens * juscopallens.

var. microcephalum Rl. (zart, mit kleinen Kopfen) * pallescens.

var. strictiforme Rl. * jmllens * griseum,

var. tenue Rl. * pallescens * virescens.

var. gracile Rl. * pallescens.

var. elegans Rl. * pallens * roseum.

var. pulchrum Rl. * glaucovirens

.

var. moiie Rl. * pallens (mit dem ahnlichen Sphagnum Girgen-

sohnii var. molle * pallens zwischen Heide, Heidelbeeren und Laub-
moosen) * flavescens.
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var. flagellare Rl. * pallens (mit dcm ahnlichen Sphagnum
Girgensohnii var. flagellare * falhns).

Sphagnum Girgensohnii Russ.

var. compactum Rl. * paUeyis.

var. tenellum Rl. * pallens,

var. squarrosulum Russ. * glaucopallens.

var. moUe Grav. * pallens,

var. pulchrum Grav. * palleseens,

var. flagellare Schl. * p<dle)hs.

11. Cuspidata.

Sphagnum pseudomoUuscum Rl.

var. tenellum Rl. * pallens,

var. molluscum Rl. * pallens.

i

Sphagnum Schliephackei Rl.

\ar. patens Rl. * flavescens.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. compactum Rl. * pollens * flavovirens.

Sphagnum riparium Ang.

var. molle Russ. * flavescens.

var. coryphaeum Russ. * flavescens.

var. flagellare Rl. * flavescens.

var. aquaticum Russ. * fuscovirens.

var. plumosum Rl. ^flavescens (mit dcm ahnlichen Sphagnum

fullage vdiX. svhniersum) * fuscoflavescens.

Sphagnum Roeliii Roth.

var. compactum Rl. * pallens * flavovirens.

var. falcatum Rl. * flavovirens.

var. patulum Rl. * fuscopallens.

Sphagnum fallax Kling.

var. falcatum Rl. * flavovirens.

var. submersum Rl. * flavescens.

Sphagnum pseudorecurvum RL
var. pseudosquamosum Rl. *gri^euni.

var. teres Rl. * flavovirens (mit mitteliangen, etwas abstehenden,

ringsum anliegcnd boblattertcn Asten).

var. laxum Schl. pallens flavescens.

var. patulum Rl. * pallem * fu^-^opallens.

3*
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var. flagellare Rl. * flavovirens * fuscovirens,

var. submersum Rl. '^ pallens "^ fuscoflavescens "^flavovirens.

Sphagnum recurvum Pal.

var. densum Rl. * fuscoflavescens.

var. tenellum Rl. * palkns.

var. teres Rl. * pallens * flavovirens.

var. homocladum Rl. f. amblyphyllmn RuB. * flavovirens.

var. patens Ang. * palkns.

var. ambiguum Schl. * fuscovirens.

var. Limprichtii Schl, * fiu^coflavescens.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. humile Schl. u. Rl. * pallens * flavum * ochraceum f. capi-

iatum Grav. * pallescens.

*

*

var. densum Rl. (niedrig, ^iemlich dicht) * pallens * flavescens

ochraceum.

var. strictiforme Rl. * pallens.

var. tenue Kling. * flavescens * ochraceum.

var. fragile Rl. * pallescens.

var. crassicaule Rl. * pallescens * flavescens * flavovirens.

var. capitatum Grav. * pallens * flavescens * ochraceum.

var. molle Rl. f. crispulum "Russ. * pallens, f. laxi-capitatum Rl.

flavescens.

var. laxum Rl. * pallescejis.

var. flagellare Rl. (mit verlangerten Asten) * pallens.

III. Subsecunda.

Sphagnum subsecundum Nees.

var. ambiguum Rl. * pallens * fuscoflavescens.

Sphagnum contortum Schltz.

var. patulum Rl. * fuscopallescens.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daB auf der Nord-

und Ostseite des Spitzbergs einige Moose wachsen, die auf der Siid-

und Westseite zu fehlen scheinen, Es sind dies: Dicranella squarrosa,

Leptotrichum vaginans, Racomitrium sudeticum, microcarpum, Pohlia

gracilis, Bryum pseudotriquetrum, turbinatum, Philonotis caespitosa,

Hypnum pratense und mehrere Drepanocladen, ferner Sphagnum
Schimperi, plumulosum, tenellum, pseudoserratum, halticum, ligulatum,

teres, squarrosum, psevdoconlortum, inundattim-, pseudofurgidum, tur-

gidum, palustre, Klinggrdffii, papillosum.
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Dagcgcn fand ich folgende Arten nicht auf der Nord- und Ost-

seite, wohl aber auf der Siid- und Westseite des Spitzberges: Schisti-

dium alpicola, Brachythecium Mildei, plumosum, Hypnum arctiaium,

Hygrohypnum ochraceum und Sphagnum riparium.

Die Nord- und Ostseite des Spitzbergs ist durch tiefe

Sumpflocher und durch Wasserlaufe ausgezeichnet und besitzt auBer

dem Hochmoor zahlrciche Stellen, die den Charaktcr eines Nieder-

moores zeigen und daher auch die charakteristisclien Torfmoose

desselben aufweisen, wic Sphagnum Schimperi, plumulositm, Ugulatum,

teres, pseudocontortum , inundatum, pseitdoturgidum , turgidum. Auch

bergen seine Gebirgsbache, die dem Schwarzwasser zuflieDen, deren

charakteristische Ufermoose, wie Dicranella squarrosa und Sphagnum

squarrosum. Dagegen ist es auffallend, daB Sphagnum riparium auf

der Ostseite zu fehlen und auf die Westseite beschrankt scheint. Sein

Fundort am Spitzberg ist um so interessanter, als es zu den selteneren

Torfmoosen des Erzgebirgs gehort. Ein Jahr spater, im September

1913, entdeckte es mein Neffe G e o r g Roll auch am Fichtelberg.

Die am haufigsten in den Spitzbergmooren vorkommenden und

iiber den ostHchen und wcstlichen Hang verbreiteten Torfmoose

sind Sphagnum recurvum und Sphagnum brevifolium. Sie halten

besonders die weniger feuchten Teile des Hochmoores besetzt. Das

ist auch mit den haufigen Formen von Sphagnum acutifolium, Wilsoni,

robusUim und Girgensohnii der Fall. Seltener treten die meist zwischen

ihnen wachsenden Sphagnum tenellum, balticmn, pseudomolluscum,

Ugulatum, magellanicum, palustre und papillosum auf. An feuchtercn

Stellen, hauptsachlich in Graben und an Grabenrandern, wachsen

mit Vorliebe Sphagnum Schimperi, fallax, Roellii, Schliephackei,

Rothii, pseudorecurvum. Die sehr nassen Stellen und Graben und

die tieferen Lachen und Wasserlocher haben Sphagnum cuspidatum

und riparium besetzt. Das ist aber nur im allgcmeinen der Fall.

Jede Formenreihe besitzt xerophile, hygrophile und hydrophile

Formen sowie Licht- und Schattenformen. Es gehen auch manche

Formen von Hochmoormoosen auf das Niedermoor iiber, das durch

das reichliche Auftreten von Sphagnum plumulosum, teres und der

Subsecunda ausgezeichnet ist. Sphagnum sqtmrrosum bewohnt mit

Vorliebe die Ufer der Waldbache.

Es ist selbstverstiindlich, daB oftere umfangreichere und ge-

nauere Forschungen wie iiberall so auch am Spitzberg noch manchen

neuen Fund zur Folge haben werden. So habe ich z. B. Sphugnum

fuscum nndSphagnum mngellanicum am Spitzberg nicht aufgenommen,

die beide dort wohl kaum fehlen, obgleich Sphagnum fuscum im

Erzgcbirge viel seltener ist, als beispielsweise in Thiiringen,
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6. Die Moore am Fichtelberg und Keilberg.
Einige Moose, die ich im Jahre 1893 am Fichtelberg sammelte,

habe ich im Beitrag zur Moosflora des Erzgebirges in der Hedwigia

Bd. XLVI, Heft 3—4, Februar 1907 erwahnt. Die von mir im Jahre

1907 am Fichtelberg aufgenommenen Moose sind im zweiten Beitrag

(Hedwigia Bd. LI, Heft 1—-3, Juli 1911) veroffentlicht. Im folgenden

stelle ich die von mir am 7. Oktober 1912 am Fichtelberg nnd am
8. Oktober 1912 am Keilberg gcfvmdencn Moose und die von meinem

Neffen Georg Roll im September 1913 zwischen dem roten

Vorwerk und der Zschopauquelle am Fichtelberg gcsammelten Moose

zusammen. ^

Oligotrichum hercynicwm Ehrh. f, subinteger RI. mit fast

ganzrandigen Blattern wachst an feuchten Stellen, z. B. in nassen

Graben am Fichtelberg, wahrend die f. mit gesagten Blattern mehr

trockene Wegrander liebt, wo es sich haufig mit Pogonatum urnigermn

und aloides findet. Polytrichum commune L. var. squarrosuhim Rl.

mit sparrig abstehenden, verbogenen, fast gekrauselten Blattern

wachst "V2 ^ hoch zwischen Torfmoosen am Fichtelberg bei der

Zschopauquelle (leg. Georg Roll) und ist eine Parallelform zu

Oligotrichum hercynicum var. squarrosulum Rl. und Polytrichum

gracile var. squarrosulum Rl.

PolytricMim formosum Hdw. var. paUidisetum Funck findet

sich nicht selten am Fichtelberg und Keilberg. Dagegen habe ich

das ahnliche P. depiciens Limpr., das Loeske neuerdings (1916

in der Bryol. Zeitschr. I, Heft 5) als eine Varietat von P. formosiim

betrachtet, die in feuchten Hohenlagen in P. formosum var. paUidi-

setum iibergeht, dort nicht gefunden. Auch habe ich nie Ubergange
r

zur var^ paUidisetum gesehen, auch bei dem ahnlichen nordameri-

kanischen P. ohioense Ren. et Card, nicht.

Polytrichum strictum Menz. wachst haufig cfr. am Keilberg,

ebenso Dicranella cervicidafa cfr. Auf trockenem Waldl^oden am
Fichtelberg und Keilberg findet sich haufig Plagiothecium curvifoUum
Schl. und an feuchtcren Stellen PI. undulatum L. Eurhynchinm
speciosum Brid. fand Georg Roll an der Zschopauquelle,

Ehynchostegium confertum Dicks, und Hygrohypnum palustre L.

sammelte ich am Keilberg, wo auch an sumpfigen Stellen Drepano-
dadus Kneiffii Br. Eur. in mehreren Formen wachst.

Am Keilberg wachsen ferner an sumpfigen Stellen folgende
Torfmoose

:

Sphagnum robustum Rl.

var. tenellum Rl. * glaucopallens und
var. strictiforme Rl * glaucppalkns

,
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Sphagnum Girgensohnii Russ.

var. eompactum Rl. * pallens * flavescens * vireiis (leg, August
Roll).

var. densum Grav. * pallens.

var, strictiforme Rl. * pallens.

Sphagnum recurvum Pal.

var. molle Rl. * pallens.
I

Sphagnum Schliephaekei Rl.

var. molle RL * flavescens.

Sphagnum contortum Schltz.

var. laxum RL * flavescens.

Sphagnum turgidum RL

var. laxum H. MiilL * violaceum.

Am Fichtelbcrg zwischen dem roten Vorwerk und der

Zschopauqucllc sammelte G e o r g Roll folgende Torfmoose

:

Sphagnum Girgensohnii Russ.

var. tenue RL * pallens * glaucopallens,

var. intricatum RL * pallens.

var. flagellare SchL * pallescens.

Sphagnum recurvum Pal.

var. gracile Jens. * glaucovirens.

var. teres RL * pallescens.

var. Limprichtii SchL * virens.

Sphagnum riparium Ang.

var. patulum RL * glaucovirens,
,

var. flagellare RL * virens.

Dieser Fundort des im Erzgebirge wenig " verbreiteten, vom

Fichtelberg bisher nicht bekannten Sphagnum riparium ist sehr

interessant.

7. Die Moore um Neustadt bei Niklasberg,

Westlich von Neustadt bei Nicklasberg breiten sich in etwa 830 m
Hohe auf Gneisboden einige Moore aus, die, 142 ha umfassend,

zum Teil den Charakter des Hochmoors tragen. Das ist besonders

auf der am weitesten nordlich gegen Griinwald gelegenen Griinwalder

Heide der Fall, auf der ein Torfstich betrieben wird. Die mittlere

Tiefe betragt 3—4 in. Dagegen zeigen die Moore am Vogelherd und

-^ J— -fr-„„iu.^^^n^« crMui*. 'An der srroBen Auerhahnbalz mehr

Bruchmoorcbarakter.
Diise
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wiese ist eine Sumpfwiese von 2 ha GroBe. Auf der Ocluag wachsen

Latsche, Heide, Krahenbeere, T r u nkelbeerc,
Blaugras, in und am Bruchmoor (Waldmoorj nebcn der F i c h t e

auch die H a a r b i r k e. Herr Forsteleve P o p e 1 k a .vom Neu-
stadter Forsthaus war so freundlich, wahrcnd des ganzen Tages die

Fiihrung zu iibcrnchmcn.

Von Laubmoosen finden sich im Gebiet auBer den ge-

wohnlichen Moor- und Sumpfmoosen am AbfluBwasser der Griin-

walder Heide Philonotis ccdcarea nnd auf feuchtem Nadclwaldboden
an der groBen Auerhahnbalz Brachythecium. Starlcei cfr.

Von Torfmoosen sind folgende Formenreihen vertreten:

1. auf der Griin walder Heide Sphagnum acutifolium,

Wilsoni, rohustum, Girgensohnii, ScJdiepJiackei, cttspidatiim,

fallax, Roellii, pulchrum, recurvum, teres, hiundatmu,
2. am Vogelherd Sphagnum rohustum, Girgensohnii,

pseiidoynoUuscum, Schliephackei, cuspidatum, riparium, jallax,

Roellii, pseudorecurvum, recurvum, brevifolium,

3. an der groBen Auerhahnbalz Sphagnum acuti-

folium, Wilsoni, rohustum, Girgensohnii, Schliephackei , cuspi-

datum, fallax, pseudorecurvtim, fectirvuw, brevifolium, magel-

lanicmn^

4. auf der Diisenwiese Sphagnum rohustum, Girgen-

sohnii, Schliephackei, cuspidatum, fallax, Rothii, recurvum,

brevifolium, palustre.

In der folgenden Zusammenstellung der Varietaten und Formen
und ihrer Fundorte bedeutet G = Griinwalder Heide, V =^ Vogelherd,
A =gro6e Auerhahnbalz, D ^Diisenwiese.

I. Acutifolia,

Sphagnum acutifolium Ehrh.
var. congestum Grav. * roseum G.

var. deflexum Sch. * roseum G.

var, capitatum Ang. paUescens G. * virescens G.
var. pulchrum RI. * roseum A. * purpureum A. G.

Sphagnum Wilsoni Rl.

var. tenellum Sch. * purpureum G.

var. gracile Rl. * mheilnm A.

Sphagnum robustum RL
var. compactum Rl. * pallens V. * roseum V. D.
var. densum Rl. * pallens A. V. * ftiscopallescens A. * roseum G.

{, flagellare Rl. * pallens V.
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var. sfrictiforme Rl. * palUns G. * rosemn G. A.

var. tenellum Rl. * pallens G. * roseum A. * purpurascens G.

var. tenue RL * pallescens A. mit dem ahnlichen Sphagnvm
Girgensohnii var. pahiUim * pallens und Spliagnimi Girgensohnii

var. tenue * pallens, * rosemn A. * purpurascens D.

var. gracile RL * pallens Y. * roseum A. * purpureum D.

var. squarrosulum RL * roscT^m A. * purpureum. G.

var. intrlcatum RL * roseum V. G,

var. elegans RL * roseum V.
#

var. laxum RL * flavopallens A.

var. patulum RL * flavescens G.

var. flagellare RL * pallens V«, * roseum D.

Sphagnum Girgensohnii Russ.

var. densum Grav. * pallens D.

var. strictiforme RL * pallens G.

var. tenue RL * pallens A. mit dem ahnlichen Sphagnum robustum

var. tenue * palleyis.

var. gracile Grav. * livens V.

var. molle Grav. * pallens A. mit dem ahnlichen Sphagnum,

robustum var. densum * pallens.

var. patulum RL * pallens A.

IL Cuspidata.

Sphagnum pseudomolluscum Rl

var. tenellum RL * pallens V.

Sphagnum Schliephackei RL
var. densum RL * pallens D.

var. tenellum RL ^ jlavescens D. * ochraceum A. G. * atireton D.

var. tenue RL * ochraceum G.
« %

var. recurvum RL * p:illens D . mix Ubergangsformenzu*S^7>Aa^nM7/i

recurvum PaL, "^ anreum G.

var. molle RL '^flavescens G., * fitscoflavescens V, * awrewm G.

mit Ubergangsform zu Sphagnum recurvum PaL

var. patulum RL * ochraceum A.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

«

^B_^r ^^^^r ^B ^L ^^^^^H ^^^^^k ^B ^B ^^H^B ^H ^^L ^^F ^^^F ^^'^^ ^^^^ H^^ ^V ^^^^^ ^^ ^^ ^B~^^ ^^ ^^H ^^H ^^ ^^^ ^^ ^H ^H ^^ ^1 ^

var. compaetum RL * pallens A. * fuscopaiietis V. * flavescens I)

flavovirens D,

var. uncinatum Sendt. * pallens D. * flavescens D.

var. limosum RL (inittdgroC, zum Teil im Schlamm stecktnd)

* flavescens G

.



42 Julius Roll.

var. macrocephalum RI. (25 cm hoch, zum Teil untcr Wasser

tauchend, mit groBem Schopf) * flavovirens G.

var. submersum Sch. * palleris G. * viride V. * fuscovirens G.

* atrovirens A.

var. plumosum Br. germ. * flavovirens A.

Sphagnum fallax Kling.

var. compactum Rl. * flavescens G.

var. densum Rl. * flavovirens A.

var. strictiforme Rl. * flavescens G.

var. tenellum RI. * fuscoflavescens G.

var. gracile RL * flavovirens D.

var. falcatum Rl. * fuscovirens G. '

var. patulum RI. * fuscovirens V.

var. flagellare Rl. * fuscoflavescens V.

var. limosum RI. (mit dem unteren Teil im Schlamm steckend,

der var. submersum ahnlich) * glaucofuscum D.

var. submersum Rl. * flavescens V. G. * fuscovirens V. * atro-

virens A., f. hypnoides Rl. (3—4 cm hoch mit meist einfachem Stengel,

isophyll, mit groBcn, ganz gefaserten Stengelblattern, kleinen, meist

porenlosen Aslblattern) ist eine unentwickelte, dem Sphagnum
cuspidatum var. hypnoides A. Br. entsprechende Form. Letztere

suchte ich am Ufer des Hornsees ini Schwarzwald, wo sie A I. B r a u n
1825 entdeckte, vergeblich (vgl. Roll, Die Thuringer Torfmoose
und Laubmoose. Thuringer bot. Vcr. 1915. Bd. 11. S. 73) "^fusco-

virens V.

var. plumosum Rl. (35 cm hoch, untergetaucht, mit langen,

fiederig beblatterten Asten) * fuscovirens G.
L

Sphagnum Roellii Roth,

var. gracile RI. * flavovirens V.

var. molle Rl. * pallescens V.

var. flagellare RI. (stattlich, mit langen Asten) * pallens G.,

mit dem ahnlichen Sphagnum teres var. squarrosulum * pallens
* flavovirens G.

var. macrocephalum RL (stattlich, robust, groBkopfig) * pallens

G. * flavovirens G.

Sphagnum Rothii RL
var. gracile RL (hoch, schlank, diinnastig) * viride D.

Sphagnum pseudorecurvum Rl.

var. pseudosquamosum RL * virens A.

var. flagellare Rl. * fuscopallens V.

var. submersum RL * viride A. V.
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Sphagnum pulchrum W.
var. laxum Rl. * aureum G.

Sphagnum recurvum Pal.

var. densum Rl. "^fallens D. * flavescens A.

var. gracile Jens. * ochraceum, G, * flavovirens G.

var. capitatum Grav. * ochraceum V.

var. homocladum Rl. * ochraceum A. D.

var. rigidulum Rl. * fuscovirens mit Ubcrgangsform zu Sphagnum
pseudorecurvum V.

Vcir. squarrosulum Rl. * flavescens A.

var. molle Rl. * pallens A. * flavescens V. * fuscovirens A.

var. pseudosquamosum Rl. * virens A.

var. laxum Rl. * flavovireyis G.

var. patulum Rl. * pallens A. * flavovirens G. * virens A.

var. longifolium Rl. * fuscovirens G.

var. majus Ang. * aureum A. D. * flavofuscuin A.

var. flagellare Rl. * flavovirens V. * virens A. * fuscoviride A.

var. Limprichtii Schl. * fuscovirens G.

var. limosum Rl. (stattlich, zur Halfte im Schlamm steckend)

* flavescens A. * fuscovirens A.

var. submersum Rl. * fuscoflavescens A.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. densum Rl. * ochraceum D. *
fuscoflavescens V. * flavovirens D.

var. strictiforme Rl. * flavescens G.

var. tenue Kling. * pallescens D. V.

var. fragile Rl. (mit schr zerbrechlichem Stengel) * fuscoflaves-

cens V.
r

var. crassicaule Rl. * flavesceyis V., f. squarrosulum RL * ochra-

ceum G.

var. teres Rl. * pallens V.

var. squarrosulum Rl. "^flavescens V. ''^ochraceum V. * fusco

flavescens V.
f

var. moIIe Rl. * pallens G. * fuscoflavescens A,

var. patulum Rl. * ochraceum G.

Sphagnum riparium Ang.

var. flagellare Rl. * flavescens V.

III. Squarrosa.

Sphagnum teres Ang.

var. squarrosulum Lcsq. * pallens G. mit dem ahnlichen Spluig

num Roellii var. flagellare * pallens, * flavovircTis G.
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f

IV. Subsecunda.

Sphagnum inundatum Russ.

var. laricinum Rl. * fitscopallens G. * fiiscoflavescens G.

i

V- Cymbifolia.

Sphagnum magellanicum Brid

var. strictiforme Rl. * purpnrascens A.

Sphagnum palustre L.

var. densum Rl. * paUesceyis D.

\

8, Die Moore bei Altenberg.
Westlich von Altenberg liegen auf Granitporphyr in 790 w

Seehohe die beidun sogenannten Galgenteiche, die jnit

den sie umgebenden Siimpfen hauptsachlich eine Niedermoorflora
zeigen. Ich sammcltc dort folgende Toffmoose:

/

I. Acutifolia.

Sphagnum Wilsoni RL
var. brachycladum Rl. (schlank, kurzastig) * roseum.

Sphagnum plumulosum Rl.

var. densum Rl. * violaceum.

var. strictiforme Rl. * hiridum * fallescens.

var. stellare Rl. (Schopfaste kurz, spitz, sternformig ausgebreitet)
* violaceum,

var. teres Rl. * fuscopullens.

var. squarrosulum W. * glaucovirem.

var, laxum Russ. * paUescens * purpiirasce?is.

var. flagellare Rl. * pallens.

var. robustum Rl. * pallescevs * violaceum * amethysticum,
var. submersum Rl. * amethysticum.

Sphagnum robustum Rl.

var. intricatum Rl. * pallens.

var. molle Rl. * jiiscopallens.

Sphagnum Girgensohnii Russ.
var. tenellum Rl. * flavovirens.

var. intricatum Rl. * jlavovirens.

var. flagellare Sehl. * pallescens mit dem ahnlichen Sphagnum
pseudorecurvum var. flayeUare * pallescens.
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Sphagnum fimbriatum Wils.

var. flagellare Schl. * fiiscopallens.

II. Cuspidata.

Sphagnum tenellum Ehrh.

var. confertulum Card. * pallens * flavovirens.

var. recurvum Rl. * flavovirens * fuscovire?is,

var. contortum RL * glaucoviride.

Sphagnum pseudomoUuscum Rl.

var. crispulum Rl. * fuscoflavescens.

Sphagnum Schliephackei Rl.

var. tenellum W. * flavojuscum.

var. molle Rl. * fuscovirens * fuscoflavescens * fuscescens. ,

var. laxum Rl. * fuscescens.

/

Sphagnum Roellii Roth.
r

var. falcatum Rl. * pallens.
J

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. uncinatum Sendt. * flavescens.

var. filiforme Hpe. f. pohjphyllum Schl. * fuscoflavescens.

T

Sphagnum fallax Kling.

var. deflexum Rl. "^fuscovirens.

var. falcatum Rl. * pallens cfr.

var. submersum Rl. * atrofuscum.

Sphagnum pseudorecurvum Rl.

var. densum Rl. (nicdrig, ziemlich dicht) * pallens.

var. gracile Rl. * flavescens. ^

var. capitatum Rl. * pallens * flavescens.

var. teres Rl. * pallescens * flavescens.

var. molle Rl- * pallescens^ f . capitatum Rl. * pallens * fuscopallens.

var. crassieaule Rl. (mittclgroB, mit dicken Stengeln und ziem-

lich langen Asten) * fuscopallens.

var. flagellare Rl- * flavescens * flavovirens.

var. limosum Rl. (hoch, schlank, zur Ilalfte im Schlamm steckend)

* fuscoflavescens * fuscovirens.

var. submersum Rl. * flavofiiscuni * fuscum * fuscovirens * atro-

fuscum.

Sphagnum recurvum Pal.

var. compactum Rl- * pallescens.
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var. tenellum Rl. * flavescens.

var. gracile Jens. * flavescens * virescens.

var. teres Rl. * fuscoflavescens.

var. fragile Rl. (mittelgroB, mit leicht zerbrechlichen Stengeln)

fuscovirens

.

var. crassicaule Rl. (mittelgroB, weich, mit dicken Stengeln)

flavovirens.

Sphagnum pulchrum W.
var. capitatum RL * flavescens.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. tenue Kling. * laetevirens * flavovirens,

var, fragile Rl. * pallescens * griseum.

III. Squarrosa.

Sphagnum teres Ang.

var. imbricatum W. * luridum.

var. gracile Rl. * bicolor * flavofuscum.

var. molle Rl. * flavofuscum.

IV. Subsecunda.

Sphagnum cupressiforme Rl.

{Sphagnum suhsecundum var. ahbreviatum RL 1886).

var. brachycladum Rl. * griseum.

Sphagnum contortum Schltz.

var. compactum W. * pollens * griseum,

var. strictum Grav. * fuscopallens.

var. brachycladum W. * pallescens.

var. teretiusculum RL * pollens * griseum * fuscescens.

var. ambiguum RL * pallens, i. limosum RL * griseum,

var. stellate Roth * fuscoflavescens * fuscescens.

var. revolvens RL * griseum.

var. cornutum Rl. * fuscovirens.

var. turgescens RL * fuscopallens.

var. heterophyllum RL * griseum * violaceum.

var. pseudobesum Rl. (robust, bis an die Kopfe untergetaucht^

mit den Stengelblattern des Sphagnum contortum und den Ast-

blattern des Sphagnum iurgidum) * pallidovirens * fuscovirens an einem

ZufluC zum Galgenteich, vaitScirpus nnd Polytrichum durchwachsen.

Sphagnum turgidum RL
var. compactum RL f. Hmosnm RL (zu ^/^ im Schlamm steckend)

* fuscopallens.
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var. scorpioides Rl. (Astc kurz, dick, die kurzc Spitze eingobogen)

fuscum * fuscogriseum.

var. laxum H. Miill. * atrojuscum,

var. fluitans Al. Br. "^ hicolor "^ fuscoglaiicum * atrofusciwi.

f. remotum RI. (Aste entfcrnt stehend) * fuscovirens.

L

V, Cymbifolia.

Sphagnum papillosum Ldb.

var. humile Rl. * glaucopallens.

var. densum Schl * fallens * glaiicopallens * fusco2)aIlens.

var. brachycladum Card. * flavofuscum * violaceum.

var. rigidum Rl. * glaucovirens.

9. Das Moor bei Zinnwald.
Westlich von Zinnwald, siidlich vom Lugstein bei Georgenfeld,

breitet sich auf bohmischer Seite in 864 m Seehohe auf Quarzporphyr

„am See" ein Hochmoor aus, das sich im Abbau befindet und das

am westlichen Rand in ein Niedermoor (Bruchmoor, Waldmoor)

iibergeht und an diesen Stellen mit Fichten aufgeforstet ist. Hoch-

moor und Bruchmoor umfassen etwa 150 ha. Das Hochmoor ist

rcichlich mit Latschen bewachsen und zeigt mehrere Tiimpfel

und Pfiitzen Der Torfstich erstreckt sich auf eine Tiefe bis zu 3,5 m.

Im Fichtenwald am Bruchmoor fand ich Dicranum majus, im Moor

folgende Torfmoose:

I. Acutifolia.

Sphagnum acutifolium Ehrh.

var. microcephalum Rl., mittelgroB, schlank, zart, mit kleincn,

dicken Kopfcn. Nur die Kopfe ragen aus dem Wasser und zeigen

eine rotlichc Farbe, wahrend der iibrige, im Wasser stehende Teil

bleich gefarbt ist. Nach der Farbe der Kopfe kann man zwei Formen
* roseum und * purpureuw unterscheiden.

Sphagnum robustum Rl.

var. densum Rl. * griseum.

var. tenue Rl. * pallescens.

var, strictum Rl. * violaceum.

Var. gracile Rl. * juscojlavesceiis * glaucovirens (diese var, wachst

gem an der Grenze von Moor und Heide untcr Latschen, Heide,

PreiCelbeeren).

var. intricatum Rl. * jxillescens luridnm.

var. molle Rl. * glaucopallens .

I
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var. flagellare Rl. * pallens i, mit zmvLilcn mehrfach geteiltem

Stengel, mit dem habituell ahnlichen Sphagnum reciirvum var.

flagellare * pallens 2usaInnlc^^^'achsend, * glaitcopalleiis

.

var. submersum Rl. * griseum.

11. Cuspidata.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. tenellum Rl. (mittelgroB, zart, weich, mit gebogenen, im

unteren Teil sparrig beblatterten Asten) * glaiicovirens * glaucofuscum.

var. microcephalum Rl. (schlank, zart, mit diinnen Asten und

kleinen Kopfen) * glaucescens.

var. falcatum RuB. * glauco-fuscum,

var. deflexum Rl. -* pallens.

var. macrocephalum RL (mit langen Asten und sehr groBen

Kopfen) * glaucovirens

.

var. flagellare RL * flavovirens (Ubergangsform zu Sphagmim

jallax Kling.) * fuscovirens.

var. submersum Sch. * glaucovirens.

Sphagnum Roellii Roth.

var. tenellum RL (mitte|groB, zart, mit mittellangen, bogig ab-

stehenden Asten) * flavovirens.

var. capitatum Rl. * pollens.

var. gracile Rl. * palUdo-virescens.

var. falcatum Rl. * flavovirens.

van. deflexum Rl. mit langen, zuriickgeschlagenen Asten * fusco-

pallens.
mm

var. patulum RL mit weit abstehenden Asten * flavovirens.

var. macrocephalum RL stattlich, mit langen, starken Asten

imd groBen, dicken Kopfen * flavovirens.

var. flagellare RL * fuscopallens * flavovirens.

var. submersum Roth * pallido-flavescens * pallido-virescens

flavoviride.

Sphagnum fallax Kling.

var. compactum Rl. * pallens * glaucovirens.

var. tenellum RL, mittelgroB, zart, diinnastig, * virens.

var. capitatum RL * pallens * flavescens * fuscovirens, t. deflexiim

Rl. * fuscovirens.

var. deflexum RL * flavovirens * atrofuscum.

var. gracile Rl. * atrofuscum * fuscoglaucum.
I

var. revolvens RL, Aste schneckenformig einwarts gebogen
* flavovirens.
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var. maerocephalum Rl., mit groBen Kopfen und langen, ge-

bogenen Asten, * glaucovirens * fuscovirens.

var. flagellare Rl. * fuscopallens * flavovirens.

var. falcatum RL f. limosum (mit der untercn Halfte im Schlaniin

steckend) * flavovirens * viride * fuscovirens.

var. submersum Rl. "^ flavescens * flavovirens * fuscovirens,

f. capitatum Rl * fusco-griseuw

.

Sphagnum pseudorecurvum Rl.

var. brevifolium Rl. (mlttelgroB, habituell dem Sphagnum
hrevifolium ahnlich, mit V4 gefaserten Stengelblattcrn und klein-

porigen Astblattern) * griseum>.

Sphagnum recurvum Pal.

var. tenellum Rl. * glaucovirens.

var. imbricatum Rl., mit katzchenformigen Asten, * pallens,

var. gracile Jens. * fuscopallens.

var. teres Rl. * flavovirens, eine zahe, rundastige Ubergangsform

zu Sphagnum pseudorecurvum RL, mit breiten, plotzlich zugespitzten,

faserlosen Stengelblattcrn und groBen, cngzelligen, kleinporigen Ast-

blattern, mit dem ahnlichen Sphagnum contortum Schltz. var. tere-

tiusculum RL * grisejim zusammen wachsend.

var. squarrosulum RL * viride.

var. moUe RL * pallens * fuscovirens,

var. patulum RL * palUdovirens.

var. flagellare RL * flavovirens mit dem ahnlichen Sphagnum
rohustum var flagellare * pallens.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. tenellum RL * pallens.

var. erassicaule RL * fuscopallens.

var. patulum RL * palUdovirens,

III. Subsecunda.

Sphagnum inundatum RuB.

var. teretiusculum RL, f. submersum * griseum, Ubergangsform

zum folgenden

Sphagnum contortum Schltz.
^ *

var. teretiusculum RL * griseum, Ubergangsform zum vorigcn;

beide haben auf der AuBen- und Innenseite der Astbliitter Perlschnur-

poren, oder auBen Perlschnurporen und innen zerstreut stehende

Poren.

-*

Hid-ujigia Band LX. 4



50

Zum achtzigsten Geburtstage Warnstorfs
^

Von R. T i m m in Hamburg.

Am 2. Dezember hat der Nestor der deutschen Bryologen,
Herr C. W a r n s t o r f in Berlin, seinen achtzigsten Geburtstag
begangen. Lange Jahre in Neuruppin ansassig, das durch ihn bota-

nisch beriihmt geworden ist, siedelte er vor etwa einem Jahrzehnt
nach Berhn iiber, wo er mit der unermiidHchen Arbeitskraft, die

ihn stets ausgezeichnet hat, noch heute tatig ist. Der Beginn seiner

auBerst fruchtbaren schriftstellerischen Tatigkeit hegt weit zuriick;

und es ist vor alien Dingen gerade die Hedwigia, die ihm zahlrciche,

fast jahrHch wiederkehrende Beitrage verdankt. In dieser Zeitschrift

finden wir seinen Namen 1879 mit der Anzeige der ersten Serie

deutscher Laubmoose, der der Berichterstatter rege Teilnahme und
zahlreiche Mitarbeiter wunscht. Teilnahme sowie Erfolg sind nicht

ausgebheben. Ist doch diese Exsikkatensammlung eine der ersten,

in denen die Moose nicht in Probchen, sondern in richtigen Hand-
exemplaren gehefert wurden, die eine gute Anschauung der Art ver-

mittelten. Ganz im Stillen hat dies Werk dazu beigetragen, der

Moosforschung in Deutschland neue Freunde zuzufiihren und die.

Kenntnis dieser Pflanzengruppe durch Vermittlung guter Ver-
gleichstiicke wesentlich zu erweitern.

1880 erscheint in der Hedwigia ein Aufsatz Warnstorfs
,,Ausfliige im Unterharz" mit wertvollen Bemerkungen iiber die dort
beobachteten Moose. Beinahe jeder folgende Band enthalt Beitrage
unseres Verfassers, zum Teil solche von bedeutendem Umfange.
Unter diesen verdienen die Beschreibungcn einheimischer und fremder
Torfmoose hervorgehoben zu werden, weil sie die Vorarbeiten sind
sowohl zu der Abteilung Torfmoose in der Kryptogamenflora der
Mark Brandenburg, deren Anteil, soweit er die von W a r n s t o r f

bearbciteten Moose betrifft, noch der Neuruppiner Zeit angehort;
als auch besonders zu der in Englers Pflanzenreich 1911 er-

schienenen Sphagnologia universahs, dem Lebenswerke des Ver-
fassers, wie er es selbst in der Vorrede nennt. Beschaftigt man sich

mit den scharfsinnigen Bestimmungstabellen, den sorgfaltigen Be-
schreibungcn, den langen Aufzahlungen der Fundorte von einhei-
mischen sowohl als auch iiberseeischen Stricken, die dem Verfasscr
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zur Untersuchung vorgelegen haben, so wird man mit Slaunen der

schier unglaublichen Fiille und Mannigfaltigkeit inne, die in vierzig-

jahriger Arbeit neben so viel anderem Stoff bewaltigt worden ist.

AuBer der Hedwigia bat Warnstorf auch anderen wissen-

schaftlichen Zeitschriften seine rastlose Tatigkeit gewidnaet; icL nenne
hier nur die Abhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz

Brandenburg, die Verhandlungen dor K. K. Botanischen Gesellschaft

in Wien, die Beihefte zum Botanischen Centralblatt, die Schriften

des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode.

Hervorheben mochte ich die zusammenfassende Bearbeitung schwie-

riger Gruppen, wie z. B. der Harpidien 1903 in den Beiheften zum
Botanisclien Centralblatt ; denn sie bilden die Vorstufen zu dem
gleich der Sphagnologia universahs einzig dastehenden Werke
Leber-, Torf- und Laubmoose in der Kryptogamenflora von Branden-

burg. Beide Werke sind als Marksteine in der Mooswissenschaft

zu bezeichnen, sie bedeuten eincn bemerkenswerten Fortschritt in

der Beschreibung des widerspenstigen Stoffes. Die Trennung der

Schliissel von den Beschreibungen ist nicht neu; sie wird schon von
L i m p r i c h t angewandt, wahrend bei M i 1 d e noch Schliissel

und Beschreibung miteinander vereinigt sind. Aber wahrend bei

L i m p r i c h t die Abbildungen nur hin und wieder als wertvoUe

Erlauterungen in den Text eingestreut sind, wird bei Warnstorf
das zur Erkennung der Art linbcdingt Notige grundsatzlich durch

knappe Figuren dargestellt, ohne daB sich das Buch zu einem kost-

spieligen Tafelwerk erweitert. Uberdies sind die durch den Text

verteilten Abbildungen weit handhcher, als am Ende des Buches

oder in besonderen Banden zusammengefaBte Tafein; sie erleichtern

daher die Bestimmung ungemein. Ein zweiter Fortschritt liegt in

der Erweiterung des Stoffes und seiner griindlicheren Zerlegung.

Rein auBerlich tritt das mit besonderer Deuthchkeit in den Torf-

moosen hervor. Wahrend Milde in der Bryologia silesiaca 16 Arten

aufzahlt, erweitert sich bei L i m p r i c h t die Zahl auf 25, von

denen einige ihre Entstehung dem Umstandc verdanken, daB

Milde sche Varietaten zu Arten erhdben worden sind. In der

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg schnellt die Anzahl auf 45

(die nicht brandenburgischen eingeschlossen) hinauf; und in der

Sphagnologia universalis finden wir unter 342 Torfmoosen der Erde

57 mitteleuropaische, von denen, wie ich nebenbei bemerke, 41 in

der Provinz Schleswig-Holstein vertreten sind. Zum Teil erklart

sich das Anschwcllen der Arten durch erhohten SammclfleiB, der
F

nicht zum wenigsten dem gewaltigen Einflusse des fiar seine Zeit

groBartigen Werkes Limprichts zu verdanken ist; zum Teil
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aber auch durch genaueres Eingehen in die Einzelheiten, durch das

angestrengte Aufsuchen brauchbarer Merkmale und umfassendcr

Gesichtspunkte, nach denen die auBerst schwierige Fiille dcs Stoffes

zu bewaltigen ware. So sah Warnstorf in der Beschaffenheit

und Verteilung der Poren ein leidlich konstantes Merkmal, mit Hilfe

dessen im Wirrwarr der Torfmoose Ordnung geschaffen werden

konnte; und es laBt sich nicht leugnen, daB die Einteilung mit groBem

Scharfsinn durchgefiihrt worden ist. Mit der gleichen Geschicklich-

keit wurde die Einteilung der Drepanocladen [Harpidien) nach den

Merkmalen des Blattrandes, der Rippe und der Blattfliigelzellen

scharf durchgefiihrt. GewiB ist dabei eine Spaltung in Arten ein-

getreten, die manchem zu weitgehend scheinen mag. Aber soviel

ist klar: jeder Torfmoossammler wird, sobald er iiber die ersten

Anfangsgriinde hinaus war, empfunden haben, daB eine groBe Menge
von Torfmoosen in das L i m p r i c h t sche Schema unmogHch
eingeordnet werden konnten; und eine Stoffeinteilung, die dem
sogenannten Habitus mehr Rechnung tragt als die Warnstorf-
sche, ist bis jetzt noch nicht durchgefiihrt worden. tJberdies halte

ich den Streit, ob eine Form Artrecht habe oder nur Varietat sei,

fiir recht miiBig. Fiir die Bestimmungspraxis ist er jedenfalls vollig

belanglos; und so hat ja auch friiher schon Gremli in seiner

Flora der Schweiz allein der binaren Nomenklatur zuliebe eine ganze

Anzahl von Formen als Arten beschrieben, die sonst gewohnlich

als Varietaten behandclt werden. Wer aber die vermutete oder bis

zu einem gewissen Grade wahrscheinlich gemachte Geschichte einer

Art mit der klaren Beschreibung der zur Zeit vorliegenden Formen
verquicken will, entfernt sich von der eigentlichen Aufgabe der

Systematik, die schon durch die oft wunderbare Entwicklung des

Einzelwesens Schwierigkeit genug bietet. Das ist gerade ein Vorzug
Warnstorfs, daB er stets die Grenze erkannt hat zwischen

der Forschung, die entwicklungsgeschichtliche Zusammenhange zu

ergriinden sucht und der Systematik, die den gcgebenen Stoff, die

Merkmale der ungeheuren Masse der Einzelwesen begrifflich zu

bcarbeiten hat. Dieser klare Blick, der ihn zu einem Systematiker

ersten Ranges macht, ist ihm bis ins hohe Alter treu geblieben. Er

hat ihn noch kiirzlich betatigt in seinen wertvollen Beitragen zu

I. o e s k e s Bryologischer Zeitschrift und zur Hedwigia {Pottta-

Studien 1916).

Klar und zielbewuBt aufgebaut wie seine Privatbriefe sind alle

seine Arbeiten von den kleinsten bis zu den groBten. Diese Scharfe

in den Einteilungsgriinden, verbunden mit dem Fernhalten von

tibcrfliissigom Beiwerk hat bcwirkt, daB kein Bryologe wird syste-
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matisch odor auch nur auf systematischer Grundlage arbeiten konnen,

ohne Warnstorf griindUch zu Rate zu ziehen. Zahlrciche

Jiinger folgen scinen Spurcn; dank seiner stets hilfsbereiten Freund-

lichkeit, die alle Anfragen niit bewundernswcrter Schnelligkeit und
Genauigkeit erledigt, habenungcniein viele Arbeiten auf bryologischem

Gebiete wie auch in der Erforschung subfossiler Reste durch seine

Hilfe gewissermaBen den Stempel der Richtigkeit erhalten. Diese

Tatigkeit, die aus zahllosen Einzelarbeiten besteht, die wieder zahl-

lose Einzelforschungen anderer im Gefolge haben, macht selbst-

verstandlich auch ihren EinfluB auf die allgemeinen Ergebnisse der

Wissenschaft geltend. Unsere Ansichten iiber die wagerechte Ober-

flachen- und die senkrechte Tiefenverbreitung der gegenwartigen

und der gewesenen Moose sind stark durch die gewaltig vermehrte

-Fiille der Beobachtungen beeinfluBt worden. Moose, die friiher als

hochnordisch oder als Kronzeugen fiir ein kaltes Klima galten,

konnen dank der erweiterten Erfahrung heutzutage nicht mehr als

solche angesehen werden.

Das Bild wiirde unvollstandig sein, wollten wir nicht noch

einige Worte dariiber hinzufiigen, daB Warnstorfs Bestre-

bungen sowohl iiber den Rahmen der Mooskunde als auch den der

Systematik hinausgegangen sind. Das erstere ergibt sich aus seinen

Arbeiten iiber Pkanerogamen und noch unlangst aus der Schrift

iiber die Verlandung der Binnengewasser (Verhandlungen des Bota-

nischen Vereins der Provinz Brandenburg). Dannaber hat ihm auch

besonders die biologische Seite der Naturbetrachtung nahe gelegen.

Mit Aufmerksamkeit hat er die Arbeiten iiber die Sporenausstreuung
der Moose verfolgt, wie 'aus zahlreichen Bemerkuhgen in der Krypto-

gamenflora der Mark Brandenburg hervorgeht. In hdherem Grade

noch hat die Erforschung der ungeschlechtlichen Vermehrung der

Moose zu seinem Arbeitsgebiete gehort. Zahlreiche Belege dafiir

finden sich in der Kryptogamenflora sowohl, als auch in seinen

besonderen Arbeiten iiber B'rutknollchen und iiber Rhizoideninitialen.

Auch die eigentiimlichen Gallen, die durch Rundwiirmer in Moos-

trieben erzeugt werden, haben ihn lebhaft bcschaftigt.

So sehen wir die Lebensarbeit eines Mannes vor uns, der seine

beste Kraft dazu verwendet hat, die Natur um ihrer selbst willen

zu erforschen. Diese stets gleiche Liebe zur Natur hat ihn in alien

Lebenslagen aufrecht gehalten. Sie hat ihjn Schicksalsschlage in der

Faniilie uberwinden helfen, die ja niemandcm erspart bleiben. Moge
er der systematischen Bryologic noch lange als ein Fiihrer erhalten

bleiben.

/
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Ubersicht

der europaischen gelapptblattrigen Arten

der Gattung Jungermannia L. p. p. oder

Lophozia Dum.
Von C. Warnstorf.

Einleitung.

Solange man in der wissenschaftlichen Bptanik iiberhaupt und
in der Bryologie im besonderen verschiedene Gattungen mit be-

stimmten gemeinsamen Merkmalen zu einer hoheren Gruppcneinheit

zusammenfaBt, die nach einer darin vertretenen Gattung in der Regel
benannt wird, solange wird rnan auch konsequcnterweise nicht

umhinkonnen, in der Lebermooskunde z. B. das alte L i n n e ' sche

Genus ,,Jiingermannia" , von dem gegenwartig zahlreichc neue
Gattungen abgezweigt sind, dennoch als solches mit der Einschran-

kung JuTigermannia L. zum Teil beizubehalten, weil sonst gar nicht

zu verstehen sein wiirde, aus welchem Grunde eine groBe Sektion

der Hepaticae den Namen ,,Jungerniami{aceae" triige. AuBerdem
konnte es als Pictatlosigkeit gegen einen unserer groBten Natur-
forscher ansgclcgt werden, wenn man ohne zwingendc Grunde einen

Namen des groBen L i n n e aufgabe. Endlich schreibt aber auch
Artikel 45 der internationalen Regeln fiir die Bot. Nomenklatur
vom Jahre 1906, p. 65 ausdriicklich vor: „\Vird eine Gattung in 2

Oder mehrere zerlegt, so muB ihr Name erhalten bleiben, und er

wird dann einer der hauptsachlfchsten Teilgattungen beigelegt/'

Es ist mir deshalb aus den angefiihrten Griinden unmoglich, Professor

S c h i f f n e r und Dr. K. M u 1 1 e r - Frib. zu folgen, die beide den
L i n n e ' schen Namen ,,Jungermamiia' in der Hepatologie voll-

standig aufgcgeben haben. Letzterer schreibt in Die Lebermoose I,

p. -619:
,Jch neige der Ansicht zu, daB man diesen Namen {Junger-

nuinnia) am besten aufgibt, da ja die ganze von Linne so bc-

zeichnete Gruppe in eine groBe Zahl modemer Gattungen aufgespalten
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worden ist. Hierbei stimmc ich iibercin mit Schiffner, Ste-
p h a n i u. a., trete aber in Widerspruch mit den nor(^chen Bota-

nikern, welchc die Bezeichnung ,,Junger7nannia" nicht aufgeben

wollen." Wenn sich M ii 1 1 e r auf Stephani beruft, so liegt

hier wohl seinerscits ein Irrtum vor; dcnn in Spczies Hepaticarum II,

p. 62—64 (1906) werden von ^diesem noch ca. 50 Arten unter dem
Namen Jungermannia L. ex parte aufgezahlt und abgehandelt, die

abet" Folia integerrima besitzen sollcn und deshalb wohl samtlich

der Gattung Haplozia Dum. angehoren diirften. In Kryptogamcn-

flora von Brandenburg I, p. 174— 177 (1902) rechnet aber der Ver-

fasser zu Jungermannia L. ex parte die gelapptblattrigen Arten

dieser Gattung, die von den meisten neueren Hepatikologen unter

dem Namen Lophozia Dum. gefiihrt werden. Da nun, wie ersichtlich,

der Name dieses Genus bei Stephani und dem Verfasser zwei

ganz verschiedene Sektionen dcr Lebermoose bezeichnet, und deshalb

zu Irrefiihrung AnIaB gibt, so wird bedauerlichcrweise die Bezeich-
r

nung ,,Jungermannia'' bei Stephani (1906) zugunsten der

gleichen Benennung bei Warnstorf (1902) aus Prioritats-

riicksichten aufgegeben werden miissen. Die Gattung Jungermannia

L. p. p. im Sinne des Verfassers laBt sich zwanglos nach der Zahl

der an den Stengelblattern eines Stammchens vorkommenden Lappen

in 3 Abteilungen spalten, und zwar 1. in Bilobatae mit fast ausschlieB-

lich zweilappigen Blattern.; 2. in Diversildbaiae mit zum Teil zwei-^

zum Teil dreilappigen Blattern, und 3. in Trilohaiae mit drei- und

mehrlappigen Blattern. Auch, K. M ii 1 1 e r zcrlegt in Die Leber-

moose I, p. 620—622, die Gattung Lophozia Dum. in drci Sektionen

als Subgenera: 1. Barbilophozia (Loeske), 2. Dilophozia K. Miill.

und 3. Leiocolea K. Miill. Von diesen entspricht zum groBten Teil

das Subgenus Barbilophozia den Trilobatis, das Subgenus Dilophozia

den Bilobatis und endlich das Subgenus Leiocolea (Glattkelch) gehort

in meine Abteilung Bilobatae. Formen, die, wie Mii.ller I.e.,

p. 019 selbst hervorhebt, den Ubergang von den zwei- zu den drei-

und mchr gelapptblattrigen Arten bilden {J. Mildeana, J. marchica,

J. incisa u. a.), werden trotzdcm zum Teil den Dilophociis, zum Teil

den Barbilophoziis zugeteilt, und das Subgenus Leiocolea enthalt

nur DilopJtozien mit glatten, fast zylindrischcn Perianthien, die nur

gegen die zuweilen plotzlich in ein kurzes Rohrchen zusammen-

gezogene Spitze hin faltig sind. Wie man sieht, werden hier diese

3 Sektionen nicht nach gleichartigen, sondern nach sehr ungleich-

artigen Merkmalen (Zahl der Blattlappen und Form des Perianths)

gebildet. Nach Ansicht des Verfassers soUten aber Ubersichten

moglichst nach cinheitlichen Gcsichtspunkten entworfen und dazu
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stets solchQ IVlerkmale verwendet werden, die auch an vollig sterileri

Pflanzen iigjier anzutreffen sind. Da gewisse Arten von Leiocolea

zweihausig sind und deshalb haufig ohne Kelche vorkommen, so

diirfte es einem Anfanger, ja selbst einem Geiibteren oft kaum
moglich sein,; eine perianthlose Form dieses Subgenus richtig unter-

zubringen. Andrerseits werden solche Artgruppen, die von
K. Miill'er. zwar als intermedial zwischen den Bilohatis und
Tridentati^ 'stehend angesehen werden, dennoch von ihm aber teil-

weise zu Dilophozia, zum Teil zu Barbilophozia gesellt, was die Be-
stimmung gewisser Artgruppen ebenfalls nicht erleichtern kann.
In der nachfolgenden Ubersicht habe ich darum den Versuch ge-

macht, die europaischen, gelapptblattrigen Jungermannien nach
einheitlichen Gesichtspunkten und nach solchen Kennzeichen zu
gruppieren, die auch an vollig sterilen Pflanzen nachweisbar sind,

wie z. B. GroBe und Form der Stengel- und Unterblatter, GroBe
und Beschaffenheit der Laminazellen usw.

Ubersicht der Artgruppen,

I. Blatter an demselben Stengel durch einen winkeligen oder
rundlfchen Ausschnitt fast ausschlieBlich in 2, selten vereinzelt

in 3 spitze oder stumpfe Lappen geteilt Bilobatae.

A. Kutikula der Blattlamina fast immer glatt , . . Levifoliae.

a) Blattlappen meistenteils spitz oder- stumpf; Unter-
blatter fehlen.

a. Laminazellen diinnwandig, in den Zellecken meist
mehr oder minder deutlich dreicckig verdickt; zwei-
hausig.

t Pflanze sehr zierlich und klein, nur 3—6 mm lang
und 0,6—1 mm breit; Blatter rundlich-oval ; La-
minazellen der Blattmitte unrcgclmaBig polygonal,

auffallend weit; 25—33 (40—45) /i diani.

* Blatter rundlich-oval, groBtenteils spitz-, zum
Teil. aber auch stumpflappig; Laminazellen
meistens in den Ecken sehr schwach dreieckig
verdickt, teilweis ofter aber auch ohne Eck-
verdickungen; Kutikula entweder glatt oder
undeutlich auBerst fein papillos,

J. badensis Gottsche.^)

') Wird yon S c h i f f n e r m Hepat. eur. exs. uuter n. 103 als var. obtu^iloha.
(Bernet) Schffn., aui3erdem noch unter den Nummern 174, 429 und 430 ausgegeben.
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** Blatter wie bei voriger, groBtenteils stumpf-,

zum Teil aber auch spitzlappig; -Laminazellen

diinnwandig, in den Ecken nicht verdickt

;

Kutikula glatt ... J. turbinata Raddi.')

b) Blattlappen in Mehrzahl spitz, seltener vereinzelt stumpf.

ft Pflanzcn kraftiger bis sehr kraftig ; mittlere Zellen der

Blattlamina diinnwandig, unregelmaBig polygonal,

nur in den Ecken schwach bis stark 3eckig verdickt,

y 20—33 ft diam. ; Unterblatter fehlen; Kutikula glatt.

Pflanzen meist griin; Blatter fast quadratisch

oder rechteckig bis eiformig, zuweilen wenig

breiter als lang, an der wenig verschmalerten

Spitze durch ^/g der Lamina tiefen recht-

winkligen oder stumpfen Ausschnitt in der Regcl

spitz zweilappig, 1— 1,2 mm lang und 0,9— 1 mm
breit; mittlere Laminazellen in den Ecken

schwach dreieckig verdickt; zweihausig; Q Hull-

blatter in 2—4 ungleiche, spitze oder stumpfe,

ganzrandige Lappen geteilt; Perianth weit aus

den Hiillblattern hervorragend, glatt, fast

zylindrisch, an der Miindung gezahnelt und
3—Slappig. — Keimkorner an den Spitzen

der oberen Blatter haufig, in gelbgriinen Hauf-

chen 3- bis Seckig, 16—20 /j. diam.

J. ventricosa Dicks.

^) Liegt in derselben Sammlung unter den Nummern H)3-^lt>5.

Bemerkungen: ,/. badensis wird von S t e p h a n i in Species Hepati-

carum II p. 131 (1148) zugleich mit -7. acuta Lindenb. und J. coUaris Nees als Synonym
zu J. MiWeri Nees gebracht, indem er in einer SchluBbemerkung zu Ictzterer Art
sagt: ,,J. badensis ist eine verkiimmerte Pflanze; wie man diese zum Typus der J", acuta
wahlen konnte, ist wunderbar, obwohl sie zw^ifellos dazu gehort; auch kann ich

J. MiXlleri von J. acuta nicht unterscheiden." Dagegen macht K. M ii 1 1 c r in Die

I-eberm. I, p. 733 mit Recht geltend, daC der J , badensis die Unterblatter
fehlen, die sich bei J. MiiUeri stets zwi^chen den Rhizoiden
nachweisen lassen; auBerdem ist das Blattzellnetz be-
deutend weiter u/n d die Eckverdickungen sind schwacher
als bei letztgenannter Art. Dem kann ich nur zustimmen; ob aber

J- badensis von J. tu,rbinata, die nur in SUdeuropa verbreitet sein soli, wirklich spe-

zifisch verschieden ist, wie M ii I I e r annlmmt, kann ich kaum glauben. da auch

der Hauptunterschied in der Form der Blattlappen — bei J. badensis spitz, bei J

.

turbinata stumpf — nicht stichhaltig ist, wie var. obtusiloba (Bern.) von J . badenftis

beweist. Auch auf die auCerst schwachen, ofters fehlenden Verdickungen in di-\\

Blattzellecken der letzteren, sowie auf die iiuBerst sparlichc, /.art papillr>se BrkU-idung

der Kutikula, die zuweilen vollkommen fehlt, ist kein besondercs Gcwicht zu legen.
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** Pflanzen gr5Bcr, 4—6 cm lang, nicht selten

rotlich; Blatter kahuformig hohl, rundlich-

quadratisch, fast kiclig gefaltet, an der wcnig

verschmalcrten Spitze spitz oder stumpf zwei-

lappig; mittlere Laminazellen in deji Eckcn
ziemlich stark dreieckig verdickt, 33—40 a

diam.; zweihausig; Q Hiillblatter in 3—5 iin-

gleiche, meist spitze Lappen geteilt; Perianth

sehr weit liber die Hiillblatter hinausragend,

glatt und walzenformig, oft rot und an der

Miindung in 3 stumpfe, ganzrandige Lappen
zusammengezogen. — Keimkorncr sehr selten.

gelbgriin, 3- bis 4eckig. . J. longiflora Nees.

*** Pflanzen viel kleiner, griinlich oder rotbraunlich,

auf faulenden Baumstammen ; Blatter oval,

etwas langer als breit, spitz oder stunipflich

zweilappig; Laminazellen in den Ecken konvex-

dreieckig verdickt; zweihausig; Q Hiillblatter

3- bis 41appig; Perianth an der Miindung in

mehrere dreieckige Lappchen geteilt, die einige

3—4 Zellen lange Zahnchen tragen:

J. porphyroleuca Nees.

**** Pflanzen klein, griinlich oder rotbraun, auf

faulenden Baumstammen; Blatter fast recht-

eckig, spitz zweilappig; Laminazellen in den

Ecken sehr stark konvcx-dreieckig verdickt,

daher das Lumen fast sternformig; zweihausig;

Q Hiillblatter in 2—3 langlich-ciformige, schmal

dreieckige, ganzrandige Lappen geteilt; Perianth

lang zylindrisch, glatt, weit hervorr^gend, an

der Miindung 5- bis Tfaltig und plotzlich zu

zahlreichen, mit einigen Zahnchen besetzten

Lappchen zusammenschiieBend. — Keimkorner
selten J. guttulata Lindb. u. Arn.

***** Pflanzen so kraftig wie J. ventricosa und habi-

tuell dieser ahnlich, in griinen, braunlichen oder

rotlichen Rasen meist im Gebirge auf Fels-

gestein. Blatter rundlicli bis fast rechteckig,

dutch eine nur etwa V5~V4 ^^"^ Lamina er-

reichende winkelige oder rundliche Ausbuchtung
kurz spitz, ofter zum Teil auch stumpf, zuweilen
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ungleich zweilappig, trocken mit eingekrummten

Lappen; Laminazellen in der Blattmitte un-

regelmaBig polygonal, diinnwandig, in den

Ecken nicht oder sehr schwach dreieckig vcr-

dickt, nur 16—20 (25) /i diam. ; zweihaiisig;

9 Hiillblatter groBcr als die Stengelblattcr,

spitz 2—31appig, oft mit dem groBen, oben^

2teiligen Unterblatt verwachsen; Perianth wal-

zenforniig, gegen die Miindung verengt, faltig

und an dieser selbst gezahnelt. — Keimkorner

an den Lappenspitzen der oberen Blatter in

gelb- oder rostroten Haufchen, 3—Seckig,

1—2zellig und 16—20 /i diam.:

J. alpestris Schleich.^)

/9. Laminazellen rings diinnwandig, in den Ecken nicht

oder undeutlich dreieckig verdickt; in der Blattmitte

25—33 ^ diam. ; Infloreszenz parozisch, Antheridien

hypogyn; Unterblatter fehlen meist; Kutikula glatt.

^) Diese Spezies ist von den Arten der Ventricosa'GvuvpG meistenteils leicht

schon durch das auffallend engere Blattzellnetz, durch den sehr flachen Ausschnitt

der Stengelblatter, sowie auch durch die eingekrummten Lappen derselben zu unter-

scheiden; doch kommt auch eine sehr groBe Form: var. major Jensen, Meddel. om
Gronland Vol. XXX, p. 305—306 (1906) unter Sphagnum vor, deren Laminazellen

in der Mitte der spitzlappigen Blatter eine GroBe von 25—30 p. diam. erreichen. Andrer-

seits ist aus North Wales und Schottland eine sehr kleine, braune, 1—L5 cm lange,

sehr bruchige Form unter dem Namen: var. gelida (Tayl.) K. Miill. in Die Leberm. 1.

p. 681 bekannt mil spitzen oder stumpfen, kurzen, eingebogenen Lappen der Blatter,

deren Laminazellen in der Blattmitte 18—25 p. diam. weit sind und sehr verdicktc

Wande besitzen sollen; auBerdem konimen bei dieser Form kleine linealische bis tief

zweiteilige Unterblatter vor, die sonst anderen Formen der ,/. alpeMrls feltlen. Zieht

man die hervorgehobenen Eigentiimlichkeiten in Betracht, so diirfte Stephani
nicht so unrecht haben, wenn er diesc Form als J . (je.lida Tayl. Journ. of Bot. 1845,

p. 277 in Spec.Hepat. II, p.l36 als Art restituiert.— J . alpestris wird von Schi ffner
in Hepat. tur. cxs. unter folgendcn Xummcrn ausgegcben: 101. 102 {als var. rubes-

cens Schffn.), 174, 426 {als var. litoralis Arn,) und 427 (als var carvula (Nees) Schffn.)-

In Medd. om Gronland, Bd. 30. p. 306 {1906} hat Apotheker Jensen aus

Ostgronland eine J. globuUftra Jensen (nicht Roth, Tent. Fl. Germ. Ill, p. 379, 1803)

— J. ventricosa publiziert, die von K. M ii i 1. in Die Leberm. I, p. 685 als Lophozia

Jensenii K. Miill. beschrieben und von Jensen mit ./. alpestris verglichen wird.

Diese kleine, bis 5 und 8 mm lange Pfianze kommt in niedrigen. schwarzbraunen

"Kaschen auf sandigem Boden vor und ist ziemlirh locker beblattert; die fast quer

angehefteten Blatter sind nach vorn gerichtet, sehr hohl, krcisrund und durch einen

V«—V, tiefen. winkeligen Ausschnitt in 2 stumpfe, eingebogene X^ppen getcilt; ihrc
.

Laminazellen zeigen rings gleichmaBig dunne Wiinde ohne Eckverdickungen und sind

in der Blattmitte 18 30 /( weit; die Kutikula ist glatt und die Unterblatter fehlen.
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t Pflanzen ziemlich kraftig, meist griin und zu

lockcren Vcrbandcn vcreinigt oder zwischen andcren

Moosen emporsteigcnd, dann langer, locker bc-

blattert und zarter.

Stengel 5— 10 mm lang, meist ziemlich gedrangt

beblattert. Blatter trocken stark wellig vcr-

bogen, dde obersten groBer, fast vertikal an-

geheftet, abstehend, durch eine scharfe odcr

stumpfwinkelige Bucht ctwa bis ^/g der Lamina

in 2 meist spitze, ungleiche oder fast gleiche

Lappen geteilt und seitlich dorsal nicht selten

mit einem Zahn oder dreilappig. Q Hiillblatter

viel groBer, breiter als hoch, drei- bis fiinflappig,

Lappen spitz, hier und da mit einem Zahn;

Perianth dick aufgeblasen eiformig, bis unter

die Mitte'herab oberwarts stark langsfaltig

und an der gelappten Miindung kerbig gezahnt.

Keimkorner meist rotbraun, 3- bis 5eckig,

ein- und zweizellig, in Haufchen an den Lappen-

spitzen der oberen Blatter. — In der nord-

deutschen Tiefcbcne an Weg- und Graben-

boschungen in trockenen Kieferwaldern vcr-

breitet und gleicht an der Spitze mikrosko-

pischen Salatkdpfchen ... J, excisa Dicks. ^)

Die in der Gipfelknospe zahlreich vorkommenden, ein gelbrotcs Haufchen bildenden

Keimkorner sind im Gegensatz zu denen von J . alpestris kugelrund oder oval,
1- bis 2zellig und 18 ^t diam. groB. — Eine andere, der J. alpestris verwandte Art:

Lophozia canariensis Bryhn, Kgl. Norske videnk. selsk. skrifter 1908 no. 8, p- 8 des

Separatabdr. aus Teneriffa von schattigen Lavablocken ist ein sehr zartes, grUnes
+

Pflanzchen zwischen anderen Moosen von 1—1,5 cm Lange und 0,8—1 mm Breite

mit ziemhch lockerer Beblatterung. Die breit eiformigen, bis fast kreisrunden Blatter

stehen sparrig ab, sind etwas ausgehohlt, nur etwa 0,5 mm lang und breit und durch

Vj tiefe verschiedene Ausbuchtung der Lamina breit zweilappig; ihre Zellen sind

auffallend klein, ringsum, besonders in den Eckcn sehr stark verdickt und messen

in der Blattmitte nur 10—12 n in tier Breite und 15—18 /i in der Lange. Das iibrige

ist vorlaufig unbekannt. Diese Pflanze wiirde als J. canariensis (Bryhn) zu gelten

haben, wahrend ich die vorher erwahnte als J. Jensenii (K. Miill.) bezeichne.

^) In Die Lebermoose I, p. 697 macht K. M u i 1 e r in einer SchluBbemerkung

zu J- excisa darauf aufmerksam, daB sich nichts Prinzipielleg dagegen geltend machen

liefle, wenn, wie es vom Verfasser in Kryptogamenfl. von Brandenb. I geschehen ist.

J, excisa-Gruppe in 3 Arten: ./. excisa, J. arenaria und J. Limprichtii aufgeteilt

wirdj dabei aber betont, daB solche scharfe Grenzen. wie sie der Verfasser 1. c. angibt,

zwischen den einzelnen Arten nicht vorkamen, sondern bei Untersuchung einiger-

maBen reichUchen Materials vcrschwanden. j,Ganzlich unrichtig", sagt K. M u 11 e r,
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** Stengel bis 2 cm lang, schlaff, locker beblattert

und zwischen anderen Moosen emporsteigend

;

Blatter breiter als lang, etwa zu ^4 der Lamina

reichende Ausbuchtung meist spitz zweilappig

und sparrig nach riickwarts gebogen, am vor-

deren Blattrande an der Basis ofter mit einem

zahnartigen Vorsprunge; Q Hiillblatter viol

groBer, 2- bis 41appig, Lappen spitz oder stumpf-

lich, etwas eingeschnitten und dornig gezahnt

;

Perianth schlank, aus verengter Basis fast

walzcn- oder keulenformig, zum groBten Teil

weit emporgehoben und gegen die faitige, ge-
r

lappte, kerbig gezahnelte Miindung etwas zu-

sammengezogen J. cylindracea Dum.

„ist die Bemerkung Warnstorfs, da6 J. socia Nees gar nicht in die J. exciaa-

Gruppe gehore. Es wird das jedem unverstiindlich bleiben, der den Formenkreis

der J. exciaa iiberblickt. Ich personlich halte J. socia fitr so wenig charakterisiert,

daB ich sie nur als Varietal der J. excisa betrachten kann."

Soweit K. Mil Her. — Darauf hat Verfasser folgendes zu erwidern: Wenn

man, wie der Verfasser, langer als 30 Jahre Gelegenheit gehabt hat J. excisa an den

verschiedensten Standorten der Mark Brandenburg lebend zu beobachten, der wird

mir wohl zugestehen, daB meine erworbenen Kenntnisse iiber ihren Formenkreis

wohl ausreichen durften, urn ein der Wahrhcit nahe kommendes Urteil iiber den-

selben abgeben zu konnen. Und da muB ich denn sagen, daB es mir stets ohne Schwie-

rigkeit gelungen ist, die 3 in'Rede stehenden Formengruppen auseinander zu halten

und Ubergange zwischen ihnen mir niemals vorgekommen sind. Was nun meine

Rcmerkung in Kryptogamenfl. der Mark Brandenb. I, p. 189 iiber J. socia bctrifft,

die K. Muller fiir ganziich uniichtig erklart, so halte ich dieselbe trotz

des Widerspruchs M ii H e r s dennoch heute aufrecht. indem ich darauf aufmerksam

mache, daB wenigstens J. socia y. ohtusa Nces = J. marchica Nees ganz sicher nicht

dem Formenkreise des J. excisa zuzurechnen ist. sondern in die nachste Verwandtschaft

der J, Mildeana tritt. die meiner Ansicht nach ebenso wie auch J. incisa u. a. den

Diversilobatis angehort. Ob J. socia ^i. laxa Xees, Naturgesch. II, p. 72 mit J. cylindra-

cea Dum. identiscb ist und als Synonym von letzterer zu gelten hat, dariiber will

ich nicht urteilen ; N e e s stcUt 1. c. die D u m o r 1 1 e r ' sche Form nur mit einem ?

dahin. Auf keinen Fall kann J. socia Nees als solche rait irgend einer Form der

J. excisa in Verbindung gebracht und fur synonym mit ./. excisa var. cylindracea

K. Miill. erklart werden, wie das in Die Lebenn. 1, p. 696 von M ii 1 1 e r geschieht.

Ebensowenig kann man S t e p h a n i beipfUchten, wenn er in Spec. Hepaticarum IX.

p. 136 J. socia ohne Einschrankung als Synonym von J. excisa zitiert. — Die von

Schiffner in Hep. eur. exs. unter n. 108 aus Danemark als Lophozia cylindracea

Dum. var. laxa ausgegebene Form kann ich wegen des dick-ovalen, in der oberen

Halfte faltigen Perianths nur fur eine etwas locker beblatterte Form der wahren

J. excisa halten. Dagegen ist die von mir in Die Leberm. von Brandenb.. p. 187—188

als J. arenaria Nees. Naturgesch. der Leberm. II, p. 132 beschriebene. sehr ^rte,

locker beblatterte Pflanze von Neuruppin cntwcder der ./. cylindracea Dum. oder der
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It Pflanzeii viel kleiner, zuwcilen sehr zart.

* Stengel kurz und die Pflanzchen in griinlichen,

braunlichen, oft rotbraunen bis purpurroten

niedrigen, flachen tjberzugen, die habituell viel

mehr der J, bicrenaia als der J. excisa ahnlich

sehen. Blatter dicht gedrangt, rundlich, durch

eine meist stumpfwinkelige Ausbuchtung bis auf

'*/4—
^/g der Lamina in 2 s p i t z e oder

s t u m p f e , fast gleiche Lappen geteilt, die

im trockenen Zustande nicht wellig
kraus erscheinen; Laminazellen der Blatt-

mitte rings diinnwandig oder in den Ecken

schwach dreieckig verdickt, durchschnittlich

etwa 25 fi diam. ; Q Hiillblatter oft rot, ungleich

3- bis olappig, mit spitzen, stumpfzahnigen

oder stumpfen, fast ganzrandigen Lappen;

Perianth haufig rot, fast walzenformig, nur

gegen die klein gelappte, crenulierte, ofter ent-

farbte Miindung faltig und etwa ^/^ hervorragend

J. elongata Lindb. anzugliedern, die von der ersteren wohl kaum spezifisch sein diirfte.

Die echte ,/. excisa gleicht habituell der J. Mildeana Gottsche, die als Meso- und
Hygrophyt aber viei robuster und zweihausig ist, und in der Mark Brandenburg

gem nasse Eisenbahnausstiche liebt, wo sie zuweileu, wie z. B. bei Buch unweit

Bernau, von Professor Osterwald und dem Verfasser in Menge gesammelt
wurde. J. excisa dagegen ist mir aus markischem Gebiet sowohl, als auch von ander-

warts nur als Xerophyt bekannt geworden, der Abstiche und Grabenbpschungen
auf sterilem Sandboden in trockenen Kieferwaldungen bevorzugt. Die J. Limprichtii,

die mir nicht nur aus der Mark, sondern in reichlichen Exemplaren auch aus Oldenburg
leg. H a r t e 1 bekannt geworden ist. steht unzweifelhaft der J. bicrenata habituell

viel naher als der J. excisa, wozu sie, wie ich glaube, zu Unrecht, als Varietat von

Massalor go, Spec. ital. gen. Jungerm., p. 18 (1895) gebracht wird. Ubergange
von J. Limprichtii sind mir weder zu J. bicrenata noch zu J. excisa vorgekommen,
obgleich sie eine intermediare Stellung zwischcn beiden einnimmt. Deshalb muC
ich auch S t e p h a n i beipflichten, wenn er J. Limprichtii in Spec. Hepaticarum II,

p. 137 als Artgruppe gelten laBt. Uber die Unterschiede der letzteren von J. bicrenata

und ./. excisa ist zu vergleichen Kryptogamenfl. der Mark Brandenb. I, p. 187. Auf

alle Falle sind die Artgruppen der J. excisa scharfer umgrenzt, als beispielsweise

diejenigen der J. ventricosa, die M u 1 1 e r siimtlich anerkennt und als solche beschreibt.

In Schiffners Hepat. eur. exs. 'verden ausgegeben : I. J. ventricoaa Dic^s.

unter n. 166—170, sowie unter n. 44:8 und 449; 2. J. longiflora Nees unter n. 138 und

139; 3. ./. porphyroleuca Nees unter 150 und 184; 4. -T. guttidaia Lindb. u. Arn. unter

n. 178; 5. J. excisa Dicks, n. 108, 109, 110 zum Teil, 436 zum Teil; 6. J. cylindracea

Dum. unter n. 107; 7. J. longidens Lindb. unter n. 136 und 137; 8. J. confertijolia

Schiffn. unter n. 176; 9. J. Wenzelii Nees unter n. 171, 172 und 4o0 a, b; 10. J- »'-

pestris Schleich. unter n. 101. 102, 173, 426 und 427.
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Keinikornor rot, 3- bis 5eckig, 1- und 2zellig unci

in Haufchen am Rande der oberen Blatter:

J. Limprichtii Lindb.

** Pflanzchen sehr /art, entweder unter anderen

Moosen oder in selbstandigen gelbgriinen,

lockeren, kleinen Raschen. Stengel 1—2 cm
lang und sehr locker beblattert; Blatter breit

eiformig, durch Ys

—

^U ^*2r Lamina reichende

Ausbuchtung in 2 oft ungleiche, spitze, schwach

eingebogcne Lappen gcteilt, die am vorderen
I

Rande der Blatter oder auch bcidcrseits haufig

noch einen groBcn dreieckigen Zahn besitzen;

Laminazellen rings sehr diinnwandig, ohne oder

undeuthche, dreieckige Eckverdickungen, in

der Blattmitte 20-30 fi diam.; Q Hiillblatter

eiformig, tief in 2 schmale, zugespitzte Lappen

geteilt; am vorderen Blattrande noch ein

dritter kleiner Lappen; Perianth keulen- oder

eiformig, gcgen die faltige, gelappte und kerbig

gezahnte Miindung zusammcngezogen:

J. elongata Lindb.

c) Blattlappen in Mehrzahl stumpf, seltener auch spitz;

Unterblatter fehlen.

a. Laminazellen diinnwandig, in den Ecken nicht oder

mehr oder minder dreieckig verdickt.

* Pflanzen zierlicher als J. ventricosa, dunkel-

griin oder braun; Blatter durch eine tiefere

Ausbuchtung in 2 langcre, schmalere stumpfe

Lappen geteilt, eiformig bis fast rechteckig;

Laminazellen der Blattmitte sehr diinnwandig

und in den Ecken nur schwach dreieckig ver-

dickt, 25—33 [i diam.;' zweihausig; Q Hiill-

blatter 2- bis Slappig, am Rande meist grob

gezahnt; Perianth fast keulenformig, weit

hervorragend, an der Miindung faltig zusammcn-

gezogen, mehrlappig und gezahnt. —
. Keim-

korner rot, an den Spitzen der oberen Blatter

in Haufchen, 3- bis 5eckig und 1- oder 2zellig,

/20—25 fi diam .... J. longidens Lindb.*)

\

1} Diese der J. ventricoaa nahe verwandte Art untcrscheidet sich von dieser

durch schlankeren Wuchs. durch eine tiefer in die Lamina eindringende, stumpfe
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** Pflanzen- von dtr GroBe der J. ventricosa, meist

braunlich und dichtblattrig; Blatter sehr hohl^

fast kreisrund, durch einen viel weniger tiefen

Ausschnitt breit und kurz 21appig ; Lamina-

zellcn in der Blattmitte etwas derbwandiger

und in den Ecken meist nur schwach dreieckig

verdickt, 20—33 ji diam.; zweihausig; Q Hull-

blatter in 2—3 spitze, ganzrandige Lappen
geteilt; Perianth fast birnformig, in der oberen

Halfte mit tiefen Falten und auch soweit hervor-

ragend; an der zusammengezogenen Miindung

kurzlappig und gezahnelt. — Keimkorner gelb-

griin bis rotbraun, vieleckig, 1—2zellig, 16—25 ft

diam J. confertifolia Schiffn.i)

*** Pflanzen kraftig, in gelb- odcr braungriinen,

lockeren, oft von anderen Moosen durchsetzten

Rasen, 2—6 cm lang und locker beblatterf;

Blatter hohl, fast kreisrund, bis Ys der Lamina
reichenden, meist scharfen Einschnitt zumeist

in 2 breite, stumpfe, seltener zum Teil spitze,

ofter ungleiche Lappen geteilt, Laminazellen

der Blattmitte sehr diinmvandig, in den Ecken

nur schwach dreieckig verdickt, 20—25 /(

diam.; zweihausig, Q Hiillblatter tiefer in

2—3 zugespitzte ganzrandige Lappen geteilt;

Perianth fast birnformig, w^it hervorragend,

im oberen Drittel faltig, an der Miindung
4—Slappig und kerbig gezahnelt. — Keim-
korner unregelmaBig 4—Shockerig und 20 p. diam,

J. Wenzelii Nees.

Ausbuchtung in 2 stumpfe, langere, schmale Lappen geteilte Blatter, rote Keim-

korner, die durch Ausrandung grob gezahnten Q HuUblatter und endlich durch die

faltige, langzahnige Perianthmiindung. Sie ist besonders Felsbewohner, geht aber

zuweilen auf faulendes Holz iiber, woselb^t sie von den deutschen Mittelgebirgen bis

ins Hochgebirge, z. B. in Oberitalien bis ^350 m aufsteigt. In Nordeuropa geht sie bis

Lappland und Spitzbergen hinauf und ist auch aus Nordamerika und China bekannt.

^) Auch diese Spezies hat in J. ventricosa ihre nachste Verwandte, von der

sie sich auBer durch sehr dichte, sparrige Beblatterung, besonders durch hohle, bis

fast kiplfaltige, allermeist stumpflappige Blatter unterscheidet. Sie ist ebenso wie

die vorige Art Gebirgsbewohner und kommt sowohl auf der Erde wie auch auf Fels-

gestein vor; soweit bis jetzt bekannt, steigt sie in der Schweiz, z. B. im Siedelhorn

leg. C u 1 m a n n bis 2400 m empor und ist von einzelnen Punkten auch aus Norwegen
und Nordamerika bekannt. .
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;-. Laminazellen dickwandig.

f Pflanzen ctwas kraftiger als J. Limprichtii und in

gelbgriinen, gebrauntcn bis rotbraunen Raschen.

Blatter dicht gedrangt, hohl, eiformig quadratisch

bis kurz rechteckig, durch einen Y4—V3 ^^^ Lamina

tiefen, winkeligen Ausschnitt spitz zweilappig;

Laminazellen in der oberen Blatthalfte rundlich-

oval, 25—30 /x diam., mit rings stark, in den Ecken

noch starker verdicktcn Wanden; Unterblatter

fehlen. — Parozisch; Antheridienhypogjoi; Q Hiill-

blatter 2—4Iappig und die Lappen sagezahnig;

Perianth oval, oberwarts faltig und an der zu-

sammengezogenen, kleingelappten Miindung wim-

perzahnig. — Keimkorner gelbrotlich, 3 - eckig,

meist sternformig und in Haufchen an den Spitzen

der Lappen oberer Blatter: J. bicrenata Schmid.^)

ft Pflanzen in hellgriinen, etwas silberglanzenden

Raschen. Blatter oberwarts ausgebleicht und ent-

farbt, iiberaus dicht stehend, schuppenartig iiber-

einander gelagert, tief ausgehohlt, breit oval und

durch einc sehr flache, gerundete Ausbuchtung in

2 oft ungleiche, spitze, kurze Lappen geteilt;

Laminazellen rings dickwandig, in den Ecken nicht

starker verdickt, die der Blattmitte 20—25 /t diam.

;

Unterblatter fehlen. — Diozisch; Q Hiillblatter

2—31appig, zuwcilen grob gezahnt; Perianth lang-

lich-oval, oberwarts faltig und an der kleingelappten

Miindung entweder ganzrandig oder kerbig ge-

zahnelt J. decolerans Limpr.2)

B. Kutikula der Blattlamina durch Papillen oder warzige

Strichelung mehr oder minder deutlich rauh . Asperifoliae,

1) Diese Art ist als echtcr Kieferiibeglelter auf stcriicm Sandboden, besonders

an den Wander Irockener Graben, sowie an Wegboschungen in der norddeutschen

Tiefebene weit verbreitet und besitzt beim .Zerquetschen einen dem Zedernol ahn-

lichen Geruch. — Wird in Hepat. eur. exs. unter n. 91 {Bohmen; Zwickau 600 m leg.

Schiffner) ausgegeben.

*) Kommt nur im Hochgebirge auf feuchtem Urgesteinsboden in den Alpen

Steiermarks, Salzburgs, Karntens, der Schvveiz und Norwegens von 2000—2700 m
vor und unterscheidet sich von der vorhergehenden, ihr nachstverwandten Art durch

katzchenartigen Habitus, sehr flache Ausrandung der Blatter, diozische Infioreszenz

und durch die nur klein gekerbte oder ganzrandige Perianthmiindung. Der Artname

bezieht sich auf die oberwarts entfarbten Stengeiblatter!

Htdwigia Band LX, 5
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a) Biattlappen in Mehrzalil spitz, seltener zum Teil stumpf;

Unterblatter in der Regel vorhanden . . Acutilobatae.

a. Unterblatter sehr klcin, lanzettlich oder geteilt, ganz-

randig oder mit einzelncn Zahnen.

I Pflanzen mittelgroB, 1—4 cm lang und 1—3 mm
breit, in meist ausgedehnten gelbgriinen Rasen

auf kalkhaltigen Felsen oder kalkhaltiger Erde

von der Ebene bis ins Gebirge, wo die obere Grenze

ihres Vorkommens, z. B. in Steiermark, 2300 m
erreicht. Stcngelblatter . eiformig, meist etwas

langer als breit, seltener fast kreisrund, durch

einen, Y4 ^^^ Lamina erreichenden, scharfen oder

^ stumpfen Anschnitt in 2 zugespitzte Lappen geteilt

;

Laminazellen der Blattmitte diinnwandig, ent-

weder in den Ecken kaum bis ziemlich stark drei-

eckig verdickt, 25—33, seltener bis 40 p. diam.;

zweihausig; Q Hiillblatter groBer als die Stengel-

blatter, wellig, ei- oder fast herzformig, durch

einen ^2 ^^^ Lamina erreichenden scharfen, win-

keligen Ausschnitt in 2 ganzrandige oder gezahnte,

spitze Lappen gespalten. Perianth walzenformig

oder birnformig glatt, und die Miindung vor dem

Durchbruch des Sporogons durch 3—5 kleine

langgezahnte Lappchen zu einem Rdhrchen zu-

sammengezogen; 6 Pflanze schwacher und die

Blijtenstande ahrenformig ... J. Miilleri Nees.
I

ft Pflanzen kraitiger als J. Miilleri^ dieser aber

habituell ahnlich, unter anderen Moosen ein-

gesprengt oder in hellbraunlichen, rotlichen bis

schwarzlichen Raschen gern an feuchten und nassen

kalkhaltigen Felsen besonders in Nordeuropa.

Blatter rundlich bis oval, durch einen V4 ^^^

Lamina hinabreichenden Ausschnitt in 2 spitze

oder stumpfe Lappen geteilt. Laminazellen der

Blattmitte diinnwandig und entweder in den

Ecken undeutlich oder stark konvex-dreieckig ver-

dickt, 25—33 oder 30—50 ft diarn.; parozisch,

Antheridien hypogyn; Q Hiillblatter fast kielfaltig,

etwas groBer, als die iibrigen Blatter. Perianth

walzenformig, glatt, und die Miindung vor dem
Austritt des Sporogons zu einer langen, rohren-
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formigcn Spitze vercngt. — Keimkorner gclblicli,

elliptisch und 2zcllig; selten: J. Kaurini Limpr.^)
r

ttt Pflanzen robust, 2—8 cm lang und 3—4 mm breit,

in groBen, dunkelgruncn Rascn an nasscn Ortcn
hoherer Gebirge. Blatter groB, breit eiformig bis

fast rechteckig und durch eine V4 der Lamina be-

tragcnde Ausrandung oder einen winkeligen Ein-

schnitt in der Regel kurz spitzlappig; Laminazellen

der Blattmitte diinnwandig, kaum oder schwach
bis starker dreieckig in den Ecken verdickt und
33—50 (60) /( diam.; Kutikula durch rundliche

oder langliche Warzen rauh, zweihausig; Q Hiill-

blatter groBer als die Stengelblatter, fast kreisrund,

durch eine wenig tiefe Bucht in zwei breitstumpfe,

ganzrandige Lappen geteilt; Perianth walzen- bis

eiformig, glatt, an der zusammengezogenen Miin-

dung 4faltig und 41appig, mit gezahnten Lappen;

(5 Infloreszcnz in kurzen Ahren, ihre Hiillblatter

bauchig hohl und am basalen Teile des Vorderrandes

mit einem groBen, eingeschlagenen Zahne:

J. bantryensis Hook. (1816).2)

{^. Unterblatter vie! groBer, sehr tief 2- und 3teilig, mit

zahlreichen Cilien an den schlank lanzettlichen Lappen.

^) Wurde vou L i m p r i c h t im 61. Jahresber. der Schles. Ges. fur vaterl.

Kultur p. 204 (1884) publiziert. Von derselben kommen zwei Formen vor, die sich

durch die Gestalt der Blattlappen und das Zellnetz der Stengelblatter gut unterschciden

lassen: 1. Var. acutifoUa Limpr. mit allcrmeist scharf zugespitzten Blattlappea und
sehr stark konvex-dreieckig verdickten Ecken der Laminazellen. 2. var. obtusifolia

Warnst. mit breit ausgerandeten, stumpflappigen Blattern und kaum oder schwach

dreieckig verdickten Ecken der Laminazellen. Beide sind allerdings ofter durch

Ubergange verbunden, die an dem gleichen Stengel zum Teil spitz, zum Tcil stumpf

gelappte Blatter besitzen. — Diese Art ist bis jetzt bekannt aus Oberitalieo, aus

der Schweiz, Schottland, Norwegen, Schweden, Lappland, Finnland, Sibirien und

Nordamerika und ist von J. Millleri hauptsachlich durch den parozischen Bliiten-

stand geschieden. Unter n. 442 a, b wird sie von Schiffner in Hcpat. eur. exs.

aus Schweden leg. Arnell und Jensen ausgegeben, wahrend verschiedene

Formen der J . MiXlleri unter den Nummern 151—157 liegen.

*) Synonym: J. Hornschuchmna Nees, Naturgesch. der eur. Leberm II, p. 153

(1836). — Diese robuste, der J. Schultzii Nees habituell ahnliche Art ist, wie die

letztere, ein echter Hygrophyt, der sich von dieser auBer durch diozische Infloreszenz

durch die kleinen, in den Rhizoiden versteckteu Unterblatter sowie durch die in den

Ecken der diinnwandigen, kaum oder schwach dreieckig verdickten Laminazt-Uen

unterscheidet. — Aus Schiffner. lU-pat. cur. exs. gehoren hierher die Nummern:

07, 98. 118, 119, 180 uiul 181, die samtlich unter dem N'amen Lopfto^ia Hornschuchiana

5*
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t Pflanzen sehr kraftig und stattlich, 5—8 cm lang

und 3—4 mm breit; Helophyt in Moorsiimpfen der

Ebene meist zwischen anderen Sumpfmoosen.

Blatter sehr groC, breiter als lang, durch eine flache
I

oder tiefere, verschieden gestaltete Ausbuchtung

spitz oder stumpflich zweilappig und besonders im

trockenen Zustande stark wellig verbogen; Lamina-

zellen der Blattmitte unregelmaBig polygonal, in

den Ecken schwach bis stark konvex-dreieckig ver-

dickt und 33—45 p. diam. ; Kutikula warzig ge-

strichelt. Parozisch, Antheridien hypogyn ; Q Hiill-

blatter von den Stengelblattern wenig verschieden;

Perianth walzen- oder keulenformig, mit 1 oder

2 Langsfalten, sonst glatt, an der Miindung fast

schnabelartig verengt, feinlappig und mit kurzen

Cilien besetzt ....... J. Schultzii Nees.^)

(Nees) Schiffn, ausgegeben werden. K. M ii 1 1 e r zitiert als Autor dieses Binoms

in Die Leberm. I, p. 723: M a c o u n , Cat. Canad. Plants VII, p. 18 (1902); S t e -

phani beschreibt sie unter dem Namen: Loph. bantryensis (Hook.) Staph. ,
Spec.

Hepat. II, p. 133 (1902). — Die var. suhcompressa (Limpr.) = J. subcompresaa Limpr.,

61. Jahresber. d. Schles. Ges. fur vaterl. Kultur, p. 43 und p. 45 (1884), besitzt auf-

gerichtete, kreisrunde oder etwas breitere als lange, gegeneinander gekehrte Stengel-

blatter und, wie die Hauptform, sehr kleine Unterblatter.

1) Nach der Beschreibung bei X e e s in Naturgesch. der eur. Leberm. II,

p. 30—32, wo diese stattliche, robuste Pflanze von dem scharfsichtigen, gewissen-

haftcn Autor mit J. acuta verglichen und betont wird, dafi die Amphigastrien fehlen,

mochte man beinahe annehmen, daG ihm eine ganz andere Jungermannia aus Neu-

brandenburg von dem Hofrat S.chultz zugesandt worden sei als die, die wir
^

heut auch unter dem Namen J. Rutheatia Limpr. kennen; denn es ist wohl ausge-

schlossen, daB N c e s bei der Untersuchung der S c h u 1 1 z ' schen Proben, falls

sie wirklich mit J. Rutheana identisch waren, die groBen, tief zerschlitzten, mit langen

Cilien besetzten Unterblatter entgangen waren, besondera, da er die bei J. Horn-

achuckiana = J. bantryensis Hook, im Rhizoidenfilz versteckten viel kleineren Ampbi-

gastrien 1. c. p. 154 genau und richtig beschreibt. Aus den Beschreibungen von

J. Hutheana Limpr. und -/. bantryensis Hook, bei S t e p h a n i in Spec. Hepat.

II, p. 133 und 134 geht hervor, daB, obwohl die Infloreszenz beider, fiir J. Ruthenna

als parozisch und fiir J. bantryensis als d i 6 z i s c h richtig angegeben wird,

dem Autor kaum zwei verschiedene Arten vorgelegen haben konnen, wenn or in der

Beschreibung der ersteren sagt: „A- mphigastria m a»g na, profunde
bifida, hie illis lacinulata" und wenn er von den Unterblattem der

let/teren ebenfalls hehauptet : „A mphigastria magna, usque ad

basin fere bi-quadrifida, laciniis lanceolatis, flexuo-
sis, plus minus sparsim lancinulati s." Auch das Blattzellnetz

soil nach ihm bei beiden Arten mit groBen Eckverdickungen (trigonis

magnis) versehen sein. Tatsachlich treffen aber diese Bemerkungen uber die Unter-

blatter und das Zcllnetz nur fiir J. Rutheana = J. Schultzii, nicht aber auch fur
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b) Lappen der Blatter in Mehrzahl stumpf, seltener zum Teil

spitz ; Unterblatter, wenn vorhanden, sehr klein

:

Obtusilobatae.

a. Pflanzen zierlich und schlank, einfach oder astig;

Stengel oben haufig in dreireiliig gleichbeblatterte,

mit viel kleineren Bliittern besetzte und Keimkorner

entwickelnde Sprossen iibergehend; normale Stengel-

blatter ziemlich gedrangt, fast sparrig abstehend, rund-

lich-quadratisch bis fast rechteckig-oval, durch eine

^/g—^4 ^^^ Lamina erreichende verschiedene Aus-

buchtung stumpf zweilappig; Zellen der Blattmitte

diinnwandig mit schwach bis stark konvex-dreieckigen

Eckverdickungen, 25—33 pt diam. ; Kutikula undeut-

lich fein papillos oder fast warzig gestrichelt. Diozisch;

Q Hiillblatter grofier, zuweilen dreilappig; Perianth

aus verengtem Grunde nach der Mitte erweitert und
alsdann spitz auslaufend, ungleich stumpf dreikantig;

von diesen 3 Kanten verlaufen 2 in der Ebene der

Stengeloberseite und die dritte, bauchig erweiterte

liegt in der Verlangerung der Unterseite des Stengels;

an der zusammengezogenen Miindung kerbig ge-

zahnelt. — Keimkorner meist elliptisch und zwei-

zellig, gelblich, 16—25 fi diam.:

J. heterocolpos Thedenius.^)

J. baniryensis = J. Hornschnchiana zu. Beide Arten, das soil ohne weiteres zugegeben

werden, stimraen nach GroBe und Habitus so gut iiberein, daB man sie im Grunde
genoramen eigentlich nur durch die verse hiedenen Unterblatter
mit Sicherheit auseinander zu halten vermag, daes wohl

im allgemeinen ausgeschlossen sein diirfte. die Infloreszenz beider immer mit Sicher-

heit festzustellen. Auch die Verdickungen in den Laminazellen der Stengelblatter

bieten kein untrijgliches Merkmal, wodurch sie sich stets unterscheiden lassen. —
In Hepat. eur. exs. wird J. Schultzii als Lopkozia Schultzii Schffn. unter n. 161 aus

Schweden leg. A r n e 1 1 und unter n. 162 aus Brandenburg leg. R u t h e ausgegeben.

^) Diese in Gebirgsgegenden auf kalkhaltigen Felsen und auf der Erde gewohn-

lich unter anderen Moosen vorkommende Art wird von Schiffner in Hepat.

eur. exs. unter n. 117 aus Finnland leg. H. Lindberg und unter n. 179 aus dem
osterreichischen Kiistenlande leg. Loitlesberger ausgegeben. Die erstere ist

eine dichtbeblatterte, zum Teil Perianthien tragende Form, deren Laminazellen

Starke, konvex-dreieckige Eckverdickungen zeigen und deren Kutikula nur eine un-

d.utliche, zartwarzige Strichclung erkennen liiBt. No. 179. dagegen ist eine zarterc,

laxblattrige, bis 2,5 cm lange Form, die am Ende ofter in diinne, fast gleichformig

dreireihig beblatterte Sprossc auslauft, die an der Spitze ihrer Blatter gelbliche bis

braunrote Keimkornerhaufchen ausbildcn und in den normalcn Stengclblattcm

auffallenderweis? nur sehr schwache, zum Teil nndeutliche Eckverdickungen der

/
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/?. Pflanzcn kraftiger als vorige Art, gelblich oder gras-

griin, einfach oder astig, 3—6 cm lang und moistens

locker bcblattert, gewohnlich zwischen anderen Mooscn

eingesprengt. Blatter rimdlich quadratisch, bisweilcn

quer breiter als lang, zart und schlaff, abstehend oder

aufgerichtet imd gcgcneinander gekehrt, durch einen

V4—Vs d^^ Lamina erreichenden verschiedenartigen

Ausschnitt in der Regel in 2, selten 3 meist stumpfe

Lappen geteilt; Laminazellen der Blattmitte diinn-

wandig und ohne oder mit sehr schwachen, drei-

eckigen Eckverdickungen, etwa 33 // diam. ; Kutikula

undeutlich fein papillos oder deutlich warzig ge-

strichelt; Unterblatter oft fehlend; an alteren Stamm-
chen gewohnlich vorhanden, klein, tief gabelformig

geteilt und an den Lappenrandern gezahnt oder mit

Cilien. Diozisch; Q Hiillblatter ^3—V2 2" t>is 41appig;

Perianth walzen- oder birnformig, im oberen Drittel

faltig und an der zusammengezogenen Miindung klein-

zahnig ; 6 Infloreszenz ahrenformig ; Hiillblatter

bauchig hohl, ungleich stumpf 21appig. — Keim-

Laminazellen aufweisen und deren Kutikula fast vollig glatt erscheint. In Die Leberm.

von K. M u i 1 e r werden die Biattzellen p. 729 ,,mit sehr starken" ,,k n o t i g e n

Eckenverdickungen" angegeben, alTerdings mit dem Zusatz ,,selten fehlen sie";

und bei Angabe der Unterscheidungsmerkmale von J. Mulleri heiBt es: ,,die eiformigen

Blatter mit engerem Zellnetz und sehr starken, k n o t i g e n Eckenverdickungen
ahnlich denen der J. Schidtzii (nur an Perianth tragenden Pflanzen fehlen diese

Eckenverdickungen fast ganzlich)." Die hier als „knotig" bczeichneten Verdickungen

in den Zellecken zahlreicher Jungermanniaceen entstehen an denjenigen Stellen

der Lamina, wo drei benachbarte Zellen mit je einer ihrer Ecken in einem Punkte
zusammenstoBen, um den sich auf diese Weise 3 Winkel gruppieren, die samtlich

durch kurze Linien abgeschnurt werden. Sind diese Linien nach auBen geboger, so

entsteht ein Dreieck mit nach auBen gewolbten Seiten, das ich als

konvexseitig bezeichne Je gewolbter diese Seiten sind, desto mehr ragen sie

in den inneren Zellenraum hinein und bewirken alsdann, daB das Lumen der Zellen

mehr oder minder sternformig erscheint. Umgekbhrt kommt es sehr oft vor,

daB diesf^ dreieckigen Verdickungen von Seiten begrenzt werden, die samtlich nach
dem gemeinsamen Treffpunkte der Winkel gebogen sind, so daB nun ein Dreieck

mit vertieften Seiten. also ein konkavseitiges Dreieck gebildet

wird. In diesem Falle wird das Zellinnere durch eine Rundfigur {Kreis. EUipse, Lang-
rund oder Oval) begrenzt. Sind diese erwahnten Dreiecksseiten gradlinig, so

entsteht ein gradseitiges Dreieck und das Zellumen wird nun ein

Polygon mit doppelt so viel Seiten, als urspriinglich Winkel vorhanden
waren. Wirklich knotige, d. h. runde Verdickungen, habe ich

bisher nur an den Seitenwiinden der Laminazellen beobachtet, die Tupfelbildungen
leigten.
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korner selten; griinlich, unregelmaBig vieleckig, fast

sternformig, 18—20 // diam. . . J. obtusa Lindb.^)

Zu den Ohtusilohaiis der Asperifolien gehort auch eine Pflanze,

die 1874 von Dr. N a u m a n n auf den Kerguelen gesammelt und

mlr seinerzeit von dem verstorbenen Oberstabsarzt Dr. P r a h 1

iibersandt wurde. Obwohl der Rasen vollig stcril ist, zcigt das Moos

dennoch cine Reihe von Merkmalen, die es meiner Meinung nach

ermoglichen, diese exotische, antarktische Form auch als Gametophyt

immcr wieder zu erkennen. Deshalb lasse ich nachfolgend eine kurze

Beschreibung derselben folgen: Jungermannia kerguelensis Warnst.

Pflanzen etwa von der GroBe der J. ventricosa und in grau-

griinen, iiberaus dicht gedrangten Rasen. Stengel

bleich, briichig, dicht beblattert und mit zahlreichen Sto-

lonen unterwarts, die nach oben allmahlich
in schlanke, lockex und kleinbeblatterte Aste
iibergehen. Stengelblatter fast rechteckig-eiformig, hohl, mehr oder

minder mit eingebogenen Lappen, nach oben wenig verschmalert

und durch eine scharfe, winkehge oder am Grunde rundhche, ^U—^U
der Lamina erreichende Ausbuchtung in Mehrzahl stumpf-,
seltener zum Teil spitz 21appig; Laminazellen der Blattmitte unregel-

maBig polygonal, sehr diinnwandig und mit sehr schwachen, oft un-

deuthchen Eckenvcrdickungen, 25—33 fi diam. ; K u t i k u 1 a

fein papillos; Unterblatter fehlen. Wahrscheinlich

diozisch. Keimkorner unbekannt.

1) Zu dieser Art gehoren in der S c h i f f n e r schen Sammlung die Nummern:

147 (Schweden, leg. Ar n e 1 1) , 149 {Nord-Tirol, leg. S c h i f f n e r) und 444 (Schweiz

leg. W o 1 1 n y). Die letztere Probe kommt unter J. lycopodioidea vor und wird von

S c h i f f n e r als var. nov. densa bezeichnet, obwohl an den Stengcln meines Exem-

plars die Blatter ziemlich locker stehen. K. M ii 11 e r erwahnt in Die Leberra. I,

p. 650 eine form, acutiloba C Miill. mit ziemlich scharf zugespitzten, etwas ungleich

groBen Blattlappen. Dieser Autor bringt diese fast durchweg nur 21appige Biiitter

aufweisende Pflanze dennoch zu seiner Abt. A. Barhilophozia mit 3- und raehrlappigen

Blattern, indem er ausfiihrt: „Durch das oftere Auftreten eines dritten Blattlappens

gibt sie sich als Endglied der Barhihphozien zu erkennen. Sie verbindet aber auch

die Dilophozien mit den Barhilophozien; denn sie niihert sich in manchen Punkten

der L. Wenzelii. Mit der Einreihung hinter L. Ktmzeana und mit dem Hinweis, daO

sie zu L. Wenzelii Beziehungen zeigt, wird darum ihre Verwandtschaft annahernd

richtig zum Ausdruck gebracht sein." Dagegen ist einzuwenden, daB fast bei

alien Dilophozien 3.h und zu vereinzelte dreilappige Blatter' an

demselben Stengel auftreten, weshalb dieser Grund fur eine Stellung der J. ohtusa

als Endglied der Barhihphozien wegfallt. Anders verhalt es sich mit J. Kunzeana,

die neben 21appigen zugleich auch h ii u f i g 3Iappige Blatter besitzt. Diese nimmt

nach meiner Uberzeugung tatsachlich eine Mittelstellung zwischen den Dilophozien

und Barhilophozien ein, und ich rechne sie darum zu denDivergilobaHs. die bei M u U e r

zum Teil den ersteren, zum Teil den letzteren zugeteilt werdcn.
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Sehr charakteristisch durch den auBerordentlich dichten, rasen-
artigen Wuchs, der kaum gestattet, einzelne Pflanzen unversehrt
zu isolieren, sowie besonders durch die zahlreich aus den basalen
Stengelteilen hervortretenden. allmahlich in kleinbe-
blatterte Sprosse iibergehende Stolonen. Ahn-
liche Stolonen kommen auch bei einer afrikanischen Art aus Transvaal
leg. M a c I e a vor, die von Stephani in Spec. Hepat. II, p. 71

(1906) als J. stolonifera St. beschrieben wird, abcr kleine, fast runde,
ganzrandige Stengclblatter besitzt, die er bereits in Hedwigia 1892,

p. 128 unter ,,AW^m*\ veroffentlicht hat. In Ermangelung von
Keimkorncrn wird bei beiden Pflanzen die vegetative Vermehrung
durch Stolonenbildung sichergestellt! Eine andere Spezies mit
Stolonen ist auch Lophozia schistophila (Spruce) Steph. = J. schisto-

phila Spruce, Edenb. Bot. Soc. XV, p. 513, deren mittlere Lamina-
zellen nach Stephani, Spec. Hepat. II, p. 146 aber nur 18 ^
groB sind. Dieselbe ist bisher nur aus Peru, Brasilien und von Do-
minica, einer der Kleinen Antillen, bekannt.

II. Blatter an demselben Stengel zum Teil zwei-, zum teil dreilappig
und die Lappen spitz oder stumpf, gezahnt oder ganzrandig:

Diversiiobatae.

A. Unterblatter fehlcn; Kutikula der Blattlamma glatt:

Levifoliae.

a) Blattlappen in Mehrzahl spitz, seltener teilweis stumpflich.

a. Pflanzen dunkelgriin, in meist kleinen, dicht gedrangten
niedrigen, durch Rhizoiden verwebten Rasen. Stengel
dick, oberwarts mit groBeren, dichter stehenden, un-
gleich mehrlappigen, dornig gezahnten oder gelappten,
sehr krausen Blattern besetzt; untere Blatter kleiner
und in der Regel nur 21appig; Laminazellen der Blatt-
mitte diinnwandig, in den Ecken kauni oder schwach
dreieckig verdickt, 30—40 // diam.; diozisch; q Hiill-
blatter groBer als die Stengclblatter, tief 3- bis 51appig,
stark faltig und die Lappen dornig gezahnt; Perianth
aufgeblasen ei- oder birnfonnig, oberwarts faltig und
an der Mundung winiperzahnig. ~ Keimkorner gelb-
griin, 3- bis sternfomiig 5eckig, in Haufchen an den
Spitzen der oberen Blatter oder auf besonderen,
schmachtigeren Pflanzchen mit fast nur 21appigen
^^^**^^^

• • J. incisa Schrad.

/?. Pflanzen kraftig, meist in dichtgedrangten griinen,
schmutzig violetten, purpurnen bis schwarz-purpur-
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roten, 2—3 cm ticfen Rasen. Blatter von unten nach
oben alimahlich groBer und gedrangtcr, die letzteren

in der Kegel 3-, seltener 4- und Slappig und die zu-

gespitzten oder stumpflichen, krausen Lappen ganz-

randig; Laminazellen in der Blattniitte diinnwandig,

in den Ecken kaum oder schwach dreieckig verdickt,

30—40 (50) IX diam.; diozisch;' q Hiillblatter groBer,

wellig kraus, tief vier- und fiinflappig und die Lappen
an den Randern ausgcschweift bis stumpfzahnig;

Perianth aufgeblasen eiformig, zuweilen kleiner und
fast walzenformig, oberwarts faltig und an der zu-

sammengezogenen, gelappten Miindung mehr oder

minder wimperzahnig. — Keimkorner in gelbgriinen

Haufchen an besonderen zarten Pflanzchen oder an

kurzen Gipfelsprossen meist birnformig und einzellig:

J. Mildeana Gottsche.

b) Blattlappen in Mehrzahl stumpf, seltener zum Teil spitz.

a. Pflanzen schlank und zart, vereinzelt oder in Kolonien

unter Sphagnum] Stengel unterseits rot, unterwarts

locker, nach oben dichter beblattert, geschlangelt und

bis 5 cm lang. Blatter nach GroBe und Form ver-

anderlich, meistenteils breiter als lang, durch 1—

3

meist stumpfc, bald tiefe, bald flachere Einbuchtungen
-

% in 2—4 ungleiche stumpfliche, ganzrandige oder aus-

gebuchtete Lappen geteilt ; mittlere Laminazellen

sehr weit, d ii n n w a n d i g , in den Ecken kaum
bis sehr schwach 3eckig verdickt, 40—GO (70) fi diam.

Diozisch; Q Hiillblatter von den oberen Stengelblattern

nicht vcrschicden; Perianth schlank, langlich eiformig,

gegen die Miindung zusammengezogen, mit einigen

Faltchen und diese selbst wenig gelappt und krenuliert-

gezahnelt. — Keimkorner bleich oder grlinlich, ein-

zellig, kugelig oder oval an den Gipfelknospen oder

an den Spitzen oberer Bliitter . . J. marchica Nees.^)

\

*)Stephani erblickt in J. marchica (Spec. Hcpat. II. p. 148) nur die ctiolierte

Form von J. Mildeana. Wie ich dariiber urteile, habe ich bereits in Kryptogamenfl.
von Brandenb. I, p. 205 ausgesprochen. Diese beiden Arten unterscheiden sich

schon durch ihre ganz verschiedenc Lebensweise: /. marchica ist eine in Hocbmoor-
siimpfen verein/elt oder in Trupps unter Sphagnum vorkommende PfJanze, die sich

mit ihren diinnen, geschlangelten, unterseits roten Stengein bis an die Oberflachc

der Spfiagnitm-Rasen emporwindet, dabei ihre Rhizoiden als Saug- und Klammer-
organe bcnutzend. J. Mildeana dagegen ist kraftiger, in dichtgedrangten Rasen.
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^. Pflanzen so kraftig wie J. Mildecuia, vercinzelt zwischcn

anderen Moosen eingesprcngt odcr in braungriincn

Rasen an nassen Felsen oder auf nassem Bodcn;
Stengel unterseits purpurviolett oder schwarzbraun
und 1—5 cm lang; Blatter meistens breitcr als lang,

durch 1 oder 2, V4~V3 *^*^^ Lamina erreichende, stumpfe
Ausbuchtungen stumpf oder spitz 2- oder Slappig,

die Lappen kurz und ganzrandig; Laminazellen dcr

Blattmitte dickwandig, in den Ecken undeut-
lich bis schwach dreieckig verdickt, 40—60 (80) jj. diam.

Diozisch; q Hiillblatter fast doppelt so breit als lang,

mit 2—3 kurzen, zugcspitzten, ganzrandigen Lappen;
Perianth kurz, birnformig, wenig her\'orragend, ober-

warts stumpf dreikantig, an der Miindung seicht aus-

geschweift. Keimkorner groB, gelbgriin, vieleckig,

offer fast sternformig, 1- und 2zellig, 25—30 p. diam.:

J. grandiretis Lindb.^)

B. Unterblatter vorhanden; Kutikula undeutlich warzig ge-

strichelt oder fast glatt.
'

^

a) Pflanzen in hell- oder gelbgriinen, 2—6 (10) cm hohen,
lockeren Verbanden haufig in Mooren zwischen anderen
Moosen oder an feuchten Felseri. Blatter etwas breiter

als lang, mehr oder minder locker gestelit, vom Stengel

abtehend und fast kielfaltig, durch ein'en Va"V2 der

Lamina erreichenden, fast rechtwinkeligen Ausschnitt
in 2—3 mehr oder minder stumpfe, ganzrandige, einander

zugebogene Lappen geteilt; Laminazellen der Blatt-

mitte diinnwandig, durch konkav-dreieckige Eckver-
dickufigen das Lumen der Zellen rundiich, 16—25 a diam.;

Unterblatter in der Kegel tief 2teilig und die lanzettlichen

Lappen meist ganzrandig, am Grunde des Ausschnitts

Wer jemals Gelegenheit hatte, beide Arten an ihren natiirlichen Standorten zu
beobachten. wird mir beipflichten, wcnn ich f>ehaupte, daC es nur als Hypothese gelten
kann, wcnn jemand J. marchka als etioiierte Form der J. Mildeana ansprechen
2u mussen glaubt. — Schiffner, Hep. cur. exs. n. 143, 182, 183.

^) Eine der J. rnarchica verwandte Art ist die besonders in Sumpfen und auf

nassen Felsen Skandinaviens vorkommende J. grandiretis; dieselbe ist aber viel

kraftiger und wachst aufrecht zwischen anderen Sumpfmoosen. Ihre Stengel sind
racist bis weit hinauf purpurrot. ebenso die unteren 2- bis 41appigcn, trocken ge-

krauselten Blatter. In Spec. Hcpat. II. p. 152 wird diesc prachtvolle Art als Synonym
zu /. inciea gebracht. — Schiffner, Hep. eur. exs. n. UG ais var. humilis Schffn.
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mit zuruckgebogcnen Randern ; zweihiiusig ; Q Hiill-

blatter fast bis zur Mitte spitz 3- oder 4lappig, die Lappcn

an den Einschnitten gewellt und ganzmndig; Perianth

zylindrisch keulenformig, weit hervorragend, an der zu-

sammengezogenen Miindung faltig und kurzzahnig. —
Keimkorner gelblich bis rotbraun, unregelmaBig 3- bis

Seckig, in Haufchen an den Randern der Blattlappen,

1- und 2zellig, 12—20 ^i diam. . . J. Kunzeana Hiiben.i)

III. Stengelblatter an demselben Stammchen fast immer 3- oder

41appig,,selten vereinzclt 2- oder Slappig und die Lappen spitz

Oder stumpflich Trilobatae.

A. Unterblatter fehlen meistenteils, Kutikula der Blattlamina

meist glatt, selten fein papillos.

a) Blatter am Grunde des Hinterrandes ohne Cilien.

a. Blatter bis Vi^Va ^^^ Lamina eingeschnitten.

t Pflanzen kraftig, meist gebraunt, 3—8 cm lang

und bis 5 mm breit; Blatter fast quadratisch oder

nur wenig breiter als lang, daher der Vorder- und

Hinterrand fast von gleicher Lange, bis V* o<ier ^/j

der Lamina 3- und 41appig, wellig verbogen, die

1) Es lassen sich von dieser Art 2 Hauptformen iinterscheiden:-
F

1. var. laxifoUa Wamst., Kryptogamenfl. der Mark Brandenb. I, p. 193

(1902), eine ziemlich kraftige, lange, sehr locker beblatterte Pflanze

mit hohlen, aber nicht langskielig zusammenneigenden Blatthalften.

deren Laminazellen dunnwandig sind und entweder keine oder nur

schwache Eckenverdickungen zeigen. — Hierzu gehoren aus S c h i f f -

ner, Hopat. eur. exs. n. 04 (Brandenburg leg. J aap!) und n. 134

(Norwegen leg. H agent).

2. var. plicata (Hartm.) Undb., Musci scand. p. 8 (1879). erne schwachere,

zierlichere, gedrangtbliitterige Form mit kielfaltigen Blattern, deren

Laminazellen derbwandjger sind und stets deut'iiche Eckenverdickungen

besitzen. — Hierher gehort aus Hepat. eur. exs. n. 135 (Norwegen

leg. Br y h n!).

In Spec. Hepat. II, p. 160 (1902) wird J. Kunzeana von Stephani zu Sphf.no-

lohuB gebracht; K. M ii H e r reiht sie in Die Leberm. I, p. 044 bei den Barbilophozien

cin, obwohl die Pflanze eine MittelstcUung z^.vischen diesen und den Dilophozien

emnimmt. Sie ist ein Helophyt. der als Relikt dcr Eiszeit in Moorsiimpfen Nord-

deutschlands vorkommt, in den Alpen am Gr. St. Bernhard bis 2960 m emporsteigt

und auBer in den deutschen Mittelgebirgen in Schottland,

Norwegen, Schweden. Sibirien und Nordamerika gefunden

worden ist.
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fast gleichen Lappen stumpflich zugespitzt und
die Linie, welclic die Spitzen der letzteren ver-
bindet, fast parallel mit der Blattbasis verlaufend;
Laminazellen der Blattmitte diinnwandig, in den
Ecken nur schwach dreieckig verdickt, 16—25 fx

diam.; zweihausig; g Hiillblatter etwas groBcr
als die Stengelblatter, tiefer gebuchtet und ihre

4—6 Lappen zugespitzt; Perianth groB, langlich-
ciformig oder keulenformig, obcrwarts tief-

faltig und an der zusammengezogenen Miin-
dung gekerbt oder gezahnt. — Keimkorner hell-

braun, unregelmaBig 3- und mehreckig, ein-
und zweizeUig, in gelbrotlichen Haufchen zu-
weilen an den Lappen zarterer Pflanzen mit
meist nur 21appigen Blattern

:

J. barbata Schmidel^)

tt Pflanzen so kraftig wie J. harhata, aber meist griin,

bis '5 cm lang; Blatter unsymmetrisch, ungleich-
lappig und die 3, seltener 4 Lappen meistens
stachelspitzig, zuweilen der eine oder andere Lappen
auch stumpflich gespitzt; Vorderrand der Blatter
viel kurzer als der Hinterrand, daher die Linie,
welche die Spitzen der Lappen verbindet, von dem
ersteren zum letzteren mit der Blattbasis divergent
verlauft; Laminazellen der Blattmitte fast von
gleicher GroBe wie bei a, nur in den Ecken meist
etwas starker verdickt; zweihausig; q Hiillblatter
breiter als die iibrigen Blatter, tiefer spitz drei-
lappig; Perianth ahnlich wie bei J. harhata, nur
die^ Miindung kurzlappig und wimperzahnig. —
Keimkorner gelbbraunlich, unregelmaBig, eiformig,

)
Wird von S c h i f f e r in Hepat. eur. exs. unter folgenden Nummern aus-

gegebcn: n. 89 (Tirol, Ctztal auf Granit leg. Bauer); n. 90 (Norwegen, Opdal,
an Felsen leg. H a g e n); n. 104 (Frankreich. Pyrenaen leg. K. M u 1 1 e r-Frib.)

;

n 105 (Bayern, Regensburg auf Dolomitgestein teg. F a ni i 11 e r); n. 431 (Sachsen.
VogUand, auf Felsblocken als var. U^a Sc^in. leg. S t o 1 1 e) ; n. 432 a, b (Sachsen,
Vogtland, als var. trifida Arnell leg. S telle). - No. 89 besUzt ausnahmsweise
Blatter mit fein papiUoser Kutikula. die bei no. 431 noch deutlichcr dicht
papnios erscheint. - Aus welchem Grund diese letztere vom Herausgeber als
rar nov. b^loba l>eze.chnet w.rd, ist mir unverstandUch. da meine Proben
fast durchweg 3- und 4Iappigo Blatter bes.tzon; dasselbe gilt auch von 432 als
var. trijida Arn.
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elliptisch, oder auch 3- und 4eckig, in Haufchen

an der Spitze der Lappen oberer Blatter:

J. Lyonii Tayl.^)

ttt Pflanzen viel schmachtiger als die beiden vorher-

gehenden Arten und in griinen oder dichten Rascn

an Felsen, auf der Erde oder faulendem Holze in

Gcbirgsgcgenden, selten in der norddeutschen

Tiefebene. Stengel oberwarts fast imnier mit

10— 15 mm langen, sehr diinnen, dicht schuppen-

artig klein beblatterten Sprossen, deren Blattchen

an den 3 vorhandenen Lappchcn Keimkorner ent-

wickeln, die vieleckig sind und sich in gelbroten

Haufchen dort entwickeln. Stengelblatter fast

quadratisch oder etwas breiter als lang, durch

scharfe Ausschnitte, die gewohnlich ^3 der Lamina

erreichen, spitz 3lappig, seltener vereinzelt 2- oder

41appig ; Lappen fast gleichgroB, und da der

Vorderrand und Hinterrand der Blatter in der

Regel gleichlang sind, so verlauft die Linie, die

die Spitzen der Lappen verbindet, beinahe mit

der Blattbasis parallel; Laminazellen der Blatt-

mitte 16—25 ^ diam., meist konkav-dreieckig ver-

dickt und die Kutikula mehr oder deutlich warzig

papillos; diozisch; Q Hiillblatter wenig groBer

als die Stengelblatter, ihre 4 oder 5 Lappen scharf

zugespitzt und wellig kraus; Perianth walzen-

oder keulenformig, iiberwarts faltig und an der

Miindung zerschlitzt und kurz gezahnt:

J. gracilis Schleicher. 2)

^) Von dieser Art liegen in derselben schonen Sammlung Exemplare unter

den Nummern: 158, 159 und 160; die unter n. 160 ausgegebene Probe wird als var.

Lyoni (Tayl.) Schffn. bezeichnet = Lopliozia Lyoni (Taylor) Steph. in Spec. Hepat.

II, p. 149. Der Name J. Lyoni Tayi. Bot. Soc Edenb. I., p. 116 ist nur ein Synonym

von J. quinquedentata Thedenius, Muse suec. exs. 144; da aber diese Pflanze nicmals

5zahnige. sondern fast ausschlieBlich Slappige, selten vereinzelt 41appig9 Blatter

besitzt, so kanu man S t e p h a n i nur beipflichten, wenn er den alteren Namen

des Thedenius aufgibt und dafur die Taylor sche Bezeichnung J. Lyonii

wahlt. die wenigstens keine Unrichtigkeit einschlieBt.
i

») 1st stets leicht an den meist zahlreich vorhandenen, sehr dunnen. faden-

formigen, Keimkorner entwickelnden, oberen Asten zu erkennen; sie wird von

Schi finer in Hepat. eur. exs. unter n. 95 (Finnland, leg. H. Li nd berg);

n. 96 (Frankreich, Dep. Manche leg. Cor bid re); n. 115 (Bayem, Fichtelgebirgft

leg. Monkemeyer) und n. 177 (Hessen, Voj^elsberg log K o t h) ausgegeben.
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r

Iftt Pflanzcn zart und grazil, gelbgrun odcr rotbraun,

meistens an sumpfigcn Qrten zwischcn anderen

Moosen eingesprengt, besonders in Nordcuropa

verbreitet. Stengel 1—3 cm hoch und 0,5— 1 mm
breit, ohne fadenformige Sprosse; Blatter ge-

drangt, vorwarts und nach der Stengeloberseite

gekriimmt, gewohnlich etwas breiter als lang,

durch scharfe Ausschnitte, die etwa ^/g

—

^J2
der

Lamina erreichen, spitz 31appig, seltener ver-

einzelt '2- oder 41appig; Lappen fast gleichgroB;

und da der Vorder- und Hinterrand der Blatter

mcist von gleicher Lange sind, so verlauft die Linie,

die die Spitzen der Lappen verbindet, fast mit

der Blattbasis parallel; Laminazellen der Blattmitte

20—25 fi diam., entweder konkav- oder konvex-

dreieckig verdickt und die Kutikula papillos oder

warzig gestrichelt; diozisch; Q Hiillblatter in 3

oder 4 lang zugespitzte, untervvarts gezahnte

Lappen geteilt; Perianth langlich-oval, nach oben

faltig und an der verengten Miindung zerschlitzt

und gezahnt. — Keimkorner rotbraun, einzellig,

dreieckig oder eckig-rundiich, an der Spitze kurzer,

dicker, normal beblatterter Aste:

J. Binsteadii Kaalaas.^)

ttttt Pflanzen in braungriinen Rasen vom

Habitus der J. Fldrkei, 1—3 cm lang und

1— 1,5 mm breit, mehrfach verastelt, immer ohne
I

fadenformige Sprosse. Blatter regelmaBig vom
Stengel sparrig abstehend, breiter als lang, durch

scharfe, winkelige, bis etwa 7, der Lamina er-

reichende Ausschnitte in 3, zuweilen in 2 drei-

eckige, am Rande buckelig gezahnte, einwarts

gekriimmtc Lappen geteilt; Laminazellen der Blatt-

/

*) Diese hauptsiichiich nordische Art ist in der prachtigen Schiffner *sclicn

Samralung vertreten unter n. 428 (Norwegen leg. B o r n m ii 1 1 e r) ; n. 433 (Nor-

wegen leg. K a al a a s) ; n. 434 (Lappland leg. Nicholson); n. 435 als var-

herjedalica Schffn. (Schweden, Jemtland leg. A r n e 11 und J e n s e nV — No. 428

vvird unter der Bczeichnung Lophozia atfantica (Kaal.) K. ^liill. var. owperrtma Am.

ausgegeben, die aber mit der Beschreibung von Miiller in Die Lebermoose I, p- 652

nicht iibereitistimmt, sondern nach Farbung, GroBe, Habitus, Form und SteUung

der Blatter usw. zu J. Binsteadii gehort; n. 435 weicht in keiner Weise von der ge-

wohniichen Form ab!
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mittc 30—33 ii diam., in den Ecken stark drcicckig

verdickt; Kutikula deutlich papillos; Unterblatter

nur oberwarts gegen die Stengelspitze, klein,

pfriemenformig und ganzrandig:

J. atlantica Kaalaas.^)

B. Unterblatter stets vorhanden; Kutikula der Blattlamina

glatt, selten fein papillos.

a) Blatter am Grunde des Hinterrandes mit einigen Cilien.

a. Stengelblatter hochstens bis ^/g der Lamina in 3 oder

A Lappen geteilt.

t Pflanzen sehr kraftig, in flachen, meist lockeren,

griinen oder gelblichen Rasen auf Waldboden im

Gebirge, 5—8 cm lang und 4 mm breit, dicht be-

blattert. Blatter breiter als lang, unsymmctrisch,

stark wellig verbogen; Vorderrand derselben klirzer

als ihr Hinterrand, deshalb die Linie, welche die

scharf, fast dornig zugespitzten, breit ovalen, etwas

ungieichen Lappen in ihren Spitzen verbindet, mit

der Blattbasis von vorn nach hinten divergent

verlauft ; Laminazellen der Blattmitte diinnwandig,

in den Eckcn schwach oder stark dreieckig ver-

dickt, 16—25 p. diam.; Unterblatter groB, einfach

und lanzettlich oder tief gabelartig, mit langen

Cilien besetzt; diozisch; g Hiillblatter in 4 oder

5 ungleiche, durch oft bis ^2 der Lamina erreichende

Ausschnitte lang zugespitzte Lappen geteilt; Pe-

rianth groB, 5—6 mm lang, verlangert-oval, ober-

seits faltig und an der Miindung zerschlitzt und

scharfzahnig. — Keimkorner unregelmaBig mehr-

^) Von dieser Art ist niir bis jetzt kcine Probe zu Gesicht gekommen, die mit

der aus Die Lcberra. I, p. 652 zum groBten Teil iibernommenen Beschreibung

K. M ii 1 1 e r s iibereinstimmte. Nach dem Urteile des letzteren soil diese Art in

der Mitte zwischen J. gracilis und J. Florkei stehen und sich von der ersteren durch

den Mangel an fadenformigen, klein- und dichtbebiatterten
Keimkornersprossen, sowie durch haufig nur 21appige Blat-
ter mit buckelig gezahnten Lappen und weitere Blatt-
zellen unterscheiden; von J. Florkei soil sie verschieden sein durch Fehlen
der Wimpern am Grunde des hinteren Blattrandes, sowie

durch die kleinen, pfriemenformigen, ganzrandigen, nur an

don oberen Stengelteiien vorhandenen Unterblatter. — Wurde von K a a -

laas in Beitr. Lebermoosfl. Xorweg. Vidensk. Skr. 1898 n. 9, p. U und J. Bin-

tUadii ebendort p. 9 publiziert.
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cckig, 1- imd 2zellig und in rotbraunen Haufchen
an der Stengelspitze, etwa 20 fi diam.:

, J. lycopodioides Wallroth.i)

tt Pflanzen schwacher als vorige Art, nur 1,5—2 mm
breit, mcist an Felsen, sehr selten in der nord-
deutschen Ticfebene im atlantischen Gebiet; Blatter
meist breiter als lang, fast symmetrisch oder deut-
lich unsymmctrisch, mehr oder minder wellig ver-
bogen; Vorderrand bald kiirzer als der Hinterrand,
bald beide von fast gleicher Lange; daher die Linie,

welche die entweder scharf oder stumpf gespitzten

3 oder 4 Lappen der Blatter verbindet, mit der
Blattbasis von vorn nach hinten bald divergent,
bald parallel verlauft ; Laminazellen der Blattmitte
dllnnwandig, in den Ecken schwach oder starker
dreieckig verdickt, 16—25 ^i diam.; Unterblatter
wie bei J. lycopodioides; diozisch; Q Hiillblatter

4- bis Slappig und lang zugespitzt; Perianth ver-

langert-eiformig, oberwarts faltig und an der fein

gelappten Miindung kurzzahnig. — Keimkorner un-

,

regelmaBig 3- bis Geckig und fast sternformig, in

rotbraunlichen Haufchen an den oberen Blattern,_^ 20—25 // diam J. Hatcherl Evans.^)

M Diese Art wird von S c h i f f n e r in Hepat. eur. exs. unter n. 140 (Italien:
Prov. Como 1800^1850 m leg. A r t a r i a) ; n. Ul (Tirol: Gschnitzatal bei Trins.
1400 m leg. S c h i f f n e r und P a t z e 1 1) ; n. 443 (Schweiz : Davos 1600—1700 m
leg. W o II n y) ausgegeben. K. M u II c r erwahnt und beschreibt in Die Leberm. I.

p. 629 zwei Formen: 1. var_ parvifolia Schffn., Bryoi. Fragmente in Osterr. Bot.
Zeitschr. 58, n. 10 (1908); dieselbe soli etwa V. so groB sein wie die normals Form
und habituell der J. Hatcheri zum Verwechseln ahnlich sehen; sie soil sich aber von
dieser durch die charakteristische Lycopodioides-Blattform unterscheiden — 2.var.
obliqua K. Mull. - Ebenfalls kleiner als die gewohnliche Form der J. lycopodioides
m.t sehr gedrangt stehcnden, am Rande welligen. lappeniosen unregei-maBig ausgerandeten und meist nur mit k u r z e n Vor-
spriingen versehenen, u n s y m m e t r i s c h e n Slattern dercn
oberer Rand von vom nach hinten mit der Blattbasis divergent verlauft ~ Wahr-
scheinlich eine Kruppelform. die skh nach M u 11 e r auf „friihere iiberreiche Keim-
kornerbildun^ zuriickfuhren" laBt. - AuBerdem wird 3. noch eine fo. conferta K.
MuU. aus der Schweiz und aus G r o n 1 a n d erwahnt (1. c. p. 631), deren Blatter
dem Stengel so anliegen sollen. daB sich je zwei gegeniiberstehende mit ihren Lamina-
flachen beruhren. — Von var. parvifolia werden Standorte aus dem Harz Fichtel-
gebirge. Riesengebirge, der Schweiz und Steiermark; von var, obiiqua aus dem Bay-
rischen Wald und aus Tirol bekanntgegeben.

«) In derselben Sammlung wird J. Hatcheri ausgegeben unter n. 93 als J. collaris
Massai. (non ^5 e e s) var. Baueria^w. Schffn. (Norwegen: Opdal leg. Hagen);



Beiblatt zup „Hedwigia"
ffir

Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen,

Band LX. Febmar 1918. Nr. 1.

A. Referate und kritische Bespreehungen,

Arzneipflanzen -Merkblattep des Kaiserlichen Gesundheitsamts,
bearbeitet in Gemeinschaft mit dem Arzneipflanzen-Ausschufi der

DeutschenPharifiazeutischenGesellschaftBerlin-Dahlem.8'\Nr.l—32.
Berlin W. (J. Springer). Preis jedes Merkblattes 10 Pf. (einschl. u.

Verpackung la Pf.), von 20 Exemplaren eines Merkblattes an 6 Pf.,

von 100 Exemplaren eines Merkblattes 4 Pf. ~ zuzuglich Porto;
Buchausgabe aller 32 Merkblatter auf besserem Papier in festem
Umschlag Preis M, 1.80.

Diese Merkblatter soUen dazu beitragen, in den weitesten Kreisen des Volkes
die Kenntnis der wichtigsten wild wachsenden Krauter, denen seit alters her heil-

kraftige Wirkungen zugeschrieben werden, zu verbreiten. Aus ihnen ist zu ersehen,
welche Telle der einzelnen Pflanzen gesammelt und wie sie zweckmaBig getrocknet
werden. Die Abbildungen der Arzneipflanzen-Merkblatter Nr. 3, 5, 7, 13 sind dem
„Lehrbuch der Botanik von Strasburger- Jost-Schenck-Karsten" (Verlag von G. Fischer
in Jena) entnomi^en. Die bisher erschienenen 32 Merkblatter enthalten: 1. All-
gemeine Sammelregeln. 2. Barentraubenblatter, 3. Herbstzeitlose. 4- Bitterklee,

5. Amika, 6. Huflattich, 7. Kamille, 8. Lowenzahn, 9- Wildes Stiefmutterchen. 10. Kal-
mus, H.Schafgarbe, 12.Ehrenpreis, 13.StechapfeI, I4.Tausendguldeukraut, 15. Quendel,
16. Hauhechel, 17. Wollblume. 18. Rainfam, 19. Eisenhut (Akonit), 20. Malve, 21.,Wer-
mut, 22. ToUkirsche. 23. Fingerhut, 24. Bilsenkraut, 25. Wacholder, 26. Bibernell-
wurzel, 27. Schachtelhalm, 28. Isliindisches Moos, 29. Steinklee, 30. Barlapp,
31. Katzenpfotchen. Als 32. ist ein Merkblatt erschienen, welches das Sammeln
von Blattem und Bluten. die zur Bereitung von Tee Verwendung fiuden, behandelt,
z- B. Erdbeerblatter. Brombeerblatter, WalnuCblatter, Birkenblatter, Lindenbliiten,
Hoiunderbillten, Schlehdombliiten, Bliiten der weiBen Taubnessel. G. H.

MBiologische Arbeit", Heft 1: Voigt-Oschatz, M. Das Winter-
plankton unserer Binnengewasser, eine Anieitung zum Fange und
2um Studium des Winterplanktons. 8^ 18 Seiten mit 73 Ab-
bildungen im Text. Leipzig (Th. G. Fisher). Preis: geh. 50 Pf.

Heft 2: Wagner- Weimar, M. Biologische Untersuchungen an
de? Kartoffelpfianze, Ausgabe A fiir altere Volksschuler. 8o,

lUdwigia Band LX, 1
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18 Seiten mit 5 Abbildungen im Text. Leipzig (T. G. Fisher).

Preis: geh. 20 Pf. — Heft 3: Wagner-Weimar, M., Biologische

Untersuchungen an der Kartoffelpfianze, Ausgabe B fur Schuler
der hoheren Lehranstalten. 8^. 48 Seiten mit 13 Abbildungen
im Text. Leipzig (Th. G.Fisher). Preis: geh. 80 Pf.

„Der naturkundliche Arbeitsunterricht in den Schulen verfiigt nur iiber eine
beschrankte Zcit. Er wird die erhofften Ziele nicht erreichen, wenn die Schiller in

ihren MuBestunden nicht freiwillig in die Kcnntnis der heimischen Pflanzen- und
Tierw-elt eindringen, wenn sie nicht auf den ihnen zuganglichen Gebieten zu Eigen-
forschern werden." In dieser im Prospekt zum ersten Heft ausgesprochenen Ansicht
hat der Verlag von T h. G. Fisher es unternommen, unter dem Sammelnamen
„Biologische Arbeit" eine Reihe von Heften herauszugeben, die sich

Schulern und Naturfreunden als Berater fiir biologische Arbeiten anbieten. Diese
Hefte sind bestimmt, auch im Arbeitsunterrichte selbst Verwendung zu finden und
eine Fundgrube fiir einfache Schulversuche und Fingerzeige fiir leichte Erlangung
von Anschauungsmaterial zu bieten. Dem lembegierigen Schuler diirfte der Hinweis
aus dem Munde des Lehrers auf Arbeitsthemen, welche den Kraften und Mitteln
entsprechen, einen besonderen Anspom bei der Benutzung dieser Hefte sein. bem
Freunde natur\vissenschaftlicher Beschaftigung aus dem Kreise der Erwachsenen
wird ebenfalls mit diesen einfachen Anleitungen gedient sein. Im ersten Heft wird
gezeigt, wie und wo wahrend des Winters, auch bei Eisbedeckung der Gewasser,
Untersuchungsmaterial erbeutet werden kann und welche Formen aus dem Pflanzen-
und Tierreiche uns innerhalb der genannten Jahreszeit in der Schwebewelt des Sufi-

wassers hauptsachlich entgegentreten. Im zweiten und dritten Hefte wird zu Unter-
suchungen angeregt. den Aufbau der einzelnen Teile des Kartoffelstockes und seiner
Knollen nach Form und Inhaltsstoffe, femer die physiologisch-chemischen Vorgange
bei der Nahrungsaufnahme, Assimilation, Atmung und Stoffwandening zu erforschen,
darunter auch zu Versuchen, die sich auf die technische Verarbeitung beziehen. In
Ausgabe A sind 25 Arbeiten zusammengestellt, die von jedem alteren Volksschiiler
ausgefuhrt werden konnen. Die 110 Arbeiten umfassende Ausgabe B ist fiir Lehrer
aller Schulgattungen sowie fur reifere Schiiler hoherer Lehranstalten bestimmt.

Goeldi, E. A. und Fischer, Ed. Der Generationswechsel im Tier- und
Pfianzenreich, mit Vorschlagen zu einer einheitlichen biologischen
Auffassung und Benennungsweise. Ein Beitrag zur Forderung des
hoheren naturkundlichen Unterrichts und des Verstandnisses fun-
damentaler Lebensvorgange. Vortrag gehalten vor der Natur-
forschenden Gesellschaft in Bern am 4. Marz 1916 mit nachtrag-
lichen Abanderungen und Erweiterungen. 52 Seiten 8** Bern
(K. J. Wyss) 1916.

Es ist eine bekannte Tatsache, daB die Botaniker und Zoologen unter „Genera-
tionswechsel" zwei verschiedene Vorgange verstehen und daB dieser offenkundige
Mangel an Fuhlung zwischen zoologischer und botanischer Forschung vielen Natur-
wissenschaftlern schon aufgefailen ist. Es ist bei dieser bekannten Tatsache wohl
uberflussig, hier auf die verschiedene Anwendung des „Generationswechsels" von
Zoologen und Botanikem hier einzugehen. Die Verfasser des vorliegenden Vortrags,
der nun auch zum Zwecke weiterer Verbreitung im Druck hiermit erschienen ist.

beabsichtigen damit einen Versuch zu machen, dieser didaktischen XoUage abzu-
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helfen und einer einheitlich biologischen Auffassung und Lehrmethode einen Dienst

2u erweisen, der in der Tat eine wirkliche Zeitforderung darstellt. Nach einer darauf

bejuglichen Rhileitiing gibt Goeidi ,,Geschichtliches iiber den Generations-

wechsel", erortert „den n e ii e n , botanischen und den a 1 1 e n , zoologischen

Generationswechsel" und geht auf die ,,X)bertragung des Begriffes vom botanischen

Generationswechsel auf die Tierwelt" genauer ein, und zwar auf Grundla^e von
dem wichtigen Versuch .Charles Janets, der die tierischen Sporen
in jenen fruhen epithelialen Wandzellen, welche bald
aus dem Verbande des auBeren Keimblattbelages aus-
scheiden, nach innen vordringen und an gegebener Stella
der Leibeshohle zur U r a n 1 a g e der G e s c h 1 e c h t s d r ii s e n
w e r d e n , zuerst vermutete und der mithin auch am Lebenslauf des Tieres einen

ungeschlechtlicheu Sporobiont unterschied, der im gegensatzlichen Verhaltnis zu

einem geschlechtlichen Abschnitt,- dem Gametobionten, steht (vgl. die wichtige

Publikation von C h. J a n e t: Le sporophyte et le gametophyte du vegetal. Le soma
et le germen de I'insecte. Limoges 1912.). Derselbe Vortragende erlautert dann
,,den Unterschied und Wesen des botanischen, von Celakovsky auch als

antithetischen bezeichneten Generationswechsels gegeniiber dem Genera-

tionswechsel in der friiheren Auffassung", behandelt femer „die beidenHauptabschnitte

beim antithetischen Generationswechsel und die weitere Aufteilung de.s antithetischen

Generationswechsels in Unterphasen", stellt neue Bezeichnungen fiir die Unter-

abschnitte auf und begriindet dieselben. Von dem zweiten Vortragenden E. F i s c h e r

wird schlieBlich der antithetische Generationswechsel im Pflanzenreich speziell bei

den Thallophyten in ebenfalls klarer Darstellung geschildert. Am SchluB des sehr

lesenswerteu Vortrags ist ein Verzeichnis der wichtigsten Literatur beigefiigt. G. H.

Heilbronn, Alfred. Narkose im Pflanzenreiche. (Die Naturwissen-

schaften, II, 1914, p. 1012—1015.)

Unter „Autonarkose" versteht Verfasser die Erscheinungen, die ein pflanz-

licher Organismus in O-armer Atmosphare zeigt, und zwar bei voriibergehend zu

hohen und zu niedrigen Temperaturen. Vielleicht gehort in diese Gruppe der Narkosen
auch die Kohlensaurenarkose.— In welcher Weise werden die physiologischen
Funktionen des pflanzlichen Organismus von den Narkoticis iiberhaupt be-

einfluGt?

1. Atmung wird bei kurzstiindiger Narkose gesteigert, bei langerer Ein-

wirkung aber herabgesetzt . Bei dem J ohannsen schen Atherverfahren

beim Friihtreiben handelt es sich auch — indirekt — um Wachstums-

steigerung. Hierher gehort ein Fall experimentell erzeugter Viviparic:

In der Mutterpflanze lassen sich Gerstenkomer zum Austreiben bringen.

2. G a r u n g soil nach Claude Bernard durch Narkotika ganz auf-

gehoben werden. Dies ist aber noch genauer zu priifen, denn woher sollten

die Garungsorganismen ihre Lebensenergie beziehen? Vielleicht — meint

der Verfasser — wird die typische Garung nur durch einen noch weniger

weit gehenden und daher schwerer nachweisbaren OxydationsprozeB

ersetzt.

3. Die Assimilation wird vorubergehend aufgehoben; ein spezieller

Fall der ganz allgemein antikatalysatorischen Wirkung vieler Narkotika.

4. Transpiration: Der bei der Assimilation gebildete Sauerstoff

bewirkt in statu nascendi eine lebhaftere Verbrennung des Narkotikums;

es werden auch relativ groBe Betriebskrafte gewonncn.

1*
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5. Die Ableitung der Assimilate: Zur Ableitung derselben ist

die Mitwirkung des lebenden Plasmas tinumganglich notig; die hydroly-

tisclien Prozesse (Auflosung der Starke usw.) gehen weiter. Die natiirliche

Folge hiervon ist eine Anhaufung osmotisch wirksamer Stoffe (Zucker,

Asparagin usw.). Damit ist notwendigenvelse eine Steigerung des osmo-

tischen Druckes verkniipft, und diese fiihrt ihrerseits zu Wucherungen.
Dabei erleidet das Wachstum eine Verschiebung. Das Langenwachstum
wird gestaut, gleichzeitig das Dickenwachstum gefordert. Bei starkerer

Narkose wird alles Wachstum sistiert. Setretorische Funktionen werden

auch gehemmt.

6. Kerne narkotisierter Pflanzenorgane erfabren mannigfaltige Verande-

rungen: Vakuolenbildung (auch in den Chromosomen) haufig. Teilungen

abnormal. Auch Kernverschmelzungen kommen vor.

7. Plasmastxomung: Veranderungen der physikalischen Stniktur

des Plasmas sind als Ursache fur die veranderte physiologische Funktion

zu betrachten. Die Hemmung der Chromatophorenverlagerung kommt
durch aktive Bewegungen der Chromatophoren normalenveise zustande

Oder durch passiven Transport der Farbstofftrager im sich bewegenden
Plasma.

8. DieRcizbarkeit wird herabgesetzt durch Narkose. Nach C z a -

p e k wird die geotropische Kriimmungsfahigkeit eines pflanzlichen Organs
durch wesentlich geringere Konzentration eines Narkotikums unterdriickt

als die geotropische SensibiHtat. Die einzelnen Falle werden genauer

analisiert.

Von der direkten Wirkung der Narkotika auf die Konstitution der lebenden

Substanz haben wir noch keine Kenntnis. Alles daruber Mitgeteilte ist hypothetisch.

Eine ideeile Bedeu ung kommt aber der Erkenntnis zu, daB bei den niedrigsten

Lebewesen, bei hoheren Pflanzen und auch bei den hochstorganisierten Organismen
die EmpfindUchkeit fiir die Einfliisse der AuBtnwelt durch die gleiphen narkotischen

Agentien herabgesetzt wird. Dies ist auch em Argument zugunsten der Wesensgleich-

heit der lebenden Substanz bei alien Organismen. Matouschek (Wien).

Kraepelin, K. Exkursionsflora fur Nord- und Mitteldeutschland.

Ein Taschenbuch zum Bestimmen der im Gebiete einheimischen
und haufiger kultivierten Gefafipflanzen fiir Schuler und Laien.

8. verbess. Aufl. Kl. 8*^. XXX und 410 S. Mit einem Bildnis von
K. Kraepelin und 625 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Leipzig und Berlin (B. G. Teubner 1917). Prcis: gebunden M. 4.80.

Die neue Ausgabe dieser nun bereits seit Jahren be onders von den Schiilem

der hoheren und mittleren Schulen gern gekauften Flora wurde noch von dem leider

zu fruh verstorbentn Verfasser vorbereitet und war die letzte Arbeit desselben.

Justus Schmidt in Hamburg hat das Manuskript einer nochmaligen Durch-
sicht unterzogen. Die neue Auflage zeigt vielfach ein neues Bild gegenijber den
friiheren. Die Famihen- und Gattungstabellen sind unter Erganzung und Verbesserung
der Zeichnungen vielfach neu bearbeitet. auch wurden die unterscheidenden Merk-
male der Gattungen und Arten iiberall da vermehrt, wo es wunschenswert erschien.

Die hierdurch bedingte Vermehrung des Textes ist nach Moglichkeit durch Streichung
der bisher den einzelnen Familien beigefug en Charakteristiken wieder ausgeglichen
worden. Letztere, die in ihrer allgemeinen Fassung dem Laien doch nur wenig bieten



(5)

konaen, diirften ohnehin mehr in einem botanischen Lehrbuche als in einer Flora

am Platze sein. Die nocti haufiger als friiher herangezogenen MaBverhaltnisse der

Blatter, Bliiten, Fruchte usw. sind jedoch nur als Nahrungswerte zu betrachten.

Der Verfasser konnte sich auch in dieser Auflage nicht entschlieBen, den Be-

stimmungen der internationalen botanischen Nomenklatur-Kommission in alien

Punkten zu folgen. So fehlen hinter den eingeklammer^eipi Autorennamen die Namen

derjenigen, welche die bqtreffende Art in eine andere Gattung versetzen; alle Arten-

naraen, auch die von Personen abgeleiteten, slnd klein geschrieben und auch Doppel-

namen wie Taraxacum taraxacum (L.) und Hepatica hepatica (L.) sind beibehalten.

G. H.

Neumann - Reichardt, Ernst. Anatomisch - physiologische Untcr-

suchungen iiber Wasserspalten. (Beitrage zur Allgem. Botanik I,

1917, p. 1—40. Mit 6 lithographierten Tafeln.)

In den bisherigen Arbeiten uber Wasserspalten ist der anatomische Bau tier

SchlieBzellen oder Porenzellen meist vernachlassigt worden. Es liegen hieriiber nur

wenige genauere Angaben vor. Auch der Vergleich mit den Luftspalten der be-

treffenden Pflanzen, der uber den Grad der Verwandl jng AufschluB gibt, ist meist

ziemlich mangelhaft. Der leider auf dam Felde der Ehre gefallene Verfasser hatte

sich daher die Aufgabe gestellt. diese Liicke auszufullen und bei einer groBeren Anzahl

von Pflanzen den anatomischen Bau der Wasserspalten genauer zu untersuchen..

Diese speziellen Untersuchungen beziehen sich auf Equisetum arvense L., Trades-

cantia viridis Hort., Veronica speciosa Less., Primula auricula L., Cyclamen, Azalea

indica L,, Silphium perfoliatum L., Lobelia syphilitica L., Ranunculus Steveni Andrz..

Hydrangea opuloides Koch, Aucuba japonlca Thunbg., Saxifraga mutata L. Wie

man sieht, beruhen die allgemeinen Ergebnisse besonders auf speziellen Untersuchungen

hauptsachlich von Phanerogamen. Wir verweisen daher auf des Verfassers im dritten

Kapitel gegebenen ,,Zusammenfassung und allgemeinen Bemerkungen". Doch

muBte hier auf die wertvolle Arbeit aufmerksam gemacht werdea, da ja auch bei

Pteridophyten Wasserspalten nicht seltene Erscheinungen sind. G. H.

Pax, F. Die Pflanzenwelt Polens. (Sonderabdruck aus dem „Hand-

buch von Polen*', Beitrage zu einer allgemeinen Landeskunde,

herausgegeben von der Landeskundlichen Kommission bei dem

Generalgouvernement Warschau. Berlin (Dietrich Rcimer) 1917.

Seite 179-212, mit Karte VII und VIII und Tafeln 8—13.)

In dem „Handbuch von Polen", das soeben als erstes zusammenfassendes

deutsches Werk uber Polen im Auftrage des Kaiserlich Deutschen Generalgouveme-

ments Warschau erschienen ist, hat der Verfasser die Pflanzenwelt behandelt. Im
ersten Kapitel erortert derseibe die Geschichte der botanischen Erforschung des

genannten Landes {Allgemeines; altere Literatur; Erforschung der Nachbargebiete;

neuere Zeit; spezielle Forschungen und Arbeiten; neueste Zeit), schildert dann im

zweiten Kapitel Polen als GUed der sogenannten sarmatischen pflanzengeographischen

Provinz (Allgemeines; Verlauf pflanzlicher Verbreitungsgrenzen, pflanzengeographische

Abgrenzung Polens; Polens pflanzengeographische Stellung), im dritten Kapitel die

Gliederung Polens (Allgemeines; Boden und Klima, Einflufi des Bodens, Kalkflora,

Galmeiflora; Salzflora, Pflanzenformationen, Waldformationen, waldlose Formationen,

Heide, Sandflora; Wiesen und Auenwalder; Moore; Teiche und Tumpel; Felsenflora;

Schadigung durch den Menschcn; Ackerflora und Ruderalpflanzen ; Kulturpflanien;



(6)

Gliederung in Florenbezirke
; Nord- und Mittelpolen; Siidpolen). um schlieBlich im

vierten Kapitel auf die Entwicklungsgeschichte der Flora ,Polens einzugehen (Paliio-

zoikum; Mesozoikum; Neozoikum; Tertiarrelikte; EinfluG der Eiszeit; praglaziale
ReUkte; Diluvialflora; Gegensatz von Nord- und Sudpolen; eingewandeite Elemente;
WanderstraSen). Die Abhandlung schlieGt mit einem Verzeichnis der hauptsach-
lichsten Literatur. Zwei Vegetationslinienkarten und 13 auf den Tafeln nach Photo-
graphien wiedergegebene Landschaftsbilder sind der Abhandlung beigefiigt. G. H.

Potonie, Robert. Mikrochemisches uber kohlig erhaltene fossile

Pflanzenreste und praktische Resultate durch deren Farbung.
(Sitz.-Ber. d. Gesellsch. f. naturforsch. Freunde zu Berlin, 1915,
Berlin, p. 116—118.)

t
r

Das Kutin in karbonischen Pfl^nzenresten ist bis auf unsere ZeTten erhalten
geblieben, wie die Reaktionen mit den iibli'chen Reagentien auf Korkstoff zeigen.
Die Chlorzinkjodreaktion gelingt nicht. da die Zellulose verschwunden ist. Bei einer
^Epidermis" von Lepidophyllum aus dem Saarkarbon zeigten sich die stark kutini-
sierten SchlieBzellen, aber andere Zellenumrisse wurden nicht sichtbar, da die Wande
eben aus Zellulose bestehen. -~ Nach dem Kriege wird Verfasser eine groBcre Arbeit
uber das Thema veroffentlichen. Matouschek (Wien),

Rudolph, K. Aufbau der Torfmoore! (Lotos, Prag 1915, LXIII,

4, p. 45-47.) ,

Verfasser untersuchte die Hochmoore bei KoOlersdorf und Mirochau in S.-B6hmen
(470 m ii. M.)- Sie entwickelten sich aus einem versumpften Talboden, zum Teil auch
aus Wald. Die Bildung begann in einer ausklingenden kalteren Khmaperiode, da
noch einige nordische Arten in den unteren Schichten dominieren, die heute in dieser
Hohenlage in Bohmen nicht mehr vorkommen, z. B. Betula nana, Scheuchzeria
palustris, Carex limosa. filiformis und Hy-pnum trifarium. Daneben sind aber auch
die wichtigsten Vertreter der heutigen warmeren Wald- und Moorflora dieser Gegend
schon vom Anfang der Moorbildung an nachzuweisen. Die Waldbaume haben hier
anscheinend gleichzeitig und rasch ihre alten Wohnplatze nach der letzten Eiszeit
wieder bezogen. Das Moor-Gesamtprofil entspricht wieder ganz dem geschilderten
Typus der norddeutschen, ostalpinen und Erzgebirgs-Moore. Er zeigt sich auch hier
wieder iiber dem Flachmoortorf der altere Waldtorf (Betuleto-pinetum), dann der
altere Moostorf, der jungere Waldtorf. in Form einer Stubenschichte von Pinus
uliginosa und daruber (in schwacher Lage) der jiingere Moostorf, dann der rezente
Sumpffohrenwald. Nach der Klimatheorie muBte man auch fur diese Gegend wenig-
stens eine sakulare Trockenperiode annehmen. die fur das Problem von der Herkunft
der pontischen Flora in Bohmen von Bedeutung ware. Dieselbe konnte aber keinen
hohen Grad erreicht haben, denn das Sphagnum-Wachstum ist hier nie zu voUigem
Stillstande gekommen. Matouschek (Wien).

Schneider, W. Ober die Frage der geschlechtsbestimmenden Ur-
sachen. (Naturwiss. Wochenschrift, 1916 N F 15 Bd Nr 4,

p. 49-53, Nr. 5, p. 65-71.) Mit Fig.

Das bisherige Ergebnis der Forschungen iiber die geschlechtsbestimmenden
Ursachen ist folgendes:

1. Die Keimzellen sind in ihrer Tendenz progam bestimmt; die endgultige
Entscheidung erfolgt bei der Befruchtung. also syngam.
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2. Die Geschlechtsbestimmung liegt bei P f 1 a n 2 e n beim c5 Geschlecht;

T i e r e verhalten sich in dieser Hinsicht verschieden.

3. Bei zahlreichen T i e r e n ist die verschiedenartige Tendenz an der Ver-

schiedenhcit des Chromatinbestandes zu erkcnnen. Dabei bestimmt ein

Mehr an Chromatin das Q Geschlecht. P f 1 a n z e n zeigen solche mbr-

phologische Merkmale nicht.

4. Die Vererbung der Geschlechtstendenzen folgt sehr wahrscheinUch den

Mendel schen Regeln; meist ist das Q Geschlecht das homozygotische.

Matouschek (Wien).
r

Wangrepin, W. Beitrage zur Kenntnis der Vegtationsverhaltnisse

einiger Moore der Provinz Westpreufien und des Kreises Lauen-

burg in Pommern. (Berichte westpreufi. bot. zool. Ver. XXXVIII.

1915, p. 77-135, Danzig 1916.)

AnlaBlich der von Seite der Regierung vorzunehmenden Meliorationen wurden

auf die Anregung Conwentzs hin viele Moore im Kreise Stuhm, Marienwerder,

Graudenz, Rosenberg, Lobau, Tuchel (alle in WestpreuBen), im Kreise Lauenburg

in Pommern (die interessantesten Moore sind hier „das GroBe Torfmoor" und die

Moore des Leba-Tales, wo an einer Stelle Rubus Chamaemorus zu schiitzen ware) und

endlich solche in N.W.-WestpreuBen und urn Danziguntersucht. Dievielengeschilderten

Pflanzenvereine werden nach ihrer natiirlichen Verwandtschaft zusammengestellt,

wobei sich folgende Verteilung auf die Formationen und Bestandes-
typen (romische bzw. arabische Ziffem) ergeben:

r

H

A. Flachmoorsumpfe und Flachmoorwiesen:
I. Flachmoorsiimpfe.

1. Rohrsumpfmoore. '

2. Juncus effusus-Flachmoorsumpf.

IX. Schwingflachmoorwiesen (Seggenschwingmoore).

1. Caricetum paniculatae (der dem Rohrsumpf am nachsten stehende

. Bestandestypus.)

2. Hypneto-Caricetum rostratae.

III. Standflachmoorwiesen (Torfwiesen).

1. Parvocariceturn-Flachmoorwiesen.

2. FlachmoorsuBgraswiesen.

B. Flachmoorgeholze:
I. Sumpfflachmoorwalder.

1. Erlensumpfmoorwald (Nebentypus das Erlenschwingmoor).

2. Sumpfige Reiserflachmoore (Saliceto-Betuleta), sich aus Rohr-

sumpfmooren oder Schwingflachmoorwiesen entwickelnd.

II. Standflachmoorwalder.

1. Haupttypus: Erlenstandmoorwald.

2. Birkenflachmoorgeholze.

C. Zwischenmoorwalder.
I. Zwischenraoormlschwald aus Birken und Kiefem.

II. Kiefemzwischenmoorwald (sehr vielgestaltig).

1. Unterholz reich mit stetiger Rhamnus Fraugula. Betula pubescens

sehr oft, Sphagnen nie groBere Flachen bedeckend, oft Ledum,

im Unterwuchs Vaccinium Myrtillus und V. vjtis idaea iiber-

wiegend, seltener Molinia coerulea.
r



2. Ledum palustre vorherrschend, Vacc. Myrtillus fehlend oder sehr

schwach entwickelt, Sphagnen eine ^ geschlossene Decke bildend.

3- Offener Bestand mit wenig Strauchwerk und reichlicher Sphagnum-
Vegetation.

D. Zwischenmoorwiesen, als Phragmiteto-Molinietum mitunter ent-

wickelt.

E. Reiserzwischenmoore.
I. Moosarrae Bestande.

1. Myrica-Calluna-ReiserzwLschenmoor,

2. Moosarme Ericaleto-Calluneta der subatlantischen Kiistenmoore.

3- Fohren-Birken-Reiserzwischenmoore mit reichlichem Uilterholz von
Ledum und Vacc. uliginosum, im Unterwuchs Eriophorum vagi-

natum vorherrschend.
r

II. Bestande mit reichlicher Sphagnumvegetation.
F

1. Sphagneto-Betuleta.

2. Fohrenreisehnoose mit ^ geschlossener Sphagnumdecke und
vorherrschendem Ledum palustre.

^

3. Sphagneto-Ericaleto-Calluneta mit Kriippelkiefem. Sphagnum
rubellum ist starker beteiUgt, Ledum fehlt, Dem echten Hoch-
moor am nachsten kommend.

4. Bestandestypen, 2 und 3 physiognomisch durch die Kruppelkiefern

ahnlich, aber von 2 durch das Fehlen von Ledum, von 3 durch

weniger starke Beteiligung der Heidepflanzen (Erica tetralix fehlt)

und die noch kraftigere Sphagnum-Vegetation unterschieden.

Eine ..beginnende Hochmoorbildung'*.

F. WeiBmoore {Sphagnetum-Moore ohne Baum- bzw. Reiserbestand)

.

I. Reine „Sphagnioprata" mit artenarmer und nur relativ schwach ent-

wickelter Begleitflora von hoheren Pflanzen.

1. Sphagnetum-Schwingmoore an Seeufern.

2. Kalkmoore: mit Sphagnum zugewachsene Graben und Torfstiche,

femer Wasserlocher im Sphagnum-Schwingrasen, oder nasse

„Schlenken".

3. Eriophoretum vaginati-Sphagnetum.

11. Sphagneto-Cariceta, z. B. das Carex fihformis (bzw. Juncus effusus)-

Sphagnetum-Sumpfmoor.

Beispiele fiir die genannten Formationen und Bestandestypen geben wir hier

nicht an. Verfasser vergleicht seine tjbersicht mit der von Ahlfvengren ge-

gebeoen. Von einer groBeren Zahl von Pflanzenarten wird mitgeteilt, fiir welche
Bestandestypen sie charakteristisch sind, z. B. Epipactis palustris charakteristisch

furSeggenschwingmoore vom Carex rostrata-Typus. C. rostrata in Flachmoorbildungen,
Oxalis Acetosella am weitesten in den Zwischenmoorwald vordringend, Menyanthes
trifoliata und Comanim palustre als Charakterpflanzen des Carex rostrata-Schwing-
moores. Seltenere, floristisch wichtigere Arten sind ubersichtlich angefiihrt, z. B. Di-
anthus superbus, Elssholzia Patrinii Gcke., Erjmgium planum L., Orchis Traun-
steineri Saut., Veronica montana, Viola stagnina Kit., Sphagnum cyrobifolium und
Sph. subbicoloF am tlbergange des Flach- in das Zwischenmoor, Sph. medium und
Sph. rubellum tendieren gegen das Hochmoor. — Die entwicklungsgeschichtliche
Stellung und die genetischen Beziehungen der in der vorliegenden Arbeit geschilderten
Bestandestypen hat Verfasser in einer instruktiven Tabelle (im Originale nachzu-
sehea!) zum Ausdruck gebracht. Matouschek (Wien).
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Wunderlich, E. Die Oberflachengestaltung des Norddeutschen Flach-

landes. I. Teil: Das Gebiet zwischen Elbe und Oder. (Geographische

Abhandlungen, herausgegeben von A. Penck. N. F. Veroffentl. d.

geograph. Instituts a. d. Universitat Berlin, Heft 3, IV und 87 Seiten

gr. 8^. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1917. Preis: geh. M. 5.20.)

Die vorliegende Abhandlung enthalt keine auf Botanik beziigliche Angaben.

Immerhin durfte es zweckmaBig sein, hier auf dieselbe aufmerksam zu machen, da

dicselbe von groGem Interesse ist fur die Botaniker, welcbe sich mit der Pflanzen-

geographie Deutschlands eingehend befassen. Es ist zweifellos, dafi fiir pflanzen-

geographische Studien eine sichere Basis auf geomorphologischeu Untersuchungen

aotwendig ist und daC sich aus den Ergebnissen solcher auch manche Fragen iiber

die Verbreitung der Pflanzen beantworten lassen, die bisher noch ungeldst waren.

Die Arbeit ist als died einer zusammenhangenden geomorphologischen Unter-

suchung des gesamten norddeutschen Flachlandes aufzufassen. Durch den Krieg

ist die Veroffentlichung der groBziigig angelegten Arbeit verzogert worden und es

"wird in der vorliegenden Abhandlung nur ein Teil gegeben, der das Elbe-Oder-Gebiet

betrifft. Ein Teil dieses fertigen Abschnitts wurde bereits als Dissertation unter

dem Titel ,,Die Oberflachenforraen des norddeutschen Flachlandes zwischen

Elbe und Oder." (Dissert. Berlin 1915) gedruckt. Die nun stattgefundene

Veroffentlichung des ganzen. das Elbe-Oder-Gebiet betreffenden Teils wurde be-

sonders dadurch veranlaBt, daB neue, wahrend des Krieges im Auftrag der landes-

kundlichen Ko'mmission beim Generalgouvernement Warschau in Russisch-Polen

begonnene Untersuchungen vielfach ein Zuriickgreifen auf die in Norddeutschland

erhaltenen Resultate notwendig machten. Nach einer Einleitung, in welcher die

morphologischen Gegensatze innerhalb Norddeutschlands, die Versuche ihrer Er-

klarung seitens der Mono- und Polyglazialisten und der Zusammenhang mit der Frage

nach der Siidgrenze der letzten Vereisung behandelt und die Aufgabe und Methode

der vorliegenden Untersuchung, die Begehungen inx Felde und die kartographischen

Hilfsmiftel erortert werden, wird das Thema in drei Abschnitten und einer SchluB-

ubersicht erlautert. Im ersten Abschnitt wird die nordliche Zone des Elbe-Oder-

Gebietes, die Mecklenburger Platte und die baltischen Vorplatten (1. Landschafts-

formen, Einzelfoimen, zusammenfassende Ubersicht), im zweiten dann die mittlere

Zone des Elbe-Oder-Gebietes (die Bamimplatte und Belliner Hochflache, die Teltow-

platte, die Flamingplatte, die Grafenhainicher Hochflache und die Urstromtaler)

und im dritten die siidliche Zone des Elbe-Oder-Gebietes (das sachsisch-thuringische

Tiefland umfassend) betrachtet. In der SchluBiibersicht uber das Elbe-Oder-Gebiet

wird auf die verschiedeneu Hochflachentypen und ihre Charakteristika, ihre Ver-

breitung und Entstehung, die Sollgrenze und Sudgrenze der letzten Vereisung und

die Ausbildung der Jung- und Altraoranenlandschaft ein Gesamtuberblick geworfen.

G. H.

Brenner, Widop. Zuchtungsversuche einiger in Schlamm lebenden

Bakterien auf selenhaltigen Nahrboden. (Jahrb. f. wissensch. Bota-

nik 1916, 57. Bd;, H. 1, p. 95-127.)

Verfasser zeigt, daB eine zu dem N a t h a n s oh n - B e i j e r i n c k schen

Thiobacillus thioparus gehorende Bakterie sich aicht entwickelt, wenn sUtt Natrium-

suUid Oder Thiosulfat das Na-Selenid dargeboten wurde. Die Art stammte aus dem

Bodenschlamm des I^eler Hafens. Aus derselben Schlammprobe isoUerte Verfasser

eine andere Bakterie; Micrococcus selenicus n. sp. Ihre Merkmalc sind: Unter
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0,5 ji groC; Einzelkolonien auf Agar sehr klein (1 mm Diameter), gallertartig, sie

erscheinen nach 5—10 Tagen. Die Zucht gelang nicht, wenn als einzige O- Quelle

der Sauerstoff der Atmosphare zugegen war. An der Luft gezuchtet rufen folgende
Stoffe unter gleichzeitiger iutrazellularer Reduktion Wachstum hervox: Natrium-
selenit (NajSO, + aq.), Na-Thiosulfat, Indigkarmin, Lackmiis usw. Unwirksam sind:

KNO„ Sulfate, Sulfite, Natriumselcnid. Kaliumtellurit. Als oxydierbare Verbin-
dungen kouucn die C-Quellen, wohl auch das Na-Selenid benutzt werden. Wenn
das Selenid zugleich mit Na-Selenit geboten wird, ist das Wachstum viel kraftiger.

Bei Anweseuheit von Selenid (ueben dem Selenit), wo eine Schonung der C-Nahrung
als Energiequelle ermoglicht wird, sind die gepriiften C-Quellen (Aufbaustoffe) in

folgender Reihe gunstig: Athylalkohol, , . . Asparagin, Dextrose. Untauglich
waren; Pepton, Fleischextrakt. Erbsendekokt. CO,, organische Verbindungen der

Luft. Bei Mangel an Selenid war die Reihenfolge: Asparagin, Dextrose, Athylalkohol,
.... Fleischextrakt. Untauglich waren da ; Pepton, CO,, die oben genannten Bestand-
teile der Luft. In beiden Fallen wurde Natriumselenit als Wachtumserreger (O- Quelle)

benutzt. — In gleicher Schlammprobe isolierte Verfasser auch eine Kurzstabchen-
bakterie, die auf stark natriumselenid-haltigem Nahrboden und mit sehr wenig
C-Nahrung wuchs, sich aber sonst nicht von dem Typus der gewohnlichen Aeroben
unterschied. Matouschek (Wien).

Harder, Rich. Ernahrungsphysiologische Untersuchungen an Cyano-
phycecn, hauptsachlich dem endophytischen Nostoc punctiforme,
(Zeitschr. fur Botanik 9. Jahrg. 1917, p. 145-242. Mit 71 Abbild.
im Text.)

Fur die Cyanophyceen ist die Fahigkeit heterotropher Ernahrung noch nicht
sicher nachgewiesen worden. Urn dieseibe vollig nachzuweisen, muBten baliterien-

freie Reinkulturen solcher angelegt werden. Einwandfreie Reinkulturversuche
machte bisher nur E. G. P r i n g s h e i m (Beitr. z. Biologie der Pflanzen XII, p. 49),

der mit bakterienfreien Reinkulturen von Oscillaria tenuis, O. brevis und Nostoc
cuticulare arbeitete. Fur die Fahigkeit einer heterotrophen Lebensweise spricht das
Vorkommeu von Cyanophyceen im Innern gewisser anderer Pflanzen. Da es klar ist,

daB die Algen im Innern eines mit Erde bedeckten Rhizoms unbedingt von der Assi-

milation der Kohlensaure ausgeschlossen sein mussen, so unternahm es der Verfasser,

den in Gunnerawurzeln hausenden Nostoc punctiforme (Kutz.) Hariot als Versuchs-
objekt zu wahlen. Als Ziel wurde nicht nur die Isolierung der Alge aus der Pflanre.

sondern die absolute Reinkultur gesetzt. Der Verfasser berichtet in der vorliegendeii

Abhandlung iiber diese Versuche und die mit den Kulturen in ernahrungsphysiolo-
gischer und anderer Hinsicht gewonuenen Ergebnisse, sowie uber einige Vergleichs-

experimente mit anderen Cyanophyceen. Als bestes Referat der interessanten Arbeit
moge hier die Zusammenfassung dieser Ergebnisse am SchluB derselben wieder-
gegeben werden:

„Die im Rhizom von Gunnera lebende Cyanophycee Nostoc punctiforme (Kutz.)
Hariot wurde isoliert und in absoluter Reinkultur gezuchtet. Die Entwicklungs-
geschichte der Alge wurde genau verfolgt, wobei auf den EinfluB der AuBenbedingungen
auf die einzelnen Entwicklungsstufen geachtet wurde. Nostoc punctiforme wuchs
autotroph und heterotroph in Flussigkeiten und auf festen Substraten (Gips, FlieB-
papier. Agar, jedoch nich't auf Gelatine). Bei Darbietung organischer Kohlenstoff-
verbindungen war das Wachstum meist besser. als auf rein mineralischen Nahrboden.
Im Dunkeln entwickelte sich die Alge nicht auf anorganischen Substraten, bei orga-
nischer Ernahrung wuchs sie jedoch auch bei absolutem LichtabschluB. Die Dunkd-
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entwicklung war stets mehr oder weniger schwacher als die im Lichte. Der Nahrwert
der einzelnen organischen Verbindungeti war verschicden. Gutes Dunkelwachstum
wurde beobachtet auf verschiedenen Hexosen, Di- und Polysacchariden. Auf manchen
anderen Verbindungen war die Entwicklung schwach, einige wirkten schadigend.

Eine spezifische Beziehung zwischen dem Endophyten und der Wirtspflanze wurde
nicht gefunden. Beide sind zu selbstandigem Leben fahig. Nostoc punctiforme
lebt im Gunnerarhizom als fakultativer Parasit. Der Befall von Gunnera mit Nostoc
ist als eine harmlose Erkrankung zu betrachten."

,,An den Kulturen verschiedener Cyanophyceen, von denen auDer Nostoc
punctiforme noch Anabaena variabilis Kiitz. absolut rein war, wurden Beobachtungen
gemacht iiber die Wirkung der Konzentration von Nahrstoffen auf Entwicklung
und Sporenbildung, iiber Stoffwechselprodukte, iiber die Abhangigkeit von Wachstum
und Farbung vom Lichte und iiber den EinfluC von Sauerstoffentzug." G. H.

Hinze, G. Neuere Untersuchungen iiber Schwefelbakterien. (Mikro-

kosmos, H. 7;8, 19i4/15, p. 156-160. 7 Fig.)

Es werden erlautert die Resultate der Arbeiten von Molisch. Corsini,
Arzichowsky, Keil, Lauterborn, Wislouch, Kolkwitz.
Schewiakoff, Virieux, West und Griffiths und Nathanson-
Uns interessiert hier folgende neue Tabelle:
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Matouschek (Wien).

t

Lavanchy, C. J. Contribution a I'etude de la flore bacterienne du

Lac de Geneve. (Univ. Geneve, Inst. bot. Prof. Chodat, S6t. 8,

Fasc. 12, 1914, 68 pp.)

In der Einleitung bespricht Verfasser die Verteilung des Planktons, die Theorie

der Selbstreinigung des Wassers (K o 1 w i t z) , die Symbiose zwischen' Azotobakter
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und Algen (B e n e c k e usw.), den reichlichen grofien tJberfluO von CO2, der das

Leben der Chlorophyll besitzenden Algen bcgiinstigt und die rasche Auflosung der

Schalengehause oder Skelette von Tieren bewirkt, den EinfluS des Lichtes und der

Windstille auf die Verringerung der Zahl der Keime und ihre Verteilung.

In der eigentlichen Arbeit studierte Verfasser namentlich die Zusammensetzung

der bakteriologischen Flora („Bliite"). Die Kultur der aus verschiedener Tiefe ge-

schopften Arten auf diversen Nahrsubstraten ergaben 24 verschiedene Arten, von

denen 22 neu sind. Die anderen z^vei Arten sind:

1. Bacillus fluorescens liquefaciens Fliigge,

2. Bacillus fluorescens non liquefaciens Motsch.
\

Er isolierte bei beiden Arten je eine Abart luteus, deren Pigment rasch braun

wird. Das betreffende Pigment (ein fluoreszierendes Griin) wird bei Gegenwart von

Alkalien lebhafter, verschwindet aber in Sauren nach einer Phase von blaulicher

Irisation. Das Braunwerden hat seinen Grund in einer Oxydation, begiinstigt durch

die Gegenwart von Glukose. Die erstgenannte Art bringt die Milch zum Gerinnen;

die Produktion von Saure kann durch CaCOa neutraUsiert warden; das Koagulum
wird peptonisiert. Diese Wirkung ist unbestandig, sie fiihrt zu mehreren biologischen

Rassen. Die chromogene Funktion verringert sich infolge einer Serie von sukzessiven

Kulturen auf gleichem Nahrsubstrat ; sie wird verringert infolge einer Uberpflanzung

auf verschiedene Nahrsubstrate. Beide oben genannten Arten peptonisieren stark

die Albuminoide und es kommt zu einer volltgen Degradation (NH,). Sie zerstoren

die Kadaver bei Abwesenheit der anaerobischen Mikroben, was recht wichtig ist.

Der Ammoniak wird durch nitrifizierende Bakterien aufgenommen, welche in Sym-
biose mit den Algen des Planktons leben. Hierbei spielt das B. fl. non liquefaciens

(das Gelatine nicht verflussigt und die Milch nicht peptonisiert) eine geringere RoUe.

Unter den n e u e n Arten gibt es ungefarbte:
Bacillus noviodemensis (nahe verwandt mit B. Trambustii Kruse);

Bacterium lacustre;

Bacterium Chodati {oxydiert den ammoniakalischen Stickstoff zu Salpeter-

saure)

;

Bacterium lemanense I—V (5 schwer zu unterscheidende Arten, nicht lique-

facientes, auf die Milch nicht einwtrkend, die Milieux mit Peptonen
alkalisierend, nur in den Kulturen voneinander zu unterscheiden)

;

Bacterium planktonicum

;

Bacterium Seileri;

Michococcus subcandicans;

Pseudomonas cordonensis. Ps. Dufourei, Ps. Lender!;

Ps. rhodanensis; Ps. rollensis, mit je 1 CiUe;

Pseudomonas Forelii, mit einem'Wimperbiischel;
Oospora lacustris (Streptothrix mit wirklicher Verzweigung, saprophil,

auch auf mineralischem Milieu vegetierend).

Gefarbte neue Arten sind

:

Bacterium genevense (eiergelb)

;

B. Harpae (kanariengelb)

;

Pseudomonas rubro-lutea (1 Cilie, orangegelb, lebt gem auf mineralischen
Nahr^ubstanzen. oxydiert den ammoniakalischen Stickstoff zu
Salpetersaure; das Pigment (genannt ..rubroluteine") konnte
extrahiert werden und ist auflosbar in Alkohol. Ather, Chloroform/
wenig aber in Wasser).
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Chodat fand eincn der letztgenannten Art ahnlichen Mikroben inAlgeu-

kulturen, was auf einen Commensualismus zwischen Phytoplankton und der nitri-

fizierenden Pseudomonas liinweisen wurde.
^

Verfasser fand auch einen Mikroben mit violettem Pigment, widerstandsfahig

gegen Sauren, aber er konnte bisher nicht kultiviert werden.

AUe diese Arten sind aerob; einige reagieren schwach auf das Indol (z. B. Oospora

lacustris, Pseudomonas roUensis, Ps. cordonensis, Bact. Chodati). — Die Arbeit gibt

uns neue Winke zum Studium dcs Stickstoff-Kretslaufes und Bausteine zu den Hypo-

thesen der lacustren Biologie. Matouschek (Wien).

Staehelin, M. Zur Zytologie und Systematik von Porphyridium

cruentum Naeg. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gcs, XXXIV, 1916, p.

893-901. Mit 4 Fig. im Text.)

In 1908 erschienenen Abhandlungen (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. XXVI a,

p. 413—419) hatte F. Brand infolge seiner Untersuchungen Porphyridium cruen-

tum Naeg. „als eine hochstgradig riidimentare Bangiacee, deren Entwicklungsgang

schon mit dem Keimlingsstadium abschlicBt" erkliirt. Der Verfasser hat eine Neu-

untersuchung der Alge vorgenommen und gelangte dagegen zu dem Ergebnis, daB

die Ansicht von H a n s g i r g richtig sei, der die Alge in die Nahe der Gattung

Aphanscapsa zu den Cyanophyceen stellt. Der Chromatophor von Porphyridium

ist als eine geschlossene, peripher gelegene Dose ausgebildet, wie sie bis jetzt nur

bei den Cyanophyceen festgestellt wurde. Im Chromatophor sind Hchtbrechende

Komer eingelagert, die den Cyanophycinkornem entsprechen. Ein echter Kern ist

nicht vorhanden, wohl aber ein plasmatischer Zentralkorper, welcher rosettenartig

angeordnete Komer von Anabaenin enthalt. Durch Hydrolyse wird das Anabaenin

wie bei den Cyanophyceen in Glycogen ubergefiihrt, durch Autolyse dagegen vollig

gelost, so daS noch der Chromatophor und der plasmatische Zentralkorper zuruck-

bleibt. G. H.

Bopgesen, F. The Marine Algae of the Danish West Indies. Vol.

3. Rhodophyceae. (Reprinted from Dansk Botanisk Arkiv udgivet

of Dansk Botanisk Forening Bd. 3, Nr. 1 c, p. 145—240. Copen-

hagen 1917.)

Das neue Heft des w^ertvollen Werkes iiber die marinen Algen von Danisch

West-Indien enthalt den SchluB der Squamariaceae {bearbeitet von Frau Weber
van Bosse), die Earn. 4 der Hildenbrandiaceae. Fam. 5 der CoraUinaceae, und

zwar die Subfam. 1 der Melobesieae (bearbeitet von Mihe. Paul Lemoine).
die Subfam. 2 der Corallineae und den Anfang der III, Ceramiales, und zwar die Fam. 1

der Ceramiaceae mit den Subfam. 1 der Spermothamnieae, Subfam. 2 Griffithsieae,

Subfam 3 Mesothamnieae, Subfam. 4 Callithamnieae, Subfam. 5 Crouanieae, und

den Anfang der Subfam. 6 Spirideae. Neu beschrieben werden Amphiroa rigida Lamx.

var. antaiana Biarg., die neue Gattung Mesothamnion, welche Veranlassung gab.

die Subfam. der Mesothamnieae aufzustellen. mit der Art M. caribaeum Bfc?rg., Anti-

thamnion antillanum B0rg. und Spiridia acuieata (Schimp.) Kiitz. var. disticha Bar^.

mit forma inermis. Folgende neue Namenskombinationen finden sich: Litho-

phyllum accretum {Fosl. et Howe) Lem. syn, GonioLthon FosJ. et Howe, L. strictum

(Fosl.) Lem. syn. Goniolithon strictum Foslie L. (?) propinquum (Fosl.) Lem. syn.

Goniolithon Notarisii Duf. f. propinqua Fosl. Melobesia (Lithoporella) atlantica (Fosl.)

Lem. syn. Mastophora atlantica Fosl.. Melobesia (Litholepis) affims (Fosl.) Lem.
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syn. Litholepis affinis Fosl.. Porolithon. mamillare (Harv.) Lem. syn. Melobesia
mamillaris Harv., P. Boergesenii (Fosl.) Lem. syn. Goniolithon Boergesenii Fosl.

Nicht raiit Namen bezeichnet, da sie nicht sicher oder doch nicht vollig sicher sich

bestimmen lieBen, aber so weit moglich beschrieben, resp. sogar abgebildet wurden
je eine Art von Jania (vielleicht J. rubens (L.) Lamx.). Griffithia, Callithammon
und Antithamnion (verwandt mit A. cruciatum). Wie die beiden ersten Hefte des
Werkes ist auch das neue gut ausgestattet. Die meisten erwahnten Arten sind bis-

weilen sogar in mehrereu Textfiguren dargestellt. Im ganzen zieren 82 recht gute
Textfiguren das Heft. tJberhaupt schlieQt sich die Art der Ausarbeitung und die

vorziigliche Ausstattung des vorliegenden Heftes eng an die friiheren an. G. H.

Brand, F. Uber Beurteilung des Zellbaues kleiner Algen mit beson-
derem Hinweise auf Porphyridium cruentum Naeg. (Ber. d. Deutsch.

^ Hot. Gesellsch. XXXV, 1917, p. 454-459. Mit 3 Abbild. im Text.)

Der Verfasser wendet sich gegen die Ergebnisse der Untersuchungen M. S t a e -

h e 11 n s liber Porphyridium cruentum. Derselbe bezieht sich auf seine friihere

Darstellung der Sachlage, macht aufmerksam auf die Abwege ausschlieGlicher Be-
nutzung kultivierten Materials, auf die Verschiedenheit des Chromatophors von
Porphyridium von dem der Cyanophyceen, welcher nicht nur durch die noch bei

keiner einzigen Cyanophycee gefundenen florideenrote Farbe, sondern auch durch
die Veranderlichkeit seiner Form sich auszeichnet, durch das gelegentliche Auftreten
von Saftvakuolen im ganzen verschoben werden kann und ein deutliches Pyrenoid
enthalt. Demnach durfte es doch wohl sehr zweifelhaft sein, daG die Alge eine Cyano-
phycee sei.

'

q pj

Buchheim, Alexander, Der Einflufi des Aufienmediums auf den
Turgordruck einigcr Algen. (Mitteil. d. naturforschenden Gesell-
schaft in Bern a. d. Jahre 1915, Bern 1916. p. 70—139. Mit Kurven-
zeichnungen.)

Die in den Moortumpeln vorkommenden Algen weisen sehr verschiedene Turgor-
drucke auf

:
Cylindrocystis 7,75 %, Pleurotaenium 13.5 %. Closterium 9.5 %, Micraste-

rias 13 %, bezogen auf Ci^Hj^Oi,. Mit der Steigerung der Konzentration des AuGen-
mediums steigert sich der Turgordruck der Algen. Bei Zuckerkulturen folgt die Turgor-
zunahme dem W e b e r schen Gesetze. Der Verlauf der Xurgorsteigerung bei
Kulturen in NaCl ist regelmaBiger, das Verhaltnis zwischen AuGenkonzentration
und Xurgorsteigerung ein engeres, als bei den Zuckerkulturen. Jedenfalls folgt die
Xurgorsteigerung nicht dem Weber schen Gesetz, sondern die Zunahme des Druckes
]st der Steigerung der AuBenkonzentration proportional. Dadurch wird die Annahme
bestaticjt. daG die Steigerung des Xurgordruckes in Salzlosungen, wenigstens teil-

weise. auf Diffusion des Salzes beruht. Cylindrocystis Brebissonii verhalt sich in
Zucker anders als in NaCl. Fur Spirogyra sp. ist die von D r e vs fur Meeresalgen
angegebene Xurgorsteigerung fur 2 Abstufungen der Meerwasserkonzentration richtig
(tJberdruck bleibt konstant). Bei Chaetomorpha aerea scheint das Eindringen des
Salzes bei der Xurgorsteigerung mitzuspielen. da die Meereswasserkulturen und die
Meereswasser + Zucker-Kulturen einen hoheren osmotischen Druck aufweisen, als

die isotonischen Zuckerkulturen. Der Turgordruck der .\Igen witfd nicht nur durch
AuGcnkonzentration, Xemperatur und Belichtung beeinfluGt. Auch auf Anderungen
des Luftdruckes und CO,-G<;haltes reagieren die Algen mit entsprechender Xurgor-
iinderung. (Vgl. auch den Vorl^richt in d. Ber. d. Deutsch. bot. Gesellsch. XXXII,
19U, p. 403-406.) M a t o u s c h e k {^Vien).
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Kylin, H. Uber den Bau der Spermatozoiden der Fucaceen. (Ber.

d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXXIV, 1916, p. 194-201. MitTaf.Il.)

Die Ansichten der Forscher iiber den Bau der Spermatozoiden der Fucaceen

gehen sehr weit auseinander. tJber die spatesten Entwicklungsphasen der Spermato-

zoiden der Fucaceen gibt es iiberhaupt keine Angaben. Der Verfasser bcniitztc zu

seinen Untersuchungen teils lebendes, toils fixiertes Material von Fucus serratus.

Derselbe geht ^uf die Entwicklungsgeschichte der Spermatozoiden ein und beschreibt

die Beschaffenheit des reifen Spermatozoids. Das freie Spermatozoid ist bimformig,

2,3^—2,5 fx breit und 4—5 ji lang. Es besitzt einen stark orangefarbigen Chromatophor,

den sogenannten Augenfleck, an welchem die beiden Geifieln befestigt sind. Der

Kern ist nur an fixiertem Material nachzuweisen. Im reifen Spermatozoid ist er

oval und betragt 2,0—2,2 ft in der Breite und 2.4—2,6 fx in der Lange und ist sehr

inhaltsarm, mit einer diinnen Plasmaschicht umgeben, die sich mit Eisenhamatoxylin

stark farbt. Die schnabelartige Verliingerung des Spermatozoids besteht aus Proto-

plasma. Im Protoplasma liegt der Chromatophor, der sich mit Eisenhamatoxylin

intensiv schwarz farbt, viel starker als das Protoplasma. Der Kern stellt dem Volumen
nach die Hauptmasse des Spermatozoids dar. Die von R e t z i u s als ,,Nebenorgan"

gedeuteten Kornchen hat der Verfasser nicht gefunden. Vielleicht stellen "Dber-

bleibsel von Fucosenkornchen und Fetttropfchen dies ,,Nebenorgan" dar. Die Farbe

des Chromatophors wird wahrscheinlich hauptsachlich und vielleicht von Karotin

bedingt. '

G- H.

Uber die Entwicklungsgeschichte von Batrachospermum monili-

forme. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXXV, 1917, p. 155-164.
Mit 7 Abbild. im Texte.)

Nach den Untersuchungen von Svedelius iiber Scinaia und des Verfassers

iiber Nemalion ist anzunehmen, da8 die Reduktionsteilung bei Batrachospermum
ebenfalls uumittelbar nach der Befruchtung von statten geht. In bezug auf die

Kemteilungen, die im Zusammenhang mit der Befruchtung bei Batrachospermum
vorkommen, finden sich aber in der Literatur sehr verschiedene Angaben, die natiir-

lich nicht alle richtig sein konnen. Von Schmidle ist behauptet worden, daB
der Spermatienkern, nachdem sich das Spermatium an die Trichogyne angeklebt

hat, eine Teilung durchmacht. Da der Verfasser in solchen Spermatien zwei Kerne
beobachtete, ist er der Uberzeugung, daB in den Spermatien wirldich eine mitotische

Kemteilung nach der Entlassung aus den Spermatangien stattfindet. In den Tricho-

gynen konnte der Verfasser keinen Kern nachweisen, wahrend in den vegetativen

Zellen Kerne sich leicht nachweisen lassen und auch der Eikem im Karpogonbauch
immer sehr deutlich nachweisbar ist. Die erste Teilung des Zygotenkems wurde
naher verfoigt. Die Zahl der Chromosomen (Doppelchromosomen) scheint 10 zu sein,

1

wie bei Scinaia und Nemalion. Bei Batrachospermum verschmilzt der Karpogon-

bauch wahrend der Entwicklung nicht mit der hypogynen Zelle wie bei Nemalion.

Die Keimung der Karposporen geschieht nach dem Keimschlauchtypus der Nemalion-

Sporen. Die einzelligen Haare von B. monihforme entbehren nicht, wie Schmidle
behauptete, eines Zeilkerns. G. H.

Cber die Entwicklungsgeschichte und die systematische Stellung

der Tilopterideen. (Ber. d. Deutsch. Hot. Gesellsch. XXXV, 1917,

p. 298—310.)
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Der Verfasser stellt die wichtigsten Angaben iiber die Entwicklungsgeschichte

der bisher als Tilopterideen betrachteten Algen kurz zusammen, und zwar solche

liber Haplospora globosa, Scaphospora speciosa, Tilopteris Mertensii, Heterospora
Vidovi.cliii Acinetospora pusilla und Christocarpus tenellus und macht dann Bemer-
kungen iiber die systematische Stellung der Tilopterideen und iiber die Systematik
der Phaeophyceen. Aus den letzteren Abschnitten geben wir folgendes: Verfasser

erkennt nur die Gattungen Tilopteris und Haplospora als wirkliche Tilopterideen an.

Die Acinetosporeen sind gegenwartig am besten unter den Ectocarpaceen einzureihen.

Die Tilopterideen haben sich aus den Ectocarpaceen entwickelt. In vegetativer
Hinsicht stimmen sie ziemlich gut mit den Ectocarpaceen iiberein, dieFortpflanzungs-
verhaltnisse sind aber bei beiden Gruppen sehr verschieden, so daC man die Tilopteri-

deen als eine von den Ectocarpaceen und damit auch von den Phaeosporeen getrennte
Ordnung auffassen muB. Einige Analogien zwischen den Tilopterideen und den
Dictyotaceen sind schon von R e i n k e hervorgehoben worden. Nach der Meinung
des Verfassers sind zur Zeit unter den Phaeophyceen 5 Ordnungen zu unterscheiden,
namlich Phaeosporeae, Tilopteridales, Dictyonales. Laminariales und Fucales. deren
richtige Merkmale am SchluB. zusammengefaBt und dort nachzusehen smd.

G. H.

Kylin, H. Uber die Kalteresistenz der Meeresalgen. (Ber. d. Deutsch.
Bot. Gesellsch XXXV, 1917, p. 370-384.)

Als wichtigste SchluBfolgerung der Ergebnisse der eingehenden Untersuchungen
des Yerfassers sei hier nur angefuhrt, daB diese entschieden fiir die Richtigkeit der
von Miiller-Thurgau begriindeten Theorie sprechen, daG das Erfrieren in

erster Linie durch Wasserentzug infolge der Eisbildung bedingt ist. Eine Eisbildung
ist demnach fiir das Erfrieren notwendig. G. H.

Lacsny, J. L. A jaszoi halastavak Kovamoszatai (Die Bacillarien der

Jaszoer Fischteiche). (Botan. Kotlemenyek XVi, 1917, p. 12-20,
mit einem Texttafelchen und Inhaltsangabe in deutscher Sprache
in den Mitteil. f. d. Ausland XVI, 1917, p. [7J.;

Durch Stauung des Tapolcza-Baches wurden bei Jaszo im Komitate Abauj-
Toma vier Fischteiche geschaffen, von denen noch heute zwei vorhanden sind. Der
Verfasser sammelte die in diesen Anfang August 1913 an den Uferstemen und im
Schlamme beider Teiche vorkomraenden Bacillarien und zahlt dieselben auf. Der-
selbe fand 82 Arten; im groBen Teiche 36 Arten, im kle.nen 55 Arten. Ein in beiden
Teichen gemeinschaftliches Vorkommen konstatierte er von 12 Arten. Auch stellte

er fest daB von den in beiden Teichen vorkommenden Arten 50 im Balatoner See,

35 in den Pienninen und 26 in den Surjaner Meeraugen beobachtet sind. Als neue
Arten wurden Navicula Sancti Norberti und Grunovia Takacsi beschrieben und als

neue Varietaten Navicula saimarum Grun. var. gracilior. Achnanthidium flexellum
Breb. var. minuta. Suriraya turgida W. Sm. var. punctata und Fragilaria parasitica
(W. Sm.) var. rhombica beschrieben und auf dem Texttafelchen abgebildet. G- H.

Linsbauer, K. Notiz uber die Saureempfindlichkeit der Euglenen.
(Osterr. Bot Zeitschr. LXV, 1915, p. 12-21.)

Die Algen sind nach alien Erfahrungen durch eine groBe Empfindlichkeit gegen
Sauren ausgezeichnet ja nach Molischs Kulturversucben ist bei den meisten
Algen eine alkalische Reaktion des Nahrsubstrates geradezu Grundbedingung fiir
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ihr normales Gedeihen. Dagegen sollen nach Z u m s t e i n (Zur Morphologie und
Physiologic der Euglena gracilis, Klebs. Jahrb. f. wissensch. Bot. XXXIV, 1900)

die Euglenen ein durchaus abweichendes Verhalten erkennen lassen. Nach seinen

Untersuchungen soil Eugl. gracilis nicht nur eine 0,5—2 %ige Zitronensaurelosung

ertragen und sie sogar als CO.^- Quelle verwerten konnen. Diese und andere Angaben

veranlaBten den Verfasser, die Saureresistenz der Euglenen etwas naher zu unter-

suchen. Derselbe experimentierte „aller Wahrscheinlichkeit nach" mit Euglena

intermedia var. Klebsii Lemm. Die mit Zitronensaure verschiedener Konzentration

durchgefiihrten Vorversuche ergaben nun eine wider Erwarten groBe Saureempfind-

lichkeit der beniitzten Euglenen. Dann wurden weitere Versuche gemacht mit 14 orga-

nischen Saurearten. Es ergab sich, daB die kritische Konzentration fiir die verschie-

denen in Anwendung gebrachten organischen Sauren innerhalb betrachtlicher GroQen

schwankt. Bei dem Verhalten der Fettsauren fiel auf, dafl mit steigendem Molekular-

gewicht die kritische Konzentration (ausgedriickt in Gewichtsprozenten) zu-, ihre

„Giftigkeit" mithin abnimmt. Beziiglich der Oxysauren (OH-Gruppe) fand er, daJ3

nur bei den einbasischen Sauren die Giftwirkung ansehnlich herabgesetzt wurde. DaB
dieser Erfolg bei den zweibasischen Sauren nicht mehr zur Geltung kommt, hangt

wohl damit zusammen, daB mit zunehmendem IMolekulargewicht die molare Grenz-

konzentration rapid abnimmt. Die einwertigen Oxysauren wirken am schwachsten,

wahrend die 4"wertige, dreibasische Zitronensaure, die in Zumsteins Versuchen

gerade am besten vertragen wurde, nach den Beobachtungen des Verfassers als

»giitigste" Saure bezeichnet werden muB. Wahrend sich die Molekulargewichte der

Endglieder Glykolsaure: Zitronensaure wie ca. 1: 2,5 verhalten, stehen die reziproken

moiaren Grenzkonzentrationen im Verhaltnis 1 : 8- Die Beziehung zwischen Kon-
stitution der organischen Sauren und ihrer Wirkung auf Euglenen wurde nicht ein-

gehender ermittelt, G. H.

LutkemuUer, J. DieZellmembran und die Zellteilung von Closterium

Nitzsch. Kritische Bemerkungen. (Ber. d, Deutsch. Botan, Gesell-

schaft XXXV, 1917, p. 311-318.)

Der Verfasser wendet sich gegen die Ergebnisse der Untersuchungen C. v a n

Wisselinghs und weist ein verschiedenes Wachstum der Closterium-Arteu

nach. Bei den sogenannten Giirtelbandclosterien ist ein typisches. periodisches

Erganzungswachstum vorhanden, bei den giirtelbandlosen fehlt aber das Erganzungs-

wachstum. Die sparlich vorkommenden Falle regelwidriger Segmentierung bilden

weder fiir die Einteilung in eine der beiden Gruppen, noch fur die richtige Bestimmung
der Arten ein Hindemis, wenn man eine groBere Zahl von Exemplaren untersucht.

Eine ernstere Schwierigkeit bieten, soweit bisher bekannt. nur drei Arten: CI. didy-

motocum Corda, CI. Baileyanum Breb. und CI. costatum Corda. G. H.
r

Mayer, Ant. Beitrage zur Diatomeenflora Bayerns. (Denkschr. d.

Kgl. Bayr. Botan. Gesellsch. XIII. N. F. VII. Regensburg 1917,

p. 1 151.)

Die wertvolle Abhandlung ist in drei Teile gegliedert, Der erste davon wieder

in zwei Unterabteilungen: A. Bacillariales aus dem Fichtelgebirge
und angrenzenden Gebieten und B. Bacillariales aus dem
B a y r i s c h e n W a 1 d e. Im Fichtelgebirge saramelte der Verfasser Ende Juli 1914.

Die Ausbeute war eine sehr reiche und ergab eine ziemlich groBe Anzahl von Arten,

die bisher fiir Bayern noch nicht festgestellt waren, und zwar folgende Arten und

Hedwigia Band LX. 2
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Varietaten: Fragilaria uudata W. Sm., Fr. intermedia Grun., Fr. brevistriata Grun.,

Fr. acuta Ehrenb., Fr. con^truens var. venter Grun., Synedra rumpens Kiitz., S.

scotica Grun., Eunotia monodon Ehr., Eu. bicapitata Grun., Eu. paludosa Gruu.,

Eu. Kocheliensis O. Miill., Achnanthes lanceolata var. dubia Grun.,. Ach. Hauckiana
Grun., Ach. hungarica Grun., Neidium hercynicum nov. sp., Navicula
mutica Kiitz. var. Cohnii (Hilse) V. H., N. viridula Kutz. var. avenaicoides
nov. var., var. abbreviata Grun.. N. cincta Ehrenb. var. Heufleri (Grun.) V. H.,
N. dicephala Ehrenb. var. elginensis Grun., N. falaisiensis Grun., N. scutelloides

W. Sm., N. perpusilla Grun., Pinnularia sublinearis Grun., P. appendiculata var.

irrorata Grun., P. episcopalis Grun., P. lata (Breb.) W. Sm., P. dactylus Ehrenb.,
P. distinguenda Clave, P. gentilis Donkin., Gomphonema subtile Ehrenb. und var.

sagittata (Schum.), G. pinnularioides nov. spec, G. lanceolatum Ehrenb.,
G. parvulum Kutz. mit einer Var.. Cymbella sinuata Greg., Nitzschia elongata Grun.,
N. commutata Grun., N. obtusa Sm. var. scalpelliformis Grun., N. frustulum Grun.
mit var., N. amphibia Grun., N. parvula Sm.

'

Die Zusammenstellung der Arten ergibt jetzt schon, daB die Diatomeenflora
des Fichtelgebirges mit derjenigen der Sudeten sehr groBe Ahnlichkeit hat. Die
Weiher bei Wiesau brachten die seltene Amphiprora ornata Bailey. Diese erste

Untersuchung des Fichtelgebirges und der angrenzenden Gebiete in der nordlichen
Oberpfalz zeigt. daS eine weitere Diirchforschung jener Gegend sicher nur dankbar
erscheint.

lin Gebiete des Bayrischen Waldes sammelte der Verfasser im Fruhjahr und
Sommer 1914. Die Ausbeute war nicht bedeutend. AIs wichtigster Fund dieses Ge-
bietes ist Surirella dehcatissima Lewis zu erwahnen, auBerdem ist S. biseriata var.

maxima Grun. bemerkenswert,

Zu diesem ersten Teile seiner Abhandlung gibt der Verfasser eine t)bersicht

der beniitzten Literatur und eine Tabelle der Diatomeen aus dem Fichtelgebirge
und der angrenzenden Gebiete in der nordlichen Oberpfalz, in welcher das Vorkommen
der bei Kosseine; Karges. Ebnath, Fuchsmuhl, Wiesau und am Fichtelsee besuchten
Fundorte eingetragen ist und Bemerkungen zu dieser Tabelle. In letzteren bringt
der Verfasser die Diagnosen der neuen Arten und Varietaten meist nur in deutscher
Sprache, und zwar folgender

: Meridion circulare Ag. var. incostata, Fragilaria virescens
Ralfs var. birostrata, Fr. brevistriata Grun. var. undulata und var. acuta, Fr. con-
struens Grun. var. rhomboidalis. Fr. bicapitata, S>-nedra scotica (Grun.) Ant. Mayer
b. undulata, Eunotia pectinalis Ebh. var. bidens und var. cymbelloides, Eu. formica
Ehrenb. var. subparallela, Eu. tridentula Ehrenb, var. quadridentata, Neidium iridis

Pfitzer var. amphirhynchus, N. hercynicum [bei diesem auch eine lateinische Diagnose),
Navicula viridula var. avenaceoides, Pinnularia pseudograciUima (hier auch eine
lateinische Diagnose), P. divergens W. Sm. var. sublinearis, P. lata (Breb.) Sm.
var. curtestriata, P. stauroptera (Grun.) Rabenh. forma subparallela. P. inconstans,
Gomphonema pinnularioides und Cymbella bipartita. Ferner folgt eine zweite Tabelle
der Diatomeen aus dem Bayrischen Walde. in welche das Vorkommen der Arten
und Varietaten bei den Fundorten Watzelsteg. Hoher Bogen, Ludwigsthal und
Bemhardswald eingetragen ist. In den dieser Tabelle folgenden Bemerkungen sind
keine neuen Arten und Varietaten beschrieben. In beiden Tabellen aber finden
sich zu zahlreichen alteren Arten wertvoUe Erganzungen und Berichtigungen friiherer
Beschreibungen. Auf den p. 69 bis 99 beigegebenen Texttafeln sind samtliche in den
zu den Tabellen erwahnten Arten und Varietaten abgebildet.

Der zweite Teil der Abhandlung enthalt eine tabellarische
tJbersicht der bei Dillingen an der Donau gefundenen
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Bacillariales mit Eintragungen der speziellen drei Fundorte. Fiir die Donau
konnte der Verfasser bei Dillingeu 30 Arten und Varietaten nachweisen, die derselbe

bei Regensburg bisher nicht gefundeu hatte. Zu der Tabelle macht der Verfasser

auch zahlreiche Bemerkungen, von welchen die wichtigsteu die Beschreibungen

folgender neuen Varietaten bringen: Fragillaria bicapitata A. Mayer var. inflata,

Neidium iridis Pfitzer vaf. intercedens, Navicula pseudobacillum Grun. var. rostrata,

N. dicephala Ehrenb. var. rostrata, Gomphonema gracile Kiitz. var. Clavicula, und

Nitzschia vermicularis Hantzsch var. dillingensis. Auf den zwei p. 119—125 bei-

gegebenen Texttafeln sind die in den Bemerkungen erwahnten Arten und Varietaten

abgebildet.

Der dritte Teil der Abhandlung enthalt die Aufzahlung von Ba-
cillariales aus einem Weiher bei Kondrau, welche von Pfarrer

Dr. Familler gesammelt wurden und unter denen sich u. a. Anomoeonis brachysira

(Sm.) Cleve, Pinnularia undulata Greg. var. subundulata Grun. und P. latevittata

Cleve und P. gibba Sm. als neu fiir Bayern vorfanden, und einen Nachtrag zu
Regensburger Bacillarien, unter denen sich auch einige interessantere

Arten fanden, von denen hier nur die neue Pinnularia amphicephala erwahnt sei.

Auf den beigegebenen beiden Texttafeln und als Textfiguren sind die wichtigeren

dieser Arten abgebildet. Am SchluB sind noch die lateinischen Diagnosen von 5 Arten:

Fragillaria bicapitata, Pinnularia pseudogracillima, P. inconstans, Gomphonema
pinnularioides und Cymbella bipartita gegeben. Warum aber hier nicht auch die.

lateinischen Diagnosen noch anderer neuer Arten, die im Text ebenfalls nicht lateinisch

beschrieben wurden, mit beigefiigt sind, ist nicht ersichtlich. G. H.

Paschep, A. Von der griinen Planktonalge des Meeres Meringo-

sphaera. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXV, 1917, p. 170—175.

Mit 2 Abbild. im Texte.)

Wir geben im folgenden die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse,

welche der Verfasser am SchluB bringt:

,,Die grune Planktonalge des Meeres Meringosphaera vermehrt sich durch

(vier) endogen gebildete unbewegliche Zellen, Autosporen. Sie bildet gelegentlich

endogene, stark verkieselte, zweischalige Cysten aus. Auf Grund der JVIorphoIogie

der Zellen, Kieselmembran, scheibenformigen Chromatophoren mit hohem Karoten-

gehalt, des Mangels an Pyrenoiden, des Fehlens von Starke (soweit konnten S c h i 1 -

1 e r s Beobachtungen vollig bestatigt werden) sowie der Bildung endogener, zwei-

schaliger, verkieselter Cysten, kann Meringosphaera nicht bei den Chlorophyceen,

sondem nur bei den Heterokonten eingestellt werden. Sie ist mit Halosphaera ent-

fernt, mit Pseudotetraedron, Centritractus, Aurosphaera, Echinosphaeridium, viel-

leicht auch Acanthosphaera nahe verv,-andt. Damit erweist sich auch die zweite

Planktonalge des Meeres, gleichwie Halosphaera, als nicht zu den Chlorophyceen

gehorig." G. H.

Schroder, B, Schwebepflanzen aus dem Wigrysee bei Suwalki in

Polen. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXXV, 1917, p. 256—266.)

Durch F. Pax erhielt der Verfasser von J. Stolz drei in dem genannten

See gesammelte Planktonproben. Derselbe macht Bemerkungen uber die oro- und

hydrographischen Verhaltnisse des Sees und gibt dann eine tabellarische t)bersicht

der in den Proben gefundenen Schwebepflanzen. Haufig ist nur Anabaena flos-aquae,

weniger haufig Microcystis aeruginosa, Characium De Baryanum, Ceratium hirundi-

2*

V
1
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t

nella, Fragilaria^. krotonensis, Eudorina elegans und Sphaerocystis Schroderi, die

anderen Schwebepflanzen wurden nur selten beobachtet. Eine ganze AnzaM fiir die

baltischen Seen charakteristischen Arten fehlten in den Proben. Von Ceratium

hirundinella sind drei gut unterscheidbare Formen vorhanden, welche auf der Tafel

abgebildet sind. genau durcli Tabellen charakterisiert warden, die sich auch im Kochel-

und WaJchensee finden und denen aus alpinen, mitteleuropaischen und nordischen

Seen nahestehen. Von Desmidiaceen fanden sich Gonatozygon monotaenium, Cos-

marium Phaseolus, Staurastrum paradoxum und St. pelagicum, von Flagellaten

sind noch Dinobryon cylindricum und ein Peridinium bemerkenswert, auBerdem
noch fiinf Planktoepibionten, namlich Hyalobryum Voigti, Salpingoeca frequentissima,

Eunotia lunaris var. planctonica, Characium Be Baryanum und Vorticella nebuli-

fera, die au8er auf Planktonten noch auf festsitzenden Substraten vorkommt.
'

G. H.
y

/

SchrbdeP, B. Beitrage zur Kenntnis des Phytoplanktons aus dem
Kochel- und dem Walchensee in Bayern. (Ber. d. Deutsch. Bot,

Gesellsch, XXXV, 1917, p. 542-555. Mit 4 Textabb. und Taf. X.)
1

Der Verfasser macht Bemerkungen liber die verschiedenartigen hydrographischen
Verhaltnisse der beiden Seen. Der Kochelsee gehort zu den Vorlandseen, der Walchen-
see dagegen ist eir echter Gebirgssee. In einer vergleichend-systematischen tlber-

sicht liber das Phytoplankton der beiden Seen wird dargestellt, was in den von

C. Z i m m e r gesammelten Proben gefunden wurde und dabei auch die relative

Haufigkeit des Vorkommens der Arten angedeutet. Beide Seen sind verhaltnis-

malBig arm an Arten. Es fehlen denselben eine Anzahl Gatt\ingen. Beiden Seen

sind folgende Planktonten gemeinsam: Diplosigopsis frequentissima, Dinobryon
cylindricum var. divergens, Ceratium hirundinella, Sphaerocystis Schroteri, Cyclotella

melosiroides, Synedra delicatissima und Asterionella gracillima. Das Ph5rtopIankton

des Kochelsees charakterisierte sich durch Dinobryon cylindricum var. divergens,

daneben Ceratium hirundinella in verschiedenen Formen. Von Desmidiaceen sind

Closterium aciculare var. subpronum, Staurastrum cuspidatum var. longispinum,

St. mucronatum, Cosmarium bioculatum und Gonatozygon monotaenium, von

Bacillariaceen Tabellaria fenestrata und T. flocculosa zu erwahnen. Im Walchensee
war Ceratium hirundinella die vorherrschende Art, ebenfalls in verschiedenen Formen.
Die merkwijrdigste Alge des Ph5rtoplanktons des Walchensees ist die neue Chroococcace
Rhabdogloea ellipsoidea nov. gen. et nov. spec,, welche der Verfasser genau beschreibt

und auf der Tafel in Fig. 3 abgebildet hat. Dieselbe ist am nachsten verwandt mit

Rhabdoderraa lineare. Charakteristisch fiir das Plankton des Walchensees ist auch
Cyclotella Schroteri. Von Perdinium-Arten, die E. Lindemann bestimmte,
kam P. Willei und ein Entwicklungsstadium einer Peridinium-Art, die moglicher-
weise mit dem genannten identisch ist, im Kochelsee P. cinctum und eine Form
von P. Willei var. lineatum Lindem. n. vor. Am Schlufi geht der Verfasser noch
auf die Ergebnisse von Untersuchungen ein, welche V. H. Langhans uber das

Plankton beider Seen anstellte (Die Kleinwelt, 1. Jahrg 1910, p. 161—163). ,G. H.

Svedelius, N. Das Problem des Generationswechsels bei den Fiori-

deen, (Naturwissensch. Wochenschrift N. F. XV, Nr 25 und 26,

1916. Mit 14 Abbildungen im Text

)

In der vorliegenden, sehr lesenswerten Abhandlung wird versucht, eine Dar-
stellung von der Stellung des Reduktionsproblems der Chromosomen und der Gene-
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rationswechselfrage bei den Rhodophyceen zu geben. Der Verfasser. der selbst bei

seinen Arbeiten Gelegenheit hatte, an der Losung des Problems fiir die Rhodophyceen

bedeutend mitzuarbeiten, gibt nach einer allgemeinen Einleitung Uber die ent-

sprechenden Verhaltnisse uber den Generationswechsel bei Farnen und Phanerogamen

zuniichst fiir die einleitende Orientierung eine kurze geschichtliche Darstellung,

wie die Rhodophyceengruppe im Laufe der Zeiten von den Botanikern aufgefaCt

word^n ist. Von den Verdiensten um die Systematik der Florideen der beiden

A g a r d h s ausgehend, schildert er die Auffassungen Nagelis, Prings-
heims. Bornets und T h u r e t s , die Resultate der Studien S c h m i t z s

und O 1 1 m a n n s und W o If e s und gelangt dann zu der Besprechung der wichtigen

Untersuchungen Yamanouchis, durch welche die Grundlage fur eine ganz

neue Auffas ung von dem Generationswechselverlauf bei den Florideen gegeben

wurde, aber die Generationswechselfrage der Florideen doch nicht voUig gelost wurde,

da die Resultate, zu denen dieser gelangt war, in zu starkem Gegensatz waren zu

dem, was Wolfe bei Nemalion gefunden hatte. Durch neuere Untersuchungen

von Lewis, Kylin und vom Verfasser selbst wurde nun aber die Generations-

wechselfrage der Florideen der Losung nahegebracht. Es hatte sich aus alien den

Forschungen der letzteren Autoren klar ergeben, daB innerhalb dcrselben voUig

einheitlich angesehenenPflanzengruppe derRhodophyceen zwei wesenthch verschiedene

Reduktionsteilungstypen vorkommen und gewisse Florideenfamilien der sonst fiir

die Rhodophyceen so charakteristischen Tetrasporen vollkommen entbehren. Diese

nicht tetrasporenbildenden Florideen (Nemalionales) haben namlich eine Reduktions-

teilung. die unmittelbar auf die Befruchtung folgt, und die bei diesen Typen vor-

kommenden Monosporen sind reine Keimzellen, die nicht als ein notwendiges Glied

in dem Generationswechselverlauf eingchcn. Diese beiden Reduktionsteilungstypen

sind auch dadurch charakterisiert, daB der letztgenannte Typus nur eine Art

Individuen aufweist, namlich (monozische oder diozische) Geschlechtsindividuen mit

Oder ohne Monosporen, der letztere Typus dagegen zwei Arten von Individuen,

namlich teils (monozische oder diozische) Geschlechtsindividuen und teils ungeschlecht-

liche Tetrasporenindividuen und zwischen diesen beiden Individuenarten findet

ein regelmaBiger Wechsel statt. Da der erstere Typus demnach gekennzeichnet ist,

daS die Pflanze in nur einer Lebensform auftritt, so hat der Verfasser ihn den h a p 1 o -

biontischen genannt, den letzteren Typus dagegen, der in zwei Lebensformen

auftritt, den diplobiontischen. Hervorzuheben ist. daB diese verschiedenen

Lebensformen bei den Diplobionten nicht streng mit den zwei Generationen vom

zytologischen Standpunkte aus zusammenfallen, da ja der diploide Gonimoblast

und die Karposporen gleichfalls der diploiden Sporengeneration angehoren. Lebens-

form in diesem Sinne darf also nicht mit Generation verwechselt werden. Da die
L

Reduktionsteilung unbedingt als eine Folge der Befruchtung aufgefaBt werden muB,

so ist naturlich der haploide Gametophyt stets als primar und der diploide Sporophyt

stets als sekundiir aufzufassen. Der haplobiontische Scinaia-Typus ist demnach un-

zweifelhaft ursprunglicher, als der diplobiontische Polysiphonia-Delesseria-T3^us,

der leicht aus dem ersteren in der Weise abgeleitet gedacht werden kann, daB die

Reduktionsteilung aus irgendeinem AnIaB nicht sofort stattgefunden hat, sondern

aufgeschoben worden ist. Von ailgemeinbotanischem Interesse ist es. daB der Ver-

gleich zwischen dem Polysiphonia- und Scinaia-Typus zeigt. daB bei den Florideen

die diploide tetrasporenbildende Generation sozusagen mit einem Schlage entstanden

sein muB, wahrend die allgemeine Auffassung sonst sein durfte, daB bei Pflanzen

mit ausgesprochenem Generationswechsel, besonders z. B. den Archegoniaten, der

Sporophyt durch eine sogenannte sukzessive Interpolation entwickelt, d. h. Schritt
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fiir Schritt zwischen die Gametophytengenerationen eingeschoben worden ist. W e 1 1 -

stein hat ja in dem Entwicklungsgang von Gametophyt zu Sporophyt bei den
Archegoniaten eine stetig fortschreitende Anpassung der Pflanzemvelt an das Land-
leben erbHcken woUen. Fur die Florideen pafit aber diese Interpolationstheorie nicht.
Vielleicht ist es moglich, dafi eiu Generationswechsel im Pflanzenreiche innerhalb
verschiedener Pflanzengruppen, unabhangig voneinander, auf verschiedene Weise
entitehen kann. Wie die Entdeckung der beiden Reduktionsteilungstypen bei den
Florideen auf die Auffassung von der Systematik der Florideengruppe einwirkt, ist

noch unsicher bei der geringen Anzahl gegenwartig sicher bekannter Florideen. Immer-
hin diirfte in Zukunft jede rationelle Systematik der niederen Pflanzengruppen
den Generationswechsel und damit in Zusammenhang auch die zytologischen Er-
scheinungen nicht auBer Betracht lassen. G. H.

1

Svedelius, N. Die Monosporen bei Helminthora divarigata nebst
Notiz uber die Zweikernigkeit ihres Karpogons. (Ber. d. Deutsch.
Bot. Gesellsch. XXXV, 19l7, p. 212-224: Mit 7 Abb. im Text.)

Der Umstand. dafi der Verfasser friiher MonoSporen bei Scinaia gefunden hat,
veranlaBte ihn, etwas eingehender nach Monosporen bei solchen Nemalionales-
Gatiungen zu suchen, bei denen solche bisher nicht bekannt sind. An bei Rovigno
am Adriatischen Meer gesammeltem Material von Helminthora divaricata (C. Ag.)

•J. G. Ag. hat er nun Monosporangien nachgewiesen, und zwar an den Spitzen der
Assimilationszweige. Diese Bildungen gleichen vollstandig den Monosporangien
bei Batrachospermum. Chantransia und Scinaia. Bisweilen werden dem Anschein
nach wie auch bei Scinaia zwei Sporangien nacheinander gebildet. Die Monosporen
von Helminthora sind von ungefahr der GroCe der Karposporen. zeigen eine Zeitlang
eine amobenartige Bewegung und andern ihre Form. Diese amoboide Bewegung
hort nach einiger Zeit auf und wenn die Spore keimt, hat sie ^^^eder Kugelform. Das
Keimen resultiert zunachst in der Ausbildung eines kriechenden Fadens. Die Spore
selbst bleibt dabei leer und ungeteilt und geht nicht in den Gewebskorper des neuen
Individuums ein. Dieser Mitteilung hat der Verfasser eine kleine Notiz zugefugt
uber die Zweikernigkeit des Karpogons bei Helminthora, die ihr besonderes Interesse
hat, da von zytologischer Seite (vgl. O 1 1 m a n n s im „Handworterbuch der Natur-
wissenschaften", Bd. 4, Jena 1913, S. 175) bestimmt die Ansicht verfochten worden
ist, daB das Karpogon hier nicht zweikemig ware. G. H-

Uber die Homologie zwischen den mannlichen und weiblichen
Fortpflanzungs-Organen der Florideen. (Ber. d. Deutsch Bot. Ges.
XXXV, 1917, p. 225-233. Mit 4 Abb. im Text

)

Geschlechtsorga:
Arten

Bauplan sich gewisse gemeinsame Ziige verspuren lassen. die ihrem gemeiasamen
Ursprunge aus gleichformig gebauteu Gametangien eutsprechen. Besonde.s hat
G o e b e 1 nachgewiesen, daC die Homologisierung von Antheridien und Archegonien
mcht auf uniiberwindliche Hindemisse stoCt (Organograplue der Pflanzen, 2. AuH. I.

p. 130). Sehr auffallig ist eine derartige Homologie zwischen mannlichen und weib-
lichen Organen ja innerhalb der Gruppe der Phaeophyceen, wo aUe tlbergange von
vollkommen gleichen Gametangien zu wohldifferenzierten Oogonien und Antheridien
nachgewiesen werden konnen. Der Verfasser macht nun den Versuch. auch bei Flori-
deen die Homologie zwischen dem Spermatangium und dem Karpogon glaubhaft

/
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zu machen, Es scheinen ihm der Homologisierung der mannlichen und weiblichen

Geschlechtsdrgane, jedenfalls bei den hohereu Florideen keine uniiberwindlichen

Schwierigkeiten entgegenzustehen, wenn man nur daran festhalt, das Karpogon

als zweizellig aufzufassen, d. h. die Trichogyne als eine besondere Zelle be-

trachtet und auBerdem nicht nur das Spermatangium selbst, sondern auch die Sper-

matangiummutterzelle beriicksichtigt. Diese Zweizellenkomplexe erscheinen dem

Verfasser homolog. Bei der Entwicklung der weiblichen Organe {Karpogon + Tricho-

gyne) wird der Schwerpunkt in die b a s a 1 e Zelle dieses Komplexes verlegt, deren

Kern zum Q-Gameten wird, bei der Entwicklung der mannlichen Organe (Sperma-

tangiummutterzelle + Spermatangium) wird dagegeil umgekehrt die o b e r e Zelle

die wichtigste und ihr Kern wird zum c^-Gametenkern. G. H.

Tobler, F. Ein neues tropisches Phyllosiphon, seine Lebensweise

und Entwicklung. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik LVIII, 1917,

p. 1-28. Mit Taf. I und 11 Textfig.)

Wahrend eines Aufenthalts im Biologisch-Landwirtschaftlichen Institut Amani
^

in Deutsch-Ostafrika hat der Verfasser ein neues Phyllosiphon in der Aracee Zamio-

culcas zamiifolia beobachtet, das er Ph. asteriforme benennt. Derselbe konnte die

Natur uud den Entwicklungsgang dieses Organismus mit ziemlicher Veilstandigkeit

nachweisen. Phyllosiphon asteriforme bildet bis fast pfenniggroCe, mit bloBem Auge

deutlich sichtbare F^ecke von hellerer, meist ins gelbHche gehender Farbe auf den

Blattern der genannten Aracee. In biologischer Hinsicht nimmt es eine vermittelnde

Stellung zwischen Phylosiphon und Phytophysa Treubii ein. Phytophysa verdrangt

Zellen des Wirts und gibt AnlaB zu einer Wucherung. Phyllosiphon Arisari ist wohl

als wirklicher Schmarotzer, aber doch in beschranktem Grade anzusprechen. Dagegen

erweist sich das neue Phyllosiphon als gallenbildender Schmarotzer, iibt Wachstums-

reiz auf das Wirtsgewebe aus, zerstort aber ganze Zellziige zum Teil rein mechanisch.

Ahnlich wie bei Phytophysa deuten Poren in der Wand des Schmarotzers die Wege

stofflichen Verkehrs an. In der Gestalt steht das neue Phyllosiphon dem von Arisarum

naher, ist aber, entsprechend seinem kraftigeren Wachstum und seinem tjbergewicht

tiber den Wirt, bezeichnender, regelmaCiger gebaut. Sehr zu beachten sind die Ansatze

zur Wandbildung, die sich im Zusammenhang mit der Sporenbildung vorfinden.

Als gallenbildender Schmarotzer und durch die Wandausbildung steht Ph. asteriforme

der starkst reduzierten Phytophysa naher. Die Sporenbildung geht sicher normal

stets von den Spitzen aus; da meist wirklich zur Reife und zur Entleerung nur die

Enden der Strahlen des Thallusstems gelangen, seltener der ganze Stern sich bis

lu Ende entwickelt, so ist die Ahnlichkeit mit Sporangienbildung nicht abzulehnen.

Die Sporenform des neuen Phyllosiphon (50:120 fi) ist eine viel langUchere als die

der bisher bekannten Arten, am ahnlichsten des Ph. maximus Lagerh. Die Frage

nach dem Vorkommen von Makrosporen neben den Mikrosporen bleibt offen. Die

Eigenart der Kemteilung (Fragmentation) diirfte Phyllosiphon jetzt allgemein

zuzusprechen sein. ^- ^•

Baudys, Ed. O jedovatosti houby pestfce (Scleroderma vulgare Fr.).

(Casopis Idkafuv Cesky'ch, 1914. Frag, Nr. 24, 10 Seiten des Separat-

abdruckes.) — In tschechischer Sprache.

Drei Falle von Vergiftungen durch d' n genannten Pilz werden erlautert; sie

beziehen sich dur hweg auf Bohmen. In dem einen Falle wirkten die Pilze nur von

einer ganz bestimmten LokaUtat (die der Umgcbung nicht). in eincm anderen Falle
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sah die vergiftete Person alles gelb; im letzten Falle einvies sich eine alte Frau als

immun gegen das Gift, wahrend ihre Angehorigen stark litten. Tierfutterungs-

versuche, vom Verfasser an Mausen ausgefiihrt, ergaben folgendes:

1. Sowohl der unreife (weiBe) Pilz, als auch der raife (innen schwarze) er-

wiesen sich als gleich stark schadlich, wenn der trocken zermahlene Pilz

mit Zucker und Milch verabreicht wurde. "Die Mause gingen je nach ihrer

GroQe und der JMenge der genossenen Pilze nach 19—93 Stunden ein.

Die Tierchen zitterten, ReiBen des Kopfes nach vorn, wellenartige sich

durch den Korper fortpflanzende Bewegungen, tonischer Krampf der

vorderen GliedmaBen. das Tier legt sich auf die Seite. Nach dem Tode
steifer Kopf und Hals, die HinterfuBe straff nach hinten gewandt.

2. Wassriger Auszug des Pilzes (z. B. 8 Stunden mazeriert in aqua destillata,

hemach filtriert) ergab die gleichen giftigen Erscheinungen.

3. Wurde der Pilz gekocht {8, 1 oder Va Stunde).' so konnte an Mausen kon-

statiert werden, daB das erhaltene Filtrat ganz unschadlich sei. Das Gift,

wohl eiweiBartiger Natur, wird also schon durch V^stundiges Kochen
zerstort. Merkwiirdigerweise ist das Filtrat, durch das Kochen weiGer
Exemplare des Pilzes gewonnen, dunkelbraun, das aus schwarzen Pilzen

erhaltene aber lichtbraun. Alkohol, \ther und Chloroform losen das Gift

des Pilzes nicht; die Verfiitterung des Filtrates an Mause wirkte nicht

schadlich.

Matouschek (Wien).

Baudys, Ed. Ein Beitrag zur Kenntnis der Mikromyceten
in Bohmen. („Lotos", Prag 1915 H. 12, 1916 H. 1/6. 70 Seiten

des Separatabdruckes. Textfig.)

Ein groBes Material konnte verarbeitet werden, es sind daher viele Arten fiir

das Kronland neu. Auch neue Wirtpflanzen hat Verfasser bei einzelnen Arten an-
gegeben. Besondere Sorgfalt verwendete er auf die Ustilagineae und Uredineae.
Neue Arten oder Formen sind; Puccinia graminis Pars. f. n. macrospora {auf Triticum
repens; Teleutosporen 35—90 /i X 12—27 fi. am Scheitel verdickt; untere Zelle der
Teleutosporen bis 45 fi lang an ]17 ^t langem Stiele), Puccinia microspora n. sp. (auf

Carex humilis Leyss.; beiderlei Sporen kleiner, Teleutosporenlager uber 1 mm lang,

schon im April reif), Phyllosticta anthylUdis n. sp. (auf Anthyllis vulneraria. mit
Helminthosporium anthyllidis n. sp.), Cercosporella anemones n. sp. (auf lebenden
Blattem von Anemone nemorosa), Didymaria rumicis n. sp. (auf lebenden Blattem
von Rumex conglomeratus Murr; e^e Ramularia decipiens Ell. et Ev. mit 2zelligen
Konidien). Helminthosporium poae n. sp. (auf lebenden Blattern von Poa trivialis L.).

Die neuen saprophytischen Arten, sowie die seltensten parasitischen Arten uber-
gehen wir hier.

Von Interesse sind noch folgende Angaben: Sphaerotheca mors uvae Berk,
et Curt, ist in Bohmen iiberall epidemisch geworden; man hat gegen den Schadling
nichts veranlaBt. Ustilago tritici Jens, infizierte an einem Orte auch Blatter und
Stengel, so daB der befallene Weizen etwa wie eine Glyceria-Art aussieht, die von
Ustilago longissima heimgesucht ist. Puccinia menthae Pers. befiel an einem Orte
nur Mentha crispa. nicht aber M. crispa und M. piperita. Letztere Pflanze wird in

den Kulturen in Bohmen und Mahren sonst regelmaBig stark befaUen. — Puccinia
glumarum Eriks. et Henn. lebt auch auf Bromus mollis. — Die Abbildungen bringen
Einzelheiten der neuen Arten. Matouschek (Wien).
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Couchet, P. Deux Uredinees nouvelles. (Bullet, de la society Var-
doix des sciences natur. Vol 51, 1916, Nr. 189, p. 73—79. Fig.)

Uromyces Phlei Michelii n. sp. (aecidiis in foliis Ranunculi montani, uredo et

teleutosporis in foliis Phlei Michelii; Jura vaudois). — Thecopsora { ?) Fischeri (Uredo

in Calluna vulgare; ibidem). Matouschek (Wien).
t

Bresadola, G. and Sydow, H. Enumeration of Philippine Basidio-

mycetes. (The Philipp. Journ. ofSc. C. Botany IX, 1914, p. 345-352.)

Die Verfasser zahlen 94 Arten von Basidiomyceten auf, unter welchen Hy-
menochaete subferruginea und H. deflectens neu sind. G. H.

Heilbronn, A. Speise- und Giftpilze. Miinster i. W. (Brogmeyer&Co.)
Mit 20 Abbildungen. Preis: M. 1.20, durchschossen M. 1.60.

Verfasser versucht in diesem Biichelchen dem Pilzsammler einen Leitfaden

in die Hand zu geben, womit er die Pilze, die er fiir sich selbst gesammelt hat, be-

stimmen kann. Er teilt die Pilze nach rein praktisohen Gesichtspunkten ein und
mischt unter die Hutpilze auch die Becherpilze, Triiffeln und Morcheln mit ein. Die

Bestimmungstabellen sind einfach und nach leichten Merkmalen verfaBt. Rechts

steht dann der deutsche, darunter der lateinische Name, femer die Bezeichnung fiir

giftig Oder eCbar.

Unter den giftigen und cGbaren Arten hat Verfasser eine Auswahl getroffen,

die ausreichend fur die westfalischen Pilze ist. Mit leichter Miihe kann selbst der

Anfanger in der Pilzkunde die gewohnlichen Speise- und Giftpilze bestimmen und
in der heutigen Zeit, wo selbst das kleinste Buch seinen Wert fiir die Bestimmung hat,

sich selber die Gerichte zusammenstellen. Es ist jedenfalls anerkennenswert, wenn
in einer Gegend von solchem Pilzreichtum, wie Miinster ist, ein Buch erscheint, das

auch dem Anfanger sich nlitzlich darbietet. G. Lin dan (Dahlem).

Henneberg*, W, Ober das „Volutin" oder die „metachromatischen

Korperchen" in der Hefezelle. (Wochenschr. f. Brauerei, 1915,

p. 301—354. Fig.)

Die metachromatisch sich farbenden Stoffe der Hefezelle sind fast ausnahmslos

n^it dem von A. M e y e r als ^Volutin" bezeichneten Stoff identisch, so daB die

Begriffe ,,metachromatische Korperchen" und ,,Volutink6rner" fast stets dasselbe

bedeuten. Man soUte nach Verfasser nicht von ,,Volutink6rnern", sondern von

^.Volutin" Oder „V ol u t i n t r o p f e n" sprechen, da es sich zumeist um
einen

^t: dickfltissigen Stoff handelt. Das Volutin ist bei den verschiedenen Pilzarten

ein verschiedener Stoff, man sollte ihn also nach den betreffenden Pilzgruppen oder

deu jeweiUgen Wirkungen bezeichnen. Die Metachromasie bei abgetoteten

Hefezellen ist eine ganz sichere „Reaktion". Die Vitalfarbung durch gewohn-

Hches Methylenblau gelingt nicht regelmaBig, da sie auCer von einer bestimmten

Farbstoffkonzentration auch von deren physiologischem Zustand der Hefe abhangig

ist: Die Volutintropfen farben sich meist rot, die Vakuolen bisweilen rosa, violett

Oder blau, was eine bestimmte Zusammensetzung des Vakuolsaftes andeutet. Soil

die Lage und die Verteilung des Volutins festgestellt werden, so ist Abtotung vor

der Farbung notig, und zwar eine sehr rasche durch unverdiinntes Formalin, da sonst

die Tropfchen ihre Lage verandern und zusammenflieBen. Das gleiche gilt fur Fett-

tropfchen. Ist das Formalin verdunnt, so lost es das Volutin alimahiich auf, bei der
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Farbung quellen die Tropfen nicht auf ; bei der Heidenhain schen Kernfarbung

farbt sich das Volutin nicht. — Das Volutin fiat in der Ruhe meist die Gestalt groBer,

runder Tropfen, in der Tatigkeit aber ist es in vielen kleinen Tropfchen iiber die

Vakualwand verteilt. Volutintropfen in der Ruhe sind die haufigsten ,,Vakuolk6rper",

die im ungefarbten Zustand sichtbar sind und sich von den selteneren Vakuol-Fett-

korperchen durch ihr geringeres Lichtbrechungsvermogen unterscheideu. Nach der

Verteilung ist das Volutin nur durch die Farbung sichtbar zu machen. Vor dera

Verschwinden wird der Volutintropfen inhaltsarmer oder er zerteilt sich, indem er

sich zunachst zur kettcnformigen Abschniirung verlangert oder strangformige Teile

ausbildet, oder indem er sich am Rande oder ganzlich diffus auflost. In lagernden

Hefen verschwindet das Volutin allmahlich von der Oberflache an; ein Reservestoff

ist es nicht. Anfangs, durch eine bestimmte Zeit hindurch, erzeugt die lagernde Hefe

in wasseriger Zuckerlosung groBere Mengen Volutin, weil die voriibergehend ent-

standenen Abbaustoffe (Peptone oder phosphorsaurehaltige Verbindungen) das

Volutinbildungsvermogen anregen oder die Volutinsynthese ermoglichen. Da spater

diese Stoffe zuweit abgebaut sind, kann die Zelle kein neues Volutin bilden. In

garenden Hefen befindet sich das Volutin in feiner Verteilung an den Vakuol-

wanden. Die Gegenwart von Zucker bringt es bei normalen Zellen fast plotzlich

in diesen Zustand und in diese Lage, so daB. die Vakuole die Bildungsstelle des Alko-

hols und der CO3 sein diirfte. Je mehr Volutin, desto besser ist die Triebskraft der

Hefe; untergarige Bierhefe hat stets mehr Volutin, als die gewohnliche PreBhefe.

Bei Gegenwart von bestimmten Salzen als Reizstoffe oder Nahrstoffe wird die Volutin-

bildung stark angeregt. Das Dikaliumphosphat erwies sich als ein spezifischer „Volutin-

bildner"; Peptonzusatz zur Wiirze erhoht bedeutend den Volutingehalt. Das Volutin

entsteht in volutinfreien Zellen in Form sehr kleiner Tropfchen. Eine Vermehrung

des Volutingehalts findet meist durch Teilung vorhandener Volutintropfen und

darauf folgende VergroBerung statt. Die Tochterzellen erhalten es anfangs stets

durch Einwanderung aus der Mutterzelle. Die Sporen besitzen einen Teil des Volutins,

der spater den Anfangsgehalt in den SproBzellen bilden diirfte. Das Volutin bleibt

in den ohne Hitze getrockneten Hefen erhalten; beim Erhitzen lebender Zellen ver-

schwindet es bereits bei 60° C. Bei 30** C bleiben in friihzeitig sterbenden Zellen

(Bierhefe z. B.) Hohlkugeln zuriick, die sich nicht mehr oder nur in der Mitte noch

rot farbten. In hefefressenden Amoeben sammeln sich Fett und Volutin aus den

Hefen an, werden also schwer oder nicht verdaut. Bei Kulturhefen zeigte

sich: Das Volutin ist sicher das Garungsenzym selbst oder dessen Muttersubstanz;

fiir dies spricht die starke Verteilung der Volutintropfchen wahrend ihrer Tatigkeit.

Bei Kahmhefen steht es vielleicht mit der oxydierenden Tatigkeit im Zu-

sammenhang. Bei manchen Milchsaurepilzen "ergab sich eine Beziehung

zwischen Volutin und Sauerung, bei manchen Essi gpilzen scheint es ebenso

betreffs der Essiggarung zu sein. Das Volutin in den verschiedenen Pilzgruppen

scheint demnach verschieden zu sein. Die Metachromiasie wiirde in diesem Falle

eine allgemeine Reaktion fiir eine bestimmte Enzymgruppe sein. Wenn es sich be-

statigen soUte, dafi manche Milchsaurepilze stets das Volutin sind, so wiirde dies das

Fehlen bestimmter Enzyme andeuten. Matouschek (Wien).

Jaap, 0. Weitere Beitrage zur Pilzflora der Schweiz. (Annal. mycol.

XV, 1917, p. 96-124)
Der bekannte Sammler bietet in diesem Beitrag wieder einen Teil der Schweizer

Flora dar, den er in den Jahren 1910 und 1913 gesammelt und dann bestimmt hat-

Unter der groBen Menge, die gesammelt sind. finden sich vor alien Dingen Uredineen
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und Fungi imperfecti. Ferner sind eine Anzahl von Sphaeriales darunter, sowie

Uredineen und Myxomyceten. Neu sind die folgenden: Belonidium cirsiicola, My-

cosphaerella alnobetulae, M. salvatoreensis, Pleospora lantanae, Melanconis alnicola,

Phyllosticta aspleni, Phoma cirsiicola, Septoria primulae latifoliae, Ramularia aspleni,

R. delphinii, R. scabiosae, Gyroceras resinae und Sclerotium alpinum.

Mochte es dem Verfasser gelingen, noch weitere Beitrage zur Flora der Schweiz
r

zu liefern. G. L i n d a u (Dahlem).

Jaap, 0. Verzeichnis beiTriglitz in der Priegnitz beobachteten Fungi

imperfecti. (Verh. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg LVIII. 1916.

Dahlem-Steglitz bei Berlin 1917. p. 6—54.)

Im AnschluU an die in d. Verb. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg veroffent-

lichten Verzeichnisse der bei Triglitz beobachteten Peronosporeen (1897), Ustilagineen

and Uredineen (1900), Hymenomyceten (1903), Myxomyceten (1909) und Ascomyceten

(1910) laBt der Verfasser eine Aufzahlung der dort von ihm gesammelten Fungi

imperfecti nebst Beschreibung einiger neuen Arten folgen. Derselbe hat im ganzen

104 fiir die Wissenschaft n e u e Arten aufgefunden, namlich: Phoma hiemalis Died.,

t Ph. vexans v. Hohn., Ph. epilobii-parviflori Died., Ph. artemisiae Died., Dendro-

phoma sarothamni Died., Aposphaeria gregaria Died., A. nigra Died , A. popuUna

Died., Mycogala muscicola Jaap, Pyrenochaeta Jaapii Died., P. centaureae Died.,

_ Phomopsis pardalota Died., P. conii Died., Sclerophoma salicis Died., So. betulae Died.,

Sc. pruni Died., f Sc. dulcamarae v. Hohn., Dothiorella frangulae Died., D. irregu-

laris Died., Fusicoccum taxi Died., F. juglandinum Died., F. forsythiae Died., Myxo-

fusicoccum salicis Died., M. microsporum (Died.) Jaap, M. coryli Died., M. depla-

natum Died., M. betulae Jaap, M. alni Jaap, M. nibi Died., M. mali Died.,^M. aucu-

pariae Died., M. euonymi Jaap, M. tihae Died., M. salviae Died., f Cytospora furva

V. Hohn., C. subcorticans Died., C. Kerriae Died., C. vaccinii Died., Coriothyrium

Jaapii Died., C. viburni Died., Aposphaeriopsis gregaria Died ,
Haplosporella betulae

I>ied., H. minuta Died., H. rhamni Died., Ascochyta hepaticae Died., A. hesperidis

Died., A. malvae Died., A. cirsii Died., A. cichorii Died., Diplodina lupuli
Jaap, D. conii Jaap, D. verbasci Died., D. samaricola Died., Ascochytula salviae

Jaap, Aposphaeriella gregaria Died., Diploplenodomus malvae Died., Microdiplodia

juuci Died., M^ carpini Died., M. betulae Jaap, M. fraxini Died., M. rosarum Died.,

Diplodia lunariae Jaap, D. rhamni Jaap, Botryodiplodia forsythiae Jaap. B. cerasi

Jaap, B. hederae Jaap, Stagonospora Jaapii Died., Render onia pruni Died., H. vitis

(West) Sacc, Hendersonula pini Died.. Camaros^orium betulinum Died.. Septoria

festucae Died., S. tulipae Died., S. pamassiae Died., Rhabdospora Diedickei Jaap,

Cytosporina rubi Died., C. lonicerae Died., f Harposporella eumorpha v. Hon., Lepto-

thyrium phragmitis Died., Leptostroma equiseti Jaap, Discella ribis Died., M y x o -

porella salicis Jaap, Marssonina salicis purpureae Jaap,

Oedocephalum griseobrunneum Jaap, Cylindrophora
Liadaviana Jaap, Verticillium microsporum Jaap, D i p I o -

rhinotrichum olivaceum Jaap, Didymaria Lindaviana Jaap, M y c o -

gone Lindaviana Jaap, M. Jaapii Lindau, Blastotrichum equi-
seti Jaap, Ramularia ptarmicae Lindau, Helicomyces t r i g li t zi e n s i s

Jaap, Coniothecium lecanorae Jaap, Torula Jaapii Lindau, Hormiscium vulpinae

Lindau, Trichosporium herbarum Jaap. Verticicladium aci-

cola Jaap. Diplococcium cyHndricum Jaap. Coniosporium anaptychiad Lindau,

Hymenula rhodella Jaap, H. aurantiaca Lindau. CylindrocoUa acicola

Jaap und Vermicularia microspora. Von diesen bei TrigUtz vom Ver-
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fasser aufgefundenen neuen Arten sind die meisten bereits friiher schon besonders
in D i e d i c k e

, Pilze Brandenburgs IX. beschrieben worden, die mit einem f be-
zeichneten werden an anderem Orte erst von von Hohnel beschrieberl werden,
die gesperrt gedruckten dagegen sind vom Verfasser mit Beschreibungen in deutscher
Sprache versehen. AuBer diesen neuen Arten hat der Verfasser bei Triglitz mehrere
neue Arten naciigewiesen, von denen besonders Vestergrenia umbellata (Vestergr.)
Sacc. et Syd., Dinemasporium fimeti Plowr. et PhiU.. Pestalozziella geranii pusiUi
C. MaB, Ramularia matronalis Sacc, Helicoon politulum (Schulzer) Lindau, Isaria
lecaniicola Jaap und Dendrodochium aemginosum zu erwahnen sind. Viele der neuen
und seltenen Arten sind in der vom Verfasser herausgegebenen Sammlung „Fungi
selecti exsiccati" verteilt worden. q tj

^

Ludi, W. Uber die Zugehorigkeit des Aecidium Petasitis Sydow.
(Mitteil. d. naturforsch. Gesellsch. Bern, Sitzungsber vom 20 V
1916.)

Verfasser meint, das genannte Aecidium gehore in den Entwicklungskreis
einer auf Festuca pulchella lebenden Puccinia-Art, die dem Typus der poarum ahnle.
Mit den Teleutosporen derselben konnten Petasites niveus, P. officinalis und P. albus
mit Erfolg infiziert werden. Bei Tussilago farfara trat nach Bildung kieiner Pykniden-
gruppen bald ein Stillstand in der Weiterentwicklung des Pilzes ein. Er wird Puccinia
petasitis pulchellae genannt. M a t o u s c h e k (Wien).

Lindau, G. Die hoheren Pilze (Basidiomycetes). (Kryptogamenflora
fiir Anfanger. Eine Einliihrung in das Studium der blutenlosen
Gewachse fiir Studierende und Liebhaber. Herausgegeben von
Prof. Dr. G. Lindau. 1 Band.) 2. durchgesehene Auflage. 8°.
Vlir und 234 Seiten. Mit 607 Figuren im Text. Berlin (Julius
Springer) 1917. Preis: gebunden M. 8.60.

Die erste Auflage des ersten Pilzbandes der ..Kryptogamenflora fur Anfanger"
.erschien 1911. DaC schon jetzt eine Neuauflage jotig geworden ist, beweist,
daB dieselbe von den Sammlern und Freunden der hoheren Pilzwelt gem gekauft
worden ist und sich gut eingefiihrt hat. Nach der Angabe im Voi^vort zur
zweiten Auflage ist im Text fast nichts geandert worden, nur die fengen Schliissel
smd durch das Einsetzen der Untergattungeu und Wiederholea der Zahlen so er-
leichtert worden. daB die Beniitzung der Tabellen vereinfacht ist. Wesenthche Ver-
anderungen in der Benennung der Arten haben sich nicht ergeben. Leider hat der
Verfasser bei den ersten Familien (Corticiaceen und Thelephoraceen) die wertvolle
Arbeit Brinkmanns uber die westphalischen Thelephoraceen, die kiirzhch
erschien, mcht mehr benutzen konnen. In der niichstea Auflage durfte d,e dadurch
verbleibende Lucke ausgefiiUt werden. Im Gattungsverzeichnis sind die gebrauch-
hchsten Synonyme zugefugt worden, wie das schon in den andem, spater erschienenen
Banden der Kryptogamenflora geschehen ist.

Es ist anzunehmen, daB auch die neue Auflage gern von Sammlern und Freunden
der Pilzwelt erworben und dadurch das Pilzstudium weiter gefordert werden wird.

G. H.

Murr, J. Zur Pilzflora von Vorarlberg. (Osterr. Botan Zeitschr LXVI
1916, p. 88-94.)
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Der Hutpilzflora von Vorarlberg ist bisher nur wenig Aufmerksamkeit ge-

schenkt worden. P. Rick scheint bei seinen Forschungen uber die Pilzflora dieses

Gebietes entweder gewisse Gattungen speziell die unterirdisch lebendcn und die

holzbewohnenden bevorzugt oder' seine Studien vorzeitig abgebrochen zu haben,

so da6 selbst fiir manche weitverbreitete Arten bisher keine Angaben aus Vorarlberg

vorlagen. Der Verfasser gibt in der vorliegenden Mitteilung die Aufziihlung dcs

von St. Kaiser und ihm selbst aufgebrachten Materials, dessen Bestimmung,

respektive Revision J. Poll bisweilen in Verbindung mit G. Eresadola iiber-

nahm. Unter den 147 aufgefiihrten Arten werden 110 neu fiir Vorarlberg bezeichnet,

von denen eine Anzahl nach den bishcrigen Veroffentlichungen auch fiir ein weiteres

als das bezeichnete Gebiet neu waren. 11 Arten sind bisher nur in Siidtirol gefunden

worden und 13 Arten sind in Tirol noch nicht beobachtet worden. G. H.
r

Negrer, F. W. Experimentelle Untersuchungen uber RuCtaupilze.

(Flora N. F. X, der ganzen Reihe 110. Bd., 1917, p. 67—139. Mit

31 Abbild. im Text.) /

Als bestes Referat der interessanten Untersuchungen geben wir hier die vom

Verfasser am SchluG gemachte Zusammenfassung der Ergebnisse wieder:

1. Es ist unrichtig, wenn, was fast allgemein geschieht, die in der Natur

auftretenden RuBtauuberziige als etwas Einheitliches (individuelles) auf-

gefaBt werden. In weitaus den meisten Fallen — auBer etwa bei den

schwarzen Krusten des Gewachshausrufitaus (Fumago vagans) — handelt

es sich um ein Gemenge von mehr oder weniger zahlreichen Pilzarten,

die auf den honigtaubedeckten Blattern nebeneinander wachsen und eine

scheinbar einheitliche Pilzdecke bilden.

2. Als Bestandteile einer RuBtaudecke kommen in Frage:

a) Allverbreitete Schimmelpilze, z. B. Dematium puUulans, Clado-

sporium herbarum, zuweilen auch Penicillium-Arten, Botrytis

cinerea, femer Hefen, Bakterien.

b) Gewisse, offenbar dem zuckerreichen Substrat, besonders angepaBte,

epiphytisch lebende und ziemlich regelmaBig wiederkehrende Pilze»

z. B.: Coniothecium-Arten, Atichia glomerulosa (diese beiden nicht

Myzelfaden bildend), femer Hormiscium pinophilura,Triposporium sp.

und andere, die bisher nur unvollstandig identifiziert werden konnten.

c) Wahrscheinlich auch viele andere Pilze, deren Sporen zufallig durch

den Wind iibertragen auf ein honigtaubedecktes Blatt fallen, hier

keimen und ein (meist steriles) Myzel bilden.

So gelang es z. B. durch Aussaat des Myzels von Bulgaria polymorpha,

Heipotrichia nigra, Xyllaria hypoxyllon u. a. in konzentrierten Zucker-

losungen (hangenden Tropfen) Myzelien zu erzielen, welche den RuBtau-

vegetationen in jeder Hinsicht glichen (dicke, braune, schwarze Zellschnure,

braune, schleimumhiillte Zellklumpen u. dergl.).

3. Der Umstand, daB eine RuBtauvegetation in weitaus den meisten Fallen

aus'mehreren — wenn nicht vielen — verschiedenen Pilzarten zusammen-

gesetzt ist, erklart, warum man bei einfacher — deskriptiver — Unter-

suchung einer RuBtaudecke den Eindruck erhalt. dafi der betreffende

RuBtaupilz auBcrst Vielgestaltig sei. Dieser Fehler ist von den myko-

logischen Systematikem haufig gemacht worden. Fruktifikationen der

eine RuBtaudecke zusammensetzenden Pilze wurden als zusammengehorig
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angesehen und als verschiedene Fruchtformen eines und desselben Pilzes

angesehen, z. B. Atichiapolster, Coniotheciumklumpen mit fadenbildenden
*

Pilzen.

Ob die von T u 1 a s n e beschriebene auBerordentliche Vielgestaltigkeit

des Capnodium salicinum zu Recht besteht oder auch nur eine scheinbare

und auf Zusammenauftreten mehrerer verschiedener Pjlze zuriickzufuhren

ist, mussen weitere Untersuchungen lehren.

4. Es ist sinnlos, RuStauiiberziige im Herbarium aufzubewahren und nur

auf Grund mikroskopischer Untersuchung irgendwie zu benennen. Eine

sichere Bestimmung der den ruBtaubildenden Pilze ist nur moglich an
der Hand von Reinkulturen. Die Zusammensetzung wechselt von Fall

zu Fall, wenn auch gewisse Arten mit einiger Regelmafiigkeit immer
wiederkehren. G. H.

Otto, H. Untersuchungen iiber die Auflosung von Zellulosen und
Zellwanden durch Pilze. Dissertat. Berlin 1916. 42 S.

Das Untersuchungsmaterial waren die Gattungen Aspergillus, Mucor, Peni-

cillium, Stemphylium und verwandte, doch keine typischen Holzpilze.

Die Auflosung wurde studiert an echter Zellulose (Loschpapier) , an natiirlichen

Zellulosen pflanzlicher und auch tierischer Herkunft, an Hydrat-, Hydro- und Oxy-
zellulosen. Im allgemeinen ergab sich; Die dargereichte Zellulose nahm ab im Ver-
haltnis der Myzelzunahme. Als Ubergangsstadium findet man Korrosionsfiguren
bei der teilweisen Auflosung vor. Die Zellulose kann sogar ganz verschwinden. Die
Auflosung der ZfUulose erfolgt durch die regulatorisch ausgeschiedenen hydrolytisch
spaltenden Enzyme. Die gleichen Pilze vermogen die oben genannten Zellulosen

insgesamt zu spalten, ein Zeichen, daB die hydrolytische Trennung in den Atom-
gruppen erfolgt. Die echte Zellulose (Loschpapier) wurde durch die untersuchten
Pilzarten und auch durch hohere, auf faulenden Pflanzenstoffen lebende Arten nicht

zersetzt. Recht resistent gegen Pilze erwiesen sich stets die verkorkten' und kutini-

sierten Membranlamellen, also sind sie ein sehr wirksamer Schutz gegen das Ein-
dringen von Pilzhyphen. Die Pilze entziehen den verholzten Membranen inkrustierende
Stoffe; der von diesen zuruckbleibende Teil aber schiitzt die Zellulosegrundlage vor
ganzlicher Auflosung durch das Enzym. Beim Angriffe des Losujigsmittels kommt
es zur Entstehung von Membranfibrillen (voriibergehend), aber diese verfallen zuletzt

doch der Auflosung gerade so wie das Medium, das sie zusammenhalt.

Matouschek (Wien).

Paravicini, E. Untersuchungen iiber das Verhalten der Zellkerne
bei der Fortpflanzung der Brandpilze. (Annal. mycol. XV, 19l7,

p. 57—96.)
h

Verfasser untersuchte die Ustilagineen auf das Verhalten der Kerne ihrer Zellen,

urn die Befruchtung nachzuweisen. Brefeld hatte die Ustilagineen als ungeschlecht-
lich bezeichnet. weil er der Kemfrage keine Beachtung widmete. Sie besitzt aber
fur die Ustilagineen besondere Wichtigkeit bei den Promycelien. Diesem Vorkommen
ist die Arbeit gewidmet und zwar bei den Ustilagineen undTiUetieen. In alien Fallen
lieO sich nachweisen, daB in gewissen Zellen durch Resorbierung der Teilwand oder
durch Bildung einer seitlichen Dberleitung zwei Kerne entstehen, die verschiedenen
Ursprung haben und konjugierte Kerne darstelien.
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Bei den einzelnen Arten ist das Entstehen der konjugierten Kerne verschieden,

und es ist nicht der Ort, hier im einzelnen aufzuzahlen, wie sie entstehen. Jedenfalls

setzt sich der Sexualakt der Ustilagineen aus zwei zeitlich getrennten Vorgangen

zusammen, dem Kerniibertritt bei der Kopulation einerseits und der Kernverschmel-

zung bei der Sporenbildung andererseits.

Somit ist erwiesen, daB bei den Ustilagineen eine Sexualitat stattfindet und
daB diese ihren Hauptausgangspunkt bei dem Verhalten der Promycelien hat.

G. Lindau (Dahlem).

Patouillard, N. Champignons des Philipines communiques par

C. F. Baker II. (The Philipp. Journ. of Sci. C. Botany X, 1915,

p. 85—98.)

Die hier aufgefiihrten Pilzarten sind samtlich auf der Insel Luzon gesammelt

worden und nur Basidiomyceten. Die Zahl derselben ist 95. Neu darunter sind

Septobasidium laxum auf den Schildlausen der Stiele von Astronia Cumingiana und
Septobasidium spec, auf denen der Blatter von Celtis luzonensis, Hymenochaete
pavonia, Duportella, neue Gattung, nahe verwandt und analog den Gattungen

Stereo- und Hymenochaete, aber besitzt hyaline Sporen, mit den Arten D. velutina

und D. Raimundoi, Leuroporus ameides, Microsporus affinis Nees var. fasciatus,

Leptoporus Bakeri, L. armatus, Hexagona lachnochaeta, Elmerina foliacea, Daedalea

philippensis, Ganoderma Bakeri, G. plicatum und Crinipellis fragilis. Bei einigen

alteren Arten finden die Beschreibungen derselben erganzende Bemerkungen,
meist aber sind nur die Namen und Fund- und Standorte angefiihrt. G. H.

Sydow, H. und Sydow, P. Novae iungorum species XV. (Annal.

mycol. XV, 1917, p. 143-148.)

Es werden eine Anzahl von Arten von Ustilagineen, Uredineen, Ascomyceten
und Fungi imperfectae aus alien moglichen Landem beschrieben. Darunter ist neu
die Microthyriacee Actinomyxa. , G. L i n d a u (Dahlem).

TheiBen, F. Die Trichothyriazeen. (Beih. z. Botan. Centralbl. II. Abt.

XXXII, 1914, p. 1-16. Mit Taf. I u. 3 Abbild. im Text.)

Per Verfasser halt es fiir notwendig, fiir Trichothyrium Spegr und fiir einige
wie diese Gattung gebauten Pilie eine eigene Familie aufzustellen, da sie sowohl
von den Perisporiazeen als von anderen in Betracht kommenden Familien wesent-
ich abweichen. Die Gehause sind mit einer zentral-apikalen Papille versfehen, welche
deutlich durchbohrt ist. Das Ostiolum ist deutlich vorgebildet und entsteht nicht
uurch unregelmiiBige Verwittenmg apikaler Zellgruppen wie bei Mehola, Dimerina usw.
Schwerwiegender noch ist der tj-pisch-radiare Ban der Gehausemembran, so\vie der
mstand, dafi die Gehause aus zwei verschiedenartigen Halften zusammengesetzt

smd. Der vom Verfasser gegebenen Aufzahlung der Trichothyriaceen sendet derselbc
emen kurzen Abschnitt voraus, in welchem er die „Species excludendae" behandelt.
u diesen gehort Trichoth5rrium chilense Speg., welche nach T h e i fl e n zu einer
euen Gattung Trichopeltina der Trichopelteaceen gehort; femer Trichothyrium
ryadis Rehm, das zu den Microthyriazeeu gehort und entweder zu Calothyrium

"<ier Microthyrium gestellt werden muB. Von den Trichothyriaceen gibt der Ver-
'asser folgende Ubersicht:
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• Trichothyriaceae Theiss.

Thallus vegetativus superficial! s, hyphoideus vel ± membranacus. Perithecia
superficialia, integra. papillata. ostiolata, cupulata, textura radiato-prosenchymatica,
e membranis duabus hemisphaericis et aequatorialiter junctis formata. Asci octospori.

1. Trichothyrium Speg.
Thallus et perithecia ut supra, sporae hyalodidymae.
Art en: Tr. sarciniferum Speg., serratum Speg., jungermanhioides Rac,

dubiosum (Bom. et R.) Theiss. und alpestre (Sacc.) Theiss.

2. Trichothyriella Theiss. n. gen.
Thallus hj^hoideus (an semper?). Sporae phaeodidymae. Asci aparaphysati.
Art: Tr. quercigena (Berk.) Theiss.

3. Trichothyriopsis Theiss.
Sporae hyalinae, biseptatae; reliqua ut in Trichothyrio.

Art: Tr. densa (Rac.) Theiss.

4. Loranthomyces v. Hohn.
Mycelium nullum. Perithecia libera, stromati crustaceo insidentia. Sporae

hyalodidymae.

Art: L. sordidulus (Lev.) v. Hohn.
Die Arten werden dann vom Verfasser mit Angabe der Synonyme, wo solche

vorhanden ^ind, den Nahrpflanzen, Fundorten und Sammlern genau beschrieben,
am Schlufi der Gattung Trichothyrium auch das zweifelhafte Tr. asterophorum
(B. et Br.) v. Hohn. Die Textfigur stellt Trichothyriella quercina (Berk.) Theiss.
vor und die Figuren der Tafel beziehen sich auf Trichothyrium dubiosum, sarcini-

lerum und alpestre. G. H.

Theifien, F. und Sydow, H. Die Gattung Parodiella. (Annal. mycol.
XV, 1917, p. 125—142.)

Die allgemein zu den Perisporiaceen gerechnete Gattung wurde von Theissen
mit Botryosphaeria zu den Pseudosphaeriaceen gestellt. Den Gattungstypus nahm
S'pegazzini an in der Art P. perisporioides, die er von Dothidea zu Parodiella ver-

setzte. Die beiden Autoren unterscheiden folgende Arten: P. perisporioides, P.

reticulata n. sp., P. paraguayensis, P. Spegazzinii n. sp., P. Griffitlisii n. sp.. P.

manaosensis, P. caespitosa, P. baccharidicola.

Ausgeschlossen sind: P. melioloides ist eine Perisporiacee, P. Schimperi. =
Aphysa rhynchoesiae (Kalch. et Cke.) Th. et S., P. mucunae = Epiphyma mucunae
(Rac.) Syd., P. aceris, P. Ulesi := Englerulaster, P. Negeriana = Englerula Negeriana
Syd., P. viridescens == Hypoplegma n. gen.. P. simillima ist eine Sphaeriacee, P. tara-

potensis = Henningsomyces tarapotensis (Henn.) Th. et S., P. nigrescens gleich der

vorigen, P. pseudopeziza = Pseudoparodia n. gen., P. setulosa = Dimerosporina,
P. brachystegiae = Chrysomyxa n. gen.. P. bauhiniarum = Rhizotexis n. gen..

P. circinata = Phyllachora. P. puncta = Catacauma punctum (Cke.) Th. et S., P. congre-

gata vielleicht zu Phaeosphaerella, P. Banksiae ist keine Parodiella, P. fnicticicola

= Otthia fnicticicola (E. et E.) Th. et S.

Dazu kommen noch 5 Arten. die Verfasser nicht gesehen haben.

G. Lindau (Dahlem).

Turconi, Mol. e Maffei, Luigri. Note Micologiche e fitopatologiche.

Ser. seconda:

I. Un nuovo genera di Ceratostomataceae.
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II. Due nuovi micromiceti parassiti della Sophora japonica Linn,

(Atti del R. Jnstit. botan. dell'univ. di Pavia, 1913, p. 143-149,

1 tav.)

Auf alten Kastanienblattern fand man bei Varazze in Ligurien die neue Gattung

Chaetoceratostoma, mit der Art Ch. hispidum. Die Diagnose derselben lautet:

Perithecia typice setosa, superficialia, subcarbonacea, atra, rostello longo, cylindraceo

praedita; asci ellipsoidei vel obovoidei, subsessiles, aparaphysati, octospori. Sporidia

plerumque globosa-cnboidea, continua, fusca. — Die anderen zwei neuen Pilze sind:

Macrosporium Sophorae (in foliis vivis Sophorae japonicae in hort. bot. Ticinensi)

und Gibberella Briosiana (in ramulis Sophorae japonicae, ibidem).

Matouschek (Wien).

WoUenweber, H. W, Fusaria entographice delineata. (Annal. mycol

XV, 1917, p. 1-56.)

Die hier beschriebenen Abbildungen sind gleichzeitig ausgegeben als eine Samm-

lung von 509 mit Text versehenen Tafeln. Davon sind 442 Fusarien abgebildet,

von denen 180 verschieden sind. Die iibrigen unterscheiden sich von Fusarium und

gehoren mindestens 20 verschiedenen Gattungen von Fungi imperfecti an, wie Ramu-

laria. Cylindrocarpon, Gloeosporium, Hymenula usw. Etwa 200—300 Namen aus

der Gattung Fusarium sind zu streichen.

Deshalb umfassen die 509 Zettel die Namen aller moglichen, zu Fusarium

gerechneten Arten, unter denen sich 95 Arten und 16 Varietaten befinden. Es schUeBen

sich dann die Fusaria excludenda an und die synonymen oder auszuschliefienden

Fusaria, welche in 21 verschiedene Gattungen gehoren. Es folgt dann eine Auf-

zahlung der Nahrpflanzen, auf denen die Fusarien vorkommen, und endhch die

Beschreibungen der neuen Arten und Varietaten, unter denen sich folgende befinden,

wenn wir von denen absehen, die bloB in eine andere Gattung versetzt sind :
Neonectria

ramulariae, Fusarium aquaeductum var. pusillum und var. volutum, F. dimerum

var. majusculum, F. uncinatum, F. salicis var. pallas, F. congoense, F. sarabucinum

var.coeruleum, F. polymorphum var. pallens. F. citrinum, F. solani minus. Cylindro-

carpon ianthothele.

Verfasser wird fur spater noch in einer besonderen Arbeit die weitere Ein-

teilung der Gattung bringen, sowie die Beschreibung der Arten. Eine stattliche Zahl

von Arten wurde in die richtige Gattung iibergefiihrt.

Eine verdienstUche und miihsame Arbeit hat damit der Verfasser iibemommen

und zum teilweisen Ende gefiihrt, die nicht bloS im ganzen, sondern auch im einzelnen

beachtet und berucksichtigt werden muB. G. L i n d a u (Dalilem).

Anders, J. Die Strauch- und Blattflechten Nordbohmens. (Mitteil.

der Nordbohm. Ver. fur Heimatf. und Wanderpflege, Leipa XL,

Heft 2;3, 1917.)

Der Verfasser wendet sich wieder den Flechtenstudien zu und ist bestrebt.

unsere Kenntnisse von der nordbohmischen Flechtenwelt zu vertiefen. 'Schon fruher

hat er auf die Flechtenflora dieses Gebietes hingewiesen. und er erganzt in der vor-

liegenden Mitteilung diese Angaben durch eine Aufzahlung von Arten, die er in den

letzten Jahren gefunden hat. So gibt er 32 'Arten Cladonia nebst zahlreichen Formen

an, die er im Gebiete gefunden hat, nebst vielen anderen Arten, die hier nicht erwahnt

werden konnen, G- L i n d a a (Dahlem).
a

Hedwi^a Band LX,
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Familler, Ig-n, Die Lebermoose Bayerns. Eine Zusammenstellung
der bisher bekanntgewordenen Standortsangaben. (Denkschr. d.

Kgl Bayr. Botan. Gesellsch. in Regensburg XIII, N. F, VII, 1917,

p. 153—304.)

Da eine Zusammenstellung der Lebermoose Bayerns bisher fehlte, so wird der
vorstehende Versuch einer solchen von alien sammelnden Bryologen mit Freuden
begruBt werden. Eine VoUkommenheit wird man selbstverstandlich hier nicht er-

warten konnen. Es soil nur die Grundlage geschaffen werden fiir weitere Forschungen
und kommenden Hepatikologen einen Teil der Muhe zu ersparen, die aufzuwenden
war, um einen tJberblick uber die Lebermoose Bayerns zu ermoglichen.

Die Abhandlung bringt zuerst einen kurzen historischen Uberblick, in welchem
die verstorbenen und die noch lebenden Sammler von ba5rrischen Lebermoosen
genannt werden und die Literatur, in welcher Lebermoose aus Bayem erwahnt
werden, und die herausgegebenen Sammlungen, in denen bayrische Lebermoose
aufgenommen sind, zitiert werden. Den Hauptteil der Abhandlung nimmt die Auf-
zahlung der Arten ein, bei denen die Fundorte nach Gebieten in gleicher Weise ein-

geteilt werden, wle bei der Bearbeitung der Laubmoose Bayerns (Denkschr. d. Kgl.
Bayr. Bot. Ges. in Regensburg N. F. V, 1911). In bezug auf die Systematik und
Nomehklatur schlieCt dieselbe sich zum groBten Teil der Arbeit von Karl M ii U e r

„Die Lebermoose" an. Um fiir manche Zwecke eine leichtere Ubersicht zu ermog-
lichen in bezug auf die vertikale Ausbreitung, wie auch nach den Hohenregionen,
wird dann der Inhalt der Aufzahlung in tJbersichtstabellen noch einmal zusammen-
gefaBt. In der ersten Tabelle werden die Arten nach den geologischen Formationen,
in der zweiten nach den Hohenregionen zusammengestellt. SchlieBlich wird noch
ein Vergleich versucht, in dem die bayrische Lebsrmoosflora jener der unmittelbar
angrenzenden Lander gegenubergestellt wird. Aus diesem Vergleich ergibt sich die
SchluBfolgerung, daB Bayern auch in bezug auf seine Lebermoosflora gegen die
anderen durchforschten Gebiete Deutschlands und Osterreichs nicht zurucksteht.

G. H.

Gyopffy, J. Beitrage zur Moosflora des Bala^ton-(PIatten-)Sees und
seiner Umgebung. I. mit 1 Tafel mit 16 Abbild. (Magyar Botanikai
Lapok Bd. XV, p. 235-242. 1916.) •

,
m

Verfasser hat sich die bryologische Erforschung der Umgebung des Plattensees
in Ungarn vorgenommen. welche (soweit Referent die Gegend am sudlichen Telle
des Sees durch einen Aufenthait in Kesthely und Tapolcza im September 1917 kennen
lemte) schon durch die geologischen (vulkanischen) Terrainverhaltnisse eine ganz
lohnende Aufgabe ist. Er beginnt die Beitrage mit einer ausfuhrlichen anatomischen
Beschreibung der geschlechthchen und ungeschlechtUchen Generation der seltneren
Fontinalis hypnoides. welches bei Tapolcza haufig fruchtend vorkommt,
und zwar in einem Teich, der auch im Winter bis auf + 16 C « erwarmtes Wasser
enthalt. Am Plattensee erreicht diese Art nach dem Verfasser den ostlichsten Punkt
ihrer Verbreitung in Europa; auch kommt sie zerstreut in Deutschland und siidlich

bis nach Oberitalien vor, ferner ist sie in Bohmen. Niederosterreich, Krain und Mahren
nachgewiesen.

{BekannUich reicht aber ihrVerbreitungsareal auch ostlich weiter iiber Finnland
bis nach Sibirien hinein, sowie Japan und Nordamerika. Anmerkung des Referenten.)

In Band XV, p. 87 derselben Zeitschrift macht Verfasser die Mitteilung, daB
er bei Kolozsvar in Ungarn einen neuen Moosbastard zwischen den Eltem von Funaria
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hygrometrica Q X Physcomitrium pyriforme c5 aufgefunden hat. Auch in einem

Exemplar war die Kombination Physcomitrium pyriforme Q x Funaria hygro-

metrica (3 zu erkennen.

Seite 90 derselben Zeitschrift ist vom Verfasser noch die Mitteilung gemacht,

daB die monotypische Lebermoosgattung Bucegia jiingst ebenfalls in Nordamerika

{British Columbia) gesammelt wurde und mit der rumanischen und Tatra-Art B. roma-

nica identisch ist. Max Fleischer- Dahlem.

Pottier, Jacques. Sur la Dissymetrie de structure de la feuille du

Mnium spinosum (Voit.) Schwagr. Berne (imprimerie Buchler & Co.)

1917.

Die Untersuchungen der Asymmetric der Blattrippe von M. spinosum sind

an dem Material, welches vom Verfasser im Berner Oberland bei Kandersteg gesammelt

wurde, vorgenommen. In sehr breiter Weise sind zuerst die technischen Vorberei-

tungen zur Anfertigung der Mikrotomschnitte sowie deren Fixierungsmethoden usw.

geschildert, auBerdem werden noch die vielen Schnittversuche erwahnt, um Klarheit

zu bekommen, ob die Asymmetrie immer, wie meist beobachtet, rechtsseitigoderauch

Unksseitig in der Rippe auftritt. Eingehend wird sie an zwei verschieden groBen

Laubblattern der c3 Pflanze studiert, dadurch daC der Verfasser ein groBeresLaubblatt

in 340 Querschnitte und ein kleineres in 230 Schnitte zerlegt, von denen jeder Schnitt

gezeichnet wird, davon sind aber nur 25 Ansichten in den Tafeln reproduziert worden.

Aus diesen Serienschnitten laBt sich nachweisen, daB in ein und demselben Blatte

ein mehrfacher (3—4facher) Wechsel von rechts- nach Hnksseitiger Asymmetrie statt-

findet, der gegen die Spitze immer ausgesprochener als in der unteren Blatthalfte

ist und auBerdem mit den Windungen der Blattrippe genau korrespondiert. so daS

einer Rechtskriimmung der Rippe auch eine rechtsseitige Asymmetrie entspricht.

Die Ursache der Rippenasymmetrie ist also durch die Schlangeiung der Blatt-

rippe verursacht, welche nach der Spitze zu immer deutlicher wird. Und welches

ist die Ursache der geschlangelten Blattrippe? Dieselbe ist nach dem Verfasser

durch das Wachstum der zweischneidigen Scheitelzelle des Blattes verursacht und

bedingt. Denn je groCer das interkalare Wachstum ist— wie gegen die untere Halfte

des Blattes —. desto weniger und schwacher ist die Rippcnschlangelung ausgepragt

und mithin auch die Asymmetrie der Blattrippe. Die Arbeit ist durch 28 Figuren.

welche meist Rippenquerschnitte in 300 und 450facher VergroCerung darstellen,

erlautert. Max Fleischer (Dahlem).
.

Schiffner, V. Cber Lophozia Hatscheri und L. Baueriana mit-

1 Sammelabbildung. (Osterreichische Botanische Zeitschrift LXVI,

1916, p. 83-88.)

In diesem Aufsatz wird gegen die Vereinigung der zwei Artcn Lophozia Hatscheri

aus Patagonien und der L. Baueriana in Mittel- und Nord-Europa sowie Nordamerika

vorkommend, Stellung genommen. An Hand der beigefiigten Zeichnung wird gezeigt,

daB keine derartige Gleichheit zwischen den zwei Arten besteht, um die Vereinigung

zu einer Art zu rechtfertigen, wie sie Karl M ii 1 1 e r in Rabenh. Krypt. FI. II

wieder vorgenommen hat. Fiir die Tatsache der groBen morphologischen Ahnlichkeit

solcher durch sehr entfemte Standorte und oft weite Meere getrennte Pflanzen, gibt

Verfasser drei Moglichkeiten als Erkliirung an:
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a) beide sind gemeinsamen Ursprungs und die weitverbreitete Stammform
ist aber an den zwischenliegenden Orten aus irgend welchen Grunden
ausgestorben, oder

b) eine Verschleppung der Sporen usw. durch Wind, Wasser oder lebende

Wesen und

c) durch Konvergenzerscheinungen.

Da der siidliche Standort vom nordlichen gegen 11000 km getrennt ist und in der

ganzen Andenkette kein Zwischenstandort bekannt ist, widerstrebt es dem Ver-

fasser, hier eine systematische Einheit anzunehmen, und schlieBt den Artikel mit
einer Polemik gegen die Herren L o e s k e und Dr. K. M u 1 1 e r.

(Mit dem Prinzip. daB morphologisch sehr ahnliche oder gleiche Formen aus

raumlich entfemten Gegenden, also mit disjunktem Verbreitungsareal. immer als ver-

schiedene Arten angesehen werden, ist ja z. B. bei den Laubmoosen friiher ein ziem-

licher Unfug getrieben worden, und moclite ich nur an C. Mil Her- Halle erinnem,

dem wir dadurch eine groBe Belastung der Synonymik verdanken. Andererseits ist

aber ein vorschnelles Zusammenwerfen ahnlicher disjunkter Arten ebenfalls nicht

zu empfehlen. Jedenfalls ist bei dem heutigen Stande der Erkenntnis die ganze

Streitfrage eine Wahrscheinlichkeitsfrage, d. h. welche Entscheidung im einzelnen

Falle die groBere Wahrscheinlichkeit fur sich hat. Wenn z. B. eine auffallende Form
mit beschranktem Verbreitungskreis an einer entlegenen Stelle auftritt, also z. B. in

der Antarktis und Nordamerika, und eine Verschleppung ausgeschlossen erscheint,

so spricht die groBere Wahrscheinlichkeit dafiir, daB in den Eiszeiten, wo diese

Gebiete noch nicht durch groBe Trockenregionen getrennt waren, eine Andenwan-
derung stattgefunden hat, wie mehrere Beispiele aus anderen Pflanzenklassen

schlieBen lassen. Handelt es sich dagegen um sehr plastische Formenkreise, die noch
ietzt an beiden Orten eine groBere Verbreitung haben, so ware es denkbar, daB aus

zwei genetisch ahnlichen Urformen sich durch Konvergenzerscheinungen [die eben-

falU in der Pflan?.enwelt nachzuweisen sind] zwei fast gleiche Typen entwickelt

haben. Anmerkung des Referenteu.) Max Fleischer- Dablem.

SchifTnep, V. Hepaticae Latzelianae II. Serie. Ein Beitrag zur

Kenntnis der Lebermoose Dalmatiens. Mit 24 Fig. im Text. (Ver-

handlungen der k. k. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,
LXVI. Band, p. 186-201. 1916.)

Durch die Sammeitatigkeit des Herrn Dr. L a t z e 1 in Suddalmatien, besonders

der Umgeburg von Ragusa und dem Grenzgebiet der Herzegowina, sind dem Ver-

fasser weitere 121 Nummem von Lebermoosen eingesandt worden, welche bei der

Armnt des Gebietes eine recht stattliche Anzahl ergeben, Davon sind folgende Arten

neu fur Dalmatien: Riccia Crozalsi, R. papillosa, Sauteria alpina, Clevea hyalina,

Fossombronia angulosa, Lophozia MiiUeri, L. lycopodioides Lophocolea heterophylla,

Cephaloziella Hampeana und Scapania aequiloba.

Neu fur die Systematik sind Riccia Latzellii Schiffn., welche mit R. Bischoffii

nahe verwandt ist, und Chephaloziella Latzeliana Schffn. mit forma slanensis, welche
der C. Jackii am nachsten steht. Beide Arten sind durch instruktive Konturen-
zeichnungen al^ebildet. Die Zahl der aus Dalmatien bekaunten Lebermoose crhoht
sich dadurch auf 69 Arten. wahrend im Jahre 1906 nur 20 Arten bekannt waren.

Max Fleischer-Dahlem.
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Timm, R. Die Moosbesiedelung unserer Steindeiche. Mit 1 Karte

und 20 Abbild. (Verhandlungen des Naturwissenschaftl. Vereins

zu Hamburg 1916, 3, Folge, XXIV.)

Gemeinsam mlt dem verstorbenen Dr. Wah ns chaff hat sich der Verfasser

einer jahrelangen Untersuchung der Moosvegetation der Steindeiche der Unterelbe

gewidmet, deren Resiiltate jetzt in einer stattUchen Schrift von iiber 60 Druckseiten

vorUegen. Die EigentiimUchkeiten dieser Moosbesiedelung sind besonders durch

zwei Ursachen, namlich die Gezeiten (Ebbe und Flut) und dehSalzgehalt desWassers

bedingt. So begleitet Pottia Heimii die Deiche bis zur Miindung, ebenso Ambly-

steginm compactum, wahrend von den gemeineren Arten nur CalUergon cuspidatum

nnd Chrysohypnum polygamum einen geringen Salzgchalt des Wassers vertragen

konnen, bis auch diese durch die AIgenvegetation ersetzt werden. Nachdera Verfasser

eine nahere Beschreibung der Steindeiche (ihre Bauart und Neigungswinkel) sowie

deren Zusammensetzung aus verschiedenen Gesteinsarten (Granit, Rogenstein,

Basalte, auch FUntgesteine) gegeben hat, schildert er im einzelnen die Moosbesiedlung

und unterscheidet an den Boschnngen eine Ober-, Mittel- und Unterzone. An der

Verbreitung von CincUdotus fontinaloides und FontinaHs laxa zeigt er, daB in der

Unterzone stromaufwarts durch das Aufhoren der Gezeiten
und stromabwiirts durch den steigenden Salzgehalt das
Wachstum dieser Moose eingeschrankt wird und schliefiUch ganz

aufhort. Bei FontinaUs laxa sind alte Friichte und in den Zweigspitzen Nematoden-

Gallenbildungen gefunden worden. Ferner werden noch fiir die Unterzone die selteneren

Arten Fissidens crassipes und F. Arnoldi angefiihrt, woran den Blattsaum betreffend

einige allgemeine phylogenetische Betrachtungen geknupft sind. Neben anderen

Moosen werden hierauf als Haxiptvertreter der Mittel zone Schistidium apocarpum
und Orthotrichum nudum genannt, wobei die erstere Art sowohl in die Unterzone

als var. rivulare und in die Oberzone ubergreift Beide Arten vegetieren immer auf

Steinunterlage, wahrend die weniger haufige Tortula latifolia sowie Cinclidotus und

Fontinalis auch auf Holz ubersiedeln. pie Oberzone setzt sich aus Trockenbewohnern

wie Dicranum scoparium, Dicranoweisia cirrhata, Ceratodon, Grimjnia leucophaea,

G. pulvinata, G. trichophylla, Homalothecium, Bryum- und Pol3rtrichum-Arten usw.

zusammen, von denen vielleicht nur Rhynchostegium murale den Steindeichen

eigen ist. Uber die Herkunft der Steindeichmoose vertritt der Verfasser die Ansicht,

da6 Arten wie Fissidens, Cinclidotus, Fontinalis, Schistidium mit der Elbe aus dera

Hinterlande angewandert sind.

(Zu diesen angewanderten Arten mochte ich auch das dort selten vorkommende
Dichodontium pellucidum rechnen, welches ich voriges Jahr an den Steindeichen der

oberen Elbe in der Sachsischen Schweiz auffand.' Anmerkung des Referenten.)

An den habituellen Vcrschiedenheiten und den Rippenquerschnitten von

Cinclidotus fontinaloides wird gezeigt, dafi sich zwischen den Exemplaren dieser Art
von der Unterelbe und denjenigen der Gebirgslander aus dem Harz oder den Alpen

gewisse Rassenverschiedenheiten nachweisen lassen. Von weiteren Seltenheiten

der Steindeichbewohner wird noch das oben erwahnte Dichodontium pellucidum,

Grimmia leucophaea, G. trichophylla. Barbula cylindrica, B. rigidula, Didymodon
luridus, Tortula calcicola (eine Mittelform von T. montana zu ruralis) genannt, femer

Brachythecium plumosum, Paramyurium (richtigerCirriphyllum. d. R.) crassinervium,

Rhy^chostegi^m contortum und R. murale.

Als SchluBergebnis wird betont, daB die Steindeiche die Moosflora in F e u c h-

tigkeitszonen zerlegen und auch eine Auslese in wagerechter
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R i c h t u n g verursachen, dadurch daC die Gezeitenmoose stromabwarts durch den
wachsenden Salzgehalt und stromaufwarts durch das Aufhoren der Gezeiten all-

mahlich verschwinden. Im Nachtrag wird noch auf die in verbaltnismaBig kurzer

Zeit {seit ca. 10 Jahren) erfolgte Besiedlung der Steinunterlagen der Insel H a h n -

ofer Land mit iiber einem Dutzend Moosarten aufmerksam gemacht.
' {Es sei hier daran erinnert, daB sich nach dem vulkanischen Ausbruch die

voUig sterile Krakatau-Insel bei Java in kaum 20 Jahren mit Vertretern aus
fast alien Pflanzenklassen wieder neu besiedelt hatte. Anmerkung des Referenten.)

Max Fleischer- Dahlem.

Timm, R. Neue wichtige Moosfunde aus dem nordwestlichen Deutsch-
land. (AUgemeine Botanische Zeitschrift fiir Systematik usw. von
A. Kneuker Nr. 1-4, p. 17-27. (1916.) Zugleich XXII. -XXV.
Jahresbericht des Bot. Vereins zu Hamburg Teil III.)

Die Angaben der Bestimmungsliste, welche sich in Leber-, Torf- und Laub-
,
moose gliedert, sind die Ergebnisse der Sammlungen, welche der Verfasser mit
Dr. W a h n s c h a f f zusammen ausgefuhrt hat. Neu fur das Gebiet sind Cepha-
loziella subdentata (Schleswig), Sphagnum balticum {im Norder-Dithmarschen),
S. subbicolor (bei Hamburg), Barbula sinuosa (Flensburg). Cratoneuron decipiens
(bei Friedrichsruh), Fissidens gymnandrus (Kr. Stormarn) und Phascum elatum
(bei Bergedorf). Einige Arten sind mit kritischen und erlautemden Bemerkungen
versehen.

(Was nun Drepanocladus capiUifolius, D. pseudofluitans, D. purpurascens und
Stereodon mamiUatus anbetrifft, so sind wohl diese Arten richtiger als Formen und
Varietaten anzusprechen. Der Gattungsname Stereodon ist aus verschiedenen Griinden
fur unsere Hypnaceen fallen zu lassen und wiirde auch der historischen Entwicklung
nach der alte Name Hypnum mit der Typusart Hypnum cupressiforme Linne und
verwandte Arten wieder einzusetzen sein, was ich bereits in Nova Guinea Vol. XII,

p. 124 (1914) naher begriindet habe. Anmerkung des Referenten.)

Max Fleischer- Dahlem.

BornmiilleF, Josef. Uber Bmtknospen und Gabelbildung an Wedeln
von Phyllitis hybrida (Milde) Christensen. (Mitteil. d. Thiiringischen
bot. Ver.,N. F. 33 H., Weimar 1916, 1 Taf.)

Das vom Verfasser auf Lussin gesammelte und kuHivierte Sporenmaterial
entwickelte sich sehr gut. Es zeigten sich folgende Abnormitaten:

1. G a b e 1 u n g des W e d e 1 s , nur an der Spitze oder bifi zur Mitte
(m. furcata) oder bis zur Basis (m. basifurca) oder die eine Halfte ist noch-
mals gespalten (m. bifurca). Das Jahr vorher zeigten diese Exemplare
keine Gabelung. Keine Gabelungen zeigten die unter einer Glasglocke
geziichteten Stiicke.

2. Br u t k n o £ p e n b i I d u n g: An 3 Wedeln zeigte sich je 1 Brutknospe
an der Wedelspreitenbasis oberseits (m. vivipara). Sie ergab eine junge
Pflanze. Das Jahr darauf wiederholte sich diese Bildung nicht.

Matouschek (Wien).

Christensen, C. Filicinac^es in „LdveiIle", Catalogue des plantes
du Yun Nan. (Bull, de TAcad. de Geogr. Bot. Le Mans 1916,
p. 98—112.)

_^
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Unter der Aufziihlung der Farnkrauter von Yun-Nan finden sich. auch fol-

gende vom Verfasser beschriebene neue Arten: Cystopteris grandis C. Chr. ; Dryopteris

bipinnata C. Chr. (Eudryopteris ex affinitate D. erythrosorae [Eut.] O. Ktze.); Dr.

blepharolepis (Eudryopteris ex affinitate Dr. lacerae [Thunb.] O. Ktze. et Dr. rigidae

[Hoffm.] Und.); Dr. Cavaleriei Levi, in Fl. Kouy-Tcheou 490 (Eudryopteris affinis

Dr. bipinnatae C. Chr. D. parsae [Don] O. Ktze. et Dr. marginatae [Wall.]); Dr.

Christii Levi, in Fl. Kouy-Tcheou 491 (Lastrea, an potius Leptograrama ? affinis

Dr. brunneae [Wall.] C. Chr.); Polypodium majoense C. Chr. (Pleopeltis) ; Polystichum

Blinii Levi, et Christ, nov. comb. (syn. Asplenium Blinii Levi, in Fl. Kouy-Tcheou.

affinis P. praelongo Christ.); Polyst. cyclolobum C. Chr. (affinis P. ilicifolii [Don]

Moore). Femer teilt der Verfasser mit, dafi Cheilanthes albofusca Bak. mit Ch.

Mairei Brause, Doryopteris Duclouxii Christ mit D. Mairei Brause, Polypodium

macrosphaerum Bak. mit P. asterolepis Bak. Joum. Bot. 1888, p. 230 (nicht Liebm.

1879) und mit P. intramarginale und P. Veitchii Bak. mit P. senanense Maxim, und

mit P. shensiense Christ, und P. yunnanense Franch. mit P. Bonatianum Brause

synonym sind und den genannten Namen vorgezogen werden miissen. Von Doryopteris

Duclouxii Christ wird eine neue Varietat argentea Rosenstock in herb, mit forma

argyroxantha Levi, und von Osmunda Claytoniana L. eine neue Varietat lanosa

C. Chr. aufgestellt und unter Polypodium Veitchii Bak. als Var. glaucopsis (Franch.)

P- glaucopsis Franch. untergebracht. C. H.

Christensen, C. Filices (Revision) in Jobs. Schmidt Flora of Koh
Chang, Contrib. to the knowledge of the vegetation in the Golf

of Siam X. (Botanisk Tidsskrift XXXIl. Copenhagen 1916, p. 416

[340J-426 [350].)

Der Verfasser hat bei der Ordnung des Materials zur ,, Flora of Koh Chang

gefunden, daB manche von Christ seinerzeit bestimmte Ptcridophyten (Part. Ill

of the Flora in Bot. Tidsskr. XXIV, p. 102—113) faisch benannt sind. Eine Revision

der samtlichen Christ schen Bestimmungen ergab in dieser Beziehung ein un-

erwarLetes Ergebnis. Die vorUegende Abhandlung enthalt nun eine Aufzahlung

aller von Johs. Schmidt in Koh Chang gesammelten Fame mit Angabe der

Nummern der Excmplare und Erganzungen der Fundorte. Berichtigungen der Ver-

breitung der Arten usw. mit Anwendung der Nomenklatur des Verfassers ,,Index

Filicum". Es werden im ganzen 66 Arten aufgezahlt, unter welchen folgende Arten

neu sind: Alsophila kohchangensis syn. A. podophylla Christ non Hook.; Asplenium

Schmidtii syn. Aspl. vulcanicum Christ, non Bl. ; Adiantum fragiliforme syn. A. Bonii

Christ ex parte; und Ang.opteris siamensis syn. A. evecta Christ, non (Forst.) Hoffra.

Auf die vom Verfasser gegebenen Berichtigungen der B.stimmungen Christs bezug-

lich alterer Arten vcrweisen wir auf die Abhandlung selbst. G. H.

Copeland, E. B. Notes on Bornean Ferns. (The Philipp. Journ. of. Sci.

C. Bot. X, 1915, p. 145—149. With plate.)

Ein Eingeborener, dessen Name nicht genannt wird, sammelte fiir das Philippine

Bureau of Science wahrend zweier Jahre in Sarawak. Unter anderen Pflanzen dieser

Sammlung waren auch 16 Famarten, neu davon H menophyllum semifissum. Tricho-

manes microlinon, Athyrium paripinnatum. Plagiogyria minuta und Polypodium

Moultoni. Unter die Fundorte ^ind auch die einiger von Ch. Hose, Brooks
und Hewitt gesammelter Pteridophyten aufgenommen. Bei den alteren Arten

finden sich meist Bemerkungen. welche die Diagnoscn derselben erganzen oder sich

auf verwandtschaftliche Verhaltnisse beziehen. G. H.
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Copeland, E. B. Miscellaneous New Ferns. (The Philippjourn.of Sci.

C. Botany XI, 1916. p. 39—41.)

Es werden 8 Arten aufgefiihrt. Neu sind davon: Athyrium Ridleyi aus der
Gruppe von A. Swartzii (Bl.) Cop. syn. Diplazium Swartzii Bl., von Pahang von
Ridley gesammelt, Microlepia Ridleyi. verwandt mit M. platyphylla (Don) J. Sm.,
in Perak von Ridley gesammelt, Elaphoglossum parvum, ahnlich dem E. decurrens
(Bl.) Moore bei Dunns Expedition in der chinesischen Provinz Fokien gesammelt.
E. Mac Gregori, verwandt dem E. callifolium (Bl.) Moore, auf der Insel Luzon von
Mc Gregor gesammelt, E. basilanicum, nahe verwandt dem E. decurrens (Bl.)

Moore auf Basilan von ReiUo gesammelt, und Lomagramma bipinnata, ver-
wandt der L. articulata (J. Sm.) Cop. syn. Polybotrya articula J. Sm.. auf der Philip,
pineninsel Samar von Ramos gesammelt. Von alteren Arten werden noch auf-
gefiihrt Angiopteris madagascariensis de Vriese aus Madagaskar von H u m b 1 o t

gesammelt, und Lygodium Versteegii Christ aus Neu-Guinea beschrieben, nun
auch in Luzon von E s c r i t o r aufgefunden. G. H.

4

The Genus Loxogramme. (The Philipp. Journ. of Sci. C. Botany
XI, 1916, p. 43-46, pi. I-IV.)

Der Name Loxogramme wurde von B 1 u m e fiir ein Subgenus von Antrophyum
gebraucht. Pre si stellte dann Loxogramme als Gattung auf. Von spateren Autoren
wurden die Arten dieser Gattung unter Eupolypodium oder unter die von dieser
abgetrennten Sektion Grammitis untergebracht. Der Verfasser stellt die Gattung
wieder her fiir diejenigen verlangerte Sori besitzenden Arten, welche in den Blattern
Nervenareolen zeigen. Danach ist die Gattung typisch fur das malayische Gebiet
und erstreckt sich von da nach Afrika, Japan und Polynesien. Vermutlich gehort
auch die mexikanische Grammitis Salvinii Hook, als Loxogramme Salvinii (Hook.)
Maxon (= Pol>T>odium mexicanum (Fee) Salom.!) in diese Gattung. Nach dem
Verfasser gehoren 16 Arten in dieselbe. Derselbe gibt fiirdiese Arten einen gut aus-
gearbeiteten Bestimmungsschliissel, dann die Diagnosen der drei neu aufgestellten
Arten: L. Hnearis. in Formosa von Faurie gesammelt, L. africana, in Angola
auf der M e c h o w schen Expedition gesammelt, L. Fauriei, in Formosa von Faurie
gesammelt. und den neuen Namen L. malayana fiir Antrophyum lanceolatum Bl.
(nicht identisch mit Grammitis lanceolata Sw.) nebst.Bemerkungen iiber diese Mt
Die 16 Arten sind auf den Tafeln in Habitusbildem nach Photographien wieder-
gegeben. ^ ^

Hawaiian Ferns collected by J. F. Rock. (The Philipp. Tourn. of
Sci. XI, 1916, p. 171—173.)

Der Verfasser hatte Gelegenheit, die Fame des Herbars des College of Hawaii
durchzusehen und fand darin eine Anzahl von J. F. R o c k gesammelter neuer Arten.
welche er hier beschreibt. Dieselben sind Athyrium pseudoarboreum; syn. Asplenium
arboreum HiUebr. nicht Willd., ahnlich dem A. arboreum (Willd.) Milde. Sadleria
rigida, wahrscheinlich syn. S. pallida HiUebr.. nicht Hook. u. Arn. Pteris HiUe-
brandu syn. Pt. irregularis var. linearis HiUebr.. Elaphoglossum Rockii. aus der
Gruppe von E. gorgonei und Polypodium Rockii. den P. adenophorum und P. sar-
mentosum nahestehend. AuBer den Beschreibungen dieser neuen Arten findet sich
noch erne Bemerkung iiber die Variabilitat von Elaphoglossum hirtum (Sw.) C. Chr.

G. H.
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Haberlandt, G. Die Pilzdurchlafizellen der Rhizoiden des Prothalliums

von Lycopodium Selago. .(Beitrage zur Allgemeinen Botanik I,

1917, p. 293-300. Mit Taf. VI.)

Die Entwicklung des Prothalliums der Lycopodien-Arten hiingt nach den be-

kannten Untersuchungen Bruchmanns {Flora 101. Bd. 1910) von einem

Fadenpiize ab, der schon friihzeitig in dieses einwandert und in einer Anzahl von

Zellen filzige Myzelmassen bildet, wahrend er in anderen zahlreicheren Zellen blaschen-

formige Anschwellungen hervorbringt, die als „Sporangiolen" oder ^Vesikel" be-

zeichnet werden. Eine Verdauung des Pilzes, wie bei den Orchideen, findet nicht

statt, so daB die ernahrungsphysiologische Bedeutung des Pilzes fur das Prothallium

noch ungewiB ist. Da aber zalilreiche Hyphen wieder auswandem und die Rhizoiden

umspinnen, so diirfte er wohl die Absorptionsfunktion dieser wesentlich unterstiitzen.

Jedenfalls ist der Pilz fur das Wachstum und das Gedeihen des Prothalliums unentbehr-

lich, da dieses, wie Bruchmann gezeigt hat, ohne den Pilzsymbionten uber

das Fiinfzellenstadium nicht hinauskommt.

Die Auswanderung des Pilzes geht nach den Untersuchungen Bruchmanns
nur an bestimraten Stelleu; namlich den FuBzellen der Rhizoiden, vor sich. Die sich

vorwolbende Rhizoidinitiale teilt sich durch eine schrage Wand in zwei Tochter-

zellen, von denen die scheitelwarts gelegene zum eigenUichen Rhizoid, die gegen

die zur Prothalliumbasis gekehrte zur FuBzelle wird. In diese letztere tritt der Pilz

aus einer subepidermalen Zelle ein, bildet hier ein verzweigtes Myzel und sendet

dann durch die verdickte AuBenwand der Zelle und nur durch diese, neben der Rhizoid-

basis einige Hyphen ins Freie, welche das Rhizoid umspinnen.

Der Verfasser untersuchte neuerdings die geschilderten Vorgange bei Lyco-

podium Selago, gibt eine eingehende Beschreibung derselben und kommt zu dem

SchluB, daB, abgesehen davon, ob nun der Bau der PilzdurchlaBzellen des Prothalliums

von Lycopodium von Selago fiir dieses von Nutzen sei oder nicht, auf alle Falle

man es hier mit einer sehr merkwiirdigen Einrichtung zu tun habe. die auf dem Gebiet

der Symbiose im Pflanzenreich nicht sobald ihresgleichen finde, daB namlich die

Wirtspflanze praformierte Austrittsstellen fUr den Pilz schaffe. G. H.

1

Klebs, G. ZurEntwicklungs-PhysioIogie derFarnprothallien.fSitzungs-

bericht der Heidelberger Akademie der Wiss., math.-nat. KL, Abt. B,

4 Abb., 1916, pp. 82.)

Sporen von Pteris longifblia und anderer Arten waren die Versuchsobjekte.

Sie wurden auf durchsichtigem Agar-Boden, mit K n o p scher Nahrlosung getrankt,

zur Entwicklung gebracht. Es wurden studiert:

1. Die Wirkung des Lichtes. Es regt die Spore zur Keimung an,

wozu noch die Intensitat von weniger als 0.4 Hefner-Kerzen (Osramlicht) geniigt.

Schwaches Licht laBt aus der Spore lange Faden mit Querteilungen der Zellen ent-

stehen; je starker das Licht. desto mehr Querteilungen. Bei 200—250 Kerzen er-

folgen die Teilungen nach 2 Richtungen des Raumes, so daB flachenformige Pro-

thalhen entstehen; bei 500—1000 Kerzen erhalt man Zellkorper. Die Entwicklung

der Spore erfolgt also in verschiedener Weise. Von etwa 1500 Kerzen an kommt

es zu keiner wesentlichen Veranderung der Entwicklung. Das Tageslicht wirkt wie

das elektrische Licht. Bei 30 » im Dunkeln sind 8—9 Stunden Belichtung notig.

um die Sporen zum Keimen zu bringen. Es entstehen aber nur die xVnfangsstadien.

Erst nach ITstiindiger Belichtung treten im Dunkeln deutliche Keimfaden hervor.
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2. Wirkung einer COj-freien Luft. Im starken Lichte (1000 Ker-
zen bei 40 cm Entfemung) tritt eine bedeutende Streckung der Keimfaden bei geringer
Querteilung auf. Prothallienbildung findet nicht statt. *

3. Wirkung der Temperatur: Temperaturgrenzen fur die Keimung
sind 12 25—30
Die oberste Grenze fiir Prothallienbildung liegt zwischen 32—35o. Temperaturen
von 25—300 beschleunigen zwar die Keimung und die Prothalliumbildung, aber
bei zu schwacher Beleuchtung ist dies kein Ersatz fiir das fehlende Licht.

4. Man kann jungere Prothallien zu einer iibermaBigen Streckung einzelner
Zellen bringen durch Versetzen aus starkem Licht in schwaches Licht, z. B. 1000 Ker-
zen bei 80 cm Entfemung in eine Entfemung von 200—240 cm gebracht. durch
Kultur bei starkem Lichte nach vorhergehendem langeren Aufenthalte im Dunkeln
bei 300, durch Kultur in CO,-freiem Raume bei starkem Lichte (1000 Kerzen, 50 cm
Entfemung), durch Erhohung der Temperatur von 20 auf 30° bei gleichem' Tages-
hchte, durch Eraiedrigung der Temperatur von 35° auf 30 <> bei gleichem solchen
Lichte.

Der Entwicklungsgang der Sporenzelle ist also in keiner Weise vorgeschrieben

;

er ist erblich nicht fixiert. Die verschiedensten MogUchkeiten der Formbildung
enthalt die in den Sporen voraussichtlich vorhandene, unbekannte, erbliche, spezi-
fische Struktur, von denen jeder aber erst durch die fur sie charakteristischen AuBen-
bedingungen verwirklicht werden kann. — Die Untersuchungen setzt Verfasser
deshalb fort, weil ja noch die Wfrkungsweise der verschieden brechbaren Lichtstrahlen
die Fcuchtigkeit und die chemische Zusammensetzung des Substrates studiert werden
muB, urn em abgeschlossenes Bild iiber die Beziehungen zwischen den iiuBeren Faktoren
und den die Formbildung hervorrufenden inneren Bedingungen geben zu konnen.

Matouschek (Wien).

Meyer, Fp. Jurgen. Die Stelartheorie und die neuere Nomenklatur
zur Beschreibung der Wasserleitungsbahnen der Pflanzen. (Beihefte
z. Bot. Centralbl., I. Abt. XXXIII, 1917, p. 129-168. Mit 1 Abbild.
im Text.)

An Stelle eines Referates fiber die vorliegende Arbeit moge hier die Einleitung
zu derselben wiedergegeben sein, da hier der Verfasser iiber die in der Abhandlung
gestellte Aufgabe und deren Veranlassung zu derselben Auskunft gibt, zumal eine
kurze Inhaltsangabe sich aber kaum geben liiBt:

„In einer groBen Reihe von Arbeiten, welche sich mit der Morphologie und
Entvv,cklungsgeschichte des Leitbundelsystemes vorzuglich der Pteridophyten,
beschaffgen, ist eine von van T i e g h e m erfundene Betrachtungsweise und
eine ,m AnscMuB daran entwickelte Xomenklatur benutzt worden, die mitsamt
ihren Anwendungen auf die Phylogenie gewohnltch als ..Stelartheorie" bezeichnet
wird. Die durch diese Richtung entwickelte Nomenklatur ist durch ,hre Schwer-
faUigkeit und Verzwicktheit fur die Beschreibung der Tatsachen sehr unz.veckmaBig,
so daB Herr Professor A r t h u r M e y e r ihre weitere Anwendung in der deutschen
Literatur recht nnerwunscht erscheint, und er hielt es deshalb fiir vorteilhaft, wenn
der \ ersuch gemacht wurde. die Nomenklatur der sogenannten Stelartheorie gleichsam
2U ubersetzen in eine leichter verstandl.che und fiir die Beschreibung der morpho-
logischen Tatsachen geeignete Nomenklatur; als diese betrachtet Herr ProfessorMeyer die von ihm und seinen Schiilem weiter ausgebaule und an die neu ge-
fundenen Tatsachen angepaBte Nomenklatur, welche d e B a r y in seiner „Ver-
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gleichenden Anatomie der Vegetationsorgane der Phanerogamen und Fame (1877)'*

benutzt hat. Herr Professor Meyer hat mir die Aufgabe gestellt, unter seiner

Leitung die Geschichte der sogenaunten Stelartheorie und ihrer Nomenklatur kritisch

zusammenzustellen, auf den Grad ihrer Brauchbarkeit zu priifen und mit der Auf-

fassung und Nomenklatur die des Herrn Professor Meyer zu vergleichen."

,.Diese Arbeit enthalt'dadurch noch einen besondercn Wert, daB sie als Vor-

arbeit zu einer demnachst erscheinenden Abhandlung iiber den Bau und die Onto-

genie der Wasserleitungsbahnen bei Pteridophyten, Gymnospermen und Angiospermeu

dienen soil. Das erste Kapitel dieser Arbeit muQ die Grundlagen unserer Betrachtungs-

weise der Leitbiindelsysteme, vorziiglich der Wasserleitungssysteme darlegen, da

wir uns nur klar verstandlich machen konnen, wenn wir von vornherein scharf defi-

nierte Begriffe, die den praktischen Bediirfnissen der Beschreibung angepaBt sind,

zu unseren Auseinandersetzungen benutzen.** G. H.

Rosenstock, E. Filices palaeotropicae novae Herbarii Lugduno-

Batavi. (Mededeelingen van's Rijks Herbarium Leiden. Nr. 31.

8». 8 p.)
r

Die Abhandlung enthalt 57 Namen neuer Farnkrauter-Arten, Neubenennungen

Oder neuer Namenskombinationen mit Bemerkungen, die man kaum „abgekiirzte"

Diagnosen nennen kann. Der Verfasser wird hoffentlich recht bald Gelegenheit

haben, die ausgearbeiteten Diagnosen nachzuliefem. Hier seien nur die Namen
mit den Vaterlandern aufgefuhrt: Adiantum Hallieri (Borneo), AJsophila tenggerensis

(Java), A. buruensis (Insel Burn), Cyathea obtusata (Perak), Dryopteris (Phegopteris)

de Vriesei (Java), Alsophila Hallieri (Borneo), Cyathea distans (Java), Hemitelia

caudiculata (Philippinen), Angiopteris Manniana (Assam), Ang. lygodiifolia (Japan),

Ang. Norrisii (Malacca), Ang. pahida (Java), Ang. subcuspidata (Philippinen), Ang.

albido-punctulata (Philippinen), Ang. nodosa (Sumatra), Ang. Winkled (Sumatra),

Antrophyum Francii = A. Novae Caiedoniae Hieron. n. sp. (Neu-Caledonia), Antr.

cuneifolium (Ass?m), Aspidium (Sagenia) divergens (Hort. bogor.), Asp. (Dictyopteris,

an Sagenia.?) cordulatum Ros. (Java), Asp. Burchardii (Sumatra), Asp. novoguineense

(Neu-Guinea), Asp. terminale (Borneo), Asplenium amaurolobum (Sumatra), Lindsaya

Vrieseana (Eu-I.indsaya Vrieseana (Borneo), Diplazium javanicum (Java), Cibotium

crassinerve (PhiUppinen), Cyclophorus nigropurctatu^ (Sumatra), Diplazium moluc-

canum (Ceram), Dipl. (Eu-Dipl.) pseudocyatheifolium (Phihppmen), Dipl. prolongatum

(Nova Guinea), Paltonium dubium (Phihppinen), Polypodium (Loxogramme) lanko-

kiense (Lankok), Dryopteris (Lastrea) munda (Neu-Guinea), Dr. chrysotrichoides

n. nom. = Aspidium chrysotrichum Christ. Dr. chrysotricha C. Chr., nicht Aspidium

chr}'sotrichum Bak. (Samoa). Dr. chlamydophora n. nom. = Aspidium crassifolium

Mett., nicht Blume (Sumatra Borneo), Dr. oxyotisn. nom. =^ Gymnogramme macrotis

Kze. = Aspidium lineatum aut. (nicht BI.) f Java), Dr. batianensis (Batjan), Dr.

Korthalsii (Sumatra), Dry. Zippelii (Java), Dry. elliptJca (Phihppinen). Dr. vilis

(Kze.) C, Chr. = Aspidium intermedium BI. (Java), Dr. Atosripu (Neu-Guinea),

I^r. assamica (Assam), Dr. Walhchii n. nom. -= Aspidium appendiculatum (Nepal),

Dr. setigera (BI.) = Polypodium omatum Wall, (nomen) (Java), Dr. trichodes (Reinw.)

Ros. = Dr. setigera C Chr. excius. Cheilanthes setigera BI. (Philippinen, Java), Dr.

(Meniscum) amaiensis (Borneo), Dr. eur>T)hylla (Sumatra), Dr. (Meniscium) lakhim-

purensis (Assam), Dr. subcuspidata (Neu-Guinea), Dr. hirto-pilosa (Philippinen),

Dr. pseudohirsuta (Philippinen), Dr. pseudoamboinensis = Aspidium amboinense

auct., nicht BI (Java, Sumatra), Dr. acuminata (Java), Dr. contigua (Borneo),

Dr. Norrisii (Malacca). *^- ^'
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Appel, 0. Leaf roll diseases of the potato. Phytopathology, Bd 5
1915, S. 139—148,

Das BlattroUsympton tritt liberal! dort auf, wo voriibergehend oder dauernd
die Transpiration des Blattes die Wasserzufuhr ubertrifft. Es konnen folgende Krank-
heiten entsteben;

I. Krauselkrankheiten,

II. BlattroUkrankheiten:

1- nicht parasitar: Blattrollkrankheit,

2. parasitar: '

A. Gefafikrankheiten

a. durcb Pilze: Welkekrankheiten,

.9. durch Bakterien: Ringkrankheit.

B. FuBkrankheiten
^

a. durch Pilze: Rhizoctoniafaule,

fi. durch Bakterien: Schwarzbeinigkeit.

Sporadisch wurde beobachtet die Krauselkrankheit durch Stengelglieder-
verkurzung und Blattverkrauselung infolge Verkiirzung der Blattmittelrippe. Eine
epideraische Krankheit liegt nicht vor. Noch nicht naher untersucht ist die ,.Streifen-
krankheit" (= streak-disease), die identisch ist mit der von Frank 1897 unter
„Staudenkrankheiten'' beschriebenen Krauselkrankheit: Schwarze Streifen am
Stengel und an Blattrippen. Diese Krankheit ist bakterieller Natur.

Die BlattroUkraukheit ist leicht zu erkennen an den nach auf-
warts parallel der Mittelrippe eingeroUten, zuweilen gelblichgriin oder violett ver-
farbten Blattem, an dem steiferen Aussehen der ganzen Pflanze. der Kleinheit der
Bliiten und Beeren und an dem geringen Knollenertrag. Fiir diese Krankheit ist

das lange Leben der SaatknoUen charakteristisch. Die Blattrollkranklieit ist von
einer eminenten Wichtigkeit, z. B. in Colorado biiSte man V* der Emte ein.

Die Von F. E. Smith beschriebene Welkekrankheit (wilt-disease) ist eine
typische GefaGmykose und schadigt in der nordamerikanischen Union 70—80 %
der Pflanzen. Die Erreger sind Fusarium oxysporum. VerticiUium alboatrum und
andere Pilze. Diese Krankheit tritt in trockenen Gebieten und Jahren starker auf.— Genauer wird die durch Bakterium sepedonicum verursachte Krankheit ge-
schildert (von Spieckermann und Kothoff neulich beschrieben) : Auf-
losung der GefaBwand, Desorganisierung des angrenzenden Schwammgewebes zu
saftigen Hohlungen. Die Verbreitung erfolgt durch SaatknoUen; anhaltende Diirre
beschleunigt das BlattroUen und Verdorren der Blattrander.

Nach Bakteriosen kranke SaatknoUen zeigen manchmal dunkel verfarbte
Stellen im GefaBring (Ringkrankheit).

Rhizoctonia solani verursacht auch eine Mykose, die sich als „FuBkrankheit"
der untenrdischen Stengelteile zeigt: Junge Kartoffelpflanzen werdea ganz zerstort
Oder es kommt an alteren Pflanzen neben Faulstellen am Stengelgrunde zum Blatt-
roUen. Der Pilz ist im Erdboden uberaU verbreitet. Als Erreger der bakteriosen
FuBkrankheiten (zu ihnen gehort auch die Schwarzbeinigkeit) werden genannt:
Bacterium phytophthorum, B. atrosepticum, B. solanisaprum, B. xantho^chlorum.
Trockene Erntewitterung im Herbst und trockne KnoUenaufbewahrung reduzieren
die Baktenosen, die in Deutschland arg wirtschaften, in Amerika aber nur im feuchten
Nordosten hausen. Verfasser macht auf eine neue Krankheit aufmerksam: eine
GefaBmykose. verbunden mit einer BlattroUerscheinung; S t a c k m a n n (St. Paul)
wies da em Fusarium nach, das in den PrimargefaBen auftritt. GefaBmykosen und
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GefaBbakterien sind beim Zerteilen der Saatknollen an der Verfarbung des GefaC-

ringes zu erkennen. BlattroU- und Krauselkrankheit erkennt man nur auf dem
Felde sicher. Daher ist in Europa eine Feldinspektion eingefiihrt: der Zuchter muB
kranke Pflanzen entfernen. In der nordamerikanischen Union wird diese Kontrolle

nachgeahmt. — Man muB trachten, die verdachtigeu Kartoffeln vom Saatgut ganz

auszuschalten. Solche Kartoffeln sollten nur zu technischen oder Futterzwecken
tiienen. Matouschek (Wien).

L

W

Bartholomew, E. T. A pathological and physiological study of the

black heart of potato. (Pathologische und physiologische Studie

iiber die „Black Heart" genannte Krankheit der Kartoffelknollen.)

Centralbl, f. Bakteriologie, 43. Bd., Nr. 19/24, p. 609-637, 1915.

Wahrend des Transportes groBer Mengen von Klartoffein in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika kommt es oft vor, daB die KnoUen verderben und im
Innem schwarz werden. Dies tritt dann ein, wenn die Kartoffeln, in Sacken geladen,

in solchen Bahnwaggoas transportiert werden, in deren Mitte ein Ofen aufgestellt

ist. Das scbwarze Gewebe der KnoUe zieht sich zusammen, es entsteht in ihrem
Innern ein hohler Raum. Die Studien des Verfassers ergaben: Die Krankheit der

KnoUen entsteht nicht durch Pilze, sondem ist physiologischer Natur. Kiinstlich

kann man sie hervorbringen, wenn man die KnoUen bei 39—40 " C durch 15—20Stunden
belaBt. Ohne EinfluB ist die Sorte. Im Eisenbahnwageri mangelt der KnoUe Sauer-
stoff. Bringt man im Laboratorium die der oben genannten Temperatur ausgesetzt

gewesenen KnoUen hemach oder gleichzeitig in eine sauerstoffreiche Luft, so tritt

die Erkrankung nicht auf. Die Krankheit erkennt man nur dann, wenn man die

KnoUen zerschneidet. Sie kann hintangehalten werden, wenn man die Waggons
liiftet und es nur zu einer Erhohung der Temperatur bis 35 " C kommt. Im normalen
imd kranken Gewebe der KnoUe fand man eine Oxydase (Tyrosinase) und ein Pigment
(Tyrosin), durch das das kranke Gewebe eine zuerst rosa, spater eine tiefschwarze

Farbe erlangt. Der Farbstoff vermehrt sich; infolge der Zellenzersetzung entsteht

Sauerstoff, die Oxydase wirkt beschleunigend. Es kommt zur Bildung von
,
.Melanin"

Oder ,.Humin". . Matouschek (Wien).

Baudys, Ed. Ein kleiner Beitrag zu den Gallen Karntens. 1 Figur.

(Entomolog. Rundschau, 30. J.,
Nr. 22, 1913, Zoocecidol. Abteil,

p. 97.)

Folgende, um Malnitz von J.
Obenberger gesammelte GaUen sind neu:

1. Biscutella laevigata L. : Sprofiachse mit 10—15 mm langen spindelformigea

Anschwellungen an diversen SteUen, auch im Bliitenstande. Ursache viel-

leicht die Larve von Ceuthorrhynchus contractus Marsh.

2. Oxytropis campestris DC. : Fiederblattchen nach oben zusammengefaltet.

hulsenartig verdickt, vergrdi3ert, gelbhch. Im Innem der GaUe orangerote

Larven, den Miickenlarven von Perrisia onobrychidis ahnlich.

3. Rhododendron ferrugineum L.: Deformierung der Blatter durch die

Milbe Eriophyes alpestris Nal., oft mit den durch Exobasidiura rhodo-

dendri Cr. erzeugten Pilzgallen vorkommend. — Die anderen angefuhrtea

Gallen sind schon aus H o u a r d s Werken bekannt.

Matouschek (Wien).
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Baudys, Ed. Zoocecidie nove pro Cechy. (Neue Zooze-
zidien fiir Bohmen.) Acta societ. entomol. Bohemiae, Pragae

1916, XIII, S. 1— 10.

Wieder eine Anzahl fiir das Gebiet neuer Zoozezidien, darunter namentlich

solche Arten der Pappel, Weide und Eiche, wodurch die Zahl 1261 fiir Bohmen erreicht

wurde. Neue Formen sind nicht genannt. ' Matouschek (Wien).

Neue Gallen und Gallenwirte aus Bohmen. (Societ. entomolog.

Bd. 31, 1916, S. 45-49, 6 Fig.)

Neu sind Gallen auf Phalaris arundiacea, Phleum pratense, Holcus lanatus,

Avena pubescens, Festuca rubra, Nardus striata, Dianthus caesius, Sinapis alba.

Campanula persicaefolia, Carduus acanthoides, Salix- und Quercus-Arten.

Matouschek (Wien).

Cieslap, A. Absterben von Kastanienbaumen und Eichen infolge des

Auftretens von Agaricus melleus. (Centralblatt f. d. gesamte Forst-

wesen. Bd. 42. Wien 1916, S. 228-229.)
Verfasser hat schon fruher in den Waldungen der iMarchauen bei U.-Hradisch

(Mahren) das Auftreten des Agaricus melleus als ernsten Schiidling an Ulmen, Eschen,

Pappeln und Weiden beobachtet. Immer trat an Wundstellen das Myzel ins Gewebe
ein. Es ist also der Pilz nicht nur dem Nadelholze gefahrlich; deshalb achte man
unbedingt auf den Schadling auch in Laubwaldem. W. H. Long hat (Bulletin

of the U. S. Dep. of Agr. 1914) nun nachgewiesen, dafi der Pilz auch in Nordamerika

ein Absterben von Laubholzern (Eiche und Edelkastanie) hervorbringt. Man sieht,

daB sich der Pilz dort ahnlich wie in Europa verhalt.
^

Matouschek (Wien)

.

Duesberg*. Bekampfung des Kienschorfes. (Allgem. Forst- und Jagd-

zeitung, 91. J., 1915, S. 251.)

Em brauchbares Mittel zur Bekampfung des Kienschorfes (Peridermium pini)

gibt es nicht. Die Pilzfruchtkorper sitzen in Menge an den jiingsten Zweigen, so da6

ihre Vernichtung selbst zu Tausenden bedeutungslos ist. Wenn die Zweigspitzen

oberhalb der Fruchttrager rot geworden sind, fruchtet der Pilz an diesem Orte das

nachste Jahr gar nicht, das Myzel bleibt am Leben und kriecht zweigabwarts zum
Stamme und bildet dort die langlebigen Schorfstellen, an denen sich aber nur in

gen'ngstem MaBe noch Fruchttrager bilden. Als Verbreitungsstellen des Pilzes haben

die absterbenden Zweige keine Bedeutung mehr, sie veranlassen das Absterben des

Kronenstuckes iiber der Ansatzstelle des befallenen Zweiges, der als trockener Stummel
mitten im Stammschorf steckt. Plotzlich kann eine Kienzopfkiefer nur dann ab-

sterben, wenn unter der Schorfstelle gar keine griinen Zweige mehr sind. Wenn der

Wipfel getotet ist, so wird meist der nachste Zweig unter der Krebsstelle als Ersatz-

wipfel aufgerichtet, kann aber nach vielen Jahrcn vom langsam abwarts wachsenden
Myzel erreicht werden. Man muB daher die Stangen und Baume mit solchen Ersatz-

wipfeln und mit vertrockneten Wipfelstucken entfemen.

Matouschek (Wien).

Flugblatter der Abteilung flip Pflanzenkrankheiten des Kaiser-

Wilhelra-Instituts fur Landwirtschaft in Bromberg*. Bromberg
(Kais.-Wilh.-Inst. Bromberg).
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Von diesen Flugblattem sind folgende eingesandt worden:

Nr. 22. K r a u s e , F r. Der Rosenmehltau Sphaerotheca pannosa Lev,

40. 2 Seit Mai 1916.

Nr. 23. Krause, F r. Pilzmerkblatt 4"- 3 Seit. Juli 1916.

Nr. 26. B u r k h a r d t , F. Die der Landwirtschaft und dem Gartenbau

schadlichen Erdflphe. 40. 3 Seit. Marz 1917.

Nr. 27. Schander und Krause. Kxankhoiten und Schadlinge des

Flachses.' 40. 2 Seit. Juli 1917.

Die Bezugsbedingungen sind bci der obengenannten Abteilung zu erfahren.

Diese Flugblatter, die in popularer Darstellung Ausziige des Wissenswertesten iiber

die behandelten Themata enthalten, seien alien Landwirten und sich fiir Landwirt-

schaft interessierenden Laien zur Anschaffung empfohlen. G. H.

Fischer, E. Neuelnfectionsversuche mit Gymnosporangium. (Mitteil.

der Naturf. Ges. in Bern 1917. Sitz, vom 2. Juli 1917.)

Auf Cotoneaster tritt ein Aecidium auf, das mit dem von Gymnosporangium

confusum groCe Ahnlichkeit zeigt. In Zusammenhang damit erwies sich ein Gymno-

sporangium auf Junipenis sabina, das G. fusisporum genaunt wird.

G. Lindau (Dahlem).

Fischer, H. Versuche uber Frostbeschadigung an Getreide und

Hulsenfruchten. (Jahresber. der Verein. f. angew. Botanik XIII,

1915, p. 92.)

Verfasser untemahm an einer groBen Menge von Getreidepflanzen und Hiilsen-

friichten kiinstliche Erfrierungsversuche im Kasten. Er beobachtete eine Menge

von Erscheinungen, die er kurz schildert. so z. B. das Einknicken der Stengel am
Getreide nach Frost. Trotzdem aber meint er, daB die Versuche im Freien gemacht

werden miiBten, da es wohl kaum moglich ware, alle Versuche im Frostkasten zu

erklaren. Auf beinahe 40 Seiten Zusammenstellungcn durch Versuche hat er nur

10 Seiten Text, in dem er die Versuche bespricht.

G. Lindau (Dahlem).

Fpombling:, C. Honey fungus. Vom Honigpilze. (Forstwiss. Central-

blatt 1915, 37. J., p. 299—304.)

Agaricus melleus (Hallimasch) behandelt Kiefer und Fichte in auffallend un-

gleicher Weise, beeinfluBt durch auBere Umstande: die erstere wird in vorgeschritte-

nerem Alter, die letztere nur in friiherer Jugend durchlochert — und dies ist auf

entschiedene Abneigung des Pilzes gegen starke Beschattung zuruckzufiihren. Dann
paBt dem Schadling der Sandboden, auf dem die Kiefer gedeiht, nicht. Die Fichten-

boden besagen ihm sehr gut. Bei der Kiefer sind die gesamten Aushiebe allein durch

den Hallimasch vorgezeichnet. Der regelmafiige Durchforstungsbetrieb muB ein-

gestellt werden, denn dem Pilze vorgreifen zu woUen, ist deshalb ausgeschlossen,

Weil nicht vorauszusehen ist. welche Stamme er sich zum Opfer auserwahit haben

^'iirde. Liicken schafft der Pilz nicht, er Uchtet ganz regelmaBig, keine Wuchsklasse

verschonend. Matouschek (Wien).

Giesenhagren, K. Cber eine gallenartige Bildung an Antrophyum

semicostatum Bl. (Bar. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXXIV, 1916,

p. 802—807. Mit Taf. XXII und 1 Textfig.)
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Der Verfasser beschreibt ein neues sogenanntes Procecidium, bei welchem ein

bloQer Raumparasitismus zu einer Bildungsabweichung fiihrt. Dasselbe besteht

darin, daS an dem einen Rande eines Wedels des genannten Farnkrauts in dichter

Reihe, nur einmal durch einen gr66eren Zwischenraum unterbrochen, Gewebetaschen

vorhanden sind, aus denen je ein braunes, bohnenformiges Insektenei ( ?) schrag

aufwarts gegen die Blattspitze hervorragt. Diese vom Verfasser mit einigem Zweifel

fiir Insekteneier gehaltenen Korper beeinflussen offenbar direkt den Entwicklungs-

gang der Zellen des Blattes, indem sich die Gallen des Schwammparencliyms der

Flache des Fremdkorpers dicht anschmiegen, wahrend sonst die inneren Blattzellen

allseitig die zapfenartigen Vorspriinge bilden, auf denen der lockere Verband des

Schwammgewebes beruht. Im iibrigen weicht die anatomische Zusammensetzung

der Taschenwande von der des normalen Blattrandes nicht oder doch nicht merk-
i

Uch ab. G. H.

Giesenhagen, K. Entwicklungsgeschichte einer Milbengalle an

Nephrolepis biserrata Schott. (Jahrb. f. wissensch. Botanik LVIII,

1917, p. 66—104. Mit Taf. II u. Ill und 3 Textfig.)

Der Verfasser hatte Gelegenheit, durch Professor Dr. H. Winkler Alkohol-

material eines bereits von P. und W. Docters van Leeuwen-Reynvaan
beschriebenen, an Nephrolepis biserrata Schott vorkommenden Acarocecidiums zu

erhalten und durch die Untersuchung desselben die von diesen gegebene Darstellung

zu erganzen und zu berichtigen. Er fand, daB die Gallen sowohl am Blattrande

und auch auf der Blattflache vorkommen und die Form der Gallen je nach der Lage

am Blatt verschieden ist. Nur die von Docters van Leeuwen beschriebenen

randstandigen Gallen bilden bilateralsymmetrische, die der nicht genau an dem

Rande des Blattes aber unsymmetrische Taschen. Wenn aber die Ursprungsstelle

der Galle von dem Blattrand so weit entfernt liegt, daG das Randgewebe uberhaupt

nicht mehr in die Gallenbildung mit einbezogen wird, so ist der Gallenkorper regel-

maBig und bildet einen knopf- oder kreiselformigen Zapfen, der je nach der Lage

ganz aus dem Gewebe der Blattoberseite oder aus dem der Blattunterseite hervor-

gegangen ist. Der Verfasser beschreibt eingehend die die Gallenwand bildenden

Gewebe und die Abweichungen derselben von den Blattgeweben, denen die Galle

ihren Ursprung verdankt, und das Gallentier, das der Verfasser Eriophyes Nalepai

benennt, und geht dann auf die Entwicklungsgeschichte der Gallen ein. Von den

Anschauungen uber den Entwicklungsgang, welche Docters van Leeuwen-
Reynvaan auf Grund ihrer Beobachtungen entwickelt haben, weichen die Vor-

stellungen des Verfassers wesentlich ab. Danach laBt eine durch das Gallentier

verursachte Verletzung der jungen Blattepidermis rings urn die Wunde ein Wund-
kambium entstehen. Ein vom Gallentier standig ausgehender Reiz erhalt den Zellen

dieses Meristems ihre Wachstums- und Teilungsfahigkeit. Das Spiel der Krafte

zwischen dem standig nach FlachenvergroBerung strebenden, aus dem Wundkambium
hervorgegangenen Epithel des Galleninnem einerseits und der infolge der vorauf-

gegangenen normalen Entwicklung bereits mehr oder minder stark beschrankten

Bildsamkeit des mit dem Epithel zu gemeinsamem Wachstum verbundenen Blatt-

parenchyms andererseits beherrscht die Formbildung der heranwachsenden Galle.

Die Galle ist in ihrer Formgestaltung nicht das Ergebnis eines vom Gallentier aus-

gehenden spezifischen, morphogenen Reizes, sondem die Folge einer durch das Gallen-

tier verursachten Verwundung, und einer durch das Gallentier ausgelosten und

dauemd erhaltenen Uberernahrung des Wundschutzgewebes und der in seiner Um-
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gebung vorhandenen normal zu Dauergewebe bestimmten Zellen des Nephrolepis-

Blattes. P f e f f e r ist der Ansicht, dafi sicherlich nicht fiir jede morphogene Leistung

ein spezifischer Reizstoff notig ist. Der Verfasser will noch weiter gehen. Solange

nicht die Leistungsfahiglceit von spezifisch wirkenden Wuchsenzymen im Experiment

eindeutig nachgewiesen worden ist, bleibt ihre Heranziehung zur ursachlichen Er-

klarung entwicklungsgeschichtlicher Vorgange im Pflanzenkorper bloCe Wort-

erklarung, bei der die Ursache ausschlieClich durch die Wirkung definiert ist. Wir

mussen deswegen, solange nur dafiir eine Moglichkeit besteht, versuchen, in der

Entwicklungsphysiologie ohne einen solchen hypothetischen, morphologischen Faktor

auszukommen. Wo aber die gestaltbestimmende Mitwirkung eines solchen spezifisch

wirkenden Wuchsenzyms sicher nachgewiesen ist, da fallt uns die Aufgabe zu, seine

Natur und die Art seines Eingreifens in den Stoff- und I-Qraftwechsel des Organismus

ursachlich aufzuklaren und mechanisch verstandlich zu machen. G. H.

Hecke, L. Zur Oberwinterung des Gelbrostes und das Zustande-

kommen von Rostjahren. (Naturw. Zeitschr Forst- und Landw.,

Bd. 13, 1915, S. 213.)
w

Eriksson und H e n n i n g sprachen der Oberwinterung des ISIyzels in

der Entwicklung der Puccinia glumarum eine groBe Bedeutung zu. Verfasser fand

an den alteren iiberwinterten Blattern von Winterweizen zeitig im Fruhjahre Rost-

pusteln; nach 2 Wochen kam es zur Bildung der 2. Uredogeneration und Ende Marz

bemerkte man die charakteristischen Streifen. Wenn also genug Uredomyzelien

uberwintern konnen, so wird das Jahr darauf ein starkes Rostjahr. Eriksson
erklart das starke Auftreten des Gelbrostes nach rostfreien Perioden durch seine

Mykoplasmentheorie, aber Verfasser konnte die fiir Gelbrost bezeichneten Streifen

als Folge einer Infektion ganz junger Blatter sicher deuten. Auch das tlbergchen

dieses Rostes auf andere Gramineen erklart er ohne Erikssons Theorie.

B a r f u B (im Institute des Verfassers, Bodenhochschule Wien) fand namlich fol-

gendes: P. glumarum geht auch auf Dactylis glomerata, Koeleria cristata und Lolium

tenuilentum uber und erzeugt da Infektionsflecken ohne Uredolager. Verwundete

Blatter von Roggen und Gerste wurden auch infiziert. — Es ist blsher noch nicht

genau bekannt, welche Witterungsverhaltnisse im Fruhling Epidemien begiinstigen.

Matouschek (Wien)

.

Kirchner, v., 0- Die Disposition derPflanzen fiir ansteckende Krank-

heiten. (Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Wurttemberg LXII.,

1916, p. XXIIL)

Verfasser bespricht die Disposition der Pflanzen fiir ansteckende Krankheiten

und kommt darauf, daB ihnen 1. die Ernahrungsverhaltnisse der Nahrpflanze die

Bedingungen darbieten, 2. daB der Pilz der Nahrpflanze gegeniiber eine geniigende An-

griffskraft entwickelt und 3. daB die der Nahrpflanze zur Verfugung stehenden Ab-

wehrmittel zu schwach sind.

Er setzt dann weiter auseinander die genauer gepruften Verhaltnisse gegeniiber

dem Steinbraiid und dem Getreiderost und schildert die eigenen Untersuchungen.

die er fur den Gelbrost und den Steinbrand gcmacht hat. W.nn auch danach die

Frage nach den chemischen Ursachen der ungleichen Disposition noch nicht erledigt

ist, so ergaben sich doch bestimmte Hinweise fur die kunftigen chemischen Unter-

suchungen. *^* E i n d a u (Dahlem).

fJtdivigta Band LX. *
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Moesz, G. A kerti szegfii ket veszedelmes betegsege. (Zwei ver-

derbliche Krankheiten der Gartennelke.) (Botan. Kozlemenyek XVI,

1917, p. 8—11, mit einer Texttafel und Inhaltsangabe in deutscher

Sprache in den „Mitteil. f. d. Ausland" XVI, 1917, p. [5]— [6].)

Dem Verfasser wurde von A. K a r d o s Gartennelkenpflanzen mit stark

ileckigea Blattern gebracht. Di; Untersuchung ergab, daB folgende vier Pilzartea

diese Pflanze befallen hatten : Uromyces caryophyllinus (Schrank) Winter, Fusarium

roseum Link, Heterosporium echinulatum (Berk.) Cooke und Alternaria Dianthi

Stev.etHall. Die belden erstgenannten Pilze traten nur hie und da in geringemMaBe

auf. die Kranklieit und Vernichtung der Nelkenpflanze verursachten hauptsachlich

Heterosporium echinulatum und Alternaria Dianthi. Der Verfasser schildert das

Vorkommen der vier Pilze und die Art und Weise, wie sie die Nelken befallen und

gibt genaue Beschreibungen der beiden zuletzt genannten Arten. Die Bestimmung

der Alternaria unterliegt einem geringen Zweifel, da dem Verfasser keine Original-

exemplare des aus Nordamerika beschriebenen Pilzes zum Vergleich vorlagen.

G. H.

MoIZy E. Uber die Ziichtung widerstandsfahiger Sorten unserer Kultur-

pflanzen. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift fur Pfianzenziichtung,

V. Bd., 1917, Heft 2.) Berlin (Paul Parey) 1917. Gr. 8^. IV und

Seite 121 244. Mit 6 Textabbildungen. Preis: geh. M. 6.—.

Der Verfasser vertritt seit Jahren den Standpunkt, daB in der Ziichtung wider-

standsfahiger Sorten das idealste Ziel unserer Bestrebungen im Pflanzenschutze

liegt. Derselbe hat bereits im Jahre 1905 in einer in der „Deutschen Landw. Presse"

,,t)ber die Selektion im Dienste der Reblausbekampfung" veroffentHchten Abhand-

lung den Wert der Individualauslese bei unseren Kulturpflanzen fiir die Schadlings-

bekampfung in einem besonderen Falle beleuchtet und ist in mehreren anderen

Arbeiten dieser Frage nahergetreten. Seit dem Jahre 1912 ist er auch praktisch

mit der Immunitatsziichtung beschaftigt. In der vorliegenden Abhandlung, die

auch als Sonderabdruck erschienen ist, behandelt der Verfasser die Ursachebezieh-

ungen der Immunitat der Pflanzen, auf die sich die Ziichtung widerstandsfahiger

Sorten in erster Linie stiitzt, ausfuhrlicher, da eine fur den Immunitatszuchter brauch-

bare, neuzeitige Immunitatslebre in Deutschland nicht vorhanden ist. Mit dem

Verfasser ist Referent der Dberzeugung, daB die in dieser Hinsicht gegebene t)ber-

sicht fiir den Phytopathologen und wie auch fiir den praktischen Landwirt von

Interesse ist, und daB der letztere auch aus den iibrigen Kapiteln, besonders dem.

jenigen, das die ungleiche Widerstandsfahigkeit der verschiedenen' Sorten unserer

Kulturpflanzen behandelt. manchen Nutzen ziehcn konnen wird.

Die Darstellung beruht, da der Verfasser viele Kulturversuche selbst angestellt,

hauptsachlich auf den Ergebnissen dieser, doch ist auch die vorhandene Literatur

eingehend beniitzt worden, besonders da, wo der Verfasser sich auf Kulturpflanzen

der Tropen bezieht.

Um den reichen Inhalt der Abhandlung zu kennzeichnen, geben wir im Nach-

folgenden nach dem Inhaltsverzeichnis die Kapiteliiberschriften mit den Stich-

worten der darstellenden Behandlung des Themas, aus welchen der Gedankengang
derselben vollstandig zu ersehen ist.

I. Einleitung.
II. Ungleiche Widerstandsfahigkeit (Begriffsbestimmung der

Widerstandsfahigkeit; rassebiologische Anpassung; Arten-, Varietaten-, Sorten-,
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Linden- und Individual-Immunitat; Sorten-Anfalligkeit beim Getrelde; Widerstands-

fahigkeit der Weizensorteu gegeu Steinbrand; Anfalligkeit der verschiedenen Ge-

treidesorten geg.-n Gelbrost, Brauarost, Schwarzrost; gegen Flugbrand des Weizens

und der Gerste; widerstandsfahige Kartoffelsorten gegen Krautfiiule, Bakterien-

faule. BlattroUkrankheit. Schorf; Tomaten gegen Bakteriose; Apfelsorten gegen

Blutlaus, gegen Apfelblutenstecher; Birnsorten gegen Blattbraune; Kirschen und

Weichseln gegen Monilia; Johannisbeereu gegen Rost; Birnsorten gegen Fusicladium.

Micosphaerella sentina; Rebsorte gegen Peronospora, Ascherig; individuelle Wider-

standsfahigkeit gegen Peronospora; Rebsorten gegen schwarzen Brenner; Frost-

empfindlichkeit verschiedener Rebsorten, gegen Friihjahrsfroste, gegen Chlorose;

Pflanzen, die gegen einen Krankheitserreger empfanglich, gegen einen anderen immun

sind; Organimmunitat; Altersimmunitat; Jugendimmunitat).
^

III. Ursachebeziehungen (Aufklarung der Ursachebeziehungen zur

Erlangung einer wichtigen Handhabe fiir die Beurtcilung bei der Auslese; ursachliche

Bedingungen und auBere Ursachen; Analyse der Immunitatsursachen. — M e c h a -

nische Immunitat: mechanische Schutzwirkung der Zellmembran
;
Wirkung

des geringen Wassergehaltes und des erhohten Luftgehaltes auf den Pilzbefall; Ein-

fluB der geschlossenen Blute auf den Pilzbefall; Auseinanderspreizen der Spelzen;

Blatter, die das Regenwasser rasch ablaufen lassen; Apparat von Stranok; Behaarung

gegen tierische Schadlinge; Verwundungen. ^Chemische Immunitat:
Saure des Zellsaftes als Abwehrmittel gegen Bakterienangriffe; Dunkelfarbung der

PreBsafte der Kartoffeln in ihrer Beziehung zur Widerstandsfahigkeit gegen Bak-

terien; Art der EinfluCnahme des Zellsaftes auf die Widerstandsfahigkeit; Gerbsaure;

Zucker und organische Sauren; Wassergehalt; Zucker; EiweiBausfallung zura Nachweis

der Frostharte; Schutzeinrichtungen gegen Wasserverdunstung; PreBsafte; Zu-

sammenhang zwisehen Bakterizitat und Aziditatsschwankung des Zellsaftes. —
Physiologische Immunitat: geschwachte Pflanzen fur Pilzinfektion

;

empfanglicher; anfalliger Zustand; Triebenergie; Bewurzelungsenergie und Bewur-

zelungskraft, Keimminimum; rasches Absterben von Organ und Gewebeteilen. —
AuBenbedingte Immunitat: Witterungsverbaltnisse; ortliche AuBen-

bedingungen; EinfluB des Sandbodens auf die Riblaus; Lockerheit und Festigkeit

des Bodens auf tierische Bodenschadlinge ; Bodenbearbeitung; Massenanpflanzung;

Kleinparzellenwirtschaft; dazwischenliegende Walder; hohe Ziiune, Hauser und

Mauern; Zwischenfruchtbau ; in weitem Abstand stehende Pflanzen; hohe, dera

Wind ausgesetzte Berglagen; Tallagen; Anwesenheit von Wirtspflanzen heterozischer

Pilze; Vorfrucht der gleichen Sorte; andersartige Vorfrucht; angrenzende Kulturen;

Tiereals Ivrankheitsiibertrager; Schiidlingsfeinde ; biologische Schadlingsbekampfung)

.

IV. Erbanlagen. Umwelt und K u 1 1 u r m a B n a h m e n (Erb-

anlagen und Lebenslage; absolute Widerstandsfahigkeit; Widerstandsfahigkeit als

Reaktion auf leicht durchfUhrbare KulturmaSnahmen; Empfanglichkeitsgrad als

erbUche Sorteneigentiimlichkeit; erbliche Widerstandsfahigkeit eines Individuums

und einer Sorte; die die Widerstandsfahigkeit einer Pflanze beeinflussenden ver-

schiedenartigen Bedingungen der Umwelt und Kultur; EinfluB der Dungung
auf den Befall der Pflanze durch Schadlinge; Stickstoffdiingung; Kalkdungung;

Phosphorsauredungung ; Reaktion des die Wurzeln umspielend.n Wassers; Kali-

diingung; Berucksichtigung des Einflusses der Dungung bei der indirekten Zucht-

wahl; EinfluB verschiedener Bo den art en auf die Widerstandsfahigkeit der

Pflanzen; KulturmaBnahmen: haufiges Hacken, Bearbeitung eines schweren

Bodens in nassem Zustandc, gegenseitige Beeinflussung von Reis und Unterlage,

spate Saat; Klima; Immunitat nur fur beschranktes Anbaugebiet).

4*
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V. Nachwirkungen, Dauerform- und Standortsbil-
d u n g e n , Variabilitat und Mutation (Vererbung erworbener Eigenschaften;

Nachwirkungen; EinfluB des Standorts der IVrutterpflanzen auf die Nach-

kommen; die Herkunftseigenschaften bei den Kartoffeln sind nicht an das Speicher-

gewebe gekniipft; rasches Ausarten bei Kartoffeln haufig eine Folge des Verschwindens

der Herkunftseigenschaften; durch den Standort oder das Klima hervorgerufene

Modifikationen bei einjahrigen Gewachsen meist von kurzer Dauer; anders bei aus-

dauemden Gewachsen
; EinfluB der Herkunftseigenschaften bei Weinreben und

Obstbaumen; Widerstandsfahigkeit und Fruchtbarkeit gefordert durch Pflanzgut

aus gegensatzUchen Bodenverhaltnissen; Sortencharaktere und krankhafte Erschei-

nungen bei Reben, zuriickgefiihrt auf Nachwirkungen; Erhaltung eines Entwicklungs-

zustandes eines Sprosses infolge von Nachwirkung; Dauerformbildung;
Standortsbildungen; Variabilitat und Bastardierung;
Mutation).

VI. Auslese (naturliche Auslese: erworbene Widerstandsfahig-

keit; bei unsern Kulturpflanzen der naturliche Kampf urns Dasein vermindert; bei

alten Kulturrassen ein hoher Grad von Widerstandsfahigkeit; Erhaltung unserer

Landsorten; die Therapie arbeitet dem Heraustreten widerstandsfahiger Linien

unmittelbar entgegen. Methoden der Zuchtwahl: Massenauslese und
Individualauslese; Riickschlag (Regression Galtons); Individualauslese mit Nach-
kommenbeurteilung; Seitenlinien; Veredelungsziichtung auch bei ungeschlechtlich

vermehrten Gewachsen wirksam; Nachbau eines als widerstandsfahig ausgelesenen

Individuums in mindestens drei verschiedenen Bodenarten; Gesichtspunkte der

Auslese auf Widerstandsfahigkeit; Wahl des Zeitpunktes der Auslese; bei gleichen

Ursachebeziehungen gleiche Wirkungen bei der Auslese auf Widerstandsfahigkeit;

zuweiien Auftreten eines Schadlings von dem Vorhandensein eines anderen abhangig;
sorgfaltige Beachtung der AuBenbedingungen bei der Auslese; Ausschaltung der

Nachwirkungseigenschaften des Standorts; Zwischenanbau ; Vermehrungsfeld; Unter-

schiede in der Widerstandsfahigkeit einzelner Linien einer Sorte zuweiien groCer

als zwischen zwei Sorten; Veredelung von vielen Eigenschaften nicht zugleich in

Angriff nehmen).

VII. Wechselbeziehungen (gleichsinnige und entgegengesetzte

Wechselbeziehungen; unmittelbare und mittelbare Wechselbeziehungen; Ursache-
beziehung; unbrechbare Wechselbeziehungen; physiologische Ausgleichwirkungen;
Etatistische Grundlage der Wechselbeziehungen; bekannte Wechselbeziehungen zur

Widerstandsfahigkeit)

.

VIII. Bastardierung (kiinstliche Bastardierung; Mendelgesetze; Homo-
zygotie und Heterozygotie; Vererbung von Leistungseigenschaften; Auswahl der
Eltem; Mendelgesetze fur den Immunitatsziichter nur von recht bedingtem Wert;
sachgemaBe Auslese der Nachkommen der F,-Generation; die als widerstandsfahig
erkannten Stamme unter den verschiedenen Lage- und Bodenverhaltnissen anbauen;
erste positive Auslese; Aniage eines Sortengartens; groBe Zahl Bastardprodukte
und Fiihigkeit des Ziichters zur richtigen Auslese bedingen den Erfolg; Ausfuhrung
der Immunitatsziichtung durch einen Pflanzenpathologen oder ein Zusammeuwirken
mit einem Ziichter; Schwierigkeiten der Immunitatszuchtung; Perichnalchimaren;
E r f o 1 g e der planvollen Immunitatsziichtung; in Deutschland. in den Vereinigten
Staaten von Amerika; krankheitswiderstiindige Sorten b i der BaumwoIIe; gegen
Welkekrankheit widerstandsfiihige Wassermelone; gegen Welkekrankheit widerstands-
fahige Kuherbse; mehltauwiderstandsfahige Sandkir.^che; rostbestiindige Stachelbeer-
art; phjrthophtorafeste Kartoffelsorten; blackrotfreie Rebsorte; brandfreie Hafer-
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sortc; Anaheim-Kranklieit der Reben; Durchrieselu der Reben; winterbestandigo

Zitrone; Ziichtung winterfester Obstsorten; frostharte Apfelsorten ; frosthartePflaumen

baume; widerstandsfahige Aprikosenbaume; Rebenbastardierungen in den Vereinigten

Staaten; Rebenbastardierung zu Erzielung reblausfcster Rebensorten in Frankreich;

Rebenziichtung in Frankreich zur Erzielung pilzfester Rebsorten; Immunitatsziichtung

in RuBland; rostwiderstandige Weizensorten in Indian; Zuchtung eines gegen Hemileia

widerstandsfahigen Kaffeebaumes in Ostindien; widerstandsfahiges Zuckerrohr;

Immunitatsziichtung auf Neuseeland; rostwiderstandige Hafersorten; in Australien

Ziichtung steinbrandfester und rostwiderstiindiger Weizensorten; Ziichtung einer

gegen Homoeosoma widerstandsfahigen Sonnenblume).

IX. Verlust der Widerstandsfahigkeit (Herabziichten einer

widerstandsfahigen Sorte durch Eintritt neuer minderwertiger Erbeinheiten; Minus-

mutationen; Anpassung der Schadenerreger ; Moghchkeit der natiirhchen Anpassung

der Krankheitserreger; Anbau mehrerer Sorten und Fruchtwechsel hemmen die

Anpassung der Schadenerreger; Kleinparzellenwirtschaft crschwert die Anpassung

der Schadenerreger; ortlich biologisch abgestufte Rassen pilzhcher und tierischer

Schadhnge; Gefahr der Anpassung der Parasiten nicht allzu groB; Umziichten wieder

anfallig gewordener Sorten). G. H.

Nechleba. Der Hallimasch, Studien, Beobachtungen und Hypo-

thesen. (Forstwiss. Zentralbl. 37. J. 1915, p. 384—392.)

Die verheerenden Hallimasch-Epidemien sind die unmittelbare Folge abnormer

Diirre. Die erste epidemische Infektion durch den Pilz ist die heftigste und ver-

heerendste, jede folgende ist schwacher. Hypothetisch ist folgendes anzunehmen:

Die erste und jede weitere Infektion scheint eine Schutzimpfung des betreffenden

Bestandes zur Folge zu haben. Ja es kann ein Bestand die voile Immunitat wider

den Pilz erlangen. Ob man einen Impfstoff wird erhalten konnen, ist wohl recht

fraglich. — Je reichlicher die Nahrungszufuhr an der infizierten Stelle ist, desto

iippiger wuchert das Myzel im Baumkorper und desto hoher reicht dasselbe am
Stamme hinauf und umgekehrt. VorbeugungsmaBregel : Nur Stockrodung. Isolier-

graben niitzen wenig, sind auch zu kostspielig. — Verfasser halt im Gegensatze zu

H e B die Fichte fur empfindlicher als die Kiefer. Wo Nadelholz auf Nadelholz

folgt, dort ist der Agaricus malleus sporadisch; die Beschadigungen nehmen

in dem MaBe zu, als Laubholz durch Nadelholz ersetzt wird.«

Matouschek (Wien).

Rosenbaum, J. Fhytophthora disease of ginseng. (Phytophthora-

Schadigungen am Ginseng.) (Cornell Univ. Dep, of Pathology,

Bull. Nr. 363. 1915, S. 63-106. 18 Fig.)

Panax quinquefolius L. (Ginseng), in Nordamerika kultiviert. wird oft voa

Phytophthora cactorum (Cohn et Leb.) Schroet. befallen: Blatter sterben bald ab,

die Wurzel verfault. Die Infektionen gelangeu.

Bekampfung: sehr friihzeitiges Bespritzen mit Fungiziden. besonders mit einer

Kupferkalkbriihe (3 + 3 + 50) mit 2 amerikanischen Pfund Bleiarsenat zu je 50 Gal-

lonen Briihe (bester Erfolg), femer eine grundliche Vernichtung der kranken Pflanzen-

teile, tiefes Pflanzen, Fruchtwechsel unter Benutzung von Hydrastis canadensis

(widerstandsfahig gegen den Pilz), Bodensterilisierung durch Dampf und Drainage.

Matouschek (Wien)

.
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Schaflfnit, E. Flugblattsammlung uber Pflanzenschutz, 4°, Bonn-

Poppelsdorf. (Pflanzenschutzstelle an der Konigl. Landwirtschaftl.

Akademie, Nufialle 7, 1915.)

Auf das Erscheinen dieser Flugblattsammlung ist bereits aufmerksam gemacht

worden (siehe Hedwigia LVII, Beiblatt 1, p. 41). Folgende weitere Flugblatter

liegen uns zur Zeit vor:

Flugblatt Nr. 8. V o 13 , G. „Der Drahtwurm." Sept. 1915.

Flugblatt Nr. 9. S c h w a b e , F. ..Der praktische Vogelschutz in Land-

wirtschaft, Obst- und Gemiisebau." Nov. 1915.

Flugblatt Nr. 10. S c h a f f n i t , E. „Die Einwinterung der Hack-

frucbte." Okt. 1915.

Wir erinnern hier wieder an die Bezugsbedingungen dieser fiir die Verbreitung popular-

wissenschaftlicher Kenntnisse uber Pflanzenschutz sehr wertvolleh Flugblatter,

deren Anschaffung jedem Landwirt empfohlen sei. Jedes Flugblatt kann bei Ab-

nahme von I—10 Stiick zum Preise von 5 Pf., von 11—99 Stiick zum Preise von

4 Pf., von 100 und mehr Stiick zum Preise von 3 Pf. bezogen werden. Bestellungen

sind an die obengenannte Adresse zu richten. G. H.

Schander. Die Kartofifelfehlernte 1916 und ihre Ursachen. (Fuhlings

landw. Zeit. 1917, p. 145—168.)

Welche Ursachen bedingten die geringe Kartoffelernte im Jahre

1916 und was konnen wir daraus lernen.? (Landwirtsch. Centralbl.

f. die Prov. Posen, 1917, n. 12.)

Die Emte der Kartoffeln ergab im Jahre 1916 einen Fehlertrag von 33 %,
das heifit fast soviel, als in dem trockenen Jahre 1911 weniger geemtet wurde. Ver-

fasser geht nun den Ursachen nach und findet, daB eine Hauptursache der Fehlernte

die Schadigung der infolge der Witterungsverbaltnisse im Juli nur halb entwickelten

Kartoffeln durch Phytophthora ist. Der Schaden, den die Phytophthora anrichtete,

war bei den einzelnen Sorten nicht gleichmaBig stark, aber bei den empfindlichen

Rassen war er besonders hoch, weil die Kartoffeln zur Zeit des Auftretens der Epi-

demic infolge der vorher herrschenden ungiinstigen Witterungsverbaltnisse noch zu

wenig entwickelt waren und zu geringe Mengen von Knollen angesetzt hatten.

G. Lindau (Dahlem)-

Kartoffelpflanzgut. (Landwirtschaftl. Centralbl. f. die Prov. Posen,

1917, n. 13.)

Zur Pflanzung sind nur Kartoffeln von gesunden, ertragreichen Feldern zu

verwenden. Die Erfahrung zeigt, daS, wenn die Kartoffeln zuriickgehen, alle 2—3 Jahre

regelmaGig PflanzenknoUen von Giitem mit gesundem Kartoffelbau bezogen werden
sollen. Man wahle solche Sorten, die sich widerstandsfahig gegen Krankheiten gezeigt

haben und hohere Massen- und Starkeertrage ergeben. Pflanzkartoffeln sollen auBer-

lich etwas groBer und gesund sein. Geschnittene Kartoffeln sind nur ausnahmsweise
zu verwenden. Pflanzkartoffeln miissen im Winter kiihl und trocken aufbewahrt
werden und miissen moglichst frisch sein. G. Lindau (Dahlem).

Einflufi der Bodenbearbeitung, Dungung u. s. f, auf den Ertrag
und den Gesundsheitszustand der Kartoffeln. (Landwirtschaftl.
Centralbl. f. die Prov. Posen, 1917, n. 14.)
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Die Kartoffel wiinscht einen warmen, tiefgriindigen, in seinen obcren Schichten

garen und lockercn, genugend feuchten und luftdurchlassigen Boden. Nasse Boden

behindem das Wachstum und fordern das Auftreten von Krankheiten, besonders

Staudenkrankheiten. Ebenso wirken ungeniigende Bodenbearbeitung und infolge-

dessen eintretende Verkrustung der oberen Bodenschichten.

Alle MaBnahmen der Bodenverbesserung und Dungung sind Mittel der Gesund-

erhaltung der Bestande und umgekehrt.

Ungiinstige Bodenverbaltnisse, mangelhafte Kultur und Dungung befordern

zusammen mit der Verwendung minderwertiger Pflanzknollen den Abbau einer

Zucht durch Erhaltung und Vermehrung der kranken und minderwertigen Stocke.

G. Llndau (Dahlem).

Shepbakoff, C. D. Fusaria of potatoes. (Fusarien auf Kartoffeln.)

(Cornell Univ. Agric. Exp. Stat, Memoir. Nr. 6. Ithaka 1915,

S. 85-270. 7 Tab.)

Eiue Monographie, basierend auf der bekannten Arbeit von Appel und

Wollenweber. 43 Arteu und 23 Varietaten werdeu aufgestellt, von denen

19 bzw- 21 als neu beschrieben und durch Kulturen gepriift wurden. Diese sind:

Fusarium anguioides und var. caudatum, F. ferruginosum,

F. angustatum, F. lucidum,

F. arcuosporum, F. lutulatum und var. zonatum,

F. arthrosporioides und var. asporo- F. Martii var. minus und var. viride»

trichus, F. metacroum var. minus,

F. biforme, F. oxysporum var, asclerotium, var. lon-

F. bullatum und var. roseum, gius, var. resupinatum,

F. caudatum var. Solani, F. redolens var. Solani,

F, clavatum, F. sanguineum und var. pallidum,

F. culmorum var. leteius, F. sclerotioides und var. brevius,

F. cuneiforme F. Solani var. cyaneum und var. suffu-

F. discolor var. triseptatum, sum,

F. diversisporum, F- sporotrichioides,

F. effusum, F. striatum,

F. falcatum var. fuscum, F. subpallidum und var. roseum.

Die Arten sind genau beschrieben und abgebildet. Die farbigen Tafeln sind

instruktiv. — Die groBe Zahl der neuen Arten und Formen mag sich wohl nicht

halten; dessenungeachtet ist die Beschreibung eine gediegene. Hier miissen weitere

Untersuchungen einsetzen. Matouschek (Wien).
r

Sorauer, P. Untersuchungen iiber Leuchtgasbeschadigungen. (Zeit-

schrift f. Pflanzenkrankheiten, 1916, Bd. XXVI, p. 129—183.)

Die in einer Baumschule stehenden Straucher und Baume (Prunus, Ulmus,

Sambucus usw.) hat Verfasser durch Leuchtgas (Einleitung durch Gasrohren in den

Boden. 1 m tief) geschadigt. Die Einleitung erfolgte vom 20. IV.—10. VI., im ganzen

1018 cbm. Die genaue Untersuchung der krankgewordenen Pflanzen zeigte stets

zuerst die Schadigung der Chlorophyllkomer, daher Hemmung der Assimilation,

intramolekulare Atmung. Erstickung infolge O-Mangels. Damit steht im Zusammen-

Nachxiauge erne Ansammlung aes vou ucu v^ui^-.-*" "^s^

gelegenen Pflanzenteilen kommt wenig Wasser. was Vertrocknung der peripheren



(56)

Orgaue zur Folge hat. Diese gleichen Erscheinungen traten auch auf, wenn Sela-

ginella, Ficus, Cyclamen, Begonia, Chamaerops usw. unter die Einwirkung eines

Gasgemisches, Luft und Leuchtgas, gestellt wurden.
r

Matouschek (Wien)

.

f

Zwelgelt, Fr. Blattlausgallen, unter besonderer Berucksichtigung
der Anatomic und Aetiologie. (Centralbl. f. Bakteriologie usw.

IL Abt. XLVII, 1917, p 408-535. Mit 32 Abbild. im Text.)

Durch E. Kiisters grundlegendes Werk „Die Gallen der Pflanzen" (Leipzig

1911) hat die Gallenforschung einen bedeutenden Schritt vorwarts getan. Doch
nehmen die Blattlausgallen im Rahmen dieses Buches nur kleinen Raum ein, iiber

welche ja auch nur eine geringe Zahl anatomischer Untersuchungen vorliegt, wahrend
die Arbeiten uber die hoher organisierten prosoplasmatischen Gallbildungen (der

Cynipiden usw.) fast ins ungeheure gewachsen sind. Der Grund fiir das geringe

Interesse, das bisher den Aphidiocecidien entgegengebracht worden ist, liegt wohl
in ihrer Formeneintonigkeit, in der Einfachheit ihrer morphologischen und ana-
tomischen Gestaltung, die im wesentlichen nur Kataplasmen zeigt. Das vom Ver-
fasser in einer friiheren Arbeit (Beitrage zur Kenntnis des Saugphanomens der Blatt-

lause und der Reaktionen der Pflanzenzellen im Centralbl. f. Bakt. Abt. II. XLII.
1914, p. 265) veroffentlichte interessante Ergebnis hat nun aber denselben zu weiteren

Forschungen angeregt. Es lag nahe, zu vermuten, daB die beobachteten Reaktionen
der Zellen, die pathologischen Veranderungen der der Wirkung des Speichelsekretes

zunachst unterworfenen Zellen, vielleicht den Schlussel bieten konnten fur die durch
galligene Reize entstehenden Hypertrophien und Hyperplasien der Blattlausgallen.

und daB vielleicht auch die Entstehung dieser zu erklaren seien und die RoUe der
r

Blattlause zugleich aufdecken zu konnen.

Die neuen Untersuchungen erstreckten sich auf 6 Blattrollgallen, die sich

auf 4 Pflanzengattungen verteilen und teils involutiv, teils revolutiv sind:

1. auf eine Aphidengalle auf Lonizera xylosteum, die nur mit Zweifel mit
der von C. H o u a r d unter Nr. 5373 erwahnten unbestimmten Aphiden-
galle zu identifizieren ist;

2. auf die auf derselben Pflanze vorkommenden Galle von Prociphilus (Pem-
phigus) xylostei D. G.;

3. auf die Galle von Prociphilus (Pemphigus) nidificus Low auf Fraxinus
excelsior

;

4. auf eine Galle auf Prunus domestica, deren Erzeuger vielleicht Aphis
cerasi ist, und

5. und 6. auf zwei Gallen auf Pirns malus, die von Aphis pomi D. G. und
die von Aphis oxycanthae Koch.

Die Abhandlung gliedert sich in folgende Abschnitte:

I. Descriptive pathologische und vergleichende Ana-
tomic, in welchem die anatomischen Veranderungen der normalen
Blatter bei der Gallenbildung behandelt werden.

II. Physiologische Anatomic; ein Kapitel. das in bezug auf die

normalen Blattfunktionen nur Bruchstucke bringt und nur im Abschnitt
.AVie entstehen die BlattroUen ?" einige Vol 1standigkeit beansprucht.
Dieses Kapitel hier einheitlich und zusammenhangend zu bringen, war
aus Grunden der Tbersicht geboten, obwohl es nicht zu umgehen war.
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dort auch morphologische und andere Besprechungen einzuschalten;

nicht zu vermeiden war dort schlieClich die Erwahnung der einschlagigen,

namentlich Thysanoptercngallenliteratur, da sich wertvoUe Parailelen

zwischen ihnen und den Blattlausgallen zeigen und das Gallrollenproblem

durch eine breite Basis an Wert und Interesse uur gewinnen kann.

Ill, A e t i o 1 o g i e , also die Aufsuchung der RoUe des Parasiten und der

auBeren Bedingungen. die die Gallbildung fordern oder hemmen. Das

Bestreben des Verfassers war es hierbei, die Erscheinungen auf moglichst

wenige Prinzipien zuruckzufuhren, wobei alles wegblieb, was zu wenig

begriindet schien.

Den SchluB bildet ein

IV. Anhang, in dem biologische Notizen. terminologische Fragen und einige

Nachtrage zum Saugphanomen Aufnahme fanden.

Die vorstehenden, auszugsweise mitgeteilten Angaben iiber den Inhalt der

Abhandlung sind aus der Einleitung des Verfassers entnommen worden, Auf die

Details, welche die Arbeit fiir die einzelnen Gallen bringen, und auf die Untersuchungs-

methoden kann hier nicht eingegangen werden. Das Gesagte aber diirfte geniigen,

auf die wertvoUe Arbeit aufmerksam zu machen. ^- ^.

B. Neue Literatur.
Zusammengestellt von C. Schuster,

I. AUgemeines und Vermischtes.
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Watson, W. New rare or critical Lichens. (Journ. of Bot. LV [1917], p. 107—111.

ill. to be cont.)

Zahlbruckner, A. Flechtensystematische Studien I. Die Flechtengattung R h a b -

d o p s o r a Miill.-Arg. (Hedwigia LIX [1917], p. 301—306, 1 Textfig.)

%

VL Moose.
Andre, Emile. Sur un phenomene d*embacle vegetale dans les Alpes vaudoises. (Bull.

Soc. Vaud. Sci. nat. LI [1917], Nr. 192, p. 301—34, 1 Fig.) "
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[1917], 111 pp.)
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Brotherus, V. F. Musci novi paraguenses. (Bryologist XX [1917], p. 47.)
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aus Finnland. (Medd. Soc. Fauna et Flora fenn. XLII [1916], p. 6—8.)

— Studien iiber die Scapanien Finno-Scandias. I. Scapania curta-Gruppe [V. M.].

(Medd. Soc. Fauna et Flora fenn. XLII [1916], p. 85—96, ill.)

Burrell, W. H. The Mosses and Leverworts of an industrial city (Leeds.). (Naturalist

1917, p. 119—124.)

Coutinho, A, X. P. Hepaticae lusitanicae herbarii universitatis olisiponensis. (Lisboa

1917, 39 pp. 80.)

Culman, P. Contribution a la'flore bryologique du canton du Tessin. (Bull. Soc.

Bot. France LXII [1915], p. 53—58, ill.)

Dixon, H. N. NorthamptonsMre Hepaticae. (Journ. Northants nat. Hist. Soc. XVI

[1912], p. 295.)
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1 PI.)

Evans, A. W. Notes on North American Hepaticae VII. (Bryologist XX [1917],

p. 17—28, 1 PI.)

— Notes on the genus Herberta, with a revision of the species known from Europa,

Canada and the United States. (Bull. Torrey Bot. Club XLIV [1917], p. 191—222,

1 PL 29 Fig.)
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Familler, Ignaz. Die Lebermoose Bayerns. Eine Zusammenstellung der bisher bekannt

gewordenen Standortsangaben. (Denkschr. Kgl. Bayr. Bot. Ges. Regensburg VII
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von Ephemeropsis tjibodensis. (Hedwigia LIX [1917], p. 209—211.)
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[1917], p. 212—219.)
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Goode, G. H, Notes on Leptobryum pyriforme. (Journ. Northants nat. Hist. Soc.

Field Club XVIH [1916], p. 233—234.)
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Gyorffy, J. Beitrage zur Moosflora des Balaton- [Flatten-] Sees und seiner Umgebung I.
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326—328
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VII. Pteridophyten,
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[1917], p. 1—39, 2 Plates, 15 Figs.)

On leaf-architecture as illuminated by a study of Pteridopdyta. (Trans, r. Soc.

Edinburgh LI [1917], p. 657—708, 1 Plate.)

Braun-Blanquet, Josiasund Hatz, Christian. MateriaUenzurBiindnerflora. (Jahresber.

Naturf. Ges. Graubiindens N. F. LVII [1916/191?] 1917, p. 39—53.)
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Damazio, L. Un nouveau Lycopodium bresilien. (Bull. Soc. Bot. Geneve 2. Ser.
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p. 319—339.)
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p. 82—139.)

Janehen, Erwin. Kotizen zur Herbstflora des nordwestUchen Albanien. (Osterr.
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Morton, Friedrich, Beitrage zur Kenntnis der Flora von Siiddalmatien. (Osterr.

botan. Zeitschr. LXVI [1916], p. 263—266, 3 Abb.)

Oberneder, Ludwig. tJber das Vorkommen von Polystichum Lonchitis (L.) Roth
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z. Erforschg. d. heim. Flora III [1917], p. 364—367.) »

Paulin, Alphons. t)ber einige fur Krain neue oder seltene Pflanzen und die For-

mationen ihrer Standorte. (Carniola VI [Lubljani 1915], p. 186—209.)
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Naturwiss. Ver. Steierraark LIII [1916] 1917. p. 15—33.)
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von Kolumbien und Westindien. (Mem. Soc. Sci. nat. Neuchatel Tome V [1914],
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p. 6—11. Mit engl. Summ., p. 12—13-)
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Journ. Agric. Research-Washing-
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— Die der Landwirtschaft und dem Gartenbau schadlichen Erdflohe. (Flugbl.
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Ewert, R, Die Einwirkung von Teerdampfen und anderen Rauchgasen auf die Pflanzen.

(Gartenflora LXVI [1917], p. 245—251.)
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Gartenbau XXXII [1917]. p. 338.> '
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u. Pflanzenschutz XV [1917], p. 8S—92, 1 Textabb.)
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schau VII [1916], p. 1100—1101.

Suckau, R. Obstmade und Fusicladium. (Prakt. Ratgeb. im Obst- u. Gartenb. XXXII
[1917], p. 62—63.)

Tedin, H, Skada af hvetemygglarver pa tvaradskorn 1916. (Beschadigungen an

der zweizeiligen Gerste durch die Larven der Weizengallmiicke im Jahre 1916.)

(Sverig. Utsadesfor. Tidskr. XXVII [1917], p. 34—42.)

Trabut, L. La galle du Tamarix articulata dite Tak'out au Maroc. (Bull. Soc. Hist.

nat. Afrique Nord. VIII [1917], p. 29—30, ill.)

Tresnak, J. Das Radikalmi ttel zur Vemichtung der Kohlraupen. (Prakt. Ratgeb.

im Obst- u. Gartenb. XXXII [1917], p. 235.)

Tubeuf, C. von. tJber das Verhaltnis der KieJern-Peridermien zu Cronartium.

I. 1st die Infektion der Ki^fer durch Aecidiosporen von Peridermium Pini

wahrscheinlich ? II. Studien iiber die Infektion der Weymouthskie£er.

III. Wirtpflanzen und ihre Disposition. IV. Biologische Bekampfung der Peri-

dermium- Generation. V. Die Bekampfung des WejTnouthskiefern-Blasenrostes

in Amerika. (Naturw. Zeitschr. f. Forst- und Landw. XV [1917], p. 268—307.

6 Abb im Text.)

Voss, G. Der Drahtwurm. (Flugblattsammlung iiber Pflanzenschutz Nr. 8 [Septbr.

1915], 3 pp.) -

Vuillemin, E, Anomalies determinees par la gamogemmie consecutive au traumatisme.

(Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CLXIII [1916], p. 382—385.)

Wahl, Bruno, Bekampfung der Erdraupen. (Wiener landw. Zeitg. [1916], p. 416—417,

2 Fig.)

Wehmer, C. Leuchtgaswirkung auf Pflanzen. 3- Wirkung des Gases auf Wurzeln

und beblatterte Zweige beim Durchgang durch Erde und Wasser. (Ber. deutsch.

botan. Ges. XXXV [1917], p. 403—410.)

Westerdijk, J, Plantenziekten en haar bestrijding in de Vereenigde Staten van Noord-

Amerika. (Werken. Gen. Bevord. Nat.- en Gen.- en Heelk. Amsterdam 2. Ser.

VIII [1917], p. 647—550.)
— De nieuwe wegen van bet phytopathologisch onderzoek. (Rede.) (Amsterdam

J. H. de Burg 1917. 38 pp. 8«.)

Whetzell, H. H. a. 0. Laboratory Outlines in Plant Pathology. (Ithaca 1917. 8°. iU.)

Wieringer, Paul, Zum Kampf gegen den aufsteigenden Roseutriebbohrer. (Prakt.

Ratgeb. im Obst- u. Gartenbau XXXII [1917], p. 207.)

Wolf, F. A. A squash (Cucurbita sp.) disease caused by Choanephora cucurbitanim.

(Journ. Agric. Research-Washington VIII [1917], p. 319—327, 3 PI.)

Xylaria rootrot of apple. (Journ. Agric. Research-Washington IX, p. 269—276.

1 PI. 3 Fig.)

Zacher, Friedrich. Notizen iiber Schadlinge tropischer Kulturen (SchluB). (Tropen-

pflanzer XX [1917], p. 25&—265.)
Zimmermann, H. Die Kohlwanze (Eurydemaoleraceum L.). Ein Beitrag zur Kenntnis

der Lebensweise. (Zeitschr- f. Pflanzenkr. XXVII [1917], p. 19:i~199.)

Zweigelt, Fritz. Blattlausgallen, unter besonderer Beriicksichtigung der Anatomie

und Aetiologie. (Centralbl. i. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVII [1917], p. 408—535,

32 Textabbildungen.)
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C. Sammlungen.
Die mit einem • bezeichneten Sammlungen konnen auCer von dem Herausgeber auch durch den

Verlag von Th. Osw. Weigel in Leipzig bezogen werden.

Hieronymus et Pax^ Herbarium cecidiologicum. Lief. 23 und 24 (Nr. 601—650
u. Erganzungsnummern 2a und 116a). 1917. M. 12.—.

*Jaap, 0. Myxomycetes exsiccati. Serie 9 u. 10 (Xr. 161—200) 1917. Je M. 8.—.
*~ Cocciden-Sammlung. Serie 20. 1917. M. 6.—.
*Kutak, W. Flechtensammlung aus Bohmen. Fasc. VllI {Xr. 351—400) 1917.

M. 25.—.
•

26—50)

D. Personalnotizen.

Gestorben:
Lehrer Emil Barber, bekannt durch seine Arbeiten iiber die

Flora der Oberlausitz, am 26. April 1917 in Gorlitz. — Sven Berg-
gren, chemaliger bekannter schwedischer Professor der Botanik, am
28. Juni 1917. — Alfred Chabert, ein ausgezeichneter franzosischer
Botaniker und Arzt. im Alter von 81 Jahren in seinem Domizil in

Chambery (Savoyen). — Chaples Thomas Druery am 8. August 1917
in Acton, England. — Em. Professor der Botanik an der Hochschule
fiir Forst- und Bergbau in Selmeczb^nya Ludwig Fekete im Alter von
80 Jahren am 29. Juni 1916. — Karl Galgoezy, verdienter Botaniker
und Ehrenmitglied der Ungar. Akademie der Wissenschaften, im
94. Lebensjahre am 23. Oktober 1916. — Professor Dr. E. A. Goeldi,
fruherer Direktor des Museum paraense, Museu Goeldi in Para, am
5. Juli in Bern im Alter von 58 Jahren. — Francois Cyrille Grand' Eury,
franzosischer Palaontologe, in St Etienne. — Ingebrigt Severin
Hagen, bekannter norwegischer Bryologe, am 8. Juni 1917 in Trondhjem.— Paul Augusta Hariot am 5. Juli 1917 in Paris im Alter von
64 Jahren. —Direktor Per Larsson, schwedischer Botaniker, am 5. Mai
1917 in Lindes, Schweden. — Cand. polyt. Ernst Wilhelm 0strup,
danischer Diatomeenforscher, am 16. April 1917.— Dr. Charles Horton
Peck am 11. Juli 1917 in Albany, N. Y., im 85. Lebensjahre.
Dr. Eugen Procopp, Botaniker und Arzt, am 11. August 1916 in

Steinbruch bei Budapest im Alter von 72 Jahren. — Lajos Richter
am 7. Mai 1917 im Alter von 68 Jahren in Budapest. — Aus Batavia
wird gemeldet, daC der osterreichische Forschungsreisende SolteB im
hollandischenTcil von Neu-Guinea ermordetworden ist (BerlinerTage-
blatt vom 20. Sept.) — Professor Dr. Hermann v. Voechting, Ordinarius
der Botanik und Direktor des botanischen Instituts der Universitat
Tubingen, am 24. November v. J. im Alter von 70 Jahren. — Studien-
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rat Dr. Franz VoUmann-Munchen, der Verfasser der „Flora Baycrns",

erster Vorsitzender der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Er-

forschung der heimischen Flora in Miinchen, am 11. Mai 1917 nach

kurzem schweren Leiden. — Hofrat Dr. Theodor Ritter von Weinzierl,

Direktor der K. K. Samenkontrollstation in Wien, am 27. Juni 1917

im Alter von 64 Jahren.

B e r uf e n

:

Privatdozent Prof. Dr. Gassner, erster Assistent am Botanischen

Institut der Universitat Rostock, ist an die Technische Hochschule

in Braunschweig als Professor fiir Botanik berufen worden. (Berliner

Tageblatt vom 30. Oktober 1917.)

E r n a n n t

:

Dr. Caesar de Bruycker, Assistent am botanischen Institut der

Universitat Gent, zum aufierordcntlichen Professor. — Professor Dr.

0. Drude, Direktor des Botanischen Gartens in Dresden, zum Ge-

heimen Rat. — Dr. C. C. Hosseus, der bisher als Agrikulturinspektor

bei der Generaldirektion des argcntinischen Landwirtschafts-

ministeriums tatig war, zum Professor der Botanik und Zoologie, als

Nachfolger von F. Kurtz und A. Doring, an der Universitat Cordoba

(Argentinicn). — Dr. Franz Kovessi, Professor der Botanik an der

Hochschule fur Bergbau und Forstwissenschaft in Selmcczbdnya, zum

ordentlichen Professor I. Klasse. — Dr. J. B. Kummerle, Kustos der

botanischen Abteilung des ungarischen National-Museums in Budapest,

zum Kustos-Direktor daselbst. - Dr. J. C. Schoute-Bussum zum

Professor der Botanik an der Universitat Groningen. — Dr. Franz

Stuhlmann, Geh. Regierungsrat und Generalsekretar der Zentralstelle

des Hamburger Kolonialinstituts, zum Professor.— Dr. Zoltan V. Szab6,

Privatdozent an der Universitat in Budapest, zum a. o. off. Professor

an der Konigl.ungar. tierarztlichcn Hochschule. — Dr. Johann Szurak,

Hilfskustos an der botanischen Abteilung des ungarischen National-

Museums zum wirklichen Kustos daselbst. — Der bekannte Moos-

forscher Hcrr C. Warnstorf, welcher am 2. Dezember v. J. die Feier

seines 80. Geburtstags beging, zum Professor. — Dr. Ernst Werth,

standiger Mitarbeiter an der Kaiserl. Biologischen Anstalt fur

Land- und Forstwirtschaft in Berlin -Dahlem, zum Professor,

Erwahlt:

Prof. Dr. K. E. CorrenS, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts fur

Biologic in Berlin-Dahlem, zum ordcntl. Mitgliede der Akademie der

Wissenschaften in Berlin.

*

Redaktion: Prof. Dr. Geor^ HiCPOnymus in Steglitr bei Berlin.

Vcrlat und Druck von C. Helnrtch in Droden.
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ttt Pilanzen zierlich und schlank, oft in ausgedehnten

griinen oder gebraunten Rasen auf der Erde oder

an Felsen im Gebirge, 3—6 cm lang und 2—2,5 mm
breit. Blatter rundlich quadratisch bis wenig

breiter als lang, fast symmctrisch oder unsymme-
trisch, dicht oder locker stehend, durch V4—Va ^^^

Lamina erreichende Ausschnitte unregelmaBig meist

in 3 oder 4 stumpfe oder spitze, kurze Lappen
geteilt; Vorderrand bald kaum, bald deutlich

kiirzer als der Hinterrand, deshalb die Linie, welche

die Lappenspitzen verbindet, mit der Blattbasis

entweder fast parallel oder von vorn nach hinten

deutlich divergent verlauft; Laminazellen der Blatt-

mitte in den Ecken kaum oder deutlich dreieckig

verdickt, 16—25 fi diam. ; Unterblatter einfach

oder tief gegabelt, an den Randern gezabnt oder

mit Cilien; diozisch; Perianth .groB, nach oben all-

mahlich verengt, vielfaltig und an der Mtindung

gezahnt; Q Hiillblatter ungleich 3- und 41appig,

an den Seitenrandern beiderseits mit cilienartigen

Zahnen und die Lappen spitz:

J. Floerkei Web. u. Mohr.^)

^- 106 als Lophozia Baiieriana Schffn., Krit. Bern, uber europ. Leberm. III. Ser.

..Lotos" 1903, n. 7, 8, 9. (Bayern: Fichtelgebirge leg. M 6 n k e m e y e r); n. 142
z^im Teil mit Loph. lycopodioides (Norwegen: Gudbrandsdalen 800 m, leg. Kaa-
1 a a s)

; n. 175 mit Loph. harhata und L. Lyonii (Rhon: Kl. Milseburg leg. K. M ii H e r

Prib.). — Unzweifelhaft steht J. Hatcheri der J. lycopodioides am nachsten, von der

sie sich auBer ihrer viel geringeren GroCe auch dadurch xmterscheidet, daB die Lappen
an denselben Blattern zum Teil bald mit einem scharfen Dorn versehen. bald nur

F

zugespitzt, bald stumpfspitzig sind.— Auffallend ist ihr Vorkommen im norddeutschen

Fiachlande in den Moorheidegebieten von Oldenburg, woselbst sie vom Haupt-
lehrer H a r t e 1 in Drielake unter Calluna vulgaris 4. 8. 1916 in schonen grunen
Rasen gesammelt worden ist. Eine bemerkenswerte Form dieser Spezies bildet

var. ciliata K. Miiller in Die Leberm. I, p. 634 mit Blattern, die an beiden

Seitenrandern, vorziiglich aber am hinteren Rande bis weit hinauf mit
^ahlreichen, haarformigen, gekrummten Zahnen besetzt

smd und deren Porianthmiindung von sehr langen haarfor-
"^ 1 g e n C i i i e n gewimpert erscheint. — So bisher nur im Pinzgau 1860 von

Jack im Walde bei Bucbeben beobacbtet.

^) Ausgegeben wird diese Art von Schilfner in Hepat. cur. exs. unter

^- 92, 114 und 437 als var. Naumanniana Nees (Baden; Feldberg leg. K. M ii 1 1.

«nd Bayern: Am Lusen leg. Familler); n. Ill und 112 als var. nigricana Nees
(H.safl: Vogesen 1300 m leg. K. M ii 11. und Bohmcn: Isergebirge 1000 m leg.

A. S c h m i d t) ; n. 113 als var. laxa Nees (Schweden: Jemtland leg. A. G r a p e);

• 93 (Nonvegen : Opdal, leg. S a g e n) wird in den Exsikkaten bei Lophozia Floerkei

ffedwi^ia Band LX. 6
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/?. Stengelblatter V2 bis 2/3 der Lamina in 3 oder sehr

haufig in 4, allermeist stunipfe, eingekrummte Lappen
geteilt.

t Pflanzen zierlich, einfach oder unregelmaBig astig,

2—6 cm lang und 2 mm breit, in der Regel gebraunt

und zwischen anderen Moosen aufsteigend im
Hochgebirge und in Nordeuropa. Blatter mehr
oder minder gedrangt, fast quer angeheftet und
tief entweder in fast gleichgroBe oder auch ungleiche

schmal dreieckige, allermeist stumpfe, einwarts

gebogene Lappen geteilt, die besonders am Grunde
nach auBen gekriimmte Rander zeigen; Vorder-

rand bald ktirzer als der Hinterrand, bald beide

fast von gleicher Lange; daher die Linie, welche

die Spitzen der Lappen verbindet, entweder mit

der Basis von vorne nach hinten in divergenter

Richtung oder fast parallel verlauft ; mittlere

Laminazellen 20—25, hier und da auch 33 /x diam.,

in den Ecken schwach oder starker dreieckig ver-

dickt; Kutikula undeutlich bis deutlich papillos;

Unterblatter sehr klein, einfach oder gabelteilig,

mit vereinzelten Zahnen oder Cilien; diozisch;

Perianth langlich-oval, an der Miindung faltig,

schwach gelappt und gezahnt; Q Hiillblatter tief

4- bis Slappig, mit stumpfen oder zugespitzten,— *

von K. M ii 1 1, angegeben, gehort aber zu J. Hatcheri. — In Die Leberm. I, p. 639

unterscheidet M ii 1 1 e r von dieser sehr veranderlichen Art 2 Formen: 1. fo. densi-

folla Nees. Naturgesch. II, p. 168 (1836) mit sehr gedrangt stehenden, stark konvexen.
sich dachziegelartig deckenden Blattem; nur im Hochgebirge! — 2. fo. Naumannii
Nees. I. c. mit 5—10 cm hohen aufrechten Stengeln und entfemt gestellten, fast

flachen. vom Stengel abstehenden Blattem; so hauptsachlich an schattigen. sumpfigeo
Orten im Gebirge. In Naturgesch. der Leberm. II, p. 168—170 unterscheidet Nees
3 Hauptformenreihen

: I. Densifolia, II. Squarrosa und III. Formae transeuntes;

fo. Naunmnniana gehort als /?. zu II. wozu er noch r-gracillima und b.ohttisata rechnet.

J, Floerkei,steht zweifellos der J. barbata am nachsten, von der sie sich aber durch
stets vorhandene Unterblatter und die am Grunde des Hinterrandes der Blatter
nie fehlenden Cilien unterscheidet. Die Lappen der Blatter sind nicht immer stumpf.
wie K. M u U e r in Die Leberm. II, p. 639 hervorhebt, sondern oft genug auch spitz,

wenn auch nicht stachelspitzig, wie bei J. lycopodioidea . Auch die Unterblatter
sind nicht immer ..tief zweiteilig" und am Rande mit Cilien besetzt, sondern haufig
einfach und bald nur mit wenigen Zahnen. bald mit langen Cilien besetzt. J. Floerkei

Web. u. Mohr wurde zuerst veroffentlirht in Bot. Taschenb. p. 410 (1807) und Lo-
phozia Floerkei Schiffner, in Engler und Prantl. Natiirl. Pflanzenfam. I-

3 p. 85 (1893).
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an den Randern zuriickgekrummten Lappen und

die Blattrander unregelmaBig gczahnt. — Keim-

korner gelblich, selten und sparlich an den Lappen-

spitzcn der oberen Blatter, vielgestaltig und

16—25 ji diam-. .... J. quadriloba Lindb.^)

1) J. quadriloba Lindb., Soc. pro fauna et flora fcnn. 3. Febr. 1883 zeichnet

sich von alien Barhilophozien aus durch die sehr tief (bis Vj ^^^ Va ^er Lamina)

geteilten 3- und 41appigen Stengeiblatter mit schwachen, an den unteren Teilen

der Rander nach auBen umgebogenen Lappen, die meist stumpf, zuweilen vereinzelt

auch gespitzt sind, sowie endlich noch durch die fein papillose Kutikula der Blatt-

lamina. Die Unterblatter sind auffallend klem. einfach oder gabelteilig und entweder

ganzrandig odor sparlich gezahnt, bis wenige oder mehr Cilien tragend. —Aus S c h i f f -

ners Hepat. eur. exs. gehoren iiierher: n. 445 (Norwegen: Dovrefjeld 1000 m
leg. B r y h n) ; n. 446 (S'chweden; Jemtland 320 m leg. A r n e 1 1 und Jensen);

n. 447 (Schweiz: Gemme 2000 m leg. C u 1 m a n n). — K. M ii 1 1 e r erwahnt und

beschreibt nur eine fo. heterophylla Bryhn u. Kaalaas, Bryophyta in itin. pot. Norv.

sec. coll. p. 39 (1906). Dieselbe ist eine hochalpine und arktische, sehr kleine und

zarte, nur etwa 1 mm breite schwarzbraune Form mit abstehenden, zT.vei- und drei-,

selten vierlappigen Blattern, die bisher nur im arktischen Nordamerika und in Europa

in der Schweiz 1858 von Jack an der Furka beobachtet worden ist.

6
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Schweizer Flechten.

I.

Von Dr. G. Lettau in Lorrach (Baden).

[Abgeschlossen November 1917.]

Im August des Jahres 1912 unternahm ich eine zweiw5chent-

liche Fahrt durch die Schweiz, um — unter anderm — in die Flechten-

flora dieses Landes an einer Reihe verschiedener Punkte einen

Einblick zu gewinnen, soweit das in einer so kurzen Zeitspanne

moglich ist. Das flir diese Zwecke sehr praktische sogenannte ^^neral-

abonnement ermoglichte es, schnell hintereinander in k 1 i m a -

tisch und geologisch recht verschiedenen
Gegenden zu sammeln und Beobachtungen anzustellen. Leider

gehorte die Reisezeit zu einer jener langen Regen- und Kalteperioden,

die im Alpengebiet diesen und den folgenden Sommer besonders

auszeichneten. So blieb also kein einziger der Reisetage ganz ohne

Regen oder Schnee, und ein Besuch hochalpiner Orte (oberhalb

2100 m) zu Sammelzwecken muBte unter diesen Umstanden unter-

bleiben. Trotzdem konnte, wenigstens an einigen Stellen, eine ziem-

lich reichliche Menge Flechten eingesammelt werden; und da mancher-

lei Bemerkenswertes und auch flir die Schweiz Neues sich darunter

befindet, halte ich eine kurze Zusammenstellung meiner Funde

fiir zweclonaBig.

Wenn man alpine Flechten genau und nach dem derzeitigen

Stande der Wissenschaft moglichst sicher bestimmen will, so gehoren

dazu Hilfsmittel, deren sich zur Zeit nur einige wenige botanische

Institute und Sammlungen erfreuen. Wem, wie mir, z. B. die wich-

tigen Exsikkatenwerke von Hepp, Scharer, Anzi,
Massalongo, Flagey, Norrlin nicht zuganglich sind,

und auch die • von Rabenhorst, v. Zwackh Lojka
und Arnold nur zu einem Teil zur Verfiigung stehen, der muB,
mangels des notwendigen Vergleichsmaterials, recht oft, wenn er

gewissenhaft sein will, ein Fragezeichen hinter seine Bestimmungen
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setzen, selbst wenn der groBte Teil der erforderlichen Literatur

herangezogen werden konnte. Ich habe also in den folgenden Listen

von dem Fragezeichen einen ziemlich ausgedehnten Gebrauch ge-

macht. Wo es sich verlohnte, wurden einige kurze Bemerkungen

liber den Befund beigefiigt. Vielleicht ist es spater jnoglich, manche

von diesen zweifelhaften Formen zu sichern oder zu berichtigen.

AuBer den in geniigender Menge eingesammelten, aber nicht

zweifelsfrei bestimmten Flechtenarten stehen auch — gewohnlich

ohne erlauternde Hinzufiigungen — noch eine weitere Anzahl teil-

weise haufiger und leicht kenntlicher Formen mit einem „?" in den

Verzeichnissen: es sind das solche, deren Exemplare zu einer sicheren.

Erkennung zu schlecht entwickelt oder zu klein waren. Derartig

unvollstandige Fundstiicke befinden sich ja in der Ausbeute fast

jedes Sammeltages, neben den andern, beachteten, und in aus-

reichender Menge und GroBe mitgenommenen. Aus bestimmten

Griinden habe ich solche Funde nicht einfach ausgelassen, sondcm

wenigstens'als fragHch mit verzeichnet.

Die Durcharbeitung des gesammelten Materials muBte

ich durchaus selbstandig vornehmen. Nur einige wenige Verru-

cariaceen haben Zschacke- Bernburg vorgelegen, dem ich fiir

seine Mithilfe zu Dank verpflichtet bin. Erschwerend wirkte noch

um
hinausschob. Der Abbruch der Beziehungen zu vielen auslandischen

Lichenologen verhinderte den geplanten Meinungsaustausch iiber

manche kritischen Arten, die Beschaffung fehlender Literatur wurde

aus besondcren Griinden teilweise sehr erschwert; unmoglich wurde

die Heranziehung von Vergleichsmaterial z. B. aus den Sammlungen

in Wien, ebenso die genauere petrographische Feststellung einiger

Gesteinsarten.

In der A n o r d n u n g der Flechten bin ich wiederum dem

System Zahlbruckners gefolgt. Bei den Flechtenparasiten

habe ich mich moglichst nach der wertvollen Zusammenstellung

von Vouaux (s. u.) gerichtet, soweit sie erschienen bezw. mir

zuganglich geworden ist.

Es sind iiber die Flechtenflora der. Schweiz seit

der zusammenfassenden Aufzahlung durch Stizenberger
(s. u.) wohl noch eine ganze Reihe kleinerer Aufsatze und Exkursions-

berichte veroffentlicht worden, so von M ii 1 1 e r - A r g o v.,

Hegetschweiler, Goffart, Diiggeli, Meylan,
Laronde und Garnier, Brockmann-Jerosch,
Lindau, Chodat, jedoch keine groBere floristische Arbeit

mehr. Einige franzosische und italienische Grenzgebietc wurden
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seither von F 1 a g e y und M a g n i n (Franche-Comte und Jura),

L a r o n d e und G a r n i e r (Jura, Haute-Savoye) , P a y o t

,

Harmand, de Crozals (Montblanc-Gruppe) , M i c h e -

letti (Domodossola) durchforscht. Einige in der Schweiz auf-

gefundene seltenere oder neue Flechten wurden schlieBlich auch

noch bei Hue I (s. u.), bei Bouly de Lesdain (,,Notes

Lichenologiques" in Bull. Soc. Botan. de France, 1905—1911) und

in Harmand ,,Lichens de France" mit beschrieben, einige para-

sitische Pilze bei V o u a u x 1. c. mit angefiihrt.

In dem Folgenden wurden u. a. die nachstehenden wichtigeren

Abkiirzungen benutzt

:

St. = steril. (AUe nicht mit diesem Zeichen versehenen Formen

wurden mit Frucht aufgefunden.)

k., c, k (c)., J. -f- urid — : die iiblichen Bezeichnungen der

chemischen Reaktionen, wie in Lettau I und II (s. u-).

— n. = Salpdtcrsaure.

makr., mikr. = makroskopisch, mikroskopisch.

Sp. = Sporen.

Th. = Thallus.

Ap. =^ Apothezien.

Per. = Perithezien.

Kon. = Konidien.
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1. Via mala.

Am 4. August besuchte ich ganz kurz die altberiihmte Fels-

schlucht der „Via mala" (700—900 m) bei Thusis- Das langs der

FahrstraBe vielfach anstehende Gestein ist ein kalkiger ,3undner-

schiefer", der stellenweise in diinnen Blattchen auscinanderbrockelt.

Unterhalb des Dorfchens Rongellen fanden sich auf diesem Schiefer-

fels die folgenden kalkliebenden Flechten:

1. Verrucaria [Liihoicea) nigrescens Pers.

2. Lecidea enteroleuca Ach. ,

^. Protoblastenia ncpestris (Scop.) Stnr., vgl. Steiner II,

p. 47.

4. Bhizocarpon concentricum Dav., eine Form, die durch manch-

mal etwas erhohte Ap. und weiBlich bereiften, manchmal dickeren

Fruchtrand gegen B. calcarium (WciB) Th. Fr. hinneigt; ahnlich

Arnold Exs. Monac. 122 („thallo albido"), aber etwas kraftiger.

Sp. 28—33 X 13—16 /x,

5. Acarospora glaucocarpa (Wbg.) Kbr. (?) f- deminuta, ap.

minoribus (usque ad 0,7—0,8 mm diam.), nudis, fere impressis.

Erinnert an Exsicc. Vindobon^ 460 und gehort woU zu var.

distans Arn.

6. CoUema pulposum (Bernh.) Ach. f.

7. Candelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.
.

8. Lecania erysibe (Ach.) Th. Fr. Sp. um 14—18 X 5 fx.

9. Lecanora [Aspicilia] flavida Hepp.

10. L. (Eu-Lecan.) dispersa (Pers.) Ach.

11. Caloplaca aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr., planta minor et

microspora (10—15 x 5—6,5 ii).

12. Phaeospora parasitica (Lonnr.) Zopf var. media Zopf, a. Th.

von Bhizoc. concentricum . (Sp. 13—18 x 5,5—7,5 fi.)

Auf den Kalkschiefersteinen der Wegmauer eine Form der

Lecidm spei/ea (Ach.) (fast ganz ohne Sporen) mit schneeweiBem Th.,

der sich makr. mit k. deutlich gelb farbt.

Weiter oben, zwischen Rongellen und Zillis, an einer feuchten,

znm Teil vom Wasser iiberrieselten Felswand:

1. PolyUastia vmucosa (Ach.) Lonnr. (det. Zschacke).
Der Th. ist weiB, die Perithezien bis zu 1 mm breit, stark hervor-

tretend, aber mcistens bis fast zuin Ostiolum hin mit einer dunnen,

weiBhchen Lagerschicht iiberkleidet. Sp. farblos, quer etwa 7teilig,

gewohnlich mit 7—15 Blastidien, manchmal auch einigen Langs-

septen, 45—68 X 20—23 /x.

2. OpegrapJia saxicola Ach. (?) f. lirellis saepius elongatis.

**-
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3. Pharcidia hygrophila (Am.) Winter, syntrophisch auf dem Th.

der obigen Polyblastia, an einer wasseriiberrieselten Stelle. Per.

oberflachlich sitzend, schwarz, 100—150 p. im Durchmesser, Asci

bis zu 40—50 X 15 /z; Sp. farblos, zweiteilig, mit 2—4 Guttulae,

13,5—17 X 5—5,5 p..

2. Martigny.

Am 7. August konnte ich bei regnerischem Wetter am FuBe

der Abhange zwischen Martigny und Vemayaz (Wallis), ziemlich

nahe dem ersteren Orte und unweit der FahrstraBe (ca. 470 m)

einige Flechten einsammeln. Die dort anstehenden Felsen schauen

gegcn Nordost und bestehen in der Hauptsache aus Gneis. Mehr

gegen den Ort Martigny bin geht der Gneis in ein schieferiges Gestein

iiber, dem etwas Kalk beigemischt ist. Erst ganz nahe dem Orte

bei der Burg la Batiaz, steht eigentlicher Kalk an, den ich aber nicht

mehr mit beriicksichtigen konnte.

An den Felswanden und den groBen abgestiirztcn Blocken der

oben genanntcn Gesteinsarten fanden sich [mit „(k)" bezeichnet

— nur an den kalkhaltigen Schiefern!]:

1. Verrucaria glaucina Ach. (?) st. (k).

2. F. nigrescens Pers.

3. Crocynia lanuginosa (Ach.) Hue. st.

4. Diploschisies hryophilus (Ehr.) A. Zahlbr. tJbcr Moosen-

5. Catillaria chalybaea Borr. subsp. ( ?) chloroscotina Nyl. Margo

und oberer Teil des Hypotheziums griinlichschwarz, Hypothezium im

iibrigen braunschwarz ; Hymenium in der ganzen unteren Halfte

blaugriinlich ; Asci fast immer abortiv. Im iibrigen von C . chalyhaea

nicht zu unterscheiden ; Th. gleich gering, Sp. nicht groBer (vgl.

dagegen Crombie ,,British Lichens").

6. Lecidea {Biatora) lygaea Ach. = Arnold Exs. 1706 b. Frucht-

rand makr.meist kaum oder gar nicht erkennbar. Sp. gerade, 8—10,5

X 5,5—7 //. Kon.etwasellipsoidisch, 3—4,3 X 1— 1,3 /£. Entspricht

am besten dem genannten Exsikkat.

7. L. (Eu-L.) enteroleuca Ach. in mehreren Formen.

8. L. latypea Ach. (= latypiza Nyl.),

9. Protoblastenia rupestris (Scop.) Stnr. (k).

10. Rhizocarpon concentricum Dav. (k).

11. R. distinctum Th. Fr. '

12. R. geminatum (F\v.) Kbr.

13. R. geographicum (L.) DC. {contiguum E. Fr.) f . ap. saepc

nonnihil opegraphoideo-elongatis.
^
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14. Cladonia alcicornis iFlk. f., st. Zwischen Moos auf groBeren

Blocken.

15. C. coccifera (L.) Willd. f. phyllocoma Flk. Ebenso.

16. C. pyxidata (L.) Ach. st. Ebenso.

17. Stereocaulon nanum Ach. st. Dritter Fundort im Wallis

(bisher bei Brieg von Miiller-Arg. und bei Zermatt von L a -

r o n d e und Gamier angegeben) . AuBerhalb dieses Kantons,

wie es scheint, bisher in der Schweiz noch nicht nachgewicsen.

18. Acarospora chlorophana (Wbg.) Mass. [oder oxytona (Ach.)

Mass.] St. Bei dcr sterilcn und jugendlichen Pflanze scheint niir

die sichere Unterscheidung zwischen der eigentlichen chlorophana

und der nahe verwandten oxytona nicht moglich.

19. A. fuscata (Schrad). Am.
20. Biatorella [Sarcogyne) simplex (Dav.) Br. et Rostr.

21. Psorotichia spec. (?). Sp. einzelhg, manchmal etwas ge-

bogen, 6—10 x 3—4 /i.

22. Collema rupestre (L.) Wain. st.

23. Candelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg. (k).

24. C. vitellina (Ehr.) Miill.-Arg.

25

.

Lecanora (Aspicilia) gibhosa (Ach .) Nyl . var . squamata

Th. Fr.? — Eigenartige, mir ganz zweifelhafte Form.

26. L. (Aspic.) silvatica (Zw.). (?)

27. L. (Eu-Lecan.) campestris (Schaer.). (= subfusca subspec).

28. L. {Eu-Lecan.) dispersa (Pers.) Ach.

29. L. [Placodium] demissa (Fw.). st.

30. L. [Plac) saxicola (Poll.) Ach.
31. Parmelia fuliginosa (E. Fr.) Nyl. st.

32. P. isidiotyla Nyl. (wohl von P. glomdlifera Nyl. nicht spe-

zifisch verschieden?!). st. = Sandstede „Die Flechten des nord-

westdeutschen Tieflandes —'' p. 199; Mark k (c) — . Die Angaben
iiber die Reaktion widersprechen sich hier: Sandstede gibt

fiir die Form mit groberen Isidien k (c) — an, H a r m a n d (,,Lichens

de France") dagegen k (c) + rosa, und stellt sie deshalb zu P. ddi-
sei Dub. — Vgl. auch unten bei ,,7- Goschenen"!

33. P. saxatilis (L.) Ach. st. Ober Mopsen.

34. P. {tiliacea subsp^) scortea Ach. st. Ebenso.

35. P. sulcata (Tayl.) st. Ebenso.

36. Blastema lamprocheila (DC. Nyl.). Sp. 11—13 X 3,5—4 //.

37. Caloplaca [Eu-Cal) aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr. f. rubescens

(Ach.) Th. Fr.

38. C. (Eu-Cal.) pyracea (Ach.) Th. Fr.
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39. C- {Gasparrinia) pusilla (Mass.) f. — (k). Die noch unreifen

Sp. dieser Pflanze messen 13— 15 X 5^7 //, die ausgewachsenen

9— 13 X 4—5 fi, erscheinen also kleiner als die noch nicht ganz

reifen; ein Verhalten, das — soweit ich sehe — auf alle, oder die

meisten ,,polocoelen" Sp. der Caloplacaceen zutrifft. — Die vor-

liegende Form der ,,C. pusilla' ist kaum spezifisch zu vereinigen

mit der Kalk und Mauersteine bewohnenden pusilla der Ebene,

und neigt im Aussehen, durch die starkere Ausbildung des Th. usw.,

mehr gegen C. murorum (Hoff.) Th. Fr. Auch C. haumgartneri

A. Zahlbr. ist unserer Flechte recht ahnlich.

40. Buellia {Diplotomma) porphyrica (Arn.). Aussehen und

innerer Bau der Pflanze ahnlich wie bei den thiiringischen Exemplaren

(vgl. Lettau I): Sp. mauerformig, 3—5 X quer und bis zu

2 X langs geteilt, um 15—18 X 7,5—9,5 fi. Vgl. im iibrigen iiber

das (chemisch) interessante Verhalten der Flechte an dieser Fund-

stelle in Lettau II, p. 52 und 69!

41. Physcia ascendens Bitter, st.

42. P. suhteres (Harm, sub leptalea var.). st. — Diese P. sub-

teres scheint mir entweder eine eigene Art zu sein, oder als Unterart

zu der Gesamtart P. trihacia Ach. — caesitia Nyl. — alhonigra

(Schl.) zu gehoren.

43. Discothecium calcaricolum (Mudd) var. sendtneri Arp. auf

Th. der (?) Lecanora (Aspic.) silvatica (Zw.). — Sp. etwas kleiner

als sonst bei der var. sendtneri = perpusillum (Arn.), aber wohl

doch noch zu dieser Form zu rechnen, die auf Aspicilien-Lagern

haufig vorzukommen scheint. (Ahnlich fand ich sie im Schwarzwald

und in Vorarlberg.)

44. D. macrosporum Hepp (nach V o u a u x u. a. zu D. stigma

Kbr.), auf Th. von Rhizoc. geographicum.

3. Sion.

Der Vormittag des 8. August brachte besseres Wetter, und so

war es moglich, 1—2 Stunden lang an den Abhangen beim SchloB

Tourbillon (650 m), nahe der Stadt Sion, die dortige interessante

und in vielem an Siideuropa erinnernde Flechtenflora zu studieren.

Die jurassischen Kalkschiefer, aus denen der steil aus dem Rhonetal

aufragende Hiigei besteht, treten vielfach in Felswanden zutage-

Zwischen den Felsen erstrecken sich steinige, diirre, mit schwacher

Vegetation bcwachsene Halden, auf denen neben den eigenartigen

und schonen Bliitenpflanzen, die dort den Botaniker erfreuen, auch

die Flechten noch marches ihnen zusagende Platzchen finden.



Schweizer Flechten. I, 91

A. Auf den Felsen wurden festgestellt:

1. Staurothele catalepta (Hepp) Zschacke.

2. Tkelidmm decipiens (Hepp) Arn. (vid. Zschacke).
3. Verrucana (Litkoicea) [resp. Verrucula spec. Stnr.!] lecideoides

(Mass.) Kbr., eine „f. macra". Sp. 17—21 X 6—8,5 pt. Oberein-

stimmend mit Exemplaren R i e b e r s aus dem Schwabischen Jura

.(Schelklingen), die Arnold selbst als ,,lecideoides a' bezeichnet

hat, bis auf die Farbung, die bei den schwabischen Flechten etwas

mehr ins Braunliche spielt. DaB aber diese y ^lecideoides a" mit der

niehrmals kleineren ,,F. lecideoides var. minuta (Mass.) Kbr." noch

als Art zusammengehort, ist sicher ganz unwahrscheinhch.
r

4. V. macrostoma Duf. — Etwas zweifelhaft, weil zu wenig.

Th.-Schuppen dunkler braun. Ap. ziemhch klein und schlecht ent-

wickelt. Sp. 27—32 X 12—15 //.

5. F. murontm Mass. (?) st.

6. F. nigrescens Pers.

7. F. (resp. Verrucula Stnr.) sphaerospora Anzi (?), in Bouly

de Lesdain ,,Notes Lichenologiques VIII" (Bull. Soc. Botan. de

France, Bd. 55, p. 423). — Die Pflanze sieht auBerlich recht ahnlich

der „F. amphihola Nyl. f/' in Harmand Exs. Gall. rar. 49. Letztere

hat jedoch langliche Sp. (ich maB: 18—23 x 9—11 /j), unsere Form
dagegen fast rundliche (10—14 x 7—10 pt). Anzi gibt als

Standort fiir seine F. spJiaerospora nun aber die hochalpine Region

und die Nachbarschaft der Gletscher an, wahrend die unsrige (und

Bouly sche) mehr den Eindruck einer siidlichen Art macht. AuBer-

dem heiBt es bei Anzi ,,Th. cinereo-fuscescens", wahrend unsere

Pflanze einen Th. cinereus zeigt. Bei Anzi stehen die Perithezien

zwischen den Areolen, hier i n den Areolen, ebenso wie es auch

Bouly fiir seine „sphaerospora'* angibt. Danach diirfte es sich

hier wohl am ehesten um 2 einander ahnliche, aber verschiedene

Arten handelnl Falls diese Annahme zutrifft, miiBte die vorliegende

siidliche Art natiirlich einen neuen Namen erhalten-

Ob die in Arnold I, 19 und 20 angefiihrten, holz- und erd-

bewohnenden ,,Catopyrenium sphaerosporum" hierhin gehoren, kann
nur die Priifung der Originalexemplare lehren.

8. Dermatocarpon monstrosum (Mass.) Wain. st. — An diesem

Fundorte sind die Lagerschuppen der Flechte ahnlicher den SchoUen

der dazwischen und daneben wachsenden Buellia venusta (Kbr.)

als denen der Lecanora {Plac) saxicola (Poll.) Ach. subsp. versicolor

Ach., die ebenfalls daneben vorkommt, und aus der nach Steiner I

die Pflanze entstehen soil [Verrucula spec). •
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marmorata

10. Catillaria {Biatorina) lenticularis (Ach.) Th. Fr.

11. Lecidea enteroleitca Ach.

12. Protohlastenia rupestris (Scop.) Stnr.

13. Acarospora laqueata Stizb. et Flag. st. — Ap. konnte ich

zwar nicht finden; jedoch halte ich die Identifizierung der Flechte

fiir sicher, da das auBerst charakteristische Aussehen des Th. durchaus
genau mit dem Habitus von Arnold Exs. 1434 iibereinstimmt.

Diese schone, leicht kenntliche und auffallige Art ist bisher meines

Wissens nur aus Nordafrika und Spanien bekannt geworden (Oli-
vier ,,Lichens d'Europe'*).

14. A. percaenoides (Nyl.). Sp. 4,3—7 x 1,4—2 fi.

15. Psorotichia (resp. Porocyphus) riparia (Am.). (?) Sp. 1- bis

2reihig im Ascus, 9—13 x 5,5—8 ^. Die schwach entwickelte

Flechte, mit feingekorneltem, schwarzem Lager und kaum iiber

0,2 mm groBen, urzcolierten, schwarzberandeten Ap. mit rotschwarz-

licher Scheibe, konnte ungefahr zu P. riparia gehoren. Ebensogut
moglich aber vielleicht auch eine schlecht entwickelte P. luguhris

(Mass.) Kbr. ? — Diese Arten sind noch so unsicher, daB es fur

niemand moglich ist, eine wirkliche ,,Bestimmung" vorzunehmen,
wenn nicht die Mehrzahl der alteren Originalexemplare und Exsik-

katen zur Verfiigung steht.

16. Anema notarisii (Mass.) Forss. Bisher nur einmal in der

Schweiz gefunden, zwischen Aigle und Sepey (M ii 1 1 e r - A r g.)

.

17. Thyrea pulvinata (Schaer.) Mass. st.

18. Collema multifidum (Scop.) Schaer.

19. Canddariella cerinella (Ehr.) MiilL-Arg.

20. Lecania erysihe (Ach.) Th. Fr.

21. Lecanora (Aspicilia) contorta (Hoff.) Kbr. Hue. (?)

22. L. {Eu-L) dispersa (Pers.) Ach.
23. L. [Placodium) circinata Ach. Th. k
24. L. [Plac) saxicola (Poll.) Ach. subsp. versicolor Ach. Eine

armfruchtige, fast ganz weiBliche, nur an den peripheren Lobis

schmutzig-blaBgelblich gefarbte Form, vgl. alhopulverulenta Schaer.

25. Caloplaca {Eu-C.) aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr. subsp. coronata

Krph. (und vielleicht noch eine weitere, aber schlecht ausgebildete

Form)

.

26. C. lactea (Mass.).

27. C. variabilis (Pers.) Th. Fr. f. ecrustacea Nyl.
28. C. (Gasparrinia) callopisma (Ach.) Th. Fr. (Lobis peri-

phericis applanatis).

29. 0, cirrhochroa *(Ach.) Th. Fr. st
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30. (7. murorum (Hoff.) Th. Fr.

31. Buellia [Diplotomrmt) venusta (Kbr). — Sp. nur 4zellig,

14—22 X 6—8 /i.

32. Lepraria xantholyta (Nyl. sub Leproplaca) . st. AuBen

leuchtend-hellgelb, k + rot, Inneres weiBlich. An eincn Zusammen-
hang dieser Flechte mit Caloplaca {Gasp.) cirrhockroa (Ach.) Th. Fr.,

die hier auch wieder daneben wachst, ist meincs Erachtens nicht

zu denken! — Fine typische Leprarie der Kalkfelsen in warmerer

Lage I Ich fand sie auch bei Bludenz in Vorarlberg and im Schweizer

Jura. Schwabischer Jura, leg- R i e b e r.

B. Mehr auf dem Erdboden der diirren Halden, iiber Moosen

und Erdschichten, die den Fels bedecken, und in den Felsritzen

fanden sich:

1. Dermatocarpon rufescens (Ach.) A. Zahlbr,

2. Endocarpon pallidum Ach.

3. Diploschistes scruposus (L.) Norm. var. albus (Rabh.) Stnr.

— Die Flechte verandert bei Anfeuchtung kaum ihre Farbe,

d.h. bleibt weiBhch. Die Reaktionen sind: Hyphen J + (mikr.)

hellblau, aber niemals stark; bei veralteten Th., scheint es, jnanchmal

nur sehr schwach-f, manchmal vollig — . Th. c+ (makr.) hell

ziegelrotlich, dann bald hellviolett und bald wieder verblassend; bei

den veralteten Lagern + nur voriibergehcnd ziegelrotlich, gar kein

'Violett. Th. k + (schmutzig griinlich bis gelbgriin, dann ziemhch

Oder sehr schnell) dunkel violettrot bis rotschwarzlich. Die Farbe

verschwindet nach einigen Stunden wieder, und es bleibt nur ein

unreines Griinlich bis Gelblich iibrig, das bei den veralteten Th.

^
gleich anfangs auftritt, ohne die violette bis rote Farbung. Bei

den Exemplaren Exs. Vindobon. 2053 fand ich: Th. angefeuchtel

in der Farbe wenig verandert, J + blau, aber nicht stark und nicht

iibcrall gleichmaBig ; c + (makr.) ziegelrotlich > rein violett > ziem-

hch bald wieder entfarbt; k+ (makr.) schmutzig-gelbgriinlich bis

dunkler griinlich > bald schwarzlich violettrot.

Unsere Form von Sion ware wohl am ehesten zu stellen zu

D. scruposus var. alhus (Rabh.) Stnr. und sieht Exs. Vindob. 2053

ziemlich ahnlich; oder auch zu (var.) violarius (Nyl.), fiir die jcdoch

der ' Autor negative Amyloidreaktion angibt. Die jod-negativen

Exemplare unserer Funde konnten auch als D. albissimus (Ach.)

bestimmt werdcn, und nach ihrer k-Reaktion als dessen var. coloraius

Stnr. (s. Steiner I, p. 63). Es ist mir aber wahrscheinlicher,

daB es sich nur um altemde Lager der oben genannten Art handelt,

die am gleichen Orte neben den frischeren wachsen.
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Mikrochemische Proben der Walliser Flechte mit Soda (vgl.

Lettau II) ergaben : Salazinsaure — , dagegen ziemlich reichlich

schwach-graugelbliche feine Nadeln, in Sternen, Doppelbiischeln usw.,

und auBerdem farblose bis graue, resp. im durchfallenden, nicht zu

starken Licht weniger transparente, unregelmaBig-kugelige, klumpige

Knollendruscn. Ahnliche Probe mit Kalilauge: einige sehr groBe,

farblose Rhomben, sonst nichts Bemerkenswertes. Exs. Vindob. 2053

ergab: Salazinsaure — , im iibrigen mit Sodalosung das gleiche wie

oben, nur die feinen Nadeln sehr viel sparlicher; mit Kalilauge den

gleichen Befund.

4. Crocynia lanuginosa (Ach.) Hue. (?) st.

5. Lecidea {Psora) decipiens (Ehr.) Ach.

6. L. (Psora) lurida (Sw.) Ach. st.

7. L. {Pso^'a) mesenterijormis (Vill.). — Th. k — , c — , k (c)

Der Rand und das sehr dicke Hypothezium der Friichte sind (jnikr.)

braunschwarz, die Paraphysen straff, ca. 80 p. hoch, maBig verleimt,

oben etwas keulig verdickt, olivgriinlich bis olivbraun, k — . Sp.

zu 8, ca. 13—18 x 4—5,5 /f, meistens angefiillt mit (2—)4—6 an-

nahernd kugeligen ,,Guttulae", die in einer Langsreihe gelagert sind,

meist aneinanderstoBen und so den groBeren Teil der Sp. ausfiiUen.

Nach einigem Liegen des Praparates in k. und Glyzerin sind diese

Guttulae verschwunden, und die Spore erscheint ganzlich hyalin,

ohne Teilung und ohne Septum.

Eine verglcichende Untersuchung der ,,Toninia mesenteriformis

in Schaerer Exs. 575 ergab: Paraphysen ebenso wie bei der

Flechte von Sion, oben olive bis braun, k — . Sp. reichhch vor-

handen, stets ungeteilt, bier ohne die oben beschriebenen

Guttulae, und etwas kleiner (12,5— 15,5 [—18] x 3,5—4,5 fi)- Die

Flechte muBte also, meiner Meinung nach, durchaus zu Lecidea

(Psora) gestellt werden und kann nicht bei Toninia bleiben, trotz

ihrer auBeren groBen Ahnlichkeit, z. B. mit Toninia (Thalloedema)

Candida (Web.) Th. Fr. und andem. Auch das Fehlen des Thalloe-

dema-Griins (B a c h m a n n !) im Epithezium ist vielleicht als

trennendes Merkmal gegen die Untergattung Thalloedema jnit

heranzuziehen.

8. Toninia (Eu-Toninia) cinereovirens (Schaer.) Mass. a genuina

A. Zahlbr. (Nach Zahlbruckner nicht als ,,imbricata Th. Fr.

zu bezeichnen; vgl. Verhandl. d. Zool.-Bot. Ges. in Wien, 1902,

p. 264.)

9. T. syncomista (Elk.) Th. Fr.

10. T. (Thalloedema) albilahra (Duf.), vid., = Harmand Gall.

Rar. 140, sed ap. caesio-pruinosis. Sp. fehlen. Rand der Ap. hell-

t it

it
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braunlich, k + weinrotlich. Epithezium blaugrau, k + schon violctt

(Thalloedemagriin B a ch m a n n s!). — Schon von Schaerer
aus dem Wallis angegeben.

11. T , coeruUonigricans (Lghtf.) Th. Fr. st.

12. Cladonia pyxidata (L.) Ach. st.

13. Synalissa ramulosa (Hoff.) E. Fr.

14. Collema multifidum (Scop.) Schaer. [> cristatum (L.) ?].

Eine sichere Unterscheidung dieser 2 nahe verwandten Arten von-

einander will mir nicht gelingen. Abgesehen von den etwas schwan-

kenden Merkmalen des auBeren Habitus findc ich auch bei authen-

tischen Exemplaren, z. B. in der Jodreaktion und der SporengroBe

(Harmand, Arnold u. a.), keine brauchbaren Unterschiede

.

15. Leptogium lacerum (Sw.) S. Gray f. pulvirmtum Hoff. et

(fere) f. lophaeum Ach. st.

16. L. plicatile (Ach.) Nyl. (?) st.

17. Physma chalazanum (Ach.) Am. (?) Zu wenig.

18. Lecanora [Eu-L) dispersa (Pers.) Ach.

19. L. {Placodium) alphoplaca (Wbg.) Ach. [Th. k + gelb > rot],

eine Var. vgl. f. olivacea Anzi, abweichend vom Typus durch die

olivgelbhche Farbung des Ganzen, dunkler trub-ohvgriinliche Saume

an den Enden der peripheren strahlenden Lappen, und grauweiBliche

Bereifung der mittleren Areolen, besonders langs ihrer Rander.

Im iibrigen im Aussehen ziemlich in der IMitte stehend zwischen

L. alphoplaca (Wbg.) Ach. und circinata Ach.

20. Parmelia conspersa (Ehr.) Ach., eine f. terricola, iibergehend

in „P. subconspersa Nyl." Reaktion usw. vgl. L e 1 1 a u II, Nr. 135e.

21. P, sulcata (Tayl.). st.

22. Blastema teicholyta (DC. NyL). st. — Rinde k + violett

(stellenweise schon makr. deutlich erkennbar). So auch angegeben

bei Steiner in Osterr. Botan. Zeitschr. 1899, Nr. 7/8 (Separ.

P- 1) ; nach H u e I dagegen k

,23. Caloplaca {Fulgensia) fulgens (Sw.) A. Zahlbr.

24. Einodina turfacea (Wbg.) Th. Fr. var. vgl. pachnm Ach.

(resp. leucomdas Th. Fr.). Ap. bis 0,7 mm im Durchmesscr, mit

schwarzer Scheibe und schneeweiBem Rande. Reife Sp. um 27—31

X 10—12 pt, Leider nur sehr wenig Material vorhanden. — Jedenfalls

zum Formenkreise der E. turfacea, einer Art, die man sonst kaum

in so niedriger und warmer Tal-Lage antrifft.

25. PJiyscia leucoleiptes (Tuck.) m. f. terricola. st. (Vgl. Let-
tau I). Unterseite schwarzlich, Oberseite triib-violettgrau, Rander

soredios, meist aber schwarzlich-kornig-zersetzt (veraltet).
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26. P. pulverulenta (Hoff.) Nyl. f. lilacina Arn. Wohl ziemlich

entsprechend der P. muscigena (Ach.) Nyl. f. lenta Ach. bei Wainio.

— Auch schon von Miiller-Arg. aus dem Wallis angefiihrt,

an felsigen Abhangen zwischen Brieg und Naters (Bull, des Trav.

de la Soc. Murithienne du Valais 1880, 10. Bd., p. 56).

27. Lepraria xantholyta (Nyl.). st.

4. Gondo,

Am Nachmittag des gleichen Tages (8. August) wanderte ich

auf der SimplonstraBe von Iselle (657 m) hinauf iiber Paglino und

Gondo (858 m), und durch die Gondoschlucht bis nahe zu dem

Orte Ostein (1232 m).

An der Seitenwand eines fast haushohen Blockes nahe der

StraBe bei Paglino wuchs sehr schon ausgebildete Biatorella {Sarco-

gyne) clavus (DC.) Th. Fr. — Nahe oberhalb Gondo an Felsen neben

der StraBe: Lecanora [Placodium) alphoplaca (Wbg.) Ach. [k +]
und Collema rupestre (L.) Wain. (st).

Weiter oben, in der eigentlichen Gondoschlucht (in einer Meeres-

hohe von 1000—1200 m) richtete sich die Aufmerksamkeit auf die

teilweise feuchten, schieferigen Felswande und Blocke, die in weiter

Ausdehnung die StraBe begleiten. Vorherrschend sind in dieser

Gegend Antigorio-Gneis und ahnliche, mehr schieferige Gesteine,

die zum Teil kalkhaltig sein mxissen. Es konnten an ihnen die nach-

folgenden Lichenen festgestellt werden:

1. Staurothele catalepta (Hepp.) Zschacke.

2. TheUdium borreri (Hepp) Arn. — Sp. 25—32 X 10—14 fi,

zu V2—Va einzellig, V3—V2 deutlich zweizellig. Ein ahnliches Ver-

haltnis fand ich auch bei Exemplaren von Hospenthal (s. u)

und aus dem Schweizer Jura.

3. T. papulare E. Fr. — Sp. 40—50 X 13—17 //,
gewohnlich

4zellig, seltener und undeutlich bis 6 x quer geteilt, und hin und

wicder auch mit einmaliger Langsteilung des Inhaltes in einem Each.

Manchmal ist die Ostiolgegend eingedrlickt, vgl. pertundens (Nyl.)-

— An einer standig feuchten Felswand.

4. Verrucaria {Lithoicea) cataleptoides Nyl., vid.: Areolen aber

kleiner und dunner, Ap. bedeutend starker hervorragend als bei

Arnold Exs. 1133. — Sp. 20—26 x 9—13,5 fi.
— Neben der

vorigen

.

5. V. glaucina Ach.

6. V. spec, ahnlich hydrela Ach. und svbmersa Hepp in Exs.

Vindob., aber mit viel schwacherem Th. und noch etwas kleineren

Friichten

.
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7. Baddia [ScoUciosporum) umbriTui (Ach.) Br. et Rostr. > com-

pacta (Kbr.) . — Epithezium dunkelgriin bis (braunlich-) olivgriinlich.

8. Catillaria chalybea (Borr.).

9. Lecidea spec, sit auriculata Th. Fr. subsp. diducens Nyl.

Befund hier und bei Hospenthal (s. u.) : Epilithischer Th. manchmal

deutlich, grauweiBlich , ergossen und rissig-zerteilt, diinn, meist

aber sehr wenig entwickelt bis „0", k — , seine Hyphen (wenigstens

zum Teil) deutlich bis stark J +. Ap. manchmal kleiner, gehauft,

etwas blaulich bereift, manchmal mehr einzeln stehend und bis

2 mm breit, unbereift, flachbleibend oder bald konvex. Ihr Rand

(makr.) manchmal schwach, manchmal stark entwickelt, (mikr.)

auBen dunkelgriinlich, innen hellbraunlich bis rosarotlich, k + mehr

violettrotlich. Hypothezium dunkel- und fast schwarzbraun bis

hellbraun, k — oder fast— Hymenium 50-100 // hoch, Epithezmm

schmutzig-olive bis dunkelgrun. Sp. hiiufig „polar-differenziert",

d.h. gegen ihre Enden hin mit einer Guttula oder einer Gruppe

kleiner Guttulae versehen, 6,5-14 X 2,5-4,5 /«. Diese ver-

schiedenen Wuchsformen und Altersstadien scheinen am ehesten aUe

zu der gleichen Flechte zu gehoren. Die in alpinen Lagen haufige

und recht ahnliche L. promiscms Nyl. konnte ich unter der Ausbeute

der Gondoschlucht nicht sicher feststellen.

10. L. enteroleuca Ach.

11. L.fumosa (Hoff.) Ach.

12. L. [dedinans] lapicida E. Fr. Kbr. et f. ochromela Ach.

13. L. latypea Ach. resp. = Utypiza Nyl. — Th. k (c) — oder

nur wenig und undeutlich orange.

14. BMzocarpon {Catocarpon) polycarpum (Hepp) Th. Fr., et

(vid.) f. polyseptum Eitner („II. Nachtrag zur Schlesischen Flechten-

flora", in Jahresbericht d. Schles. Ges. f. vaterland. Kultur 1900,

Zool.-botan. Sektion, Sep. p. 13), mit teils normalcn, 2zelligen,

teils regelmaBig 3—4-, teils unregelmaBig-mauerformig 3—Szclhgcn

Sp. (17—23 X 10—14 ft). Die Sp. werden allerdings nicht „sehr

bald rauchgrau bis sehr dunkel", wie bei Eitner, sondern bleiben

meist ganz farblos. Im iibrigen wie der Typus.

15. E. {Eu-Rhiz.) concentricum Dav. accedens (ap. magis ele-

vatis, margine ap. crassiore, albosuffuso etc.) ad B. calcanum (WeiB)

Th. Fr. - Nach M a 1 m e („Vastra Jamtlands Rhizocarpon-AxieY"

in Svensk Botan. Tidskrift 1914. Bd. 8) wegen der Sporenlange

(30-37 /i) zu concentricum; nach den auBeren Merkmalen der Frucht

mehr wie calcarium.

16. i?. geminatum (Fw.) Kbr.

17. R. geographicum (L.) DC.

hedwigia Band LX.
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18. R.lavatum (E. Fr.) Arn., nach Maime loc. cit. Hauptsach-

lich durch ansehnlichere Ap.und groBere Sp. von R.ohscuratum (Ach.)

Kbr.verschieden. Hier wurden die Sp. gemessen: 40—48 x 16—18 fi.

19. Stereocaulon alpinum Laur. st.

20. Acarospora discreta (Ach.) Hue, vid.,nn^ei3hT = A.smara^-

dula (Wbg.) bei Steiner (,,Flechten aus Armenien und dem
Kaukasus", in Osterr. Bot. Zeitschr. 1899, Sep. p. 6). Th. k (c)

Ap. rundlich, xneist einzeln in den gegen die Mitte ein wenig ver-

dickten, meist ± getrennt stehendcn Lagerschuppen, bis 0,35 mm
im Durchmesser. Sp, 3—5,5 x 1,5—2 //. — Eine besonders in den

Gebirgen auf Silikatgestein wohl iiberall haufige Art, deren Benennung

immer noch unsicher bleibt. Vgl. A. veronensis Mass. und (juscata

var.) discreta Ach. in Arnold I und A. smaragdula Kbr. = rujes-

cens (Borr.) Th. Fr. bei Kernstock (Lichenolog. Beitrage).

21. A. glaucocarpa (Wbg.) Kbr. subsp. — Habituell von der

gewohnlichen Kalkpflanze z. B. der deutschen Hugelrcgionen sehr

abweichcnd durch die hcrvortretendcn, unbereiften Ap. und die

daneben relativ sehr kleinen und schwach entwickclten, jedoch zahl-

reichen,rotbraunen,anliegenden, an denRandern nicht weiBlichen und

nicht aufsteigenden Schuppen. Friichte bis 2 mm breit. Sp. 4—

6

X 1,3—1,8 //. — Diese Form scheint in den Alpen verbreitet zu sein-

22. Biatorella [Sarcogyne) simplex (Dav.) Br. et Rostr.

23. Psorotichia ocellata (Th. Fr.) Forss. (?), th. depauperato

(minute granulato, tenuiore, non areolato-crustoso) . Paraphysen

verleimt, ihre obere Halfte schon smaragdgriin. Asci keuhg, Sp.

meist in IV2 Rcihen, 10—12 X 6—8 [x. — An feuchter Felswand.

Soweit mir bekannt, sind nur 2—3 Psorotichien mit griinem

bis blaugriinem Epithezium beschrieben wbrdcn, ocellata (Th. Fr.)

Forss. und lignyota (Wbg.) Forss., auBerdcm noch mimidella Flag,

(wahrscheinlich = ocellata) var. jlageyana Stnr., letztere aus Gricchen-

land, die beiden ersten hauptsachlich aus Nordeuropa. — Offenbar

die gleiche Flechte wie die vorerwahnte, wachst auch im Schwarz-

wald (Zastlcr Loch am Feldberg), am luid im Wasser eines Baches

auf Gneis, mit starkerem, areoliertem, rauhem, schwarzem Lager.

Ap. hier wie dort kaum iiber 0,1 (bis hochstens 0,15) mm im Durch-

messer. Die Gonidien scheinen zu Xanthocapsa zu gehoren.

Die Originaldiagnose bei T h. F r i e s („Flora'' 1866, p. 318) stimmt

geniigend zu den FIcchten beider Standorte. Eine ganz sichere

Entscheidung jedoch, ob ocellata oder lignyota, und wieweit diese

Arten iiberhaupt voneinandcr zu trennen sind, wiirde wohl nur

durch Vcrgleich mit authentischen Exemplaren (die^mir nicht zur

Verfiigung stehcn) mogUch sein.
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24. Collema multifidum (Scop.) Schaer. (?) st.

^ St. (Zu wenig.)rma

26. Candelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.

27. C. vitellina (Ehr.) MiilL-Arg.

28. Lecania erysihe (Ach.) Th. Fr. — Sp. 11—14,5 X 4,2—5(—6)/«.

29. Lecanora {Aspicilia) polychroma (Anzi), vid. (?). Th. grau

bis olivgrau, k + dcutlich gclblich. Sp. 18—23 x 10—14 //. Kon.

gerade odcr nur wenig gekriimmt, 18—23 X 1 /<.

30. L. {Eu-Lecanora) cremilata Nyl. (?).

31. L. dispersa (Pers.) Ach. f. coniotropa E. Fr.

32. L. polytropa Ach. f. illusoria Ach. et f. alpigena Schaer.

;rm

zierteExemplare, Ich konnte weder im Th. noch in den Ap. Gonidien

reichUch, ca. 7—9 X 3—4 //

34. L. (Placodium) drcinata Ach. acced. ad var. raucam Stnr.

Th. k—

.

35. Parmelia canspersa (Ehr.) Ach. f. isidiata Anzi. st.

36. Blastema lamprocheila (DC. Nyl.). Unreife Sp. 12—15

X4-5 /£, reife 11-14,5 X 3-4,5 pt. Ap. 0,2-0,3 (-0,4) nim.

Gonidienlage unter den auBeren Teilen des Hypotheziums, aber

nicht bis in den eigentlichen Rand vordringend. Querschnitte der

Ap., mit Salpetersaure und Glyzerin aufgehellt, heBen als hypo-

theziales Gewebe ein ziemhch engmaschiges Parapiektcnchym er-

kennen, aber ohne Sonderung in 2 Telle- Die von Hue (I)^ an-

gegebencn besondcren Zellcn in der oberen Schicht des Hypotheziums

fand ich nicht, ebensowenig bei Arnold Exs. 1106, selbst bei

sehr diinncn und liber einen Tag in der aufhellenden Fliissigkeit

belassenen Schnitten. Diese ganz feinen histologischen Unterschiede

scheinen also wohl fiir den ohne Farbung und Mikrotom arbeitendcn

Lichenologen praktisch zur Bestimmung nicht verwertbar. —
Zu vergleichen ware unsere Flechte noch mit der mir unbekannten

B. pyrithrella (Nyl.).

37. Caloplaca {Eu-C) conversa (Krph.), vid., jedoch nur ein

kleines Exemplar beobachtet. Die wenigen Ap. karnn iiber 0,2 mm.

Scheibe dunkel-olivgelblich. Rand fast schwarzlich. Sp. 8—11

X 4,5—6 fi.

38. C, {Gasparrima) elegans (Link) Th. Fr. f. tenuis Wbg. -
AuBerdem f. pertenuis Harm. („Lichens de France"), wie es scheint,

nur m.it bedeutend groBeren Ap. als vom Autor angegebcn. Lobi

nur bis 0,2 mm breit, Ap. bis zu 1 nun, Sp. etwa 11—13 x 4,5—6 ;*.

39. C. muroTum (Hoff-) Th- Fr. f- (?)- - Mit breiteren Sp.

(ca. 11—16 X 6—8,5 /i), im iibrigcn nach dem Aussehen mehr der

.*
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folgendcn C piisilla ahnlich. GewiB nicht identisch mit der gewohn-

lichen G- mttronim z. B. der thiiringischen Kalkhiigel. Letztere

hat durchaus andcrn Habitus und Wuchs: die Rosetten bezw. deren

Teile und Rander sind bei der mitteldeutschen Pflanze sehr viel

regelmaBiger kreisformig begrenzt, die Lappen schmaler, enger zu-

sammenschlieBend und regelmaBiger parallel-gelagert, das Lager

gegen die Mitte bin haufiger leicht graulich bis weiBlich verfarbt.

Dagegen ist der UmriB bei unserer Schweizer Flechte viel unregel-

maBiger, die Lappen breiter, weniger zusammenschlieBend und weniger

parallel, das Lager stets iiberall gleichniaBig orangerot gefarbt. Im

Aussehen erinnert sie oft sehr an C. haumgartneri A. Zahlbr. — Es

fehlt hier noch eine bessere monographische Sichtung der Formen.

40. C. pusilla (Mass.) f. vid. ~ Ahnlich der (oben) bei Martigny

verzeichneten Flechte. Ausgebildete Sp. ca. 10—13 X 5 /i, unreife

12—14 X 5—7 PL.

41- Buellia vilis Th. Fr. — Hyphen J +. Sp.' dunkelbraun,

13—18 X 7—8 ji.

42. Rinodina (Beltraminia) orelna (Ach.) Wain.

43. E. [Eii-R) milvina (Wbg.) Th. Fr.

44. Physcia tribacia Ach. f. zur subsp. alhonigra (Schl.).

Th. ± gelb. Die Pflanze steht habituell der in Arnold Exs. 1648

ausgegebenen Physcia nahe, unterscheidet sich von ihr hauptsachlich

durch ein etwas dunkler graues Thalluszentrum und weniger dem

Stein anliegende Lobi. Sowohl bei Arnold Exs. 1648 wie bei

unserer Physcia finde ich eine nur schwach differenzierte, keineswegs

regelmaBig plektenchymatische und im Bau der oberen Rinde

^leichende Unterrinde, wie sie in H a r m a n d „Lichens de France

fiir P. tribacia Ach. angegebcn wird. Bei einigen Exemplaren der

echten P. tribacia konnte ich dagegen eine seiche Hz deutlich para-

plektenchymatisch gebaute Unterrinde beobachten. Ob hier Uber-

gange bestehen, muB noch untersucht werden, und damit festgestellt,

inwieweit diese nicht sehr groBen Verschiedenheiten im Bau zur

Unterscheidung von Art^n zu verwenden sind. — Von H a r m a n d

wird unsere P. albonigra zum Formenkreis der P. tribacia gerechnet.

45. Didymella epipolytropa (Mudd) Sacc. auf Ap. der Lecanora

polytrojpa Ach.: fast ohne alle Paraphysen.

46. D. sphinctriTioides (Zwackh) Sacc . var . aspiciliicola Zopf

(vid.) auf Th. der (?) Lecanora {Aspic.) polychronia. — Paraphysen

ziemlich deutlich, lang, etwas verzweigt, aber schwach entwickelt-

Asci etwas bauchig, ca. 50—65 x 17 /i. Sp. zweizellig mit 4 Guttulae,

17,5—20 X 5,5—7 /f. Sehr zu vergleichen mft dicsem Parasiten

ist Pharcidia calcariae (Flag.) (s. V o u a u x I, 2), die in den Sp- usw.
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sehr ahnlich zu sein ^scheint, und bei der angeblich von Olivier
und Bouly de Lesdain auch Paraphysen gefunden worden

sind.

47. Phaeospora parasitica (Lonnr.) Zopf var. media Zopf, a. Th.

der gleichen Aspicilia wie die vorige. — Nach der SporengroBe usw.

hierhin gehorend; vgl. aber auch P. peregrina (Fw.) Am., die sonst

hauptsachlich als Aspicilien-bewohnend verzeichnet wurde.

Paraphysen fehlen. Sp. 4zellig, braun, 15—17,5 x 7—8 /Jt.

48. Tichothecium pygmaeum Kbr. a. Th. der Lecidea auriculata

subsp. diducens.

5. Stresa.

Bei einem Abstecher iiber itaUenisches Gebiet wurden nahe bei

Stresa (am Lago Maggiore) einige wenige Rindenflechten gesammelt

(9. August), so an einer alten Castanea:

1. Thdopsis ruhella Nyl.
'

'

2. Parmdia trichotera Hue. st.

Weiter an einer Esche:

3. Normandina pulchella (Borr.) Leight. st.

4. Leptogium phyllocarpum (Pers.) Nyl. (st.), sehr wahrscheinlich;

nach meinen Vergleichsexemplaren aus Madagaskar (var. wucro-

carpum NyL, leg. Hildebrandt 1880) jedenfalls zu dieser Art

besser stimmend als zu L. chloromelum (Sw.) Nyl. (in H a r m a n d

Exs. Gall, praec. 218). Eine in den warmen Landem verbreitete Art,

die meines Wissens noch nicht weiter nordlich als in Toskana ge-

funden worden ist (Jatta „Sylloge Lich. Ital/' 1900).

6. Gotthard.

Am 10. August wanderte ich von Airolo (1145 m) nach dem

OotthardpaB hinauf, teils auf der Strafie, teils auf Abkiirzungswegen.

Das hier anstehende Gestein ist in der Hauptsache Hornblende-

schiefer und Gneis. Einen kurzen Besuch konnte ich auch den

machtigen Gneisblockcn und Felsbuckeln nahe der PaBhohe (2100 m)

abstatten.

Bei der am nachsten Tage unternommenen Wanderung hinunter

nach Hospenthal (1484 m), und weiter iiber Andermatt (1444 m)

nach Goschenen (1109 m) war wiederum durch eisige Kalte und auf

der Hohe Schneewehen, mehr unten dauernden Regen das Ein-

sammeln recht erschwert. Trotzdem konnte eine Anzahl groBerer

Flechten langs der oberen Teile der PaBstraBe mitgenommen werden,

ebenso einige Proben der serizitischen Schiefer nahe oberhalb Hospen-

thal, die manches Interessantc ergaben. Zum SchluB konnte ich
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V

noch ganz kurz die Granitfelsen an der StraCe nahe unterhalb des

Ortes Goschenen besuchen (s. unter 7!).

A. Oberhalb Airolo, nahe den neuen Forts (ca. 13—1400 m),

an einer alten Larche:

1. Lecidea (Psora) ostreata (Hoff.) Schaer. st.

2. Parmelia furfuracea (L.) Ach. subspf olivetorina (Zopf)

A. Zahlbr. (Med. c + rot), mit jungen Ap. — Diese in den Alpen

verbreitete Flechte wurde bereits in der Nachbarschaft, beim Hotel

Piora, von Zopf selber gesammelt (Rave „Untersuchung
einiger Flechten aus der Gattung Pseudevernia in bezug auf ihre

Stoffwechselprodukte", Diss. Murister 1908).
L

3. P. saxatilis (L.) Ach. st.

4. P. sulcata (Tayl.). st.

5. P. physodes (L.) Ach. st.
*

6. Parmeliopsis amhigua (Ach.) Nyl. st.

7. Alectoria ivbata (L.) Nyl. st.

8. Lethana divaricata (L.) Hue. st.

9. L. thamnodes (Fw.). st.

10. L, vulpina (L.) Wain. st.

11. Budlia zahlbruckneri Stnr., ungefahr — B. insignis Naeg.

Paraphysen nicht inspers, etwa 70—80 ,« hoch. Sp. ca. 18—22
X 7—9 fx.

12. Rinodina [laevigata (Ach.) Malme subsp.] trevisanii Hepp.,

nach K o e r b e r „Parerga Lichenol." und Malme „De Syd-

svenska Formefna af R. sophodes och R. exigna" (Bihang till Svenska

Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 21). — Ap. kaum iiber 0,5 mm. Para-

physen verleimt, oben mit ± undeutlichen braunen Kopfchen. Die

ervvachsenen Sp. messen 19—24 x 8,5—10 /i. — — Diese Form
r

scheint kaum anders als durch die etwas langeren Sp. von R. laevigata

(Ach.) Malme verschied^n zu sein und kann vielleicht mit ihr ver-

einigt werden. Kernstock (Lichenol. Beitr. II) und J a 1 1 a

(Sylloge Lich. Ital.) geben die Sp. fur R. trevisanii noch etwas groBer

an: 19—27 x 8—12 fx und 23—28 x 10—15 fi.

B. Gegen Val Tremola, auf anstehendem Fels, der nur wenig
iiber den Wiesengrund hervorragt:

1. Lecidea latypea Ach. f.

2. Rkizocarpon (Catocarpon) hadioatrum (Flk.) Th. Fr.

3. R, (Eti-Rhiz.) geographicum (L.) DC. (f. contiguum E. Fr.

Schaer.).

4. Cajidelariella vitdlina (Ehr.) Miill.-Arg.
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5. Lecanora {Asficilia) subdepressa "^yl./caesio-cinerea NyL,

aut affinis (Pykn. desunt).

6. L. {Eu-L.) spec, vielleicht eine reduzierte schwarzfruchtige

L. cenisia Ach., ahnlich der betr. Lecanora von Hospcnthal (s. u.).

Zu wenig!\

7. L. polytro'pa Ach.

(Wb

9. Caloplaca caesiorufa (Ach.) A. Zahlbr. — Gonidien in ge-

schlossener Lage weit in den Rand eindringend.

10. Discothecium stigma (Kbr.) Zopf. (var. macrosporum Hepp),

auf Th. von Ehizocarpon geographicum.

C. An einer feuchten Felswand beim Gasthaus Val Tremola:

Dermatocarpon miniatum (L.) Mann, fere var. complicatissimum

Nyl. „Lich. Delphin. et Armor." p. 403 und Hue „Lichens recoltes

dans le bassin sup. de TUbaye" (Bull. Soc. Botan. de France, Tome

XLIV). — Ap. fehlen. Kon. gerade, 3,5—5 X 1—1,2 /£.

D. Im oberen Val Tremola (18—1900 m) auf groBen Weg-

steinen langs der StraBe (Gneis)

:

1. Lecidea arnoldiana v. Dalla Torre u. v. Sarnthein „Die

Flechten von Tirol ", p- 403. (?) — Epilithischer Th.

sehr unbedeutend, J stark +. Ap. 0,3—1,0 mm., oft in dichten

Rcihen, aneinanderstoBend, besonders langs der Gesteinsritzen,

flach, berandet (teilweise dickrandig), in der Jugend mit dunkel

braunroter Scheibe. Hypothezium diinn, hellbraunlich bis blaB

braungelblich, darunter dicke farblose Gewebsschicht (J"+). Rand

(mikr.) auBen braunschwarzlich, innen fast farblos und J — .
Das

farblose Gewebe im Fruchtrand und unter dem Hypothezium farbt

sich unter dem Mikroskop mit k + lebhaft gclb, der gelbe Farbstoff

diffundiert in die umgebende Flussigkeit. — Sp. 14—17 x 5,5—6,5 //.

Im iibrigen ahnlich der Lee, auriculata Th. Fr. und promiscens Nyl.

Arnold Exs. 680a und b konnte ich leider nicht vergleichen.

2. L. vorticosa Kbr. f. pulMans Th. Fr. — Paraphysen in der

oberen Halfte und im untersten Teil hell smaragdgriin bis schwarzlich-

griin. Sp. 11—15 X 5 ,«.

3. Ehizocarpon geographicum (L.) DC.

4. Biatordla (Sarcogyne) simplex (Dav.) Br. et Rostr.

5. Candelaridla vitellina (Ehr.) Mull.-Arg.

6. Lecanora badia (Pers.) Ach.

7. L. intricata Ach.

8. L. polytropa Ach.
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9. Didymella epipolytropa (Mudd) Sacc. auf den Fruchtscheiben

der letzteren.

E. Ebendort auf groBeren Blocken eines etwas kalkhaltigen,

schwarzlichen, schieferigen Gesteins (Hornblendeschiefer ?):

1. Staurothele dopima (Wbg.) Th. Fr. — Hymenial-Gonidien

zylindrisch.

2. Verrucaria nigrescens Pers.

3. Bhizocarpon geographicum (L.) DC.
4. Placynthium nigrum (Huds.) S. Gray, st. (?).

5. Lecanora {Aspicilia) contorta (Hoff.) Kbr. Hue. (?).

6. L. spec, vielleicht svbdepfessa Nyl.? bricconensis (Hue)? —
Th. k— ; Sp. 19—26 x 11—16 ^; Kon. gerade, 11—15 x 1—1,2 /i]

usw. — Trotz der langen Beschreibungen bei Hue 1 und der Heran-

ziehung subtilster histologischer Verschiedenheiten zur Definition

der Arten und Umgrenzung der Artgruppen bleibt die Bestimmung
dieser Aspicilien gleich schwierig, ja, man kann sagen, sie ist noch

schwieriger geworden, fiir jeden, der seine Funde nicht nach den

monographisch-anatomischen Untersuchungsmethoden Hues zu

bearbeiten vermag.

7. L. {Eu-L) polytropa Ach., p.p. thallo optime evoluto,

areolato.

8. Caloplaca aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr.

9. C. caesioTufa (Ach.) A. Zahlbr. Im Aussehen sehr ahnHch

der Blastema percrocata Arn.

10. C. cerirm (Ach.) Th. Fr. subsp. chlorina (Fw.).

11. C. conversa (Krph.), vid. — Th. wenig entwickelt. Ap. klein,

kaum bis iiber 0,3 mm, ziemlich flach; ihr Rand hell bis dunkler

olive, die Scheibe triib wachsgelblich bis mehr olivenfarben. Sp.

um 11—13 x5—6 //,

12. Binodina milvina (Wbg.) Th. Fr.

F. Auf der Hohe des Gotthardpasses (2100 m) auf steiniger

Erde (Gneisboden):

1. Arthrorhaphis flavovirescens (Borr.) Th. Fr. f. alpina Schaer.,

substeril.

2. Lecidea (Biatora) atrofusca Fw., ungefahr f. suhtristis Wain.
3. L, {Eu-L) alpestris Smr.'Th. Fr. (Vielleicht zu L. liinosa Ach.)

mm
mittelbraim

kH- lebhaft orange werdend; Sp. 10—15 X 3—4,2 a. — Nach
mosa

vgl. z. B. Arnold I, 13, p, 262.
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4. L. [Psora) demissa Rutstr.

5. Baeomyces roseus Pers. st.

6. Cladonia heUidiflora (Ach.) Schaer.

7. C. crispata (Ach.) Fw, f. virgata (Ach.) Wain. [Arnold
Exs. 1024], St.

8. C. furcata (Huds.) Schrad. f. racemosa (Hoff.) Flk. und f. fola-

maea (Ach.) Nyl. st.

9. C. [gracilis (L.) Hoff. subspec] elongata (Jacqu.) Flk. st.

10. C. macrophyllodes Nyl., mit st. Podetien. Ganz ahnliche

Exemplare befinden sich in meinem Herbar vom benachbarten

GrimselpaB, leg. Hegetschweiler.

11. C. papillaria (Ehr.) Hoff. st.

12. C. rangiferina (L.) Web. st.

13. C. silvatica (L.) Hoff., p.p. ad spumosam (Flk.) Coem.

Sandst. — st,

14. C. uncialis (L.) Web., hauptsachlich f. turgescens Beh/ohtu-

sata Ach. Arn. — st.

15. Stereocaulon alpinum Laur.

16. Cetraria {Cornicularia) aculeata (Schreb.) E. Fr. f. dbtusata

Schaer. st.

17. C. {Eu-C.) islandica (L.) Ach. st.

18. C. [islandica (L,) Ach. subsp.] tenuifolia Retz = crispa

Ach. St.

(Platysma)

20. C. nivalis (L.) Ach. st.

21. Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. st.

G. Ebendort auf Gneisfelsen und Blocken:

1. Lecidm spec, forsitan ex affinitate L. atrosulfureae (Wbg.),

vid. straminescens Nyl. ex descript. apud Nyl. et praecipue apud

Bouly de Lesdain (Notes Lichenolog. IV, Bull. Soc. Botan. de France

1906, p. 77). — Th.strohgelb, in den zentralen Partien teilweise ge-

schwarzt, glatt-ergossen, rissig-zerspalten, am Rande infolge der

hier groBer bleibenden LagerschoUen etwas effiguriert erscheinend,

mit schwarzem Vorlager, k — oder wenig gelblich, J — .
Hypo-

thezium ganz oder fast farblos. Paraphysen verleimt, fein-inspers,

oben dunkel- bis schwarzlichgriin. Sp. urn 14—15 X 6 //.

2. Ehizocarpon [Catocarpon) oreites (Wain.) A. Zahlbr.

3. E, (Eu-E) geographicum (L.) DC.

4. Gyrophora cylindrica (L.) Ach.

5. G.deusta (L.). st.

R R,'r,t^^^n^ tfirnnrrasfn.f.rn\ tpjitudinea (Ach.) Mass.
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7. Lecanora hadia (Pers.) Ach.

8. L, polytropa Ach.

9. Cetraria hepatizon (Ach.) Wain. Die Konidien stimmen,

Ap. fehlen.

10. Parmelia encausta Ach;
/

11. P.stygia (L.) Ach. i

12. Alectoria lanata Minks, st. — Alle von mir untersuchtcn

Pflanzen dieser Art haben durchaus den Ban einer Alectoria (Ober-

flachengewebe aus langsverlaufenden Hyphen gebildet) , entsprechend

der A. lanata Minks (,,Zur Erkenntnis des Wesens von Lichen Una-

tits L." in Allgem. Botan. Zeitschrift [Kneucker] 1901, Nr. 11/2).

Auch die Haftscheiben sind ganz so gebatit, wie sie dort beschrieben

werden. Die Rindenschicht der Parmelia stygia (L.) Ach. sieht

ganz anders aus. Ich stelle deshalb, wie Harmand in seine

n

„Lichens de France", die Flechte zu Alectoria und nicht zu Parmelia.

Die von Minks beschriebene ahnhche Parmelia lanata ist mir

unbekannt geblieben.

13. EaTnalin^strepsilis [Ach.) A. Zahlhr. st. — Vom St. Bernhard

in Z w a c k h Exs. 969 ausgegeben.

14. Didymx)sphaeria sporastatiae (Anzi) Winter, auf Th. der

Biatorella (Spor.) testudinea. Sp. 20—28 X 9,5—10,5 /«; also groBer

als bei Vouaux I, 3 angegeben. Hiille der Perithezien teilweise

griinschwarzlich, n + ins Weinrote verfarbt, ahnlich wie manchmal
bei dem folgenden, und regelmaOig bei Didymella epipolytropa

(Mudd) Sacc.

15. Tichothecium pygmaeum Kbr. auf Th, der Lecidea (?) stra-

minescens Nyl. — Hiille meistens schwarzbraunlich und mit n. wenig

verandert, manchmal aber auch spangriinlich und dann mit n. mehr

weinrot reagierend.

H. An der StraBe von der PaBhohe nach Hospenthal zu wurden

auf Erdboden, zwischen Felsen usw. auBcr dem groBeren Teil der

schon oben unter F aufgezahlten Arten noch die folgenden einge-

sammelt

:

1. Cladonia degenerans (Flk.) Spreng. var. eupharea (Ach.)

Flk, — st. Niedrige Form, Podetien zwischen den Rindenfelderchen

filzig. Auch sonst etwas an kleine Formen der C. gracilescens (Flk.)

Wain, erinnernd.

'mbriata St.

3. Stereocavlon tiroliense (Nyl.) vid. st. — Am ahnlichsten

einigen Exemplaren von , .Stereocladium tiroliense Nyl. Arn.", von

R i e b e r und Arnold 1897 an Gneisfelsen der Waldrast in
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Tirol gesammelt (von dort nicht mehr publiziert !) , die teilweise

auch fruchten (so in meinem Herbar). Aber unsere Gotthard-Pflanze

ist doch starker verzweigt, etwas anders gefarbt, und wachst nur

auf Erde in den Felsritzen, nicht auf dem Gestein selbst. Vgl. auch

das nach der Beschreibung ahnliche S. delisei Borr.

/ 4. Alectoria iuhata (L.) Nyl. st.

5. A. nigricans Ach. st. — Nach Stizenberger I in der

Schweiz zwar schon gesammelt, aber noch kein Standort bekannt

geworden,au6erimGrenzgebiet (Valdobbia). Spatervon Laronde
und Garnier auch im Arolla-Tal und bei Zermatt nachgewiesen.

6. A. ochroleuca (Ehr.) Nyl. st.

I. An den gleicher. Orten auf Fels:

1. Lecidm macrocarpa (DC) Ach. Auch auf Gerollsteinen.

2. Gyro'phora corrugata Ach. st,

3. G. crustulosa Ach. c ap. et pycn.

4. G. cylindrica (L.) Ach.

5. G. polyphylla (L.) Kbr. st.

6. G. prohoscidea (L.) Ach.

7. Pertusaria coralUna (L.). st. ^

S. Cetraria hepatizon (Ach.) Wain.

9. Celidium glaucomarium (^yh) Sim. {sit v a r.), im Hymenium

der Lecidea macrocarpa: Sp. vierzellig, 18—23 x 3,5^4,5 //. Hy-

menium des Parasiten unkenntlich. Vgl. Almqvist „Mono-

graphia Arthoniarum Scandinaviae" (Svenska Vetensk.-Akad. Hand-

Imgar, Bd. 17, 1879) und S t e i n e r I. Unterschieden also

von C. glaucomarium typicum durch langere und schmalere Sp.,

von (var.) intextum (Almq.) Rehm durch die Vier- und nicht Drei-

teilung derselben.

K. Weiter unten, wo sich ein freier BHck ins griine Urserental

offnet, und der Ort Hospenthal zu FiiBcn hegt, werden Felsen eines

serizitischen Schiefers von der StraBe angeschnitten. Die folgenden

Flechten wurden hier, teils an einer etwas feuchten Felswand, un-

mittelbar neben der StraBe, teils auf flachen, felsigen Buckeln,

ebenfalls nahe der FahrstraBe, beobachtet:

1. Thelidium borreri (Hepp) Arn. un

zweizellig, 24—35 X 10—16 /£-

2. Bacidia {Scoliciosporum) compacta (Kbr.). ~ Epithezium

dunkel blaulichgriin

.

3. Lecidea auriculata Th. Fr. subsp. diducens Nyl. (?); teilweise

dazwischen vielleicht auch L. jrromiscens Nyl. - Ahnliche Formen

wie in der Gondoschlucht (s. o.).
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4. L. contigua Ach. (?).

5. L. enteroleuca Ach.

6. L. (declinans) lapicida E. Fr. Kbr. (Epith. dunkelgriin), mit
f. ochromela Ach.

7. L. rmcrocarpa (DC.) Ach. und f. trullisata Arn. (p.p. ap.

albido-pruinosis)

.

8. L. pantkerina (Ach.) Th. Fr.

9. L. vorticosa Kbr.

10. Rhizocarpon concentricum Dav. — Sp. 27—32 x 13—15 li.

Im Aussehen durch die meist dicklichen und teihveise weiBbereiften

Fruchtrander wieder ahnlich R. calcarium (WeiB) Th. Fr. — Andere
Exemplare zeigen die SporenmaBe 30—48 X 13—19 ji und damit

lerteilune:, miiBten also, wenn diese Merkmaler-^

ausschlaggebend waren, zu R. excentricum Ach. gezahlt werden.
11. Acarospora pdiocypha Wbg. (?). — Discus ap. umbilicatus.

Entspricht ungefahr der Beschreibung in Crombie ^British Lichens",

und ahnhchen Flechten, die S t e i n e r in Karnten gesammelt hat.

Dagegen ist die ,,A. peliocypha" in Harmand Exs. Gall, praec.

332 etwas ganz anderes ; auch die bei Hue I als ^ . pel. beschriebene

Form kann mit der hier wachsenden nicht iibereinstimmen. Auch
Vergleichsexemplare aus Finnland und Skandinavien (leg. W a i n i o ,

S ten holm) passen nicht recht dazu. — Die allgemeine Ver-

wirrung der Arten in dieser Gruppe bleibt eben noch bestehen.

12. Biatorella (Sarcogyne) simplex (Dav.) Br. et Rostr.

13. Candelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.

14. C, vitellina (Ehr.) Miill.-Arg.

15. Lecanora atra (Huds.) Ach.
16. L. spec, ex affinitate cenisiae Ach. — Macht den Eindruck

einer verkleinerten L. cenisia var. melacarpa Nyl. ap. aggregatis.

17. L. dispersa (Pers.) Ach. f. coniotropa E. Fr.

18. L. intricata Ach.
19. L. polytropa Ach. — Neben und zwischen der gewohnlichen

Form wachst eine f. ecrustacea ap. pauUum maioribus (— 1,5 mm),
disco pallide-fuscescente, margine tenui, pallidiore, sed plerumque
nonnihil caesio-obscurato, tum excluso. Ubergange zwischen dieser

Form und der normalen Pflanze (ap. cerina, — 1 mm diam., margine

palhdius cerino) konnte ich nicht finden. Trotzdem ist in solchem
Falle wohl die Annahme zweier voneinander zu trennender Formen
noch nicht gesichert; es kann sich schlieBlich auch urn verschieden-

altrige oder unter verschiedenen Bedingungen er\vachsene Exemplare
der gleichen Rasse handeln.

20. Parmelia saxaiilis (L.) Ach. st.
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21. Caloplaca [Eu-Cal) pyracea (Ach.) Th. Fr. f. vid.

22. C. {Gasparrinia) elegans (Link) Th. Fr. f. tenuis Wbg.
23. Buellia sororia Th. Fr. vid. ^r- Th. k + gelbhch > rostrot,

J ganz — . Sp. dunkel olivgriin, meist ein wenig eingeschniirt, zu 8,

16—21 X 8—10 11. — Die groBeren Sp. und die fehlende Amyloid-

reaktion sprechen fiir B. sororia. Es ist hochst wahrschcinlich,

daB diese Art hier vorliegt; leider ist aber das mitgcnommcne Exem-
plar derart klein und schwach entwickelt, daB die Zugehorigkeit

noch nicht als mit aller Sicherheit erwiesen gelten darf

.

24. Physcia cassia (Hoff.) Nyl. st.

25. P. litJiotea (Ach.) f. ad var. sciastram Ach. Nyl. in Har-
m a n d „Lichens de France", st. (H a r m a n d Exs. Lothar. 386

paCt allerdings zu dieser Bcschreibung und zu unserer Flechte

durchaus nicht!).

26. Didymella epipolytropa (Mudd) Sacc auf Ap. der Lecanora

polytropa Ach.

27. Echinothecium reticulatum Zopf, auf alterndem Th. der

Parmelia saxatilis ektoparasitisch, — Fruchthiille unter dem Mi-

kroskop braun, von „zelliger'* Struktur. Asci reif 21—25 X 11—14 /i]

ihr Plasma bei den jiingeren mit J hellgelb, bei den alteren rotbraun.

Sp- 10—12 X 4—5 /z, also etwas groBer als gewohnlich angegeben.

28. Phaeospora parasitica (Lonnr.) Zopf var. media Zopf (?)

auf Th. der Lecanora atra.

29. Rosellinia spec, nova? auf Physcia caesia. — Sehr kleine,

zum Teil eingesenkte schwarze Perithezien (etwa 40—60 /i), zahlreich

langs der Oberflache der Lobi. Ihre Hiille (mikr.) olivbraun. Keine

Paraphysen. Hymenial-Gelatine J — . Asci breit-koulcnfonnig,

etwa 8sporig, ihr Plasma mit J hellgelb bis braun. Sp. darin unregel-

maBig angcordnct, hellbraun, ungctcilt, mit 1 oder 2 blaCblaulich

erscheinendcn Guttulae, 8—11 x 5,—5,5 jx.

30. Tichothecium pygmaeum Kbr. — Wie es scheint, Pykniden

dieses Parasiten auf dem Lager der Lecanora atra. Vgl. V o u a u x I,

3, p. 31! — Die Konidien gleichen durchaus den Sp. der Art, sind

zweizellig, olivbraun, 5—7 X 2,8—4 /x.

L. Zwischen Hospenthal und Andermatt, auf einer Mauer

nahe dem Wege:

a) an den offenbar kalkhaltigen Mauersteinen

:

1. Acarospora glaucocarpa (Wbg.) Kbr. var., ahnlich der (oben)

aus der Gondoschlucht beschriebencn.

2. Lecanora {Placodiuyn) saxicola (Poll.) Ach. var. albonmrginata

A.) Th. Fr.
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b) mehr auf der Erde dancben:

3. Peltigera rufescens (Sm.) Hoff. st., besetzt mit

4. IllosporiuTii carneum E. Fr.

7. Goschenen.

Nahe unterhalb des Ortes wurdcn einige Flechten mitgenommen,
die unmittelbar neben der FahrstraBe nach Wasen an einer Granit-

wand und Felsblocken des gleichen Gesteins sich sammcln lieBcn:

1. Lecidea (Biatora) mollis (Wbg.) Nyl. (?) Zu wenig.

2. EMzocarpon (Catocarpon) hadioatrum (Flk.) Th. Fr.

3. R. polycarpum (Hepp) Th. Fr.

4. Gyrophora crustulosa Ach.

5. G. vellea (L.) Ach. st.

6. Umhilicaria pustulata (L.) Hoff. st.

7. Acarospora chlorophana (Wbg.) Mass. [aut oxytona (Ach.)

Mass., s. o. bei Martigny]. st.

8. A. fuscata (Schrad.) Arn.

9. Candelariella vitellina (Ehr.) Miill.-Arg.

10. Lecanora {Eu~L.) hockii (Rod.) Th. Fr. (?) st.

11. L. {Placodium) ruhina (Vill.) Wain. (Vgl. peltata DC).
12. Parmelia glomellifera Nyl./isidiotyla Nyl. (vgl. oben, bei

Martigny!) c. ap. — Medulla c — , k (c) — . Das Rindcnbraun wird

jedoch durch n. (mikr.) nur aus Gelbbraunlich ins Olivgriine ver-

farbt, jedenfalls niemals blau oder violett. — Ich fand bei den ent-

sprechenden Parmelien im Schwarzwald als Markreaktion teilvveise

k (c) — und teilweise k (c) + mehr oder weniger rot, ohne daB dabei

wesentliche Unterschiede an den Isidien festzustellen waren. Ich

mochte daher vorlaufig die beiden oben genannten Formen in einer

Art vereinigt lassen.

13. P. saxatilis (L.) Ach. st.

14. P. sorediata Ach. st.

15. Caloplaca consociata Stnr. (aus Griechenland!), vid., auf

sparlich fruchtendem Th. von Candelariella vitellina. — Die hier

gesammelte Flechtestimmtzu Steiners Beschreibung (Steinerl,

p. 25) ziemlich gut. Die bis 0,5—0,6 mm breiten Ap. sitzen einzeln

oder zu mehreren gehauft. Die Scheibe ist dunkler rot bis triib-

braunrot, der Rand allerdings nicht schwarz, sondern nur dunkler

olivbraun. Die noch unreifen Sp. haben genaherte Loculi und messen

ungefahr 11—14 x 5—6,5 //; die reiferr Sp. sind — auch hier wieder

— schmaler, 10—13 x 4,5—5,5 fi, ihre Loculi dann weiter voneinander

entfernt.

16. Rinodina {Beltramiiiia) orelim (Ach.) Wain.
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8. St, Moritz-Pontresina.

Am 14. und 15. August konnte ich jeweils einige Stunden im
oberen Engadin bei St. Moritz und Pontresina zum Einsammcln
von Flechten venvenden. Das hier besuchte Gebiet gehort zu dem
Waldgiirtel, der den nordlichen Rand des Berninamassivs umkleidet,

und liegt in einer Meereshohe von 1800—2000 ni.

Jedem, den sein Weg ins Oberengadin gefiihrt hat, wird der
r

prachtige Nadel-Hochwald am FuBe dieser Berge im Gedachtnis

gebheben sein, ein von der Schonheit zerstorenden Holzbewirtschaf-

tung unserer Zeit wenig beruhrter Forst, wie man ihn — traurig

genug! — im ganzen Alpengebiet nur noch hier und da in groBerer

Ausdehnung antrifft. Meistens sind es bejahrte Larchcn tmd Arv'cn,

die ihn hier zusammensetzen. In der Nachbarschaft der Chiinctta

(sprich: Tschiinetta!) gab es daneben mehrfach alte, zerfallende und
entrindete Baumstamme, die, am Orte ihres Sturzes hegen geblieben,

den urwuchsigen Charakter dieser Waldbezirke noch erhohten.

Sowcit der geschlossene Hochwald reicht, wird jedenfalls auch die

von Lindau (s- u.) besonders hervorgehobene Lufttrockenheit

dieses Alpengebietes gegeniiber den offenen Talern und den kahlen

Hohen in ihren Wirkungen wescntlich gcmildert sein.

Entsprcchend dieser, jedem Freunde des Naturschutzes besonders

erfreulichen Beschaffenheit erschien mir die durchstreifte Waldgegend
reich an Flechten. Es kann aber ein fliichtiger Besuch an 2 Tagen
von dem Vorhandcnen, wie iiberall, natiirlich nicht mehr als nur

einige „Stichproben" herausholen.

Das Gestein an den ^egen St. Moritz und Pontresina geneigten

unteren Berghangen ist reines Sihkatgestein, hauptsachhch Granit,

Syenit und vicUeicht noch Gneis.^ Zur Untersuchung kamcn davon
nur einige umhcrhegende Blocke im Walde beim Statzer See und
oberhalb Pontresina, und schheBHch die in etwa 2000 m Hohe ge-

^egenen Felsen der Chiinetta, schon an der Waldgrenze und in niichster

Nahe des Mortcratsch-Gletschers aufragend.
^

Aus der Flechtenflora des Bernina-Bereiches ist bereits mancherlei

bekannt geworden. Eine Zusammenstellung der Forscher und
Funde enthalt die MPHanzengeographische Monographic des Bernina-

gebiets" von E. R libel (E n g 1 e r s Bot. Jahrb. Bd. 47, 1912),

Bearbeitung der Flechten durch Lindau, auf die hier in erster

Linie verwiesen werden muB. Femer miissen fiir den itahenischen

Siidteil der Gebirgsgruppe die Werke Anzis herangezogen werden.

Zwei neue Arten aus dem (Sub-) Genus Aspicilia {mauritii Hue und
Helvetica Hue), die aus unserm Gebiet stammcn, wurdcn in Hue I
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beschrieben, eine weitere neue Art (Psorotichia pontresirme B. de

Lesd.) aus dem Gletscherbach des Morteratsch, aufgefunden von
de Crozals, in Bouly de Lesdain „Notes Lichenolo-

giques XII" (Bull. Soc. Botan. de France t. 57, 1910).

Nach diesen einleitenden Bemerkungen komme ich nunmehr
zu der, nach den Standorten geordneten, systematischen Aufzahlung
der von mir gefundenen Lichenen.

A. In den Waldungen bei St. Moritz, siidlich vom See, auf

Larix-Rinde

:

1. Lecidea {Psora) ostrmta .(Hoff.) Schaer. st.

2. Lecanora siiUntricata Nyl. (Auch auf Picea) Sp. 7,5—9,5

X 3—4,2 [i, Daneben und dazwischen Pykniden (ob hicrzu gehorig?)

mit kurzen und fur diese Art auffallcnd breiten Konidien (3—5
X 2,2-2,7 /.).

3. OchroUchia parella (L.) Mass. var. alboflavescens Malbr. in

H a rm a n d „Lichens de France", sparlich fruchtend. (Steril auch

auf Picea.) Th. und Sorale k (c) — , Fruchtscheibe k (c) + rot...

4. Cetraria caperata Wain. st.

d.C. chlorophylla (Humb.) Schaer. st.

6. Parmdia exasperahda Nyl. st.

7. P. furfuracea (L.) Ach. subsp. oUvetonna (Zopf) A.Zahlbr. st.

8. P. saxatilis (L.) Ach.

9. P. ohscurata (Ach.) Bitter, st.

10. P. physodes (L.) Ach. st.

11. Parmeliopsis amhigua (Ach.) Nyl.

12. P. hyperopia. (Ach.) Arn. st.

13. Alectoria iuhata (L.) Nyl. — Auch mit Ap. gefunden.

14. Letharia vulpina (L.) Wain. st.

15. Usnm dasypoga (Ach.) Nyl. f., meist durchaus entsprechend

Arnold Exs. 909a und b, aber oft auch mehr vom Aussehen

der U. florida (L.) Hoff. f. sorediifera Arn. und U. hirta (L.) Hoff.,

mit alien denkbaren Ubergangen. Eine sicherc Benennung dieser im

Engadin gemeincn alpinen Usnea wage ich nicht zu bringen.

Sparlich fruchtend.

16. Xanthoria lychnea (Ach.) Th. Fr. st.
t

B. Ebenda, auf Rinde von Pinus cembra:

Im ganzen die gleichen Arten wie auf Larix, auI5erdem:

1. Arthopyrenia cembricola (Anzi), sehr wahrscheinlich. Ware
noch zu vcrgleichen mit Rabcnh. Exs. 827, das mir nicht zuganglich

war. — Th. makr. kaum erkennbar. Ap. klcin. Paraphysen zer-
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flieBend, ganz undeutlich, J — . Asci im unteren Telle ein wenig
bauchig-verdickt, etwa 50 X 20 fx. Sp. farblos, bei der Reife stets

deutlich 4zellig, 23—28 X 5—6,5 p..

2. Lecanora symmictera Nyl.

3. L, {suhfusca) coilocarj)a Ach. f. (auch auf Picea). Vgl. L,

chlarona (Nyl.) f. pinastri Schaer., der unsere Form jedenfalls sehr

ahnlich ist. — Paraphysen stark verleimt, wenig kenntlich, ca. 70 pt

hoch, die Gel. hymen, oben schmutzig-olive. Kaum oder nur zum
kleineren Teil korneliges Epithezium. Nach k.-Einwirkung: Para-

physen*) deutlich, nur ca. 1,2 /j. dick, nicht sehr straff, Epithezium

sich mehr grasgriin farbend und quellend, so daB die ganz unver-

dickten Paraphyscnenden ziemlich frei werden. Sp. in den Asci

IV2- bis fast Ireihig, fast rundlich (12—14 x 10—11 ,«), meist mit

einer groBeren, exzentrisch liegenden ,,Guttula".
r

4. Parmelia furfuracea (L.) Ach. subsp. oUvetorhm (Zopf)

A. Zahlbr. st. — Einige altere Exemplare zeigen negative c.-Reaktion

des Marks. Es handelt sich aber wohl nur um eine Alterserscheinung,

da sonst ringsum ausschlieBlich die c. -positive olivetorina zu wachsen

scheint.

5- Letharia divaricata (L.) Hue. st.

6. Buellia myriocarpa (DC) Mudd. Auch auf Picea,

7. Rinodina exigua (Ach.) Th. Fr. f. vid.
L

C, Ebenda, auf Waldboden:

1. Cladonia (gracilis subsp.) elongata (Jacq.) Flk. st,

2. C. rangiferina (L.) Web. st.

3. C. silvatica (L.) Hoff., ad spumosam (Flk.) Coem. Sandst. st.

4. Peltigera rufescens (Sm.) Hoff.

D. In der Nahe des Statzer Sees und am Wege von dort nach

Pontresina, auf Felsblocken:

1- Gyrophora cylindrica (L.) Ach.

\

*) Hier, wie auch sonst in meinen Arbeiten. habe ich die MaBe der im gewohn-

lichen (Wasser-) Schnittpraparat, ohne Fixierung und Farbung, sichtbaren „Para-

physen" angegeben, so wie es auch sonst im ganzen in den beschreibenden licheno-

graphischen Abhandlungen iiblich gewesen ist, und schlieDhch aus praktischen

Griiuden wohl auch beibehalten werden darf. Aus den Arbeiten von Bachmann
(ot'ber nichtkristaUisierte Flechtenfarbstoffe", in Pringsheims Jahrb. f.

w-'issensch. Botanik, Bd. 21), Hue (Hue I) u. a. geht jedoch hervor, daB die

eigentlichen, vollstandigen Paraphysen in Wirklichkeit haufig dicker sind; nur da-

durch erscheinen sie im H>-menium und Epithezium dunner, dafl ihre verschleimten

AuCennaembranen, zu einer scheinbar homogenen „Gelatina hymenialis" verschmel-

zend, ohne besondere Fixierung und Farbung nicht gut kenntlich sind,

Hedivigia Band LX, 8
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2. G. hyperhorea (Hoff.1 Mudd. Oft reicMich mit ganz jungen

Exemplaren der folgenden besetzt.

3. Cetraria caperata Wain. st.

4. C. hepatizon (Ach.) Wain.

5. Parmdia sorediata Ach. st.

6. P. stygia (L.) Ach.

7. P. encausta Ach. und andere.

8. Alectoria lanata Minks, st

E. An den gleichen Orten, auf morschem Holz alter Baum-

stiimpfe

:

1. Calicium trabindlum Schl. Kbr.

2. Xylographa minutula Kbr. [= spilomatica (Anzi)]. st.

3. -X". paralUla (Ach.) E. Fr. f . pallens Nyl. — Sp. meist lV2reihig

im Ascus, um 15—17 x 6—8 p.: Fulkr^n exobasidial, Konidien

schwach gekriimmt, 14—18 x 0,7 fi,

4. Catillaria (Biatorina) synothea (Ach.) — Trennung von den

dunkelfriichtigen Formen der C. prasina Th. Fr. mit reduziertem Th.

schwierig! Neben den Ap. finden sich auf den Holzfasern Gonidien

von ungefahr 3 verschiedenen Formen, darunter neben den „nor-

malen", diinnwandigen, griinen regelmaBig auch seiche mit dickem,

farblosem Integument [wahrscheinlich zu Gloeocapsa gehorig, cf.

Gloeocapsidium (Wain .) A . Zahlbr .] . Paraphysen stark verleimt

,

im oberen Teil olivgriinlich , k + violett, ca. 35—40 p. hoch. Sp.

9—17 X 1,8—3 /t, am haufigsten 10—12 x 2,5—2,8 jm, etwa zur

Halfte schwach, aber deutlich zweizellig. Pykniden kleiner und

verstreuter als bei der typischen C. synothea der niederen Regionen-

Konidien gerade, 5—7 x I ft.

5. Lecidea [Biatora) caduhriae Mass., ungefahr ^ (f.) svbinsequens

Nyl., die wohl nur eine holzbewohnende ,
jiingere und weniger ent-

wickelte L, caduhriae mit reduziertem Lager darstellt. (Diese L.

sttbinsequens wurde auch von Bouly de Lesdain, Notes

Lichen. VI, von der Kleinen Scheidegg bei Grindelwald angefiihrt

und beschrieben.) — Ap. bis 1 mm Durchmesser, salazinsaurehaltig.

Paraphysen verleimt, mit sehr deutlichen, olivbraunen bis oliv-

griinen Kopfchen, ca. 40—50 /i hoch. Sp. 8—12 x 4,5—5,2 fi-

6. L, pullata Norm. Th. Fr. — Sp. 13—18 x 6—7 /i.

7. L. {Eu-Lec.) etiditica Nyl. (?). — Th. sehr unbedeutend,

makr. kaum kenntlich. Ap. oft zusammenflieBend, meist 0,1—0,3,

einige bis zu 0,55 mm im Durchmesser, ohne deutlichen Rand (makr.),

maBig konvex. De. (= densitas ap., s. L e 1 1 a u I, p. 83) wechsehid,

meist um 50—80, aber auch bis zu 150. Hypothezium dick, ery-
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thrinos-schwarzlich, mit k. graurotlich > fast entfarbt. Paraphysen

stark verleimt, nur ca. 40 p. hoch, oben dunkelgrun, oft im ganzen

dunkel-weinrotlich verfarbt, teilweise auch im ganzen dunkel-blau-

griin, mit 'k. olivgrau > verblassend. Sp. einzcllig oder teilweise

deutlich zweizellig, 11—13 (—16) X 4—5 (—5,5) fi. Pykniden nicht

gefunden. Vgl. Catillaria spec, ahnlich melaenida Oliv.?

8. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. st.

9. C. deformis (L.) Hoff. st.

10. C. digitata (L.) Ach.

11. (7. {gracilis) elongata (Jacq.) Flk. st.

12. Jcmadophila ericetorum (L.) A. Zahlbr.

13. Lecanora cenisia Ach. pi. lignicola. — Lager und Ffuchtrand

k -f stark gelb. Ap. bis 2 mm breit, oft bereift. Hymeniimi J + blau

bald rotbraun. Epithezium schollig-krustig, ziemlich dick, gelb-

braunlich, durch k. zum groBeren Telle aufgelost. Sp. fast immer

mit 2 Oder mehr „Guttulae oleosae", urn 14—18 X 7,5—9,5 /i.

14. L, efftisa (Pers.) Ach. (?).

15. L. varia Ach. f. mdanocarpa (non Anzi) Arn.

16. Cetraria caperata Wain. st.

17. Parmeliopsis ambigwi (Ach.) Nyl. st.

18. P. hyperopta (Ach.) Am. st.

19. Buellia zahlbruckneri Star., f. lignicola, plerumque tetra-

spora! — Paraphysen nicht inspers, ziemlich verleimt, oben deutlich

septiert, verdickt, dunkel-olive , 55—75 jx hoch, ca. 1,5 pt, oben bis

iiber 2—2,5 a dick. Sp. in den Asci meistens zu 4, viel seltener

zu 8, nur 2zeliig, 16—24 X 6—9,5 ^,

F. Im Orte Pontresina, auf Holz eines Zaunes:

1. Lecidea parasema Ach. {euphorea Flk.).

2. Lecanora varia Ach
3. XantJioria lycknea (Ach.) Ih. Fr.

4. Budlm myriocarpa (DC.) Mudd.
5. Binodina laevigata (Ach.) Malme.

>

G. Nachste Umgebung von Pontresina: Wald gegen die Tais-

promenade und das Rosegtal hin. Hier gab es aufWaldboden und Erde

:

1. Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. subsp. cribrosa (Wallr.) Wain.,

reich fruchtend, auf Erde einer Mauerkrone. Podetien k + gelb;

Salazinsaure mit Soda nicht nachweisbar (vgl. Lettau II).

2. C. pyxidata (L.) Ach. subsp. chlorophaea Flk. st.

3. Canddariella vitellina (Ehr.) Mull.-Arg. — Auf Erde der Mauer

iibergesiedelt.

8*
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, 4. Cetraria islandica (L.) Ach. und f. platyTia (Ach.). — Sehr

kraftige Pflanzen; Lappen bis 3 cm breit, Ap. bis zu IV2—2 cm.

H. Im gleichen Waldabschnitt auf Felsblocken und libermoostem,

feuchtliegendem Gestein:

1. Gyrophora deusta (L.). st.

2. Nephroma laevigatum Ach.

3. N, parile (Ach.) Wain. st.

4. N. resupinatmn (L.) Fw.

5. Peltigera aphthosa (L.) Hoff.

6. P. malacea (Ach.) E. Fr. st.

7. Parmelia saxatilis (L.) Ach., u. a. gewohnliche Arten.

L Ebendort, auf Koniferenrinden, hauptsachhch Larix:

1. Lecidea {Psora) ostreata (Hoff.) Schaer. st.

2. Cetraria caperata Wain. st.

3. Parmelia furfuracea (L.) Ach. subsp. olivetorina (Zopf)

A. Zahlbr. st. (und andre haufige Parmelien, s. o.).

4. Leiharia thamnodes (F\v.)^ st. — Th. k —

.

5. L. vulpina (L.) 'Wain. st.

6. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. f. ahnlich wie oben unter A.

Durchmesser der „Achse" der dickeren Aste : Durchmesser des

ganzen Sprosses wie 20 : 60—80.

7. U. dasypoga (Ach.) Nyl. var. plicata Hue, acced. ad scahratam

Nyl. st. (auf Arve).

8. Xanthoria lychnea (Ach.) Th. Fr. st.

9. Buellia myriocarpa (DC.) Mudd.
Auf Holz eines Larix-Stumpfes wiederum: Xylographa parallelu

(Ach.) E. Fr., Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. (st.) und dejormis

(L.) Hoff. (St.), Cetraria caperata Wain, (st.) und beide Parmdiopsis

c. ap.

K. Am Wege Pontresina—Chiinetta—Morteratsch-Gletscher, auf

Erde, Waldboden, auf und zwischen Moosen:

1. Lecidea {Lepraria'?) neglecta Nyl. st.

2. Cladonia [pyxidata subsp.] chloropkaea Flk.

3. C. crispata (Ach.) Fw. f. virgafa (Ach.) Wain. (= Arnold

1024) und f. dilacerata (Schaer.) Malbr. st.

4. C. degenerans (Flk.) Spreng. f. euphorea (Ach.) Flk. tr. in

f. phyllophoram (Ehr.) Fw.
5. C digitata (L.) Ach-

6. C. [gracilis subspec. ?] dongata (Jacq.) Flk.

7. C. firnbriata (h.) Ach. f. vrolifera Schaer. st.
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8. C. furcata (Huds.) Schrad. f. racemosa (Hoff.) Flk. st,

9. (7. [coccifera (L.) Willd. <] pleurota (Flk.) Schacr. st.

Podetien teilweise nach oben zu etwas soredios.

10. C. uncialis (L.) Web. f. turgescens E. Fr. ~ Arnold Exs.

1022. St.

11. C, rangiferinu (L.) Web., fere f. maior Flk. — Auch c- ap.

12. C. silvatica (L.) Hoff. st.

13. Peltigera aphthosa (L.) Hoff.

14. P. malacea (Ach.) E. Fr. st.

15. Cetraria aculeata (Schreb.) E. Fr., zu subsp. muricata Ach.
st. — Die alpinen Pflanzen gehoren wohl meistens (oder alle ?) zu

der C. muricata Ach. = stuppea Zopf Sandstede (als Art).

16. C. islandica (L.) Ach.

Arn
18. Buellia zahlbruckneri S^nr., pL muscicola. — Th. kraftig,

weiBlich, k — . Paraphysen 70—90 /j. hoch, verleimt, septiert, nicht

,,inspers", oben mit deutlichen, braunen, aber ziemlich stark ver-

leimten Kopfchen, ca. 1,3—1,5 ji, oben bis zu 2,5 /x dick. Sp. zu 8,

nur zweizellig, 22—27 x 10—12 pt,

Vollig die gleiche Flechte ist z. B. ,,J5. insignis Naeg." in Zwackh
Exs. 536, aus Nordtirol (Sp. nur zweiteilig, 21—28 X 9—12 /^).

Rabenh. Exs. 342, von Hepp bei St. Moritz gesammelt, ist eine

hierher gehorige f. triphragmia (Sp. in meinem Exemplar ungefahr

zu 90% deutlich vierzellig, 28—42 x 9—13 /f).

19". Rinodina mniaraea Ach.

L. Ebendort, zumeist an den Hohen der Chiinetta selbst, auf

anstehendem (Sihkat-)Fels:

1. Verrucaria aethiohola Wbg. Ach. [= Harmand Exs. 98,

Arnold 686 d, 1712 und b, Vindobon. 467; in Lettau I als

V. hydrela Ach. Harm.] Auf Gestein im Wasser eines Rinnsals.

2. F. spec. cf. latebrosam Kbr. ? — Th. sehr unbedeutend und
diinn, glatt, blaBbraunlich. Perithezien sitzend, 0,1—0,2 mm.
Sp. langlich-oval, haufig mit 1 groBeren Guttula, mit J auffallend

stark gelb werdend (jedcnfalls nicht bloB durch auBen cinhaftendes

Ascoplasma!), 26—34 x 11—14 /£.

3

.

Lecidea [Biatora) leucophaea Flk . f . vgl , mesotropiza Nyl

.

Th. Fr. — Th. weiBlich, k + gelb. Ap. schwarz. Sp. ca. 10—15 (—17)
X 5—6 /i. Konidien stark gekrummt, 13—22 x 0,7—1 /a.

4. L. [Eu-L) atrohrunnea (Ram.) Schaer.

5. L. conjluens E. Fr.

6. L. {dedinans) lapicida E. Fr. Kbr.

I
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7. L. litho'phila (Ach.) Th. Fr. f. (?) vgl. svbplana Nyl. Sp.

11—15 x4—5 /i.

8. L. pantherinu (Ach.) Th. Fr., mit oft ganz dunkelbraunem

Hypothezium.

umosa

Ap., sonst ganz wie Zwackh Exs. 602.

10. L. tenehrosa Fw.

11. Ehizoca-rpon [Catocarpon) oreltes (Wain.) A. Zahlbr.

12. R. polycarpum (Hepp) Th. Fr.

13. R. sphaericum (Schaer.) = effiguratum (Anzi) Th. Fr.

14. R. [Eu'R.) geographicum (L.) DC, wohl meistens, oder nur,

zu contiguum E. Fr. Schaer.

15. R. intersitum Arn. — Die Pflanze stimmt vollig iiberein

mit den Beschreibungen bei Arnold I, besonders I 17 ! Geradezu

anffallend ist die auch von Arnold mehrfach hervorgehobene

groBe auBere Ahnlichkeit mit R. {Catocarpon) polycarpum (Hepp)

Th. Fr., die in unserm Falle um so mehr hervortritt, als hier beide

Flechten unmitteibar nebeneinander auf dem gleichen Fels wachsen,

so daB sie ineinander iiberzuflieBen scheinen, und es sehr schwer

wird, die Grenzen der einen gegen die andere anzugeben. — Die

Thallush3^hen unserer Spezimina sind J —, die Reaktion mit c
und k (c). makr. wie mikr. negativ. Sp. zu 8, olivgriin, ca, 8—12-

zellig, 26—32 X 12,5—14,5 ^. Hypothezium dunkelbraun, Epi-

thezium tief-blaugriinlich. — Die Flechte ist jedenfalls dem R-

grande Flk. nachst verwandt und von ihm wenig unterschieden. Vgl-

die Angaben bei Mai me ,,Vastra Jamtlands Rhizocarpon-Arter"

(Svensk Botan. Tidskrift 1914, p. 289).

16. Gyrophora cinerascens Ach. st., vid. (zu wenig).

17. G. cirrhosa (Hoff .) Wain, f . mammulata (Ach.) [= A r n o 1 d I,

18, p. 18, und = Zwackh Exs. 560], teilweise iibergehend in

f. normalis Th. Fr. — Steril, nur mit abortierten Fruchtanfangen.

IS. G. cr%stulosa Ach.
^

19. G. cylindrica (L.) Ach. und deren f. delisei Despr.

20. G. polyphylla (Ach.) Kbr. st.

21. Acarospora cMorophana (WH^g.) Mass. [oder oxytona (Ach.)

Mass.] — Nur gesehen.

22. Biatorella [Sporastatia) cinerea (Schaer.) Th. Fr.

23. B. testudinea (Ach.) Mass. f. pallens Mont.

24. Psoroma hypnorum (Dicks.) Hoff. In erdigen Gesteinsritzen.

25. Haematomma ventosum (L.) Mass.

26. Lecanora (Aspicilia) alpina (Smr.) Nyl. — Konidien gerade,

4—5,5 X 1 /£.
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28. L, cin&reorufescens Ach. — Lagerareolen sehr haufig stark

mit Tichoihecium pygmaeum Kbr* besetzt und dann meist wcnig
entwickelt, im Aussehen denen der nahe verw^andten L. saiiguinea

Krph. sich nahcrnd.

29. L. suhdepressa Nyl. (oder caesiocinerea Nyl.) ungefahr.

Sp. um 23—25 x 12—14 //; Kon. fehlen.

30. i. {Eu-L) hadia (Pers.) Ach.

31. L. cenisia Ach. — Nebeneinander ap. disco nigro, nudo, et

disco dense olivaceo-pruinoso . (= A r n o 1 d Exs. 831 und 1701).

32. L, intricata Ach.

33. L. polytropa Ach.

34. L. sordida (Pers.) Th. Fr. subsp. hicincta Ram. Nyl.

35. Ochrolechia subtartarea (Nyl.). st.

36. Cetraria caperata Wain. st. In Gesteinsritzen.

37. C. hepatizon (Ach.) Wain. (Kon. mehr hantelformig, 5—5,5

X 1-1,2 fi.)

38. C, commixta (Nyl.) Th. Fr. (Kon. spindelig, in der Mitte

am dicksten, 4—5 x 1,5 ,«).

39. C. commixta (Nyl.) Th. Fr. f. sorediella m. nova f. — A planta

typica differens margine loborum magis deplanato et extense sore-

dioso. — Die Lappen dieser Form sind ca. 1 mm breit und ganz

flach, ihre Rander zum groBten Teil durch grauweiBliche diinne

Sorediensaume begrenzt, ahnlich wie bei Physcia leucoleiptes (Tuck.).

Die.Pflanze hat keine Ascusfriichte, wohi aber reichliche Pykniden,

die in der iiblichen Weise auf kleinen, knopfchenformigen Exkres-

zenzen hauptsachlich langs der Rander sich finden, oft zwischen

nnd neben den Soredien. Seltener trifft man sorediose Stellen und

Pyknidenknopfchen, wie auch (letztere) bei der typischen Pflanze

hin und wieder, auf der Oberflache der Lappen selbst. Konidien
wie bei der typischen Form, spindelig-ellipsoidisch, 4—5 x 1,5 /i.

Ob es sich hier um eine wirkliche Varietat bzw. Unterart handelt,

oder nur um eine durch auBere Einfliisse bedingte Umformung, laBt

sich nach dem geringen vorliegenden Material noch nicht entscheidcn.

40. Parmdia (prolixa Ach. f.) pannariiformis Nyl. st.

41. P. saxatilis (L.) Ach.

42. P. saxatilis (L.) Ach. f . panniformis Ach. — Wird manchmal
der P. omphalodes Ach. und deren mikrophyUinen Formen im Aus-

sehen recht ahnlich, durch ± Starke, braunliche Verfarbung des

Th. usw. Vielfach beobachtete Ubergange zu der Hauptform sichcrn

jedoch ihre Zugehorigkeit zu P. saxatilis.

43. P. sorediata Ach. st.
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44. P. stygia (L.) Ach.

45. P. encausta Ach.

46. P. ohscurata (Ach.) Bitter, (st.) Ofters auf Gestein iiber-

gehend.

47. P. physodes (L.) Ach. st.

48. Parmeliopsis awbigua (Ach.) Nyl. st.

49. P. hyperopia (Ach.) Arn. st. Beide hier und da auf Gestein

iibergegangen.

50. Aledoria iuhata (L.) Nyl. st.

51. A. lanata Minks, st.

52. Rinodina {Beltraminia) orelna (Ach.) Wain. — Makr.

Reaktion: Mit k. die Oberflache (+) etwas mehr gelb,- das Mark

jedoch k(—) kaum gelblich. Mikr.: nach k.-Zusatz wird aus den

Schnitten eine hellgelbliche Losung effundiert, wohl besonders von

den Hyphen der Gonidienschicht und des Marks. Salazinsaure

fehlt. Vgl. Lettau II!

53. Physcia trihacia Ach. f. (?) st. Zu wenig.

54. Echinothecium reticulatum Zopf, a. Parmelia saxatilis. —
Hj^hen dunkelolivbraun, ca. 5—6 ^ dick. Perithezien von 45—85 fi

Durchmesser. Keine Paraphysen, Hymenialgelatine J —, Asco-

plasma mit J stark gelb. Reife Asci ca. 25—30 x 10 ft, Sp. zwei-

zeUig, 9—11 X 3,5—5 fi,

55. Tichothecium pygmaeum Kbr. auf Th. von Nr. 7, 8, 9, 11

(hier acced. ad f. grandiusculum Am.), 28, 33, 25 (= f. ventosicolum

Mudd). — HiiUe teilweise wieder spangriin gefarbt und dann mit

n + schmutzig-weinrot. Die dunkelbraurien bis olivbraunen Teile

werden weniger oder nicht durch n. verandert.

56. Torula spec. (?) a. Th. der Ochrolechia suhtartarea (Nyl.).

Dunkelbraune, zellig geghederte, 4—10 /x dicke Hyphen, stellen-

weise Zellplatten und -Haufchen bildend. Nach dem Aussehen

moglicherweise auch ein steriles Echinothecium reticulatum Zopf ?

57. Torula spec. (?) auf Th. des Rhizocarpon geographicum^

M. Am Wege Pontresina—Chiinetta, auf Rinde:

a) L a r i X

:

1. Arthopyrenia pyrenastrella (Nyl.). — Perithezien zusammen-

flieBend. Sp. (veraltete) um 25 X 6 /«.

2. Lecidea (Biatora) cadvbriae Mass.

3. L. fu^cescens Smr. Kbr. — Paraphysen oben kopfig-verdickt

und schmutzig-olivgriiniich bis griinschwarzlich. Sp. zu 8, meist

ganz kugelig, 5—8 j«, manchmal mehr elliptisch bis ovoid und 8—10

X 5—7 u messend.
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4. Ochrolechia parella (L.) Mass. var. alhoflavescens Malbr,

5. Cetraria chlorophylla (Humb.) Schaer. st.

6. Parmelia exasperatula Nyl. Sparlich fruchtend.

7. P. furfuracea (L.) Ach.snhsp. oUvetorina (Zopf) A.Zahlbr. st.

8- P. obscurata (Ach.) Bitter, st.

9. P. physodes (L.) Ach. st.

10. Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl.

11. P. hyperopia (Ach.) Am. Beide hier und da fruchtend.

12. Alectoria iubata (L.) Nyl. st.

13. Letharia tkamncdes (Fw.). st.

14. L. vulpina (L.) Wain. st.

15. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. f. wie oben.

16. Buellia myriocarpa (DC.) Mudd.

17. Phacopsis vulpina Tul. auf Letharia vulpina.

18. Coniothecium spec? — Sehr haufig und in groBter Menge

iiberall auf der oben genannten Usnea: moniliforme, hellolivbraune

Hyphenketten, ca. 4—6 p. dick, auf der Oberflache von kleinen

Hockern der Usnea-'Kinde , Daneben und dazwischen stellenweise

freie, rundliche Haufchen gleich gefarbter rundlicher Einzelzellen

(wohl Konidien) von 3—6 ji Durchmesser.

b)Pinuscembra:
.1. Lecidea (Biatora) cadubriae Mass. Eine im Engadin offenbar

haufige Flechte!

2. Lecanora subintricata Nyl.

3. Buellia myriocarpa (DC.) Mudd. usw.

c) Rhododendron, auf der Chiinetta:

Lecidea [Biatora) rhododendri (Hepp) A. Zahlbr. ^ Exs. Vindob.

453. — Auch von Lindau auf der nicht weit entfernten Alp

Griim gesammelt.
I

w

N. Auf teilweise schon morschem Holz alter gestiirzter Nadelholz-

stamme und stehengebhebenerBaumstiimpfe, in derNahe der Chiinetta

:

1. Calicium trabinellum Schl.

2. Cyphelium tigillare (Pers.) Th. Fr.

3. Arthonia mediella Nyl., f . lignicola/ th. subnullo, ap. minu-

tissimis.

4. Xylographa minutula Kbr. = spilormtica (Anzi). Hier mit

reicher Fruchtbildung. Sp. 13—18 X 6—7 //, also bedeutend groBer

als bei T h. Fries „Lich. Scand." angegeben.

5. X. parallda (Ach.) E. Fr. — Kon. gekriimmt, 13—16 x 1 //.

6. Catillaria [Biatorina) synothea (Ach.) f. — Vgl. oben unter E!

Sp. zweiteilig, 9—13 x 2,7—3,8-/*.
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I

7. Lecidea {Biatora) caduhriae Mass. f- suhinsequens (Nyl.).

— Sp.8—12 X 4,5 /£. Kon.gerade oder fast gerade, 4,5—6,3 x 1—1,2 /i.

Vgl. Lettau II (= Nr. 23 b dort).

8. L. fuscescens Smr. Kbr. — Sp. kugelig (5—8 fi) oder oblong

(8—12 X 6—7 /^).'
.

9. L, pullata Norm. Th. Fr. st.

10. L. (Eu-Lec.) xylophila Th. Fr. vid. — Mit der Beschreibung

bei T h. Fries (Lich. Scand.) sonst stiminend, jedoch mit schma-

leren Sp. (8—14 x3—4,5 pt). Von L. dahens E. Fr. verschieden

hauptsachlich durch die sehr viel geringere Kruste und die zerstreuten,

nur wenig glanzenden Ap. Deren Randgewebe innen hellbraun,

nach oben zu dunkler, n + mehr violettbraun . Rand-Oberflache

dunkelolive bis griinschwarzlich. Epitheziuip griinschwarziich,

n + dunkelvioiett. Hypothezium blaB hellbraunlich. x^

11. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. st.

12. C-deformis (L.) Hoff. st.

13. Pertusaria tauriscorum A. Zahlbr. (vom Autor bestatigt). —
Genau iibereinstimmend mit der Beschreibung bei Zahlbruck-
ne r „Neue Flechten III'' in Annales Mycolog. Bd. IV (1906). Der

einzige Unterschied ware, daB die Sp. hier manchmal etwas groBer

gemessen wurden (14—19 x 6—9,5 p) und ofters eine deutliche, wenn

auch recht schwache Querwand zeigten. Die sparlichen Paraphysen

treten bei dieser, von unsern iibrigen Pertusarien recht abweichenden

Art gegeniiber den sehr zahlreichen Asci ganz zuriick. Hierzu

scheint auch cine Flechte zu gehoren, die unter dem Namen ^Secoliga,

carneonivea Anzi" in der R i e b e r schen Sammlung (jetzt in

meinem Besitz) liegt, von Arnold auf bloBem Fichtenholz am
KarerseepaB in Siidtirol gesammelt, „erhalten von Losch Sept.

1902". Sp. sind bei dieser Flechte leider nicht ausgebildet, aber

das Aussehen, der Bau der jugendlichen Ap. usw. entspricht dem
unserer Pertusaria, Die Gonidien sind nicht von Trentepohlia ge-

bildet, sondern von heUgriiner Palmella.

14. jLeca?iora cem'sm Ach. pi. lignicola. Ahnlich wie oben unter E.

15. L. mefaholoides Nyl. f. vid. — Alpine Form mit groBen Ap-

und Sp., wie in Arnold I, 6, p. 41, dort als L. aitema Hepp (ver-

bessert 11, p. 33, in metaboloides) . Unterschieden von Arnold
Monac. Exs. 235 auBerlich durch zerstreutere, groBere und ein wenig

hellere Ap. Lager k + deutiich gelblich. Sp. um 10—14 x 4—5,3 /(.

Pykniden schwarz, sehr klein, 60—80 p.. Konidien ganz wenig ge--

kriimmt oder fast ganz gerade, 4—6 x 1,2—1,5 fx.
— Ob trotz der

breiteren Sp. zu L, metaboloides gehorig?

16. L, mtighicola Nyl.
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17. L. suhfusca (L.) Ach. typica.

18. L. svbintricata Nyl., ap. saepe habitu mox biatorino. Sp.

6—9 X 2,5—4 /^. Kon. gerade, ca. 6 x 0,8 //.

19. i. varia Ach.

20. Cetraria caperata Wain. st.

21. Parmelia physodes (L.) Ach. st.

22. Parmeliopsis amhigua (Ach.) Nyl.

23. P. hyperopia (Ach.) Arn. Beide hier reichhch fruchtend.

24. Alectoria iubata (L.) Nyl. st.

25. Usnm dasypoga (L.) Nyl. f., wie oben. st.

26. Budlia zahlhruckneri Stnr. pi. lignicola. — Paraphysen

ca. 70—80 /i hoch, ca. 1,5 ju, die Kopfchen bis 4 // dick. Sp. hier

zu 8, nur zweizellig, 16—30 X 7—10 /t.

0. Auf steinigem, diirrem Boden nicht weit vom untcrn Ende
des zuriickgegangenen Morteratsch-Gletschers, zwischen dem jetzigen

Ende desselben und der Bernina-Bahnlinie

:

1. Cladonia [pyxidaia subsp.] chlorophaea Flk. st.

2. C. silvatica (L.) Hoff. st.

3. Stereocaulon alptnum Laur.

4. Cetraria ielandica (L.) Ach. st.

5. C. [islandica subsp.] tenuifolia Retz. = crispa Ach. st.

6. C. nivalis (L.) Ach. st.

7. Blastenia livida (Hepp), = Anzi Exs. Langob. 95.

8. Budlia zaJdhrucJcneri Stnr. pi. terricola et muscicola.

9. Rinodina mniaraea Ach.

10. E. mniaraea Ach. f. (subsp.?) chrysopasta m.*) nova f.

Th. intus aureo aut lateritio, k + obscure rubro-violaceo. — Qucr-

schnitte des Th. zeigen, daB die goldrotlichen Massen nur im Mark
sitzen. Die farblose, paraplektenchymatische, etwa 15—20 /i dicke

Rindenschicht zeigt keine k-Reaktion, ebensowenig die darauf

folgende, kraftig entwickeite Gonidienlage) die ungefahr 70 /i Dicke

erreicht. Es folgt nun, darunter, die goldbraun gefarbte, bis 150 fi

und mehr messende Markschicht. Bei Zusatz von k. verandert sich

ihre Farbung (mikr.j sofort in ein tiefes Weinrot, und der geloste

Farbstoff diffundiert in die umgebende Fliissigkeit, um sich dann

wieder in feinen Staubchen niederzusclilagen [ahnlich wie bei der

gleichen Behandlung von Ap. der Arthonia lurida (Ach.) Schaer.].

Naci^ dieser „AusIaugung" des Farbstoffes erscheint die Mark-

schicht wieder gelbbraun. (Mit n erziclt man keinerlei Reaktion.)

') — Goldgesprenkeit, goldgeschmiickt.
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Bei einem Querschnitt durch ein nicht ganz junges Ap. sieht

man im oberen Telle des Hypotheziums zerstreute hell-goldgelbliche

Schollen, durch die das Ganze hellgelb aussieht. Welter unten

werden die SchoUen dann sebr bald groBer und liegen dichter, so daB

die Farbung bald in das dunklere Goldrotbraun dor Medulla iiber-

geht. Gonidien finden sich hier noch reichlich iniFruchtrande, dagegen

nicht mehrimHypothezium, wosie nur bei ganzjungenAp.vorkommen.

Alles iibrige ahnlich wie bei dor Hauptform. Gonidien griin,

12—18 (—20) fi. Paraphysen verleimt, oben gelbbraun. Sp. in

der Jugend „placodiomorph", hell-, dann dunkelolive, um 27—32

X 12—15 p..

Formen mit ahnlich gefarbtem und reagierendem Mark sind

mir von den europaischen Rinodinen nicht bekannt geworden;

wohl aber sind sie langst beschrieben und bekannt aus der Gattung

Physcia [P. lithotea (Ach.) f. endococcinea (Kbr.), P. endochrysea

(Hampe) Nyl. resp. adglutinata (Flk.) Nyl. var. pyrithrocardia MiilL-

Arg., P. obscura (Ehr.) Th. Fr. f. endophoenicea und hueiaim Harm,

u. a., vgL auch Miiller-Argov. „Lichenolog. Beitrage 2"

In „Flora'' 1874]. Zu erinnern ist hier auch an ahnlichen Markinhalt

z. B. bei Solorina crocea (L.) Ach., Nephroma lusitanicum Schaer.,

Lecidea {Psora) entochrysoides Hue („Quelques Lichens Nouveaux"

in Bull. Soc. Botan. de France Bd. 44) und Lecidea (Biatora) fus-

cescens Smr. Kbr. (vgl. Lettau II, Nr. 24).

11. P. mniaraeiza (Nyl.). Th. k + gelb. Vielleicht auch nur

,,chemische Varletat" der vorigen Art.

NB. Von den bekannterengroBen StrauchflechtenderBergwalder

wurden bei St. Moritz und Pontresina u. a. n i c h t bemerkt: Usnea

longissima Ach. und ceratina Ach., Alectoria implexa (Hoff.) NyL,

sarmentosa Ach., thrav^ta Ach. Dagegen gelang es mir, bei einem

zwelten Besuch der glelchen Gegend im folgenden Jahre, besonders

im Rosegtal, noch eine groBere Zahl von bisher nicht bemerkten

Flechten einzusammeln, liber die In elner spateren Veroffenthchung

Bericht erstattet werden soil.

9. Seewis-Landquart.

Am 16. August durchwanderte ich von der Station Seewis

(596 m) abwarts die Schlucht, durch die sich das Pratigau gegen

den Rhein hin offnet, und weiterhin, meist langs der LandstraBe,

die auf ebenem Gerollboden stehenden Kiefemwaldungen des Rhein-

tals bis zur Bahnstation Landquart (527 m) . Die kalkhaltigen

Biindner-Schiefer („Pratigau-Schiefer'') in der Schlucht bieten langs

der StraBe, wo sie wenig anstehen, nur geringe Ausbeute, haupt-

sachlich einiee schlecht entwickelte* Verrucariaceen:
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1. ThelidiuTn acrotellum Arn., vid.

2. Verrucaria rupestris Schrad. in Steiner II {= muralis Ach. Nyl .)

.

3. F. nigrescens Pers.

4. Porocyphus spec, vid., vgl. furfurellus (Nyl.) Harm, und

coccodes (E. Fr.) Kbr. — Von beiden abweichend in der Hauptsache

durch kiirzere und breitere Sp. (9—12 x 7—9 /i). Th. sehr diinn,

ruBfarbig, schwach areoliert. Gonidien ca. 4—8 /i messend, Xantho-

capsa oder Scytonema (nicht sicher), Ap. nur 0,1—0,2 mm im

Durchmesser, halbkugelig hervorragend und wenig geoffnet, ,,vcrru-

carioid'*, schwarz. Paraphysen bis oben farblos. Sp. meist einreihig

in den Asci.

Bei den Hausern westlich vom Ausgange der Schlucht auf

Erlenrinde (u. a.):

5. Bacidia (Weitenwebera) Ttaegelii (Hepp) A. Zahlbr.

6. Catillaria (Biatorina) nigrodavata (Nyl.).

7. Lecidea olivacea Hoff.

8. Lecanora Jiageni Ach.

9. L.\suhfuscd\chlaTona'^y\.YLn^ (Harmand ,,L- de France").

10. Einodina laevigata (Ach.) Malme.

11. E. polyspora Th. Fr.

12. Physcia ascendens Bitter, st.

Weiter westlich, im meist niedrigen und lichten Kiefernwalde,

stellenweise auf WaldbloBen, fanden sich die folgenden Erdflechten,

die den offenbar mafiig kalkhaltigen, steinigen Boden besiedelten:

13. Dermatocarport hepaticum (Ach.).

14. Diploschistes hryophilus (Ehr.) A. Zahlbr.

15. Lecidea {Psora) decipiens (Ehr.) Ach.

16. Toninia [Thalloedema) coeruleonigricans (Lghtf.) Th. Fr. st.

17. Gladonia cariosa (Ach.) Spreng. — Salazinsaure mit Soda

nachzuweisen, aber sparlich.

18. C. fimhriata (subsp. ?) nemoxyna Ach. Nyl. — Schon ent-

wickelt und fruchtend, entsprechend Z w a c k h Exs. 1006 und noch

besser Arnold Exs. 1093 {i. fibula).

19- C. furcata (Huds.) Schrad.

20. C. gracilis (L.) Hoff. f. (?)-

21. C pyxidata (L.) Ach. f. pocillum (Ach.) Flk.

22. C. rangiformis Hoff.

23. Cetraria islandica (L.) Ach. st.

24. Blastenia leucoraea (Ach.) Th. Fr.

25. Caloplaca {Eu-C) cerina (Ach.) Th. Fr, f. (?).

26. C. (Fulgensia) ftdgeris (Sw.) A. Zahlbr.
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10. Briinig.

Am folgenden Tage nahm ich einige Proben des Jurakalkes

mit, der am BriinigpaB (1035 m) und liings des oberen Teils der

FahrstraBe Briinig—Brienzwyler (ca. 600 m) in Form von Blocken

und Felsen ansteht. Hier konntcn festgestellt werden:

1. Polyhlastia dermatodes Mass. (consens. Zschacke).

2. Staurothele hacilligera (Am.). Sp. zu 8, farblos, dann bla6
1

goldrotlich, ca. 45—55 X 15—20 [i. Hymenialgonidien etwa 4—

5

X 1,5 /JL, ein anderes Mai bis zu 6—7 X 2—3 pt. — Etwas abweichend

von den sonst beschriebenen Pflanzen dieser Art durch kleinere

Hymenialgonidien und etwas groBere Sp. Arnold (I, 4 und 6)

gibt allerdings fiir letztere auch cine GroBe bis zu 50 X 22 /* an.

— Bisher in der Scbweiz noch nicht gefunden (vgl. auch Hue
,,Lichens d'Aix les bains", Journ. de Botanique 1896).

3. Thelidium incavatum (Nyl.).

4. Verruairia dolomitica (Mass.) Kbr. vid.

5. V. hochstetteri E. Fr., planta alpina

6. F. coerulea (Ram.) Schaer. Zweifelhaft, schlecht ent-

wickelt.

7. F. piTiguicula Mass.

8. Jonaspis epulotica (Ach.) Am. fere f. minuta Arn.

9. J. melanocarpa Krph. '^

10. Catillaria [Biatorina) lenticularis (Ach.) Th. Fr.

11. Lecidea enteroleuca Ach.

12. Protohlastenia monticola (Schaer.) Stnr. (= Lecidea fusco-

rubens Nyl.).

13. P. rupestris (Scop.) Stnr. f. incrustans (DC).

An der oben genannten StraBe (etwa in 900 m Meereshohe)

sammelte ich auf Rinde von Sorhus aucuparia neben einer Anzahl

der gewohnlichsten Arten:

14. Catillaria {Biatorina) nigroclavata (Nyl.).

. 15. Candelaria concolor (Dicks.) Wain. c. ap.

16. Parmelia glabra Schaer.
4

17. Xanthoria lychnm (Ach.) Th. Fr. st.

18. Sirothecium lichenicolurn (Linds.) v. Keissl. auf Ap- von

Lecanora [suhfusca) chlarona Nyl. f. rugosa (Pers.).

Weiter unten gegen Brienzwyler auf Juglans, am Grunde des

Stammes:

19- Collema auriculatum Hoff. st.

20. C.rnpestre (L.) Wain. st.

21. Leptogium {Mallotium) saturninum (Dicks.) Wain.
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11. Freiburg,

Bei einem Spazicrgang nahe der Stadt Freiburg, nach Osten zu

und jenseits der Saane, wurden von freistehenden alten Ulmen

die folgenden, meist haufigen Rindenflechten mitgenommen

:

1. Opegrapha varia subsp. noiha Ach. < diaphora Ach. (nach

der Form der Ap., vgl. Sandstede, Nordwestdeutschl.).

2. Candelariella cerinella (Ehr.) MiilL-Arg.

3. Lecania cyrtella (Ach.) Oliv.

4. Lecanora hageni Ach.

5. Candelaria concolor (Dicks.) Wain. c. ap.

6. Parmelia dubia (Wulf.) Schaer. st.

7. P. verruculifera Nyl. st.

8. Caloplaca cerina (Ach.) Th. Fr.

9. C. citrinella (E. Fr.).

10. C. pyracea (Ach.) Th. Fr.

11. Xanthoria lychnea (Ach.) Th. Fr.

12. X. parietina (L.) Th. Fr.

13. Physcia adglutinata (Flk.) Nyl. st.

14. P. obscura (Ehr.) Th. Fr.

15. P. pulverulenta (Hoff.) Nyl.

Fine groBere Anzahl, zum mindesten 25—30, der hier genannten

Flechten wurden in der Schweiz bisher nicht gefunden, resp. in der

mir bekannt gewordenen l.iteratur nicht angegeben. Manche davon

sind bei Stizenberger I wohl genannt, aber nur aus Grenz-

gebieten, besonders siidlichen, die eben schon auBerhalb der Schweiz

liegen. Es sind, im ganzen, ungefahr die folgenden Arten (ich fiige

bei jeder in Klammer die Nummer des Abschnittes vorstehender

Arbeit bei, in dem sie angefiihrt wird): Polyhlastia dermatodes (10),

Staurothele hacilUgera (10), Thelidium decipiens (3), papulare (4),

Dermatocarpon monstrosum (3), Endocarpon pallidum (3), Artho-

pyrenia cembricola (8), pyrenastrella (8), Arihonia mediella (8), Xylo-

grapha minutula (8), Catillaria chalybaea subsp. chloroscotina (2),Lecidea

umosa

i^ladoma Tnacrophyllodes (6), Acarospora laqumta (6), rsoroticma

ocdlata (4), Pertusaria tauriscorum (8), Lecanora intricata (6, 8),

demissa (2), Blastenia lamprocheila (2, 4), livida (8), Caloplaca con-

sociata (7), Buellia porphyrica (2), venusta (3), sororia Th. Fr. (6),

t>ilis (4), Einodina trevisanii (6), Lepraria xantJiolyta (3); vielleicht

auch noch Polyblasiia verrucosa (1; vgl. Stizenberger I,

Nachtr. 2, unter Nr. 1149 bis) und Thelidium incavatum (10).
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. Wie man sicht, befinden sich darunter eine ganze Reihe von

haufigen nnd sLcher verbreiteten Arten, die bei der — gcgeniiber

z. B. dem benachbarten Tirol — noch recht mangelhaften Durch-

forschung der Schweiz, besonders auf Kleinflechten, bisher nicht

verzeichnet worden sind, — Die Arten, iiber deren Bestijnmung

ich noch ganz im Zweifel geblieben bin, sowie alle Varietaten und

Formen habe ich hierbei nicht beriicksichtigt

.

Auch von den auf Flechten parasitierenden resp. syntrophischen

Pilzen sind, meines Wissens, mehrere in der Schweiz noch nicht

gefunden worden: Celidium glaucomarium (6), Didymella sphinc-

trinoides (4) , Discothecium calcaricolum (2) , Echinoihecium reti-

culatum (6, 8), Illosporium carnettm (6), Fhacofsis vtdpina (8), Phar-

cidia hygropMIa (1), Sirothecium lichenicolum (10).

Eine weitere Anzahl von Flechtenarten konnten ebenfalls noch

als neu fiir die Schweiz gelten, da sie bisher nicht als Biirger der

Schweizer Flora namentlich angefiihrt wurden; sie sind jedoch unter

anders benannten Spezies einbegriffen, und deshalb nicht als „Nova"

zu betrachten. Es waren das: Staurothele catalepta (3, 4), Lecidea

alfesiris (6), BMzocurpon oreites (6, 8), lavatum (6), Caloplaca lactea

(3), Buellia zahlhruckneri (6, 8), Physcia leucoleiptes (3), suhteres (2),

trihacia subsp. albonigra (6).

Einige phytogeographische Betrachtungen iiber die Verteilung

der Flechten in der Schweiz finden sich bei Stizenberger I,

in der — erst am Schlusse des zweiten Teiles erschienenen — Intro-

ductio („De Helvetiae soli natura et coeli temperie ") Ein

Versuch, diesc Ausfiihrungen zu erweitern und zu vervollstandigen,

ware natiirlich sehr verfriiht, solange zu unserm floristischen Material

nur so bruchstiickartige Ergebnisse hinzukommen, wie sie die vor-

liegende Arbeit darstellt.

Hoffentlich ist es mir spater moglich, durch Publikation von

Sammelresultaten aus den Jahren 1913 und 1917 einige weitere

Baiisteine zur Kenntnis der schweizerischen Lichenoflora alpina

hinzuzufiigen, und Genaueres iiber die Flechten des haufig besuchten

Schweizer Jura beizubringen.
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Fungi imperfecti.

Beitrage zur Kenntnis derselben

Von Prof. Dr. F r a n z v. H 6 h n e 1 in Wien.

(Fortsetzung von Hedwigia Bd. LIX, p. 284.)

35. Uber Phoma occulta Desmazieres.

Der Pilz ist beschrieben in Ann. scienc. nat. 1849, 3. S., XI. Bd.,

p. 283 und in D e s m a z i e r e s , PL crypt. France 1849 Nr. 1868

ausgegeben. Derselbe wachst auf der Innenseite der hohlen Halme,

also auf einem abnormalen Standorte, wird normal jedenfalls auBen

unter der Epidermis auftreten. Die Untersuchung zeigte mir, daB

derselbe eine ganz typische ScUropJiomella v. H. (Hedwigia, 1917,

59. Bd., p. 237) ist, die mit Scl verbascicola (Schw.) v. H. (1. c.

p. 239) nahe verwandt, jedoch sicher verschieden ist, Sderophomella

occulta (Desm.) v. H. zu heiBen hat und jedenfalls auch die Neben-

frucht einer Pleospora ist, wahrscheinlich von PL vagans Niessl oder

PL infectoria Fuckel.

Die Fruchtkorper sind unter der Oberflache des Markgewebes

der Halme eingesenkt, rundlich oder langlich, etwa 330 ft groB und

230 II dick. Die ringsum gleichmaBig 8—12 /x dicke dunkelbraune

Wandung besteht aus 2—4 Lagen von wenig abgeflachten derb-

wandigen braunen, meist etwas gestreckten 7—9 // groBen Zellen,

die in mehr mindeY deutlichen gegen das Ostiolum gerichteten Reilien

stehen. Das flache Ostiolum ist rundlich und 12—16 pt breit. Koni-

dicntrager fehlen vollig. Die langlich-spindcligen, hyalinen, 8—

9

> 2.5—3 li groBen Konidien haben ein homogenes Plasma ohne

Oltropfchen und zeigen in der Mitte einen anscheinend leeren lang-

lichen Raum. Sie sind ziemlich fest — schleimig verbunden und

werden jedenfalls durch schleimige Histolyse aus dem Binnengewebe

hervorgehen.

36. Uber Sphaeria leptidea Fries.

Es ist kein Zweifel, daB der nach Fuckel nicht seltene, heute

als PJmna oder Phyllosticta eingereihte Pilz, der in dichten, rasigen

Hidwigia Band LX, ^
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Herden die Blattunterseite der PreiBelbeere bedeckt und in

Krieger, F. sax. Nr. 1883 ausgegeben ist, der, obige Fries-
sche Pilz ist.

Fiir diesen Pilz wurde die neue Gattung Myxothyrium Kabat

et Bub^k aufgestellt (Svensk Bot. Tidskr. 1915, IX. Bd., p. 379).

Er wird als Pykniden-Pilz aufgefaBt und soil plcktenchymatisch

aufgcbaut sein. Der Nukleus soil aus palissadenformig angeordneten

Zellen bestehen, welche Saulen und Wande bilden sollen, durch

welche oft 2—5 Lokuli entstehen, deren jeder sein eigenes Ostiolum

hat. Die Konidien sollen durch schleimige Histolyse entstehen-

Die Untersuchung desselben zeigte mir, daB er in der Epider-

mis entsteht und mit der AuBenwand derselben fest verwachsen

ist. Die Fruchtkorper sind kleine flache Stromata, die einzeln stehen

oder zu zwei bis mehreren zu rundlichen, langlichen, auch linien-

fornaigen Gebilden verschmelzen. Von einer Lokuli-Bildung im

Einzelstroma ist nichts zu sehen. Die zusammengesetzten Stromata

haben so viele Lokuli und Ostiola als Einzelstromata vorhanden

sind, aus deren Verschmelzung sie hervorgegangen sind. Auch von

einer Saulenbildung ist nichts wahrzunehmen . Die Stromamembran

ist einzellschichtig, die Zellen sind oft gestreckt und verbogen, haufig

ziemlich deutlich radiar angeordnet, Der hyaline Nukleus besteht

nur aus den 4—5 > 1.5 j« groBen spindelig-stabchenformigen Koni-

dien, die durch zahen Schleim fest verklebt sind. Wie diese Koni-

dien entstehen, ist nicht zu sehen, da alles urspriinglich jedenfalls

vorhanden gewesene hyaline Gewebe resorbiert oder verschleimt

ist. Selbst die innere Halfte der Zellen der Stromamembran ist

meist aufgelost. Nur einmal sah ich am Querschnitte der Stroma-

membran eine diinne Schleimschicht innen fest anliegen, in der

einzelne Konidien lagen, also moglicherweise eine verschleimte

Hymenialschicht. Daher laBt sich nicht sagen, ob der Pilz eine

Sclerophomee oder Pachystromacee ist. Erst die Untersuchung un-

reifer Zustande des Pilzes kann diese Frage losen.

Die Gattimg Myxothyrium hat, mogen die Konidien exogeno-

spor oder endogenospor entstehen, jedenfalls ihre Berechtigung,

nur kann sie noch nicht geniigend gekennzeichnet warden.

Was die Zugehorigkeit der Sphaeria leptidea anlangt, so hat

V 1 e u g e 1 die Ansicht ausgesprochen, daB sie eine Nebenfrucht

von Lophodermium melaleucum (Fr.) de Not. ist. Allein dieser Pilz

entwickelt sich subkutikular und gehort daher in meine Gattung

LopJiodermina. Es ist mir nun sehr unwahrscheinlich, daB sich die

Nebenfrucht einer LopJiodermina tiefer, namlich wie die Sphaeria

leptidea intraepidermal entwickeln sollte. Daher glaube ich nicht,
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daB diese zwei Pilze zusammengehoren. Auch zu Pliacidium Vac-

cina Fr. wird er nicht gehoren, denn es ist wohl anzunehmen, daB

zu Phacidium die Ceuihos^ora-Axi^n gehoren. Sphaeropezia Vac-

cini Rehm kommt gar nicht in Betracht, denn dieser Pilz ist eine

Stictidee und gehort in nieine neue Gattung Ewpropolella

.

Ich glaube dahcr, daB der Schlauchpilz der Sphaeria leptidea

eine noch nicht gefundene Form sein wird. Eine Sphaerella, wie

F u c k e 1 annimmt, ist es gewiB nicht.

;

37. Ober Chaetopyrena hesperidum Passerini.

Der, Pilz ist 1881 in Erb. Critt. ital. Scr. II. Nr. 1088 ausgegcbcn

und beschrieben. Chaetopyrena soil sich nach Passerini von

Pyrenochaeta de Not. durch die fehlenden oder sehr kurzen Koni-

dientrager unterscheiden.

Saccardo hat 1883 in SylL Fung. II. Bd., p. 184 fiir jene

Metasphaeria-Arten, welche Borsten haben, den Gattungsnamen

Chaetopyrena vorgeschlagen, der aber bisher nicht zur Anwcndung

kam. Da indes, wie ich fand, die Gattung Chaetopyrena Pass. 1881

vollberechtigt ist, entfallt die Gattung Saccardos.
Auf dem Originalexemplare kommt neben der Chaetopyrena

noch eine Ceuthospora vor. Wie aus der Etikette zu ersehen ist,

hat G i b e 1 1 i die Ceuthospora offenbar fiir eine Chaetopyrena ge-

halten, in der Pykniden eingeschlossen sind, was ganz falsch ist.

Auch Penzig (Michelia 1882, II. Bd., p. 433) hat diese zwei von-

einander voUig verschiedenen Pilze miteinander verwechselt und

zusammengeworfen ; er erklart daher Chaetopyrena hesperidum Pass.

fiir identisch rhit Ceuthospora phacidioides Grev. F. Citri Penz., was

natiirlich auch ganz falsch ist. Infolgedessen fehlt die gute Gattung

Chaetopyrena Pass, in der Syll. Fung, vollig.

Die Untersuchung des Pilzes zeigte mir, daB die herdenweise

auf beiden Blattseiten auftretenden Pykniden unter der Epidermis

entstehen, noch jung und ohne Borsten hervorbrechen und schlieB-

hch scheinbar oberflachlich sitzen. Sie sind fast kugelig, 110—250 pt

groB und haben eine dunkelbraune, hautige Wandung, die aus

einigen Lagen von 10—28 pt groBen flachen ParenchymzeUen be-

steht. Urn die 20 /f weite rundliche Miindung steht ein dichter Buschel

von durchscheinend gelbbraunen, 80—260 /x langen, unten bis iiber

8 n breiten, septierten Borsten, die in einigen Reihen angeordnet

sind, nach oben allmahlich verschmalert sind und spitzlich endigen.

Ofter finden sich auch einige Borsten sonst an den Pykniden. Koni-

dientrager fchlen vollig- Der Kern besteht aus einem weichen Schleim.

in dem zahlreiche hyaline, zyhndrische, einzellige, gerade, an den
9*
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Enden meist abgerundete, 11—18 > 2—3/i groBe Konidien liegen. Der

Pilz ist anscheinend eine Sclerophomee, doch miiBte an giinstigem Materi-

ale noch die tatsachliche Art der Konidienbildung gepriift warden.

Vergleicht man den Pilz mit der Phoma penicillafum Fuckel

(Symb. myc. 1869, p. 378) in Fung. rhen. Nr. 1941, so sieht man,

daB diese Art von Spegazzinis Pilz kaum mit Sicherheit zu

unterscheiden ist. Die Phoma 'penicillatum Fuckel habe ich in Hed-

wigia 1917, 59. Bd., p. 239 genau beschrieben und daselbst fiir die-

selbe die Sclerophomeengattung Sclerochaeta aufgestellt.

Daher ist Sclerochaeta v. H. 1917 gleich Chaetopyrena Passerini

1881. Fuckels Pilz hat daher Chaetopyrena penicillatum (Fuck.)

V. H. zu heiBen.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daB diese beiden, vielleicht

miteinander identischen Chaetopyrena - Arten Nebenfriichte von

Pyrenophora-Avten sind. Vermutlich gehort Passerinis Pilz

zur Pleosphaeria Passerini Penzig (Syll. Fung. IX. Bd., p. 912),

die wahrscheinlich eine Pyrenophora ist.

Pyrenochaeta destructiva Mac Alp. (Syll. Fung. XVI. Bd., p. 892)

diirfte eine verwandte Chaetopyrena sein.

38. Uber Pyrenochaetina obtegens Sydow.

Der in Ann. mycol. 1916, XIV. Bd., p. 94 beschriebene Pilz

soli beborstete Pykniden haben.

Die Untersuchung des Originalexemplares zeigte mir, daB keine

Spur von Borsten vorhanden ist, daher der Gattungsname unpassend

ist. Der Pilz sieht genau so aus wie eine unreife Parodiella und ist

auch gewiB eine Nebenfrucht einer solchen. Zwischen den Konidien-

Fruchtkorpern kommen auch einzelne ganz unreife, schlauchlose

ParotZieZZa-Perithecien vor. Die Fruchtkorper stehen ganz ober-

flachlich, entwickeln sich aber aus einem kleinen, sehr kleinzelligen

subkutikularen Hypostroma, das auch otter zwischen den Epidermis-

zellen bis unter die Oberhaut eindringt. Dieselben gleichen kleinen,

schwarzen, rauhen Sclerotien; im Innern bildet sich ein meist ein-

facher Konidienraum aus, der dicht mit hyalinen, langlichen, etwa

3—4 > I— 1-5 fx groBen Konidien, ohne Spur von Tragern, aus-

gefxillt ist. Man kann den Pilz als eine oberflachliche Sclerophonm

betrachten und ihn daher bis auf weiteres zu den Sclerophomeen

stellen, wo er neben Sclerophominu v. H. zu stehen kame, welche

flache, ganz oberflachliche 'Fruchtkorper mit hyaliner Basis besitzt.

So groBe Konidien, wie sie in der Originalbeschreibung an-

gegeben werden (bis 7 > 4.5 //), habe ich nie gesehen tmd wird diese

Angabe fehlerhaft sein.
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39. liber Sphaeria Miribelii Fries.
A

Der Pilz ist 1830 beschrieben in Linnaea, V. Bd., p. 548. Schon

Desmazieres bemerkt in PL crypt. France 1849 Nr. 1863, daB

die Lange der Sporen von unter 10 jx bis 20 /i wechselt. L e v e i II ^

(Ann. scienc. nat. 1846, 3. Ser., V. Bd., p. 296) stellte den Pilz zu

Sphaeropsis^ Es ist bezeichnend, daJ3 dieser so auffallende Pilz mil

der charakteristischen Nahrpflanze {Buxus) noch fiinfmal nnter

verschiedenen Namen in vier Gattungen wieder beschrieben wurde!

Nach Fuckel (Symb. myc. 1869, p. 100) sind Sphaeria deli-

tescens Wallroth (Fl. crypt. 1833, IL Bd., p. 777) und PJiacidium

Buxi Lasch 1847 in Klotzschii Herb. viv.myc.Nr. 1154 derselbe Pilz.

Ferner ist Gloeosporium pachybasium Sacc. 1880 (Michelia, II. Bd.,

p. 117, F. italici Taf. 1058) derselbe Pilz, fiir den ich in Fragm. z.

Mykol. Nr. 972, XVIII. Mitt. 1916 die neue Sderophomeen-G^ttMXi^

SarcopJioma aufstellte.

Phoma phacidioides Saccardo 1881 (Michelia, II. Bd., p. 274)

ist nur eine kleinsporige Form derselben Art (Mycoth. ital. Nr. 1334).

Gloeosporium Louisiae Baumler (Verh. Ver. Ntkde, PreBburg

1897, IX. Heft, p. 100) ist nach dem Originalexemplare in Krypt.

exs. Mus. pal. Vindob. Nr. 419 derselbe Pilz.

Die zweigbcwohnende Form des Pilzes beschrieb Oudemans
(Nederl. Kruidk. Arch. 1902, 3. Ser., II. 3., p. 734) als Macrophoma
Mirhelii (Fr.) B. at V. var. ramicola, die nicht verschieden ist.

Saccardo und darnach alle spatcren Autoren schreiben

unrichtig ..Mirhelii'' statt Miribelii,

Die S3nionymie des Pilzes ist folgende;

SarcopJioma Mirihelii (Fries) v. H.

Syn.: Sphaeria Miribelii Fries 1830.

Sphaeria delitescens Wallroth 1833.

Sphaeropsis Miribelii (Fries) Leveille 1846.

Phacidium Buxi Lasch 1847.

Phoma Mirbelii (Fries) Saccardo 1880.

Gloeosporium pachybasium Saccardo 1880.

Phoma phacidioides Saccardo 1881.

Phoma delitescens (Wallr.) Saccardo 1884.

Macrophoma Mirhelii (Fr.) Berlese et Voglino 1886.

Gloeosporium Louisiae Baumler 1897.

Phyllosticta phacidioides (Sacc.) Allescher 1898.

Macrophoma Mirhelii (Fr.) B, et V. v. ramicola Oudem.

1902. ^

Sarcophoma endogenospora v. HohncI 1916.
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Nach F u c k e 1 soil dieser Pilz die Nebenfrucht von Hyponectria
Buxi (Desm.) Sacc. sein (Symb. myc. 1869, p. 100). Das ist aber

gewiG unrichtig. Zu vermuten ist, daB derselbe die Nebenfrucht
von Naevia pallida (Fuck.) Rehm (Hysteriac. und Discomyt. 1887

bis 1896, p. 138) = Pseudopeziza pallida Fuckel (Symb. myc. 1869,

p. 291) ist.

40. Uber Phoma nitidum Roberge in herb.

Der von Desmazieres in Ann. scienc. nat. Bot. 1853,

3. Ser., XX. Bd., p. 220 beschriebene Pilz ist in D e s m a z., PI.

crypt. France 1856 Nr. 355 ausgegeben. Derselbe wachst im Gegen-
satze zu Desmazieres Angabe nur auf der stielrunden, glatten

Unterseite der Blatter von Psamma litoralis.

Der Pilz entwickelt sich in der Epidermis und ist mit der AuBen-
wand derselben fest verwachsen, ist schwarz, oben glanzend, halb-

kugelig, unten flach, 150—350 ,« groB und 160 fi dick. Die Basal-

schicht ist hyalin oder blaB, diinn, kleinzellig. Am etwas ab-

gerundeten Rande befinden sich braune 2—4 p. breite, kurze, un-

regelmaBig, fast netzig verzweigte braune Hyphen, durch welche

der Pilz fast gewimpert wird. Die schwarze 15—25 fx dicke Deck-
schicht ist opak und zeigt ein eckiges oft spaltiges, scharf begrenztes,

etwa 20 p. langes Ostiolum. Konidientrager sind nicht zu sehen.

Die Konidien sind einzellig, spindelig-langlich, 4—5 > 2—2.5 fi

groB, ohne Oltropfchen. Das Plasma derselben fiillt die Enden aus,

wahrend in der Mitte ein langlicher Raum frei bleibt.

Der Pilz mag vorlaufig als Sclerophoma nitida (Rob.) v. H.
eingereiht werden, obwohl er keine typische Art der Gattung ist,

schon wegen der Entwicklung in der Epidermis.

41. liber Sphaeria aliena Fries.

Der Pilz ist im System, mycol. 1823, II. Bd., p. 502 beschrieben

und dann "v^ieder im III. Bande 1829, p. 252 als Pertsporium, Der

Pilz wurde von Mougeot in den Vogesen auf diinnen Zweigen

von Evonymus europaeus gefunden und sind Originalexemplare

davon in Desmazieres, PI. crypt. France 1860 Nr. 768 und
in Roumeguere, F. gall. Nr. 765 ausgegeben.

Die Untersuchung dieser Exemplare zeigte mir, daB der Pilz

die Sphaeria foveolaris Fries 1823 (1. c. 11. Bd., p. 499) ist. In Hed-
wigia, 1917, 59. Bd., p. 270 habe ich diese Art aufgeklart. Die voU-

standige S}Tionymie derselben ist nun:

Sclerovhoma ioveolarhi fFries^ v. H.



Fungi imperfecti. Beitrage zur Kemitnis derselben. 135

Syn.: Sphaeria foveolaris Fries 1823.

Sphaeria aliena Fries 1823.

Perisporium alienum Fries 1829.

Sphaeropsis foveolaris Fries 1849.

Phoma ramealis Desmazieres 1850.

Dothichiza Evonymi Bubak et Kabat 1912.

42. iJber Photna punctiformis Desmazieres.

Der Pilz ist beschrieben in Ann. scienc. nat. 1849, 3. S., XL Bd..

p. 283 und in Desmazieres, PL crypt. France 1849 Nr. 1867

ausgegeben. Der filz tritt besonders blattoberseits die ganze Blatt-

flache dicht zerstreut bedeckend auf Lychnis cJialcedonica auf.

Die Untersuchung zeigte mir, daB derselbe eine Sderophoma ist.

Die 130—280 p. groBen, etwas abgeflachten Fruchtkorper sind

nnregdmaBig rundlich und bestehen auBen aus diinnwandigen,

kleinen, braunen Parenchymzellen. Sie sind in und unter der Epi-

dermis eingebettet und in der Mitte mit der Epidermi^auBenwand

verwachsen, wo sich ein flaches sich scblieBlich bis iiber 80 /x er-

weiterndes Ostiolum bildet. Der Lokulus ist oft gekammert. Koni-

dientrager fehlen. Die ziemlich fcst schleimig verbundenen, hyalinen,

cinzelligen, langlich-spindeligen, an den Enden oft spitzen Konidien

zeigen keine Oltropfchen und sind 6—8 > l-S pt groB.

oma

43. Uber Bakerophoma Sacchari Diedicke.

Die Aufstellung dieser in Ann. mycolog. 1916, XIV. Bd., p. 62

beschriebenen Formgattung beruht auf groben Fehlern.

Die braunen, langlichen Flecke riihren nicht von einem Pilze

her, sondern von Insektenstichen. In den Stichkanalen findet man
haufig abgebrochene Teile des Insektes. In den Stichwunden haben

sich verschiedene saprophytische Pilze angesiedelt, ein Cladosporium

,

zweierlei Pykniden, hefeartige Pilze usw. Das Ganze wurde als

oma Ist zu streichen.

44. Uber die Phyllosticta-Arten auf Rosenblattern.

Auf Rosenblattern sind bisher drei Pkyllosticta-Arten be-

schrieben worden.

1. Phyllosticta Rosae Roberge in Herb, ist in Desmazieres,
PL crypt. France 1859 Nr. 687 ausgegeben, aber vom letzteren nicht

beschrieben worden. In Kickx, Flora crypt. Flandres 1867,

I. Bd., p. 416 wird der Pilz als Phyllosticta Rosae Desm. angefiihrt
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und daher so auch in der Syll. Fung, und von Allescher. Nach
K i c k X soil der Pilz zylindrische,

.
stumpfe, 3—4 Oltropfchen

enthaltende Konidien haben, deren GroBe nicht angegeben wird.

K i c k X s Pilz ist jedenfalls von Phyllosticta Rosae Rob. ver-

schieden, dessen Original nur einen kleinen ganz unreifen Pyreno-

myceten zeigt. Letztere Art ist daher zu streichen. Ich vermute,

da6 Kickxs Pilz mit Phyllosticta Rosarum Pass, identisch ist.

2. Phyllosticta Rosarum Passerini (Syll. Fung., X. Bd., p. 109).

Von dieser Art kenne ich nur die Beschreibung in der Syll. Fung.

und die Abbildung in Allescher, Fungi imperf. VI. 1901, p. 84.

Diese Abbildung spricht fiir die Auffassung, da6 dieser Pilz nichts

anderes ist als das Spermogonium von Phragmidium suhcorticium.

In der Tat ist das Exemplar des Pilzes in S y d o w , Mycoth. germ.

Nr. 36 (legit Allescher) nichts anderes als ein Alterszustand

dieses Spermogoniums. Ich glaube, daB auch Passeirinis
Original in Erb. critt. ital. II. Nr. 1092 nichts anderes sein wird,

denn der Pilz ist nicht wieder gefunden worden und stimmt die

auBere Beschreibung dazu gut.

3. Phyllosticta rosicola Massalongo (Atti R. Ist. Veneto scienz.

1900, 59. Bd., p. 687) hat nach der Beschreibung und dem Original-

exemplare in K a b. et B u b., F. imperf. Nr. 204 Pykniden, die

blattunterseits auf groBen unberandeten Flecken stehen, mit Z > \ ji

groBen stabchenformigen Konidien. Es ist eine Sfictochorella v. H.,

die zu einem dothidealen Pilz, vielleicht zu Sphaerella rhodophila

Passerini (Syll, Fung., IX. Bd., p. 643) gehort.

45. IJber Phoma exigua Desmazieres.. (,

Der Pilz ist beschrieben in Ann. scienc. nat. 1849, 3. S., XL Bd.,

p. 382 und in Desmazieres, PI. crypt. France 1849 Nr. 1869

ausgegeben. AuBerdem in den Exsikkaten 1853 Nr. 57 und 1860

Nr. 759. Der Pilz soil auf den verschiedensten Krautern, auf Blattern

und Stengeln auftreten, ist daher eine Mischart, die ganz gestrichen

werden muB. Dies wurde auch durch die Untersuchung erwiesen.

Das Exemplar Nr. 57 (Stengel von Lathyrus maritimus) scheint

eine Sclerophomdla zu sein, ist aber meist iiberreif. Konidien nur

3—4 > 1,5—1.8 /£ groB.

Das Exemplar Nr. 759 (Thalictrurn-Stengel) zeigt nur einen

unreifen Ascomyceten, wahrscheinlich eine Carlia [Mycosphaerella)

Das Exemplar Nr. 1869 A {Polygonum ?-Stengel) zeigt einen

Pilz, der etwa der Phofua herbarum West., die eine Mischart ist,
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entsprcchen wiirde, doch sind die Konidien meist nur 5—6 > 2—3 p.

groB, nur einzelne bis 8—10 > 3—3.5 p..

Das Exemplar 1869 B [Ranunculus-'BYi.ii^x) zeigt nur eine

unreife Sphaeriacee.

Es muB also die Art ganz gestrichen werden.

46. Uber Hendersonia (Piestospora) smilacina Desmazieres.

Der Pilz ist beschrieben in Ann. scienc. nat. Bot. 1851, 3. Ser.,

16. Bd., p. 304 und in D e s m a z., PI. crypt. France 1853 Nr. 69

ausgegeben. Nach Desmazieres sind SfJiaeria puncta Castagne

1845 (Ascospora smilacina Cast. 1851) und Septoria smilacimi

Dur. et Mont. 1849 damit identisch. Darnach ware der Artname zu

andern.

Der Pilz hat schwarze, kohlig-zellige, derbwandige, kugelige,

etwa 200 jx breite, nicht ganz typische Pykniden, die in und unter

der Epidermis eingewachsen utid mit der EpidermisauBenwand ver-

wachsep sind. Die Pyknidenmembran ist 12—25 p dick und be-

steht aus mehreren Lagen von wenig flachen 4—10 // groBen Zellen.

Oben zeigt sich ein meist langliches, untypisches 20 fx weites Ostiolum.

Die Konidien sitzen ringsum anscheinend an kurzen, dicken, papillen-

artigen Tragern, sind einzellig, mit homogenem oder kornigem In-

halt, gerade oder wenig verbogen zylindrisch, mit abgerundeten

oder abgestutzten Enden, meist 28 > 4—5 p groB.

Der Pilz kann nicht als Septoria gelten, sondern gehort offenbar

loma

oma

(Desm.) V. H. zu heiBen.

47. Uber Plenozythia Euphorblae Sydow.

Der in Ann. mycol. 1916, XIV. Bd., p. 215 beschriebene Pilz

soil orangefarbig sein und keine Konidientrager haben. Er wird zu

den Nectrioideen gestellt.

Die Untersuchung des Originalexemplares zeigte mir, daB der

Pilz olivbraunlich ist und Konidientrager besitzt. Der Pilz ist zu-

nachst mit Macrophoma verwandt. Er hat genau die gleichen Sporen

wie die Macrophoma-Axi^n und ist eine weichfleischige, olivbraun-

liche Macrophoim, Die Gattung Plenozythia kann erhalten bleiben

und muB in meinem Systcme der Fungi imperfecti zu den Sphae-

rioideae-OstioloMe neben 3Iacrophoma gestellt werden. Zu den

Nectrioideen diirfen nur hyaline oder hell- oder lebhaftfarbige Formcn
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gestellt werden. Alle Formen rait braunlichen, olivbraunen Farben

miissen, auch wenn sie ganz weichfleischig sind, zu den Sphaerioideen

gebracht werden. Nur auf diese Weise laBt sich eine sichere Tren-

nung der Sphaerioideen von den Nectrioideen durchfiihren. Dabei

mu6 stets auf die sichtliche Verwandtschaft mit unzweifclhaften

Formen der beiden Gruppen Riicksicht genommen werden. Auch
wenn die Pyknide ganz hyalin, aber die Miindungspapille braun ist,

gehort die Form zu den Sphaerioideen. Dasselbe gilt auch fiir die

Einreihung der Sphaeriaceen und Hypocreaceen. Blaue und violette

Farben sind, auch wenn sie dunkel sind, wie bei den Nebenfriichten

der Gihherella-Arten zu den hellen (lebhaften) zu stellen, weil Gib-

herella (mit im Alter oft fast schwarzen Perithecien) eine unzweifel-

hafte Hypocreaceen-GdXiMng ist.

Plenozythia Euphorhiae hat eine bald nur 20, bald bis liber

60 ft dicke Membran, die innen aus zahlreichen Lagen von sehr

stark zusammengepreBten hyalinen Zellen besteht, auBen aus

weniger stark abgeflachten, gelatinos-dickwandigen, olivbraunlichen.

Ringsum sind die Pykniden von braunlichen, verknitterten, 4—7 ^i

dicken Hyphen haarig-rauh. Dieselben entwickeln sich unter der

Epidermis, die sie kegelig verwolben und mit einer zylindrischen

60 fx hohen und dicken, dunkel-olivbraunen Papille, die einen 20

bis 25 }i breiten Kanal zeigt, durchbrechen . Dieser kurze Schnabel

erscheint mit der Lupe schwarz. Am obersten von der Epidermis'

oft entbloBten Teile sind die Pykniden ziemlich dunkel-olivbraun,

daselbst auch braunhaarig und oft mit einigen kurzen, stumpfen
Borsten bcsetzt. Unter der Miindungspapille ist die Pykniden-
membran auBen offenzellig-parenchymatisch. Diese olivbraunen

Zellen sind sehr stark gelatinos-knorpelig verdickt und bis 14 /^

groB. Von diesen deutlichen Zellen abgesehen, zeigt die Pykniden-

membran von auBen gesehen keine deutliche zellige Struktur.

Innen sind stellenweise ganz deutliche, aber sehr vergangliche,

nur 1.5^2
fj.

breite Trager, die bald ganz kurz, bald langer sind,

vorhanden, an defen Spitze die Konidien einzeln gebildet werden-

Diese sind ziemlich derbwandig und gleichen ganz denen der Macro-
plioyrm-Alien; sie haben auch denselben grobkornigen reichlichen

Plasmainhalt.

Die Verwandtschaft des Pilzes mit Macrophoma ist klar, daher

seine Einreihung neben dieser Gattung.

Als Sderophomee kann der Pilz nicht betrachtet werden. Von
den Tragern abgesehen, sprechen schon die Eigenschaften der Koni-

dien dagegen.



Fungi imperfecti- Beitrage zur Kenntnis derselbeu.

'

139

48. Uber Sphaeria Leguminis-Cytisi Desmazieres.

Der Pilz ist beschrieben in Ann. scienc. nat. Bot. 2. Ser., XIX. Bd.

1843, p, 358 und in den PI. crypt. France 1843 Nr. 1292 ausgegcben.

Desmazieres gibt die Konidien als hyalin, zweizellig,

elliptisch und 12—13 > 4 /£ groB an, was ganz richtig ist.

Leveille (Ann. scienc. nat. 1846, 3. Ser., V. Bd., p. 293)

stellte den Pilz zu Diplodia, wo er auch jetzt noch in der Syll. Fung.

III. Bd-, p. 358 steht. Daher ist der Pilz seither noch mehrfach be-

schrieben worden. Ascochyta Siliquastri Pass. (Hedwigia 1878,

XVII. Bd., p. 172) auf Cerm-Hiilsen und Ascochyta Legimiinum Sacc.

(Micheha, 1879, I. Bd., p. 530) sind derselbe Pilz. Auch Ascochyta

Lahurni Sacc. (1. c.) mit angeblich nur 2 /i breiten Konidien und

Diplodina Lahurni Brun. (Syll. Fung-, XIV. Bd., p. ^Q) mit an-

geblich nur 7.5 // langen Konidien sind wahrscheinlich nui" Formen

derselben Art.

Der Pilz sitzt unter der Epidermis eingewachsen, dicht herden-

weise auf den Hiilsen, ist unregelmaBig rundHch, 160—300 fx breit,

abgeflacht, schwarz. Die dunkelbraune Pyknidenmembran ist 7—9>
dick und besteht nur aus 1—3 Lagen von flachen, eckigen, 6—8\a
groBen Parenchymzellen. Obcn ist auf einer Papille eine scharfe,

dunkelbegrenzte 12—18 jx breite runde Miindungsoffnung. Um die

Pykniden herum zahlreiche braune 6—12 /i breite, sehr kurz-

ghedrige (4—6 fi) Hyphen, die oft torulos oder bandartig ver-

breitert sind. Konidientrager sind nicht zu sehen, daher der Pilz

vielleicht eine Sclerophomee ist. Die Konidien sind hyahn, in Massen

gesehen subhyahn, langlich zyhndrisch, an den Enden meist ab-

gerundet, zarthautig, gerade, gleich zweizellig, nicht oder kaum

eingeschniirt, 12—14 > 3—4-5 /« groB. Der Pilz muB bis auf weiteres

DiplodiTia Leguminis-Cytisi (Desm.) v. H. heiBen.

Er wurde von C e s a t i und dexNotaris als Sphaerella

eingereiht. Tatsachlich kommt er auf dem Exemplare von Sphae-

rella Leguminis Cytisi (D.) Ces. et de Not. in Rabenh.-Wint., F.

europ. Nr. 2946 neben dem sparlich vorhandenen Schlauchpilz,

dessen Nebenfrucht er sicher ist, reichlich vor. Die echten Sphae-

rella-Arten haben jedoch nie Diplodina als Nebenfrucht. Die Unter-

suchung hat in der Tat gezeigt, daB der Schlauchpilz Perithecien

zeigt, die mit den Didyrnella-Fykniden vollkommen iibereinstimmen

und zahlreiche Paraphysen aufweisen. Jod gibt keine Blaufarbung.

Darnach ist der Pilz Didymella Leguminis Cytisi v. H. zu nennen.

Die Diplodina-h-ricn gehoren zu Didymella als Nebenfrucht, soweit

bisher bekannt.
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49. tJber Botryella nitidula Sydow.

Der in Ann. myc. 1916, XIV. Bd., p. 95 beschriebene Pilz ist

nach dem Originalexemplare eine Darluca, die in den Lagern einer

Puccinia schmarotzt. Die birnformigen Pykniden haben ein 10 jx

breites eckiges, scharf begrenztes Ostiolum, die Konidien haben

an den Enden kleine Schleimanhangsel. Die Puccinia ist tief im
Mesophyll eingesenkt und bricht hervor. Neben breit elliptischen,

gclbbraunlichen, hyalinstacheligen 22 > 20 /f groBen Uredosporen

sind noch breit elliptische, 24—28 > 18—20 ii groBe, locker hyalin-

stachelige, braungelbe, ringsum gleichmaBig dickwandige Teleuto-

sporen zu sehen. Die PwcaWa-Lager sitzen meist blattoberseits

und sind 80 (x tief eingesenkt, sie liegen am Grunde einer tief-

schaligen Grube, die seitlich von einer Schicht von zusammen-
gepreBten abgestorbenen Palissadenzellen scharf begrenzt ist. Ist

jedenfalls eine neue Art, die ich Puccinia aculeatispora nenne. Ich

fand nur wenige Sporen derselben, es werden daher die gemachten

Angaben zu verbessern sein. -

Auf den Lagern dieser Puccinia schmarotzt nun die Botryella.

Dieselbe hat ein violettkohligzelliges Hypostroma, das nicht nur

die sporenbildende Schicht der Puccinia durchsetzt, sondern auch

oft bis zur unteren Oberhaut vordringt.

Darluca hypocreoides (Fuckel) hat auch ein . deutliches Hypo-
stroma, das aber hyalin ist. Die Gattung Botryella wird daher

kaum von Wert sein.

Neben diesen zwei Pilzen kommt auf den Blattern noch reich-

lich eine iiberreife Phaeostilbee [Arthrobotryum ?) vor, ferner spar-

lich eine unreife Stictidee (?) ohne Paraphysen und mit 60—70
> 30—40 /i groBen Schlauchen, deren korniger Inhalt sich mit

Jod dunkelviolett farbt, und eine Meliola aus der Verwandtschaft
der M. MoUeriana, fast ohne freiem Myzel (6 //), zweierlei Hypho-
podien, nur mit einfachen (200 > 6 /i) Perithecialborsten, 190 /x

groBen, einsinkenden Perithecien, und dreisporigen Schlauchen ;

Sporen funfzelHg, 36 > 14 > 10 pt,

50. Uber Sphaeria perforans Roberge.

Der Pilz ist beschrieben .in Ann. scienc. nat. Bot. 1843, 2. Ser.,

XIX. Bd., p. 357 und inDesmazieres,Pl. crypt. France 1843

Nr. 1288 ausgegeben.

Es ist ein Pyknidenpilz, der zwei Faserlagen unter Epidermis

Ammo
phila arenaria gleichmaBig zerstreut auf. Die Pykniden sind kugelig
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260 /i breit, oft aber gestreckt und bis 600 fi lang. Die braune

Pyknidcnmembran ist etwa 20 fi dick und besteht aus 4—5 Lagen

von diinnwandigen, flachen, 12—16 /z breiten Parenchymzellen.

Oben zeigt sich ein zylindrischer, bis 180 // langer und oben bis

90 li dicker Schnabel, der das deckende Gewebe durchsetzt und

noch etwa 60 /i weit vorragt. Die Konidien sind hyalin, breit ellip-

tiscH-spindelformig derbwandig und 20—30 > 11—13 p. groB. AuBen

sind sie schleimig. Im Mittelteile derselben lost sich der Schleim

ganz auf, oben und unten ist er fest und bleibt in Form eines kurz-

gestieltcn, oben knopfigen Anhangsels iibrig, der ringsum scbirm-

formig verbreitert ist, ahnlich wie bei den Sporen von Massaria

galeata v. H. (Ann. myc. 1905, III. Bd., p. 403), nur daB der Schirm

kurz gestielt ist. In alten Pykniden und nacb dem Austritt

werden die Konidien gelbbraun. Diese sitzen ohne Spur eines

Sticks der Wandung an. Es ist auch moglich, daB sie durch

schleimige Histolyse aus dem Binnengewebe entstehen, demnach

der Pilz eine Sderophomee ist, woriiber es schwer ist ins klare zu

kommen.

Obwohl der Pilz sehr leicht kenntlich ist, ist er doch noch drei-

mal als neue Art beschrieben worden. Er gehort in die Gattung

Tiarosfora Sacc. et March. (Revue myc. 1885, VII. Bd., p. 148),

dcren Typusart er ist.

Seine Synonymic ist folgende:

Tiarospora perforans (Roberge) v. H.

Syn.: Sphaeria perforans Roberge 1843.

Sphaerella j^erforans (Rob.) Sacc. 1882 (Syll. F. I., 538).

Ascochyta perforans (Rob.) Sacc. 1884 (Syll. F. III.,

p. 406).

Tiarospora Westendorpii Sacc. et March. 1885.

Darluca Ammophilae Sacc. Bom. Rouss. 1887 (Syll.

F. X., 311);

Diplodina Ammophilae Trail 1889 (Syll. F. X., p. 316).

Der Pilz kommt stets in Gesellschaft von Leptosphaeria sahnle"

torum (Berk, et Bq.) v. H. vor und ist sicher die Nebenfrucht davon.

Beide Pilze sind auBerlich kaum zu unterscheiden und haben

genau die gleiche mikroskopische Beschaffenheit der Gehause-

membran. Auch die Form und GroBe der Gehause ist bei

beiden dieselbe, so daB an ihrer Zusammengehorigkeit nicht

gezweifelt werden kann. Siehe ^ auch die Bemerkungen von

Berkeley und Broome in Ann. Mag. nat. Hist. 1852,

H. Ser., 9. Bd., p. 382.
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51. Uber Haplosporella longipes Ellis et Earth.

Nach der Beschreibung in Syll. Fung. 1899, XIV. Bd., p. 926

soli der 1896 veroffentlichte Pilz Stromata mit 6-—10 Pykniden
habcn. Die Untersuchung des Originalexemplares in Ellis und
Everh., F. Col. Nr. 962 zeigte mir aber, daB derselbe eine ganz
typische Sphaeropsis ist (Sph. longipes [E. et B.] v. H.). Die kleineren

Pykniden sind ganz einfach, die groBeren ofter ziemlich stark ge-

kammert, wie dies bei Macrophoma, Sphaeropsis und Diplodia oft

vorkommt. Die Konidien sind langlich-zylindrisch, meist 16—17
> 7 /f groB und stehen auf diinnen Stielen, die sich nach Ablosung
der Konidien oft stark verlangern.

Ist vielleicht nur eine Form von Sphaeropsis Mori Berlese.

52. ijber Pleosphaeropsis Dalbergiae Diedicke.

Diese in Ann. myc. 1916, XIV. Bd., p. 203 beschriebene Grund-
art ist nach dem untersuchten Originalexemplare eine stark hervor-

brechende Sphaeropsis, welche die Neigung hat zu starker Kamme-
rung und zur Verschmelzung von einigen Pykniden miteinander.

DaB die SpJmeropsis-Arten die Neigung zu Kammerung haben,

ebenso wie Diplodia-Aricn, ist bekannt. DaB die zweigbewohnenden
Arten, namentlich wenn bereits Borkebildung eingetreten ist, meist

mehr minder stark hervorbrechen, ist ebenfalls eine bekannte Tat-

sache. Ebenso ist die Verschmelzung von Pykniden miteinander

eine haufige Erscheinung. Ubrigens zeigt das Originalexemplar,

daB die meisten Pykniden einzeln stehen, und wenn 2—3 mit-

einander verschmolzen sind, hat jede ihr normales Ostiolum.

Daher hat die Formgattung Pleosphaeropsis D. keine Berechti-

gung und auf keinen Fall handelt es sich hier um Stromata. Noch
bemerke ich, daB Paraphysen bei Sphaeropsis-Arten eine haufige

Erscheinung sind. Es sind wahrscheinlich nur ausgewachsene
Konidientrager.

Auch die 1. c. p. 205 beschriebene, von mir nicht gesehene

Gattung Cytosphaera Diedicke scheint nur eine Sphaeropsis-Form
zu sein.

53. Aposphaeriopsis Pini-silvestris (Ferraris) v. H.

Nach der Beschreibung soil Conioihyrium olimceum Bon. v.

Pini-silvestris Ferraris 1902 (Syll. Fung. XVIII, p. 304) hervor-

brechende Pykniden haben. Da es aber ganz unwahrscheinlich ist,

daB die nur 130—150 fi groBen Pykniden durch die derbe Epidermis
der Fohrennadeln hervorbrechen werden, nehme ich an, daB diese



Fungi imperfecti. Beitrage zur Kemitnis derselben. 143
L

Angabe falsch ist und ein Marz 1916 auf morschen Nadeln von

Pinus austriaca am Sonntagsberge in Niederosterreich gefundener

Pilz mit ganz oberflachlichen Pykniden, die im iibrigen n'lit der

Beschreibung gut stimmen, damit identisch ist.
E

An denx niederosterreichischen Pilz befindet sich in der Epider-

mis ein diinnes, braunes, zelliges Hypostroma, das schmale Streifen

bildet, auf welchen die Pykniden auf der Epidermis ganz ober-

flachlich stehen. Die schwarzen Pykniden stehen zerstreut, sind

dunkelbraunhautig, spater kohlig und zerbrechlich, 170—210 fi

groB, mit diinner aus wenigen Lagen von eckigen 4—8 fi groBen

olivbraunen Zellen bestehender Membran. Die Pykniden sind

kugelig, meist ohne, manchmal mit kurzzylindrischer Miindungs-

papille und mit einem runden 8—12 // breiten Ostiolum. Konidien-

trager sind nicht festzustellen gewesen, daher konnte der Pilz eine

Sderophomee sein. Die Konidien sind einzellig, blaB olivbraun,

kugelig Oder eiformig 3—5 > 3 /« groB.

Der Pilz paBt ganz gut in die Gattung Aposphaeriopsis Die-

dicke 1913 (Krypt. Fl. Brandenbg. IX. Pilze VII., p. 583).

Coniotliyrium Cedri Rolland (Bull. soc. myc. France, 1896,

XII., p. 7, Taf. I, Fig. 8) ist ein ganz ahnlicher Pilz, vielieicht

identisch.

54. Uber die Gattung Haplosporella Spcgazzini.

1. Von der 1881 aufgestellten Gattung (Syll. Fung. Ill- Bd.,

p- 323) ist der Typus H. chlorostroma Speg. Davon kenne ich nur

das in Ellis und E v e r h., F. Columb. Nr. 1252 ausgegebene

Exemplar. Der Pilz wachst auf Zweigen von Rohinia Psendoacacia,

so wie beim Typusexemplar, und es ist anzunehmen, daB das nord-

amerikanische Exemplar richtig bestimmt ist, nicht nur well das-

selbe im wesentlichen gut mit der Originalbeschreibung iiber-

einstimmt, sondem auch weil Nordamerika die Heimat der Nahr-

pflanze des Pilzes ist, und dieser — ein Schmarotzerpilz — daher

auch in Nordamerika seine urspriingliche Heimat haben muB.

Die Untersuchung dieses Exemplares hat mir nun gezeigt,

daB die groBe Mehrzahl der Konidien allerdings einzellig ist, aber

daB man stets auch einzelne quergeteilte und auch Carmrosporium-

Konidien darunter findet. Vergleicht man den Pilz makro- und

mikroskopisch mit Camarosporium Rohiniae (West.) Sacc, das von

C. fenestratum (B. et C.) Sacc. und C. Pseudoacaciae Brun. spezifisch

gewifi nicht verschieden ist, so sieht man, daB Haplosporella chloro-

stroma das eenannte Camarosporium ist, bei dem aber zumeist die
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Teilungen der Konidien unterblieben sind. Es handelt sich daher

nur um cine seltene, zufallige Form einer bekannten Art und nicht

um eine typisch verschiedene Formgattung.

Die Untersuchung einiger weiterer Arten der Gattung ergab

nachfolgende Resultate.
r

2. HapIosporeUa Brunaudiana Passerini (Revue myc. 1886,

VIII. Bd., p. 140) ist nach dem Originalexemplare in R o u m e g.,

F. gall. exs. Nr. 3945 nichts anderes als iiberreife Anthostomella

Scopariae H. Fabre (Ann. sc. nat. 6. Set., XV- Bd., 1883 p. 38).

Die Perithecien sind flachgedriickt, etwa 570 ;« breit und 200 /i

dick, schwarz, und liegen in der auBeren Rinde eingewachsen zu

mehreren nebeneinander unter einer Art schwarzen Clypeus. Die

Schlauche sind bereits aufgelost, die dunkelbraunvioletten Sporen

lassen sich als Schlauchsporen erkennen, sind einzellig, langlich

und 18—24 > 8—10 ft groB. Konidientrager sind nicht zu sehen.

In diesen alten Perithecien schmarotzt nicht selten eine Erio-

spora, die ich Eriospora bipamsitica v. H. nenne. Die Pykniden

derselben sind weich, fleischig, gelbbraunlich, 160—300 /i breit,

100—150 pt dick. Sie liegen' einzcln, oder wenn sie kleiner sind,

zu mehreren valsoid gehauft und verschmolzen unter dem Ostiolum

der Anihostomdla . Die Pyknidenmembran ist 8—14 ju dick, auBen

undcutlich kleinzellig-parenchymatisch und gelblich, innen hyalm

und mikroplektenchymatisch. Die dichtstehenden Trager sind

zyiindrisch, etwa 4 n lang und bilden an der Spitze einige faden-

formige, gegen die Enden allmahlich verschmalerte, undeutlich sep-

tierte 60—80 > 0-5—1 fi groBe Konidien. Oben zeigen die Py-

kniden ein deutliches Ostiolum.

Es gibt nun drei echte Eriospora-Axt^n: E. leucosto7na B. et Br.,

herheridis v. H. (= Rliabdospora eriosporoides Vest.) und E. hipara-

sitica V. H.

3. Haplosporella caespitosa (B. et Br.) Sacc. (Syll. Fung. 1884,

III. Bd., p. 323) ist von Berkeley und Broome (Ann. Magaz.

nat. hist. 1850,' II. Ser., V. Bd., p. 372) als Diplodia beschrieben

worden- Die Konidien wcrden als oblong, gelblich-hyahn und em-

zelhg beschrieben. Der Pilz hat kugelige, schwarze, mit papiUen-

formigcm Ostiolum versehene, in kleincn Rascn hervorbrechende

Pykniden. Ist also jedenfalls nicht hierher gehorig. Uber die GroBe

der Konidien wird nichts gesagt. Doch wird angegeben, daB die

Konidien zweifellos unreif sind. Die Form scheint nicht wieder-

gefunden worden zu sein. Ist vielleicht eine Nebenfruchtform von

Cucurbitaria Hederae Winter, und bis auf weiteres in Schwebe zu
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halten. Der als Haplosporella caespitosa (B. et Br.) Sacc. in Rou-
m e g., F. gall. exs. Nr. 5778 ausgegebene Pilz ist die obcrflachliche

Holzfornf^ von ConiotJiyrium Hederae (Desm.) Sacc, also falsch

bestimmt.

4, Haplosporella dothideoides Sacc. (Syll. F. 1884, III. Bd.,

p. 324) = Sphaeropsis dothideoides Sacc. et R. (Michelia 1881, II. Bd.,

p. 348) ist nach drei sicheren Exemplaren eine iiberreife Phylla-

choraceae: Phaeochora Chamaeropsis (Cooke) v. H. (Fragm. 444,

1909, IX- Mitt.).

5. Haplosporella minor Ell. et Bartholomew (Syll. Fung. XVI.,

p. 914) zeigt nach dcm Originalexemplare in Ellis und E v e r h.,

F. Columb. contin. (C. L. S h e a r) Nr. 1443 herdenweise auftretende,

schwarze, matte, etwa 0.3—1 mm breite, unregelmaBig gestaltete,

flache, etwa 200 fi dicke Stromata, die sich dirckt unter dem Peri-

derm entwickeln und hervorbrechen. Die Lokuli stehen in einer

Lage, sind bald klein, bald bis 170 /i breit, rundlich, langlich oder

unregelmaBig geformt, zum Tcile auch zu 2—3 verschmelzend.

Ein vorgcbildetes Ostiolum ist nicht vorhanden, sie reiBen schlieB-

lich oben weit auf. Das Stromagewebe ist weich, teils blaB, teils

violettbraunlich, auBen dunkler, parenchymatisch, aus 4—10 fi

groBen Zellen bestehend. Die Decke der Lokuli ist oben schwarz,

unten blaB und etwa 30—50 /x dick. Die Konidien sind subhyalin

bis schmutzigviolett, meist langlich und 4—6 > 3—4 ^i groB. Das

Plasma derselben ist homogen und liegt der Wandung an, in der

Mitte einen langlichen Raum freilassend. Konidientrager sind nicht

zu sehen und entstehen die Konidien durch Histolyse des hyalinen

Binnengewebes der Lokuh, die manchmal fast pyknidenartig ge-

trennt sind. Der Vergleich zeigte mir, daB der Pilz ganz so gebaut

ist, wie Sclerothyrium Tamarisci (Mont.) v. H., das eine reiche Syno-

nymic hat und als Phoma, Coniothyriiirn, Dothiorella und Haplo-

sporella beschricben wurde. (Siehe das Fragment iiber Dothiorella.)

Der in Rede stehende Pilz ist vermutlich die Nebenfrucht einer

noch unbekannten Cucurbitula-Art und muB Sclerothyrium rtmwr

(Ell. et B.) V. H. genannt werden.

6. Haplosporella Missouriensis Bubak (Journ. of ^Mycol. 1906,

XII. Bd., p. 54) hat nach dem Originalexemplare in K a b. et B u b.,

F- imp. exs. Nr. 508 hervorbrechende polsterformige, echt dothi-

deoide Stromata mit eingesenkten Lokuli. Ist daher eine Dothiorella

niit gefarbtcn Konidien und jedenfalls die Nebenfrucht einer noch

unbekannten Dothideacee. In der Tat finden sich auf denselben

2weigen noch ganz unreife Do^Ait^ea-artige Stromata mit vielen

Hedwigia Band LX. ^^
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Lokuli, zu denen der Pilz gchoren wird, Nach dem eingangs Ge-

sagten kann ich den Pilz nicht als Haplosporella auffassen. Er
scheint ganz gut in die Gattung Cytopha Bizz. et Sacc. (Syll. F.

III., p. 325) zu passen, doch habe ich das Originalexemplar der

Cytopha arundinicola B. et S., des Typus der Gattung, nicht ge-

sehen. Ahnlich scheinen, nach den Beschreibungen beurteilt, viele

Haplosporella-Arten gebaut zu sein.

7. Haplosporella rhamni Diedicke (Krypt. Fl. Brand. IX.,

Pilze VII., p. 588) zeigt nach eincm Originalexemplar keine Spur

von Konidientragem, ist ganz so wie Sderothyrium Tamarisci

(Mont.) V. H. und Scl. minor (Ell. et Barth.) v. H. gebaut und be-

schaffen und damit nahe verwandt; muB Sderothyrium rhamni (D.)

V. H. genannt werden.

Die Coniothyrium insitivum Sacc. (Michelia 1878, L Bd., p. 206)

genannte Mischart diirfte zum Teile aus Sderothyrium-Kri^n be-

stehen.

Schon diese wenigen untersuchten Haplosporella-Arten zeigen,

daB auch diese Gattung ein Gemenge sehr verschiedener Formen

ist, die ^miteinander nichts zu tun haben.

Haplosporella dendritica Raciborski (Paras. Algen und Pilze

Javas, Batavia, II. T. 1900, p. 38) hat nach der Beschreibung ein

phyllachoroides Stroma und ist vielleicht eine Lasmenia mit gut

entwickeltem Stromagewebe.

Einige Haplosporella-Arttirha.hen nach der Beschreibung ein

schwarzes Basalstroma mit traubig gehauften aufgesetzten Pykniden

mit sehr kleinen Konidien. Diese verhalten sich offenbar ahnlich

wie H. minor E. et B. und H, rhamni Died. Es werden entweder

Sderothyrium-ATten sein oder Formen mit nachweisbaren Konidien-

tragem. Fiir letztere Formen stelle ich die Gattung Microsporella

auf. Hierher konnte gehoren Haplosporella ruhicola Maire (SyU.

F. XXIL, p. 987). Der Typus der Gattung Microsporella ist eine

eigentiimliche Form, die P. P. S t r a s s e r im Juni 1916 auf junger,

schuppiger Fohrenrinde am Sonntagsberge in Niederosterreich fand.

Diese Microsporella pityophila v. H. hat ein allmahlich ver-

laufendes, ausgebreitetes, etwa 3 cm breites und langes, unter den

Hautschuppen der diinnen Borke entwickeltes Basalstroma, das

stellenweise hervorbricht, die Borkcschuppen abhebend. Das Stroma

ist schwarz, kohhg und 150—300 jx dick. Stellenweise ist es oben

mit einer diinnen Filzlage aus violettbraunen 3—4 ji breiten Hyphen
bedeckt, die hier und da auch unterseits auftritt, hier locker und
bis 1 mm dick wird. Das Stromagewebe ist an den diinneren Stellen
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ganz parenchymatisch, auBen kohlig und opak, nach innen heller

werdend und 8—12 ii groBe Zellen zeigend. Die dicken Stellen der

Stromata zeigen auf der Innenseite eine bis 200 /z dicke fleischige,

blasse Schicht, die aus dichtliegenden, diinneny hyalinen, ziemlich

parallelen Hyphen besteht.

Die schwarzen, rundlichen, glatten bis 500 /i groBen Pykniden

sitzen dem Stroma mehr minder dicht auf. Sie haben ein untypisches,

eckiges, etwa 25 /i breites, flaches Ostiolum und eine nur wenig

verschmalerte Basis, deren Gewebe sehr dick ist und aus senkrecht

parallelen Reihen von Parenchymzellen besteht, die einen in das

Pyknidenlumen ragendcn flachen Kegel bilden. Die 20—30 jx dicke

Pyknidenmembran ist auBen (8—10 /i) opakkohlig; innen besteht

sie aus mehr minder schwarzen, offenen 5—8 fx groBen Parenchym-

zellen. Die innerste Schicht besteht aus sehr zarten hyahnen, etwas

radiar gestreckten Zellen, die zum Teil diinn, zum Teil dicker sind

und papillenartig vorragen. An ^iesen zarten, kurzen Tragern sitzen

auf sehr diinnen, kurzen Stielen die Konidien. Diese fiillen die

Pykniden ganz aus, sind meist eiformig, violettgrau, 4—5 > 3 /« groB

und zeigen in der Mitte einen kleinen, langhchen Hohlraum.

Es ist schwer, sich von der Art der Konidienbildung bei dieser

Form zu iiberzeugen und moglich, daB sich bei Sderothyrium-Arten

noch Konidientrager warden nachweisen lassen.

Coniothyrium conicolum Vestergren hat nach dem Original-

exemplare in Vestergren, Micomyc. rarior. sel. Nr. 290 keine

Spur eines Basalstromas, kleinere Pykniden mit etwas verschiedenem

Wandbau, mikroskopisch ganz ahnliche, aber mehr braunliche

Konidien, deren Entstehung mir ebenso wie Vestergren un-

klargeblieben ist. Was die Zugehorigkeit von Microsporella pityo-

phila V. H. anlangt, so hat sich meine gleich gefaBte Vermutung,

daB cs eine Nebenfrucht von Cucurhitaria pityophila (K. et S.) de

Not. ist, volhg richtig erwiescn. Das Basalstroma der Cucurhitaria

ist makro- und mikroskopisch von dem der Microsporella nicht zu

unterscheiden. Ebenso- ist der Bau der Perithecien- respektive

Pyknidenwande beider Pilze voliig derselbe. Endlich kommen beide

auf demselben Stroma miteinandcr gemischt in dem Exemplare in

Jaap, F. sel. exsicc. Nr. 133 vor, wodurch der sichere Beweis

hergestellt ist.

55. liber Stenocarpella Zeae Sydow.

Der in Annal. mycol. 1917, XV. Bd., p. 258 beschriebene Pilz

ist nach dem Originalexemplare eine schmalsporigc Macrodiplodia

10*
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Sacc. 1884. Offenbar dieselbe Form mit wenig schmaleren Konidien

ist Diplodia macrospora Earle 1897 (Syll. Fung. XIV., p. 939) mit

70—80 > 6—8 /i groBcn Konidien.

Vergleicht man den Pilz mit Diplodia Zeae (Schw.) Lev. mit

fast keuligen 25—34 > 6—7 p. groBen Konidien, der demselben

auBerlich ganz gleich sieht, so gewinnt man die Ubcrzeugung, daB

es vielleicht nur eine sehr langsporige Form dieser Art ist. Mit

Diplodia Zeae (Schw.) Lev. ist offenbar identisch Diplodia maydicola

Speg. 1910 (Syll. Fung. XXII. Bd., p. 1001) mit 24—26 > 5—7 fi

groBen Konidien.

Bei der Stenocarpella Zeae fand ich die normal entwickelten

Konidien 70—93 > 10—12 p groB; die einzelligen, blasseren nicht

normal gebildeten Konidien fand ich bis 14 /« brcit und 60 p lang.

Ich zweifele nicht daran, daB sich auch Formen finden werden mit

35—70 /J. langen Konidien und daB alia diese Formen nur Abarten

der Diplodia Zeae (Schw.) Lev. siftd.

Jedenfalls ist Stenocarpella Sydow 1917 = Macrodiplodia Sacc.

1884, fiir welche Gattung die Schleimhiille der Konidien charakte-

ristisch ist, die bei Sydows Pilz gut entwickelt ist.

Nach allem ware dieser Macrodiplodia macrospora (Earle) v. H.

zu nennen, wenn man ihn als eigene von Diplodia Zeae ganz ver-

schiedene Art betrachtet; richtiger wird es sein, ihn Diplodia Zeae

(Schw.) Lev. v. macrospora (Earle) v. H. zu nenncn. Es wiirde sich

hier zeigen, daB der Gattung Macrodiplodia Sacc. keinerlei Wert

beizulegen ist.

56. Ubcr die Septoria-Artcn auf Convolvulus.

Auf den Blattcrn von Convolvulus-Axiidn sind 10 verschiedene

^e/>^ona-Formen beschrieben worden, die aber gewiB nur zwei ver-

schiedene Arten darstellen.

1. Septoria Convolvuli Desmazieres 1842 (Ann. scienc. nat.

XVII. Bd., p. 108), ausgegeben in PL crypt. France 1842 Nr. 1172.

Dieser Pilz ist eine echte Septoria und entspricht dem Pilze, der

heute darunter verstanden wird. Die Pykniden sind zarthautig

und offnen sich schlieBlich weit, die Konidien blciben unter 2 p. dick

und sind nicht septiert.

Die Varietat Soldanellae Brunaud 1886 (Syll. F. X. Bd., p. 377)

hat schmaiere und langere Konidien (40—60 > 0.5—1 p), und ist

wahrscheinlich eine eigene Art, die Septoria Soldanellae (B.) v. H.

zu nennen ware.
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Septoria flagellaris Ellis et Everh. 1883 (Syll. F. 1. c.) ist nach

der Beschreibung von S. Convolvuli in nichts verschicdcn.

Septoria Fabletiana Spcgazzini (An. Mus. nac. Buenos Aires,

1910, XX. Bd., p. 382) soil nur 50—75 fi groBe Pykniden haben,

ohne Miindung, und 25—35 > 1 /x groBe Konidien. Ist wahrschein-

lich nur schlecht entwickelte S. Convolvuli.
.*

r

2. Septoria Calystegiae Westendorp 1851. Diese Art wird von

K i c k X (Fl. crypt- Flandre I. Bd., 1867 p. 300) Polystignia Calyste-

giae genannt und mit Polystigma pertusarioides Desmazieres 1852

(Ann. scienc. nat. Bot. XVIII. Bd., p. 367) identisch erklart.^Die

Untersuchung des Exemplares in D e s m a z., PI. crypt. France

1853 Nr. 72, das mit dem Exemplar von Septoria sepium Desm.

in PL crypt. 1851 Nr. 2176, von der Nahrpflanze abgesehen, identisch

ist, zeigte mir, daB diese Pilze dem entsprechen, was man heute

unter dem Namen Septoria Calystegiae West, versteht. Da die Py-

kniden des Pilzes meist auf verdickten Blattstellen auftreten, nahmen

Desmazieres und K i c k x an, daB so wie bei Polystigma ein

Stroma vorhanden ist und stellten ihn daher in diese Gattung. Die

Untersuchung zeigte mir aber, daB von einem Stroma keine Spur

vorhanden ist. Die Art hat gut entwickelte Pykniden, die ein scharf

begrenztes 20—25 p. weites Ostiolum haben, um das herum die

schwarze Membran bis 30 /t stark verdickt ist. Dazu kommt noch,

daB die Konidien stets 3—5 deutliche Quenvande aufweisen und

3—5 PL dick sind. Auch bleibt das Ostiolum klein und erweitert

sich nicht nachtraglich. Daher stelle ich den Pilz in die Gattung

Hendersonia Berk, non Saccardo = Stagonospora Sacc.

Septoria convolvulina Spegazzini 1899 (Anal. Mus. Nac. Buenos

Aires VI. Bd., 1899 p. 323) ist von S. Calystegiae gewIB nicht ver-

schieden. Die Pykniden sollen nur 80—90 ,« breit und die Konidien

bis 3 /i dick sein,

Septoria oUusispora Oudemans (Ned. Kruidk. Arch., 3. S., II. 1.

Stuk 1901, p. 275) ist nach der Beschreibung nur eine etwas kiirzer-

sporige Form von S. Calystegiae, Konidien 23—28 > 4--5 jx, septicrt.

Septoria longispora Bondarzew 1906 (Syll. F- XXII. Bd., p. 1102)

ist kaum mehr als eine Form mit groBeren (200—300 ju) Pykniden

und daher auch langeren Konidien (70—130 > 2.5—3 /^).

Es ergibt sich folgende Synonymic:

1. Septoria Convolvuli Desmazieres 1842.

Syn.: ? Sept. Conv. Desm. var. Soldanellae Brunaud. 1886.

Septoria flagellaris Ellis et Everhart 1883.

Septoria Fabletiana Spcgazzini 1910.
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2. Hendersonia Calystegiae (Westendorp) v. H.

Syn.: Septoria Calystegiae Westendorp 1851.

Polystigma pertusarioides Desmazieres 1852.

Septoria sephim Desmazieres 1853.

Polystigma Calystegiae (West.) Kickx 1867.

Septoria convolvulina Spegazzini 1899.

Septoria obtusispora Oudemans 1901.

Septoria longispora Bondarzew 1906.

57. Uber Taeniophora acerina Karsten.

Der nur von Karsten und nur zweimal in Finnland ge-

fundene Pilz ist in Meddel. Fauna et Flora Fenn. 1886, XIII. Heft,

p. 163 beschrieben. Fine weitere Beschreibung nach dem Original-

exemplar gab Die di eke (Krypt. Fl. Brandenburg, IX. Bd.,

Pilze VII, p. 757) mit einer Abbildung der Sporen (1. c. p. 754 Fig. 7).

Fuckel (Symb. mycol. 1869, p. 172) hat als Nebenfrucht

von Cucurhitaria acerina Fuck, unter dem Namen Phragmotrichum

acerinum Fries in den F. rhenani Nr. 1514 einen Pilz ausgegeben,

der Sich von Taeniophora acerina K. nur dadurch unterscheidet,

da6 die (olme Verbindungsstiicke) in Ketten stehenden Sporen,

nicht nur mehrmals quergeteilt sind, sondern meist auch eine Langs-

^vand aufwciscn.

Da Fries (Summa Veget. scand. 1849, p. 475) ausdriicklich

betont, daB bei Phragmotrichum acerinum die Glieder der Sporen-

ketten durch i s t m i (Verbindungsstiicke) voneinander getrennt

sind, ist Fuckels Pilz davon verschieden.

In den Jahren 1904 und 1915 fand ich Fuckels Pilz im

Wiener^valde an diinnen Zweigen vom Feldahorn und konnte ihn

daher naher studieren. Bei rascher Untersuchung wird man den-

selben fiir eine Melanconiee {Phragmotrichum) oder Tuherculariee

halten. Die genauere Priifung zeigt jedoch, daB derselbe anfang-

lich ein geschlossenes iiberall parenchymatisches Gehause hat.

Unten zeigt sich eine manchmal bis 200 p. dicke parenchymatische

Basalschicht, auf der die Konidientrager dicht parallel sitzen. In

der obcren Halfte ist die Pyknidenmembran diinn und besteht aus

wenigen Lagen von kohligen Parenchymzellen. Oben reiBt der

Pilz, der kein Ostiolum zeigt, ganz unregelmaBig auf und fallt schlieB-

lich die obere Halfte der Pyknidenmembran ganz ab. Dann sieht

der Pilz, der sich un.ter dem Periderm entwickelt, je nachdem wie

stark er hervorbricht, bald wie eine Mdanconiee, bald wie eine Tuber-

cularlee aus.
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Otth (Mitt, naturf. Ges. Bern 1870, p. Ill) hat den Pilz in

der Schweiz gefunden, iibersehen, daB er cin gcschlossenes Gehause

besitzt und ihn als Phragmotrichum platanoides neu beschrieben.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daB Taeniophora acerina Karsten

derselbe Pilz ist, schlechter entwickelt, oder nicht gut ausgereift,

so daB die Langswand der Sporen, die auch an meinen Exemplaren

hier und da fehit, ausfiel.

Ebenso glaube ich, daB F u c k e 1 mit Rccht den Pilz als Neben-

frucht von Cucurbitaria acerina betrachtet. Meine Exemplare zeigen

ofter, daB sich unter dem Pilze ganz unreife Perithecien mit jungen

Schlauchen befinden, die wohl zu Cucurbitaria acerina gehoren

konnten. In direkter Verbindung mit dem Pilze steht haufig die

PJioma protracta Sacc. mit langlichen bis stabchenformigen 2—

3

> 1 - 5 /£ bis 4 > \ fx groBen Konidien, welche in bester Entwicklung

eine Pleurophoma ist. Derartige Pleurophoma-Avten sind als Neben-

friichte von Cucurbitaria-Alien bekannt.

Die Gattungscharakteristik von Taeniophora muB dahin ge-

andert werden, daB die Sporen zuletzt mauerformig geteilt sind.

Taeniophora muB zu den Sphaerioideae-astomae gestellt werden

und nicht zu den Excipuleen, da die Perithecienmembran iiberall

parenchymatisch ist.

Wenn der Pilz gut ausgereift ist, zerfallen die Konidienketten

und sieht derselbe Camarosporium-artig aus. Die einzelnen Koni-

dien sind manchmal nur 13 > 8 /z groB mit 3 Querwanden und einer

Langswand, meist sind sie aber langer, bis 25—30 pt lang und 7—8 ^i

breit, mit bis 7—8 Ouerwanden.

58. Uber die Gattung Sphaeronaemella Karsten.

Diese Gattung wurde 1884 in Hedwigia, 23. Bd., p. 17 auf

Grund der Art: Sph. Helvellae Karsten (F. Fenn. exs. Nr. 674) auf-

gestellt. In den Fragm. z. Mykol. 1906, II. Mitt., Nr. 91 habe ich

angegeben, daB dieser Pilz, dessen Originalexemplar ich nicht kenne,

mit der Spkaeria vitrea Corda (Icon. Fung., I. Bd. 1837, p. 25, Fig, 297)

identisch sein wird. Indessen fand ich seither, daB J a c z e; w s k i

(Nouv. Mem. soc. natural. Moscou, Tome XV (XX), 1898, p. 303),

der Karstens Original untersuchen konnte, die Angabe macht,

daB der Schnabel des Pilzes spiralig gedreht ist, was bei der Sphaeria

vitrea Cda, nach C o r d a s Bild nicht der Fall ist. Dazu kommt
noch, daB Diedicke (Krypt. Fl. Brand. IX, Pilze VII, p. 694),

der das Originalexemplar von Sphaeronaemella Helvellae untersucht

hat, angibt, daB das Gehause parenchymatisch ist, wahrend der

Schnabel aus langfaserigem Gcwebe besteht. Dazu macht Die-
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d i c k e noch die Bemerkung, daB Sporcntragcr fehlen. Da die

Sporen elliptisch und 7—13 > 4—6 [i groD sind und Sporentrager

fehlen, ist es mir nicht zweifelhaft, daB Sphaeronaemella Helvellae

ein Ceratostomella -ahnlicher aber zu den Hypocreaceen gehoriger

Askomyzet ist, dessen Schlauche bereits aufgelost waren. Daher
ist Sphaeria vitrea Corda davon vollig verschieden und stellt eine

neue Nectrioidee7i-GsLtinng dar, die ich Hyalopycnis nenne.

Z u k a 1 (Verb. zool. bot. Ges. Wien 1885, 35. Bd., p. 341, Taf. XV.,

Fig. 7) berichtet liber die Auffindung eines offenbar hierhergehorigen

Pilzes, den er fiir die echte Sphaeria vitrea erklart. Er macht zwar

keine naheren Angaben iiber seincn Pilz, ich konnte jedoch seine

1885 angefertigten mikroskopischen Praparate des Pilzes unter-

suchen, aus denen hervorgeht, daB sein Pilz von der Sphaeria vitrea

Corda verschieden ist. Abgesehen davon, daB Zukals Pilz auf

den faulenden Lamellen von Agaridneen wuchs, wahrend C o r d a s

Pilz auf faulenden Gcorginenknollen im Winter vorkam, zeigt

Zukals Pilz verhaltnismaBig langere'und schmalere Konidien.

Ferner betont Corda ausdriicklich, daB sein Pilz von der Seite

gesehen eiformige, aber im Querschnitte vierkantige Konidien hat.

Dies ist nun bei Zukals Pilz nicht defFall. Ich halte ihn daher
fiir eine andcre Art. Genau denselben Pilz, den Z u k a 1 gefunden
hatte, traf ich zweimal im Wiener Walde. Einmal zusammen mit

Mycogone rosea Link auf Limacium penarium und dann auf Lactariics

pargamenus, zusammen mit dicht herdenweise eingewachsenen
blassen bis braunen, kleinen rundlichen Sclerotien. Es ist nun
bemerkenswert, daB Zukal seinen Pilz mit genau den gleichen

Sclerotien zusammen fand. Ich glaube, es handelt sich um Sdero-

tium palliolatum (Ehrb.) Fries (System, mycol. 1823, II. Bd., p. 256).

Ahnliche Sclerotien sind nun durch T u 1 a s n e (Sel. Fung. Carpol-,

III. Bd. 1865, p. 43) bei Hypomyces ochraceus angegeben worden.
Daraus wiirde folgen, daB die Sphaeria vitrea und ihre Verwandten
Nebenfriichte von Hypomyces-Arten sind, was noch waiter durch
das Zusammenauftreten der von mir und Zukal gefundenen Form
mit Mycogone rosea erhartet wird. In der Tat fand T u 1 a s n e

(1. c. p. 56) auf Russula adusta eine Sphaeronaema, die nach ihni

vielleicht zu Hypomyces fusisporus Tul. gehort. Diese Sphaero-

naema soil allerdings schlieBlich braune Konidien haben, allein

auch die Zukal schen Praparate zeigen, daB die Konidien in

Haufen gesehen, blaB braunlich erscheinen.

Alle diese Tatsachen lassen vermuten, daB die Sphaeria vitrea

und ihre Verwandten, sowie die erwahnten Sclerotien zu Uypomyces-
Arten erehoren.



Fungi imperfecti. Beitrage zur Kenntnis derselben. 153

Ich nenne den von Z u k a 1 und mir gefundenen Pilz Hyalo-

'pycnis hyalina v. H. zum Unterschiede von Hyalopycnis vitrea

(Cda.) V. H. Noch sei bemerkt, daB Sphaeronaema hiepharistoma

Berk. 1837 (Magaz. Zool. and Bot., I. Bd., p. 512, wo aber nicht

zu findcn) auch ein hierhergehoriger Pilz ist. Berkeley fand

ihn auf Russula adusta und spater auch auf Brcnnesselwurzcln.

Er erklart ihn in Ann. Mag. nat. hist. 1841, VI. Bd., p. 363 fiir idcn-

tisch mit Sphaeria vitrea Cda. Nach dem untersuchten Original-

exemplar in Berkeley, Brit. Fung. Nr. 189 halte ich ihn aber

davon fiir verschieden. Ich fand nur wenige, wie es scheint iiber-

reife Pykniden. Dieselben sind aufrecht eiformig, 70—140 fi breit

und mit dem zylindrischen Schnabel 250—500 fi hoch. Der Schnabel

ist unten 35—70 /i, oben 25—40 /j. breit. Der Bau ist ganz ahnlich

wie bei Hyalopycnis hyalina v. H., doch waren keine Sporen zu

finden. In einer Pyknide schienen 7 > 3.5 /t groBe Chlamydosporcn

enthalten zu sein. Der Nukleus war an den zirka 80 Jahre altcn

Pykniden etwas braunlich. Der Pilz muB vorlaufig als eigene Art

betrachtet werden. Er ist zweifellos kleiner als Hyalopycnis vitrea

und hyalina und anders geformt.

Aus dem Gesagten geht hervor, daB cs einige einander nahe-

stehende Hyalopycnis-Alien gibt, die vielleicht Nebenfriichte von

Hypomyces-Arten sind und bisher nicht geniigend auseinander-

gehalten wurden. Es ist anzunehmen, daB alle diese Formen den-

selben Bau der Pykniden haben werden. Dieser ist nun nach der

von mir gefundenen Form folgender.

Die oberflachlich stehenden Pykniden sind ganz hyalin, glas-

artig durchsichtig, meist mehr minder kugelig, 150—260 fi breit

und oben mit einem 300—600 /z langen und 35—100 /z dicken

Schnabel versehen. Abgcsehen von der Mitte der Basis, die un-

deutlich plektenchymatisch-zellig gebaut ist, besteht die Pyknide

aus streng parallelen, hyalinen, sehr zartwandigen, nicht oder nur

sparlich und undcutlich septierten 3—4 p. breiten Hyphen. Die

Pykniden-Wandung i^t etwa 10 p. dick. Der Schnabel zeigt einen

12—30 /i breiten Kanal, durch den die Konidien austreten. Die

Wandung dieses Kanales besteht nur aus wenigen (2—4) Lagen

von Hyphen, die oben bogig auseinander treten und ihn so offnen.

Die freien Hyphenenden an der Schnabelspitze sind bis etwa 100 j^

lang, 3—5.5 /i dick, meist spitz. An kleineren Pykniden sind etwa

25—40 solcher freier Enden zu zahlen. Innen sind die Pykniden

bis gegen den Schnabel hin mit langen, wie es scheint, an der Basis

biischelig verzweigten Tragcrn ausgeklcidet, die an der Spitze die

einzeln stehenden meist langlich zylindrischen, sehr zartwandigen.
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mit reichem, fcinkornigem Plasmainhalt versehenen, einzelligen,

hyalinen meist 6—14 > 2.6—3.5 p. groGen Konidien in groBer

Menge bilden. AuBen sind die Pykniden manchmal mit einer weichen

hyalinen, an der Schnabelbasis 15—20 p. dicken Schleimschicht

versehen.

Merkwiirdigerweise kommen neben diesen normalen Stylo-

sporen bildenden Pykniden manchmal (ich sah sie nur bei einem

von drei untersuchten Exemplaren) noch andere, voUkommen
gleichgebaute vor, die keine Stylosporen, sondern Chlamydosporen

bilden. Bei diesen Chlamydosporen-Pykniden besteht der ganze

Nukleus aus senkrecht parallelen, hyalinen etwa 4—4.5 p breiten

Hyphenfaden, die ganz in Chlamydosporenketten zerfallen. Die

hyahnen Chlamydosporen sind spindelig, etwa 10—12 > 4: pt gro6

und dreizellig. Die mittlere etwa 6 > 4: /j. groBe Zelle ist mehr minder

vierseitig prismatisch und ganz mit kornigem Plasma ausgefiillt,

wahrend die kegeligen Endzellen leer und sehr zartwandig sind.

Sie zerreiBen Icicht und fehlen dann oft.

Es ist wohl moglich, daB schon C o r d a bei seiner Sphaeria

vitrea solche Chlamydosporen sah, da er von vierkantigen Sporen

spricht; dem widersprechen aber seine Bilder und laBt sich dies

nicht mehr feststeUen.

Wie man sieht, ist die Hyalopycnis hyalina v. H. ganz eigen-

artig gebaut und von der Masse der heutigen Sphaeronaemdla-

Arten vollig verschiedcn. Sie besteht ebenso wie die Pseudographien

(siehe Frag. z. Myk. 1915, XVII. Mitt. Nr. 921—923) aus streng

parallelen Hyphen. Indessen kann sie nicht als Pseudographiee

betrachtet werden, sondern stellt eine eigene Abteilung unter den

Nectrioideen dar.

Nur Pilze, die so wie Hyalopycnis hyalina gebaut sind, diirfen

kiinftighin in diese Gattung gestellt werden.

Die Untersuchungsresultate einiger ,,SphaeronaemeUa''-Alien

der Sylloge Fungorum sind in den folgenden Fragmenten nieder-

gelegt: Sphaeronaemella diaphana (Fuck.) Sacc. ist nach Fragm-

Nr. 937 (1916, XVIII. Mitt.) eine Form von Discella strohilina

(Desm.) Died. Sphaeronaemella flavoviridis (Fuck.) Sacc. ist nach

Fragm. Nr. 180 (1908, V. Mitt.) eine Stilhella.

Von Sphaeronaemella fimicola Marchai (Syll. Fung. X, p. 407)

sah ich nur ein im Wienerwalde auf Tierkot gesammeltes Exemplar,

das vielleicht richtig bestimmt ist, aus dem Wiener Hofmuseum.
Die Gehause sind blaB-braunlich und durchscheinend, kugelig und

eingesenkt, 200—250 p breit, mit diinner, aus sehr dtinnwandigen.
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polygonalen 10—20 p. groBen Parenchymzellen bestehender Mem-

bran. Der bis fast 1 mm lange steife Schnabel ist aus streng parallelen

3 li breiten, gelblichen, maBig diinnwandigen Hyphen zusammen-

gesetzt, die an der 12 /^ breiten Spitze 40 ^ lang, scharf spitzig pinsel-

formig auseinandertreten. Der Kanal ist nur 4—6 p. und die Schnabel-

basis 70 p breit. Die hyalinen Sporen sind langlich, etwa 6 > 2 /«

groB. Ich sah weder Konidientrager noch Schlauche. Doch halte

ich den Pilz eher fur einen Askomyzeten, der mit Sphaeronaemella

Helvellae K. verwandt ist.

59- Mycorhynchella n. G. (Neetrioideae),

Pykniden oberflachlich, fleischig, hyalin oder blaB, eiformig,

geschnabelt, unten mikroplektenchymatisch, oben nebst dem Schnabel

parallel faserig. Konidientrager einfach. Konidien klein, hyalin,

einzellig, stabchen-spindelformig, beidendig spitz oder langer und

dann septiert.

Mycorhynchella v. H. unterscheidet sich von Mycorhynchus

Sacc. [= Ehynchomyces Sacc. et March. 1885 non Willkomm
1866) durch den mikroplektenchymatischen Bau der Pykniden und

die Konidien. Bei Mycorhynchus ist das Gehause groBzcllig paren-

chymatisch („contextu laxe celluloso") und zeigen die Konidien

unten einen stielartigen, eineCilie tragenden Fortsatz. BeiMycorhyn-

chella sind Konidien, wenn klein, einzellig, wenn groBer, septiert

und beidendig mehr minder scharf spitz. Arten:

1. Mycorhynchella exilis v. H. = Ehynchomyces exilis v. H.

in Fragm. z. Mycol. 1902, I. Mitt. Nr. 31 = Mycorhynchus

exUis (v. H.) Sacc. et D. Sacc. (Syll. Fung. 1906, XVIII. Bd.,

p. 418).

2. Mycorhynchella Betae (Hollrung) v. H. = ^phaeromtema

Betas Hollrung in Ber. d. deutsch. bot. Ges. XXII. Bd.

1904, p. 199 mit Bild = Mycorhynchus Betae (Hollr.) Sacc.

et D. Sacc. (Syll. F. 1. c.) Der Autor gibt zwar nicht an,

wie die Pykniden gebaut sind und ist dies auch aus seiner

Abbildung nicht zu ersehen, indessen gehort derselbe jeden-

falls nicht zu Mycorhynchus und wird den Bau vcn Myco-

rhynchella haben. Der Pilz weicht durch die groBeren (36—42

> 2.5—3.5 fi)
Konidien von der Typusart ab; indessen

hielt ich es fiir zweckmaBiger mit Riicksicht auf diese Form

die Gattungsbeschreibung zu erweitern, als eine neue Gattung

aufzustellen. Dieses konnte vielleicht notig werden, wenn

mehrere ahnliche Formen bekannt sein werden. Da der
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Pilz in kiinstlichen Kulturen, wie es scheint, bei groBer

Feuchtigkeit und im Dunkeln erzogen wurde, ist es viel-

leicht eine abnorme Form. Hollrungs systematische

Bemerkungen, die auf das Verhalten der Pykniden unter

kiinstlichen, abnormalen Verhaltnissen gegrlindet sind, halte

ich fiir ganz falsch.

3. Mycorhynchella incqnspicua v. H. n. sp. Pykniden hyalin,

oberflachlich, fleischig, zerstreut, eiformig, samt dem zylin-

drischen 60—80 /i langen und 22—28 /< dicken Schnabel

100—140 /I hoch, 40—56 ii breit, unten undeutlich mikro-

plektenchymatisch, oben und Schnabel parallelfaserig ge-

baut. Konidientrager einfach, etwa 8—12 // lang, die Py-

knide innen weit hinauf auskleidend. Konidien hyalin, meist

gerade, stabchen-spindelformig, einzelhg, beidendig spitz,

4—6 > 1—1.5 p. groB. Pyknidenwandung 7 /z dick.

Auf noch hartem Tannenholze am Sonntagsberge in Nieder-

osterreich, Oktober, 1913 leg. P. Pius Strasser.
Ist der Rhynchomycella exilis v. H. auf Fohrenholz verwandt,

indessen, wie aus dor Beschreibung herv^orgeht und mir der direkte

Vergleich zeigte, davon vollig verschieden.

60. tJber Phoma acervalis Saccardo.

Fuckel hat in Symbol, myc. 1869, p. 166 den Spermogonien-

pilz von Gibherella acervalis (Fuck.) beschrieben und in den Fg.

rhenani Nr. 2043 ausgegeben. Saccardo (Syll. Fung. 1884,

III. Bd., p. 97) hat diese Nebenfrucht als Phoma acervalis Sacc.

eingereiht.

Es ist aber klar, daB diese Form keine Phoma sein kann, denn

es ist eine oberflachlich auf einem mehr minder entwickelten, hervor-

gebrochenen Stroma wachsende Nectrioidee mit dunkelblauer, weicher

Wandung.
So wie Stylonectria v. H., Stylonectriella v. H., Stagonostroma

Diedickc und Cyanochyta v. H. als Nebenfriichte von Nectria, Nec-

triella und Gibherella eigene Nectrioideen- G3.ttungen sind, gilt dies

auch von der Phoma acervalis Sacc.

Ich stelle fiir diese und gleichbeschaffene Formen die Gattung

Cyanofhomella auf.

Cyancphomella v, H.

Nectrioideae-ostiolatae. Pykniden nindlich mit flacher Miindimg,

oberflachlich, einem hervorgebrochenen mehr minder deuthchen

Stroma, einzeln oder rasig aufsitzend; Membran fleischig-hautig,
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groBzellig parcnchymatisch, mehr minder blau oder violett; Konidien-

trager einfach ; Konidien klein, hyalin, stabchenformig. Neben-

friichte von Gibberella-Arten.

Typus-Art: Cyanophomella acervalis (Sacc.) v. H.

Syn.: Phoma acervalis Saccardo 1884.

61. Uber Botryogene Vise! Sydow.

Dcr in Ann. myc. 1917, XV. Bd., p. 259 beschriebene Pilz ist

nach dem Originalexemplare eine unentwickelte Gibherella, was vom

Autor nicht erkannt wurde. Die Gibberella-Arten haben drei Pyknidcn-

pilze als Nebenfriichte. Cyanophomella v. H. mit kleinen, hyalinen,

einzelligen Konidien, Cyanochyta v. H. (Fragm. Nr. 907, XVII. Mitt.

1915) mit zweizelligen, hyalinen Konidien und Stagonostroma Die-

dicke (Krypt. PL Brandenbg., IX., Pilze VII., p. 561) mit langlichen

oder spindelformigcn, mchrzelligen hyalinen Konidien. Letztere ist

jene Konidienformgattung, die hier als neue Gattung beschrieben ist.

Botryogene Sydow 1917 ist daher gleich Stagonostroma Die-

dicke 1914.

Stagonostronm Visci (Syd.)

V. H. zu heiBen.

Zu Stagonostroma gehoren auch Stagonospora Evonymi Sacc.

(Syll. Fung. III., p. 447) zu Gibberella Evonymi Fuckel (Symb. myc.

1869, p. 167) und Hendersonia Arcus Berk, at Br. (Ann. Mag. nat.

Hist. 1850, 11. Ser., V. Bd., p. 373) zu Gibberella ^licaris (?) auf

Buxus (vielleicht Lisea Buxi [Fuck.] Sacc).
V

r

62. tjbcr die Gattung Chaetostroma.

Wurde aufgcstellt von Corda in Sturm, Deutschlands

Flora, III. Pilze, II. Bd. 1829, p. 123, Taf. 58, auf Grund von Chaeto-

stroma Carmicheli Cda., die von G r e v i 1 1 e in Scott. Crypt. Flora,

V. Bd. 1827, Taf. 268 als Aegerita setosa beschrieben ist. Nach

Corda soil die Gattung besonders durch das Vorhandensein von

zweierlei Konidien gekennzeichnet sein. Neben kugeHgen sollen

noch spindelformige Konidien vorhanden sein. Auch Greviile
zeichnet zweierlei Konidien, die runden nennt er Sporidien, die

anderen spindelformige Korper.

Fuckel (Symbol, mycol. II. Nachtr. 1873, p. 79) nennt den

Pilz Volutella setosa (Grev.) Berk. (Outlines Brit. Fung. 1860, p. 340)

und schreibt ihm kaum 1 ft groBe kugelige Konidien zu, wahrend

Patouillard (Tab. analyt. Fung. 1883 Nr. 397) dem Pilze

eiformige, in kurzen Ketten stehende Konidien zuschrcibt.
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Darnach werden offenbar drei verschiedene Pilze mit demselben

Namen belegt.

Es ist anzunehmen, daB die echte Aegerita setosa Grev. spindel-

formige Konidien hat und die kugeligen Konidien nicht dazu gehoren.

Dcr Pilz ist offenbar eine mit Psilonia Arundinis Fries (Syst. mycol.,

III. Bd. 1832, p. 451) verw-andte Form. Die Gattung Psilonia

Fries 1819 (emend. 1832) ist eine Mischgattung, was von Ckaeto-

stroma Corda 1829 weniger gilt.

Saccardo hat nun 1880 (Michelia II., p. 36) die Gattung Chae-

tostroma wieder aufgenommen und versteht darunter schwarze Tuber-

kularicen mit schwarzen Borsten und langlichen gefarbten Konidien.

Als Typus-Art fiihrt er Ch. atrum an, mit der sich nach der

Beschreibung die zweite Art: Ch. Jiysterioides Sacc. gleich verhalt.

Diese beiden Pilze gehoren zu jenen, welche nur Saccardo in

Handen hatte und die nicht wieder gefunden wurden, was darauf

hinweist, daB sie falsch beschrieben \md aufgefaBt wurden. Ich

fand nun auf am Sonntagsberge in Niederosterreich gesammelten

Halmen von Juncus compressns ein Amerosporium, das mit keiner

beschriebenen Art dieser Gattung iibereinstimmte und das ich daher

fiir eine neue Art halteh muBte, bis ich die Ubereinstimmung meh-

rerer Angaben in der Beschreibung von Chaetostroma atrum Sacc

(MicheUa, II., 1880, p. 174, Fung. ital. taf. 752) mit jneinem Pilze

bemerkte

.

Nun ist in R o u m e g., F. gall. exs. Nr. 3485 unter dem Namen
Chaetostroma atrum Sacc. F. Equiseti Sacc. (Revue mycol. 1885,

VII. Bd., p. 160) ein Pilz ausgegeben, den Saccardo selbst ge-

sehen und bestimmt hat und der, wie ich fand, ein Amerosporium
ist, das von dem Pilze vom Sonntagsberge nicht spezifisch ver-

schieden ist. Nach Saccardo soil sich die F. Equiseti nur durch

etwas kleinere Konidien (10 > 1—1.5// gcgen 11—13 > 2—2.7 ^)

von der Normalform unterscheiden. AUein das von ihm untersuchte

Exemplar in der Nr. 3485 hat 11—15 > 2 // groBe Konidien. Mein

Pilz vom Sonntagsberg ist daher das typische Chaetostroma atrum

Sacc. und Chaetostroma Sacc. 1880 (non Corda) ist gleich Amero-

sporium Spegazzini 1882.

Da nun aber der Name Chaetostroma schon von Corda ver-

braucht wurde und die Gattung Volutella Arten mit sehr verschieden

gestalteten Konidien enthalt und daher vielleicht geteilt werden
wird, wobei der Name Chaetostroma Corda wieder zur Geltung

kommen diirfte, auch heute nicht ganz sicher und klar ist, was

Chaetostroma Carmicheli Cda. ist, so bleibt der (jiingere) Gattungs-

name Amerosporium Speg. erhalten.
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Nun miiBte Saccardos Pilz Amerosporium atrum genannt

werden, allein, nachdem nach meinen Fragm. z. Myk. 1915, XVII.

Mitt. Nr. 919 Chaetomella atra Fuckel auch ein Amerosporium ist

(A. atnim [Fuck.] v. H.), so muB Saccardos Pilz einen neuen

Namen erhalten; ich nenne ihn Amerosporium vagans v. H. Der

Pilz vom Sonntagsberge zeigt folgendcn Bau:

Pykniden in den Furchen der Halme sitzend, wo sich unter

der Epidermis Parenchym befindet. Die Nahrhyphen durchsetzen

die AuBenwand der Epidermis, dieselbe siebartig durchbohrend

und bilden unter der Kutikula die Pykniden. Diese sind schiissel-

oder schalenformig geoffnet, rundlich oder langlich und haben eine

etwa 100 // hohe Membran, die aus etwa 2 ji dicken tintenblauen

parallelen Hyphen besteht und auBen mit etwa 30—40 schwarz-

blauen, ziemlich gleichen, 200—300 p. langen, steifen, durchscheinendcn,

unten 8—9, oben 4 /i dicken Borsten besetzt ist. An der Basis sind

diese hyalin und 12 ft dick. Die blasse. etwa 2—3 ^ dicke Spitze

ist stumpflich. Die Wandung der Borsten wird bis 3 /i dick und

sind 7—9 zarte Septen vorhanden. Das Basalgewebe des Pilzes

ist mikroplektenchymatisch und hyalin, wird ahex gegen den Rand

tintenblau. Es ist etwa 25 /i dick und ist mit den dicht parallel

stehcnden, etwa 20 > 1 pt groBen Konidientragern besetzt. Die

blaB-tintenblauen Konidien sind gerade, stabchenartig, einzellig,

an den Enden spitzlich und 8—14 > 1.5—2 /i groB. Die Pykniden

werden bis 600 > 360 /i groB.

Die an grasahnlichen Pflanzen wachsenden Amerosporium-Arten

sind einander sehr ahnlich und miissen daher genau beschrieben

werden. Der Pilz ist, wie der mikroskopische Vergleich zeigte, von

A. Caricum (Lib.) Sacc. und A. caricicolum v. H. (s. Fragm. z. Mycol.

1913, XV. Mitt. Nr. 810 und 1915, XVII. Mitt. Nr. 920) verschieden.

Auch A. Tmcrochaetum Eli. et Ev. ist nach der Beschreibung gewiB

verschieden.
r

63. Uber Chaetodiscula hysteriformis Bubak et Rabat.

Der in Hedwigia, 1911, 50. Bd., p. 44 beschriebene Pilz ist

nach dem Originalexemplare in Rabat et Bub^k, F. imperf

.

exsicc. Nr. 630 falsch beschrieben und mit Myroihecium Typhae

Fuckel (Symb. myc. 1869, p. 364) = Hym^nopsis Typhae (Fuck.)

Sacc. (Syll. Fung. 1886, IV., p. 745) = Mdanconium Typhae Peck.

(Bot. Gaz. 1881, VI. Bd., p. 275) = Fusella Typhae Lindau (Raben-

horst, Rrypt. Fl. Pilze, VIII. Abt. 1906, p. bQQ) identisch. Der

Pilz hat Myxormia Typhae (Fuckel) v. H. zu heiBen (Fragm. z.

Myk. 1915. XVII. Mitt. Nr. 917 und 918).
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Die Gattung Chaetodiscula Bub. et Kab. 1911 ist gleich Myxor-

mia Berk, et Br. 1850 = Godroniella Karsten 1885 = Hymenopsis

Saccardo 1886.

64. tjber die Gattungcn Dinemasporium, Pseudolachnea

nnd Dinemasporiopsis.

Die Gattung Dinemasporium wurde von L e v e i 1 1 e 1846

auf Grund der Typus-Art D. gramineum (Lib.) Lev. in Ann. scienc.

nat. Botan., III. Ser., V. Bd., p. 274 aufgestellt. Der Pilz hat, wie

die Untersuchung mir zeigte, einzellige Konidien.

Die Gattung Pseudolachnea wurde 1910 in Ann. myc. VIII. Bd.,

p. 393 (mit Abbildung) auf Grund von Ps. Buhakii von Rano-
jevic aufgestellt. Sie unterscheidet sich von Dinemasporium nur

durch die zweizelligen Konidien. Pseudolachnea Buhakii Ran.

wurde in Kabat et Bubak, F. imp. exs. Nr. 732 ausgegeben

erwies

(Schrad.) Sacc. Bubak und Kabat bemerkten, daB letzterer

Pilz manchmal zweizellige Konidien hat und sich dadurch von

Dine7nasporium unterscheidet. Sie stellten daher 1912 in Hedwigia,

52. Bd., p. 358 fiir diese Art die Gattung Dinemasporiella auf, die

daher mit Pseudolachnea Ran. vollig identisch ist. Spater (Krypt.

Fl. von Brand. IX., Pilze VII. 1914, p. 750) nannten sie die Gattung

Dinemasporiopis, da schon eine Gattung Dinemasporiella von

Spegazzini (Anal. Mus. nac. Buenos Aires, III. Ser., T- XIII-

1910, p. 366j aufge^llt wordcn war, fiir cinen ganz ahnlichen Pilz

aber mit kahlen PyKtiiden.

Die Untersuchung einer Anzahl von Exemplaren von Dinema-

sporium hispidulum zeigte mir nun, daB allerdings ein geringer Teil

der Konidien mehr minder deuthch zweizellig ist, daB aber bei der

geringen Breite der Konidien die sichere Wahrnehmung der Quer-

wand schwierig ist, und daB bei weitem der groBte Teil der Konidien

unzweifelhaft einzellig ist und bleibt. Auch sah ich zweizellige Koni-

dien nicht bei alien Exemplaren und nur bei solchen^ wo die Koni-

dien besonders groB und gut entwickelt waren. Bei so schmalen

Konidien und Sporen hat das Auftreten von meist sehr zarten und

unsicheren Querwanden nicht die systematische Bedeutung wie bei

breitcren. Die Aufstellung einer eigenen Gattung daraufhin fiir

eine Form mit sehr schmalen Konidien, die sonst in allem mit

einer anderen iibereinstimmt, hat weder einen theoretischen noch

einen praktischen Wert. Viel richtiger ist es in einem solcheft Falle

die Charakteristik der alteren Gattung zu andern.
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Bei Dinemasporium Lev. muB es einfach heiBen: Konidien

einzcllig oder undeutlich zweizellig.

Fiir mich sind daher die Gattungen Pseudolachnea Ranojevi^ 1910-

= Dinemasporiopsis Bub. et Kab. 1914 Synonyme.
r

65. Bactrexcipula n. G. (Patelloidaceae-Excipulatae).

Fruchtkorper oberflachlich, flach schusselformig, sitzend oder

kurz gestielt, in der Mitte und unten braunparenchymatisch, Exci-

pulum aus brauncn, parallelen Hyphen gebildet. Konidientrager

kurz, einfach, Konidien hyalin, phragmospor, langhch-zyhndrisch,
I

gerade

.

Bactrexcipula Strasseri v. H.

Fruchtkorper schwarz, oberflachHch, flach oder meist kurz und

breitgestielt aufsitzend, unregelmaBig rundlich, 100—170 /j. breit,

niedrig, unten in der Mitte aus 4—5 fi breiten, schwarzbraunen

Parenchymzellen bestehend. Excipulum oben aus einer, unten aus

2—3 Lagen von wenig septierten 4 fi breiten, schwarzbraunen,

ziemlich parallelen, verwachsenen Hyphen bestehend, die oben ab-

gerundet und wenig breiter sind und am Rande zum Teile als kurze

Wimpern vorstehen. Hymenialschichte hyalin, diinn, kleinzellig-

parenchymatisch (?). Konidientrager einfach, dicht parallel stehend,

9 > 1.7 /i groB. Konidien einzeln endstandig, gerade, hyalin, vier-

zellig, langlich-zylindrisch, manchmal fast keulig, mit wenig ver-

schmalerten abgerundeten Enden, 16—18 > 3—4 p. groB.

Auf der Unterseite von Tannennadeln am Sonntagsberge in

Niederosterreich, Mai 1913, leg. P. Pius Strasser.

Da ich den Pilz nur auf e i n e r Nadel sparlich fand, konnte

ich ihn auf Querschnitten nicht untersuchen und wird daher seine

Beschreibung verbesserungsfahig sein. In der Flachenansicht sielit

er eincr Pyknothyriee tauschend ahnlich und kann sehr leicht fiir

eine Septothyrella v. H. (Fragm. z. Slyk. 1911, XIII. Mitt. Nr. 663)

gehalten werden. Es ist eine auffallende, interessante Form.

Stagonospora Pini Grove (SyU. Fung. X., p. 332) ware zu ver-

gleichen.

Noch bemerke ich, daB der Pilz moglicherweise eine Actinotliyriee

ist, was sich nur an Medianschnitten sicher entscheiden lieBe, die

an dem sparlichen Materiale nicht auszufiihren waren.

66. Uber Psalidosperma mirabile Sydow.

Wird in Annales mycol. 1914, XII. Bd., p. 571 als neue ganz

merkwiirdige Gattung beschrieben.

Hed'^igia Band LX, ^^



162 Franz v. Hohnel.

Indessen habe ich in meinen drei Fragmenten: 1909, IX. Mitt.

Nr. 433; 1910, XI. Mitt. Nr. 567 und 1911, XIII. Mitt. Nr. 706

darauf hingewiesen, daB Acanihotliecium mirabile Spegazzini 1889,

Ypsilonia cuspidata Leveille 1846 und Ophiobolus bariatus Patouill.

mit seiner unbenannten Nebenfrucht offenbar gcnerisch zusammen-

gehoren und Pilze sind, die ganz so gebaut sind, wie der neu-

beschriebene.

Leveille und Spegazzini beschrieben nur die Neben-

fruchtform, Patouillard und ich beschrieben neben dieser

auch den Askuspilz. Diesen stehte ich in eine mit Acanihostigma

verwandte neue Gattung, die ich Acanthotheciella nannte. Offen-

bar ist: Ypsilonia Lev. 1846 = Acanthoihecium Speg. 1889 = Psalido-

sperma Sydow 1914. Meine auf sehr gut ausgereiften Exemplaren

aus dem Herbar P u i g g a r i beruhende Beschreibung des voll-

standigen Pilzes wird richtig sein. Es handelt sich um drei Arten

der Gattung Acanthotheciella. Die eine tritt auf der Insel Manila

auf Anonaceen-Blattern auf und wurde als Ypsilonia cuspidata

Lev. 1846 beschrieben, nun wieder als Psolidosperma mirabile Sydow.

(Auf Blattern der Anonacee Mitrephora,)

Die zweite wachst in Siidbrasilien auf Zanthoxyleen-Blattern

(Acantkothecium mirabile Speg. und Acanthotheciella mirabilis v. H.).

Die dritte Art wachst auf morscher Rinde am Orinoko {Ophio-

bolus barhatus Patouill.).

Die Synonymic dieser Pilze ist folgende:

I. Schlauchpilz : 1. Acanthotheciella cuspidata v. H.
2. Acanthotheciella mirabilis v. H.

Syn.: Acanihostigma mirabile v. H.

3. Acanthotheciella barbata (Pat.) v. H.

Syn.: Ophiobolus barbatus Pat.

Ophiochaeta barbata (Pat.) Berlese.

II. Pykniden-Pilz: 1. Ypsilonia cuspidata Leveille.

Syn.: Psalidosperma mirabile Sydow.

2. Ypsilonia mirabilis (Spegazz.) v. H.

Syn.: Acanthothecium mirabile Speg.

3. Ypsilonia barbata v. H.

Ypsilonia vagav^ Spegazzini 1908 (Syll. Fung.'XXIL, p. 927)

hat nach der Beschreibung halbiert schildformige Pykniden (?)

und stabchenformige hyahne Konidien mit drei sehr langen Cilien.

Ist keine Ypsilonia. Ich vermute, daB der Pilz mit Cryptosporium

Calami Niessl (Hedwigia, 1878, 17. Bd., p. 176), das nach dem
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Originalexemplare in R a b e n h., F. europ. Nr. 2452 genau die

glcichen Konidien besitzt und nach Fragm. z. Myk. 1916, XVIII.
Mitt. Nr. 988 eine neue Melanconieen-Gd-iiung (Eriosporella v. H.)

darstellt. verwandt ist.

4

67. Uber die Gattung Hainesia Ellis et Saccardo.

Wurde aufgestellt in Sylloge Fung. 1884, III. Bd., p. 698 auf

Grund der Typus-Art Hainesia rhoina Ell. et Sacc, die in Fungi

italici Taf. 1035 als Gloeosporium (?) rhoinum Sacc. abgebildet ist.

Der aus Nordamerika und Venetien auf Blattern von Rhus
glahrum bekannt gewesene Pilz wurde 1910 in Bohmen auf Ehus
Cotinus wiedergefunden, in Kabat et Bubak, F. imp. Nr. 749

ausgegeben. von B u b a k untersucht und in Hedwigia, 1912, 52. Bd.,

p. 363 in die Gattung Hymenula gestcllt. Es ist mir nicht

zweifelhaft, daB der Pilz auf Rhus Cotimis wirklich die Hainesia

rhoina ist.

Die Untersuchung desselben zeigte mir, daB derselbe ein wohl-

ausgebildetes schalenformiges, 160—200 /x breites und 80—100 /i

hohes, braunlich-gelbes Gehause besitzt und in meinem proviso-

rischen Systeme (Ann. myc. 1911, IX- Bd., p. 263) zu den Patelloi-

daceae-Patellatae gehort. Er ist offenbar mit Ollula Leveille form-

verwandt, doch wahrscheinlich generisch verschieden. Der Pilz

entwickelt sich auf beiden Blattseiten, doch haufiger unterseits,

unter der Epidermis und sitzt schlieBlich von den Epidermislappen

begrenzt scheinbar oberflachlich. Seine Basalschichte ist sehr klein-

zellrg parenchymatisch und etwa 20 ji dick. Das Excipulum ist

braunlich-gelb, unten etwa 12 /(, oben 7 p. dick und besteht aus

sehr diinnen parallelen Hyphen. Der freie Rand ist kurzfaserig

und die AuBenseite von sehr kurzen Hyphenenden wenig rauh.

Die dichtstehenden, kaum 1 p. dicken Konidientrager sind am langsten

an der Basis, treten aber allmahlich kiirzer werdend auch seitlich

auf, bis fast zum Rande des Excipulums. Sie sind normal etwa
40 fi lang, doch verlangem sie sich oft auf 50—70 p.] sie sind einfach

oder lang-biischelig verzweigt, die Konidien entstehen zerstreut,

seitlich an ganz kurzen Zweigen, zum Teile sind sie auch endstandig.

Die Trager gleichen fast ganz denen der Gattung Tvhercularia.

Die massenhaft gebildeten Konidien sind hyalin, einzellig, schwach

gekriimmt, spindelforxnig, beidendig spitz. Ich fand sie stets nur
7—9 > 1,6—1.8 IX groB, wahrend sie in der Syll. Fung, mit 10—12
> 3 /I und von B u b a k mit 6—16 > 2.5—4 // angegeben werden.

Nach dieser Typus-Art muB die Gattung charaktcrisicrt werden.

11*
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Hainesia Ellis et Sacc. Char, emend, v. Hohnel.

Gehause eingewachsen-hervorbrechend, schalenformig, oben wait

rundlich offen, an der Basis Ideinzellig parenchymatisch ; Excipulum

auBen fast kahl, parallelfaserig aufgebaut, hellfarbig, fleischig.

Konidien einzellig, spindelformig-gekriimmt, hyalin. Trager einfach

oder lang-biischelig (wie bei Tubercularia) verzweigt. Konidien end-

standig und an kurzen Zweigen seitenstandig.

Gehort jedenfalls als Nebenfrucht zu Discomyceten, wahrschein-

lich zu Pezizella- und Dasyscypha-Alien.

Hainesia Lythri (Dcsm.^ v. H. (Fragm. z. Myk. 1906, II. Mitt.

Nr. 90) . In diesem Fragmente erkannte ich ganz richtig, daB Dacryo-

myces Lythri Desmazieres eine Hainesia ist, iibersah damals aber

das zarte Excipulum des Pilzes und hielt ihn daher fiir eine Seleno-

spo7'a. Die wiederholte Untersuchung lehrte mich nun, daB der

Pilz ganz so beschaffen ist, wie Hainesia rhoina, so daB er ohne

Kenntnis der Nahrpflanze davon kaum zu unterscheiden ist. Er

stellt daher eine typische Art der Gattung dar.

Hainesia tremellina Saccardo (Michelia, 1880, II. Bd., p. 168,

Fungi italic], Taf. 1039, sub Gloeosporium) ist nach Beschreibung

und Abbildung gewiB eine typische Hainesia. Der erwahnte und

abgebildete radiare Aufbau des Pilzes riihrt offenbar vom ver-

kannten Excipulum her.

Hainesia Rnhi (Westendorp) Sacc. (Syll. F. III., p- 699) in

West., Exs. Nr. 980 und Fung. ital. Taf. 1024 sub Gloeosporium

ist nach dem jedenfalls richtigen Exsikkate inKabatetBubak,
F. imperf. exs. ISFr. 572 keine Hainesia, sondern eine Tuberculariee.

Unter der Epidermis und im Mesophyll der Blatter entwickelt

sich ein hyalines, mikroplektenchymatisches Hyphengewebe, das

zahlreiche Mesophyllzellen eingeschlosseii enthalt und oben den

rundlichen, 260 jj. breiten und 150 /i dicken Fruchtkorper bildet,

der die Epidermis durchbricht und polsterformig vorspringt. Der-

selbe ist oben mit den etwa 20 > 1 /i groBen, einfachen oder an der

Basis biischelig verzweigten Konidientragern bedeckt, die an der

Spitze die einzein stehenden, langlich-spindeligen, geraden, 6 9

> 1-5—2.5 pL groBen Konidien tragen.

Der Pilz ist weder eine Tubercularia, noch eine Hymenula oder

ein Dendrodochium, sondern scheint in jene Gruppe von Pilzen zu

gehoren, die in der Syll. Fung. IV., p. 721 in der Untergattung

Leptosporium Sacc. (non Bonorden) zusammengefaBt werden

und mag daher vorlaufig mit dem Namen Leptosporium Ruhi (West.)

V. H. bezeichnet werden.
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Hainesia Feurichii Bubak (Ann. myc. 1906, IV. Bd., p- 119)

ausgegeben in K r i e g e r , F, saxon. Nr. 1998. Auf der Blattunter-

seite findet man etwa 300 // breite, schwarze, matte Flecke in Gruppen.

Querschnitte zeigen, daB unter denselben im Mesophyll ein hyalines

Plektenchym sich vorfindet, jedenfalls irgendein Anfangszustand

eines Ascomyceten. Darunter sieht man manchmal unter der Epi-

dermis der Blattunterseite ein diinnes Gloeosporium-artig gcbautes

Lager, das stabchenartige oder langliche 3—4 > I ft groBe Konidien

entwickelt. Der Pilz hat mit Hainesia nichts zu tun und ist vielleicht

eine Sporonema-diXtige Form, die zu einer Pseudopeziza gehort.
r

Hainesia taphrinoides D. Sacc. et Cavara ist nach Fragm. zur

Mykologie 1906, II. Mitt. Nr. 90 wohl zu streichen.

68, Uber Phyllostieta destruetiva Desmaz.

Phyllosticta destruetiva Desmazi^res (Ann. scienc. nat. Bot.\

1847, 3. Ser., VIII. Bd., p. 29) soil auf verschiedenen Nahrpflanzen

auftreten und ist daher eine Mischart.
/

1- Als Typus-Art muB angesehen werden die Varietat a Mai-

varum Desm. auf Blattern von Malva sylvestris und M, rotundifolia.

Diese Form hat eingewachsene, blasse, mit scharf begrenzter, fast

hyaliner Membran j^ersehene, rundliche, 120—190 /i groBe Py-

kniden. Die diinne Membran besteht aus zarten eckigen, etwa 5—7 p.

groBen Parenchymzellen, die nur um das rundHche, 20—32 pt breite,

flache Ostiolum herum gebraunt sind. Die hyalinen, einzeUigen

Konidien sind langlich, 5—8 > 2—2.5 p groB. Desmazieres
sagt, daB sie 2—3-zellig sind. Diese Angabe wird richtig sein, der

Pilz also gut entwickelt eine Ascochyta sein. Ich halte Diplodina

Malvae Tognini 1895, Ascochyta malvicola Sacc. 1878, A. montene-

grina Bubak 1903, A. Malvae A. Zimm. 1909 und A. Malvae Die-

dicke trotz der zum Teile abweichenden Beschreibungen alle fiir

denselben, variablen Pilz und von Ascochyta destruetiva (Desm.)

V. H. auf Malva nicht verschieden, nach dem Exemplar in den PI.

crypt. France 1847 Nr. 1627.

2. Die Varietat b Lycii in demselben Exemplar zeigt in weiB-

hchen vertrockneten Blattflecken 90—180 fx groBe braunliche, ein-

gewachsene Pykniden, mit undeutlicher Membranstruktur und

einem rundlichen 20 p. \freiten Ostiolum, das dunkler beringt ist.

Die hyalinen Konidien sind meist langlich, cinzellig und 4—8
> 3 /« groB.
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Es kann nicht zweifelhaft sein, daB Ascochyta destructiva Kab.
et Bub. 1903 und Ascochyta Lycii Rostrup 1905 derselbe Pilz, besser

entwickelt und mit zweizelligen Konidien sind. Der Pilz hat Ascochyta
Lycii (Desm.) v. H. zu heiCen.

3. Phyllosticta destructiva Desm. Var. c, Evonymi D. in den
PL crypt. France 1859 Nr. 680 ist ein ganz anderer Pilz, ganz ver-

schieden von Phyllosticta destructiva in D i e d i c k e (Krypt. Fl.

Brand. IX. Bd., Pilze VII., 1915, p. 50) nach dem Exemplar in der

Mycoth. march. Nr. 2188, welches eine Phyllosticta ist.

Der Pilz gehort zu den Patelloideae-patellatae in meinem neuen
System der Fungi imperfecti. Er ist scheibenformig, blaB, 70—160 [i

breit und 60 /( hoch, entwickelt sich unter der Epidermis und bricht

mehr minder hervor. Er sitzt in kleinen Herden in vertrockneten
langlichen, 8—9 mm langen, 5 mm breiten Flecken, die breit dunkel-

braun wulstig berandet sind und schlieBlich herausbrechen. Die

flache Basalschichte des Pilzes ist undeutlich zellig. Die Pykniden-
membran ist sehr dunn, schwer zu sehen und besteht aus gestreckten,

5—8 p. breiten, sehr zarthautigen Zellen, mit welligen Langswanden.
Der hervorgebrochene Pilz ist ringsum mit der Epidermis ver-

wachsen und offnet sich sehr weit scheibenformig. Die Konidien-

trager sind einfach, bis 36 [i lang, stehen dicht parallel auf der Basal-

schichte und bilden in-*Menge endstandige langliche, einzellige,

hyaline, manchmal schwach gekriimmte, 4—5 > 2 // groBe Konidien.

Der Pilz ist mit Hainesia und Lihertiella verwandt, stellt jedoch'

eine eigene Gattung dar.

StictO'patella v. H. n. G.

Patelloideae-patellatae.- Pykniden scheibenformig, unter der

Epidermis entwickelt, mehr minder hervorbrechend. Basalschichte

diinn, undeutlich zellig. Gehause diinn, aus zarten, gestreckten

Zellen bestehend. Konidientrager basalstandig, einfach, dicht parallel

stehend. Konidien endstandig, in Menge gebildet, einzellig, hyahn,

rundlich oder langHch. Blattfleckenbewohner.

Typus-Art: Stictopatdla Evonymi (Desmaz.) v. H.
Syn.: Phyllosticta destructiva Desm. Var. Evonymi Desm.

Ein diesem Pilze ahnlicher ist das Myxosporium paradoxum
de Not. 1841 ^ Fusarium pezizoides Desmaz. 1852 = Gloeosporium

paradoxum (de Not.) Fuck. Auch dieser Pilz bricht manchmal
etwas hervor, er hat aber keine Spur eines Gehauses und entwickelt

sich ganz in der Epidermis, genau so wie die zu ihm gehorige Trochila

Craterium (DC.) Fr., die auch kein Excipulum besitzt, wie ich in

Fragm- z. Mykol. 1917, XIX. Mitt. Nr. 1011 festgestellt habe. Diese
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Nebenfmcht muB nach Fragm. Nr. 981 (XVIII. Mitt. 1916) Gloeo-

sporidium paradoxwm (de Not.) v. H. genannt werden. Es fragt sich,

ob es nicht zweckmaBig ware, die sich ganz in der Epidermis ent-

wickelnden Gloeospondium-hxten in eine eigene Gattung zu ver-

setzen, daB sie wahrscheinlich alle zu intraepidermalen Diskomyzcten

gehoren und die Gattung Gloeosporidium sehr groB i^t.

4. Phyllosticta destructiva Desm. Var. d, Hederae D. in, Pl-

crypt. Fr. 1859 Nr. 680 ist eine Phyllosticta mit 130—200 /i groBen,

braunen Pykniden, 12 fi weitem Ostiolum und eiformigen 2—3
> 1.5 ^u groBcn Konidien. Die Fleckenbildung stimmt vollkommen

mit der von ausgegcbenen Exemplaren von Ph. hedericola D. et M.

uberein, doch sind die Konidien viel kieiner. Offenbar sind einige

der auf Hedera beschriebenen Arten der Gattimg nur Formen

einer Art.

Desmazieres gab den Pilz auch auf Blattern von Fraxinus,

Menyanthes, Ulmus und Syringa aus, 1. c. Nr. 681 und 68 2.

69. tjber Apiosporium Fumago Fuckel.

Den in Fuckel, Symb. myc. 1869, p. 87 beschriebenen und

in den Fungi rhen. Nr. 2143 ausgegebenen Pilz habe ich in Fragm.

Nr. 355 (VIII. Mitt. 1909) behandelt. Ich gab an, daB d^r Pilz eine

Leptostromacee ist. Da damals der Begriff der Leptostromaceen

noch nicht feststand und man darunter alle moglichen flachen,

kleinen, eingewachsenen oder oberflachlichen Pyknidenpilze ver-

stand, untersuchte ich F u c k e 1 s Original von neuem. Fuckel
bcschreibt auch einen eigentiimlichen Konidienpilz, den er 1. c.

auf Tafel II., JFig. 37 auch abbildete.

Auf den geschwarzten Rotbuchenblattern finden sich vier

Pilze, die nicht zusammengehoren. Atichia glomerulosa unreif, eine

sterile Coccodiniee (— Naetrocymbee) , ein Hormiscium und eine

Pycnothyriee. Das was nun Fuckel Apiosporium Fumago nennt,

ist das Gemenge der sterilen Coccodiniee mit der Pycnothyriee.

Die Coccodiniee besteht aus einem diinnen ausgebreiteten Subiku-

lum, das aus subhyalinen oder rauchbraunlichgrauen Hyphen zu-

sammengesetzt ist, die aus liinglichen oder eiformigen, 6—10 > 4—7 ji

groBen Zellen bestehen. Die Hyphen zerfallen stellenweise leicht

in ihre Glieder. An zahlreichen Stellen wird das Subikulum etwas

dicker und ist daselbst mit zerstreut stehenden schwarzbraunen,

einzelligen oder undeuthch septierten, oft etwas verbogenen, stumpf-

lichen oder spitzen, 70—180 /^ langen, oben 3 unten 6 fi dicken

Borsten besetzt, die mit der eif5rmigen Basis eingesenkt sind. An
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vielen Borsten kriechen die Hyphen des Subikulums hinauf und
hiillen sie mehr weniger oft bis ziir Spitze ein. Da hier die Hyphen
auch ofter in ihre Glieder zerfallen, hielt F u c k e 1 diese eigen-

artigen zufalligen Gebilde fiir einen Konidienpilz, was aber nicht

der Fall ist. Diesen angeblichen Konidienpilz hielt er fiir eine Neben-

frucht einer Pycnothyriee, die in groBer Menge der Epidermis

oberflachiich aufsitzend, oft von dem Subikulum der Coccodiniee

bedeckt auftritt.

Diese Pycnothyriee hat schon weinrotbraune, halbiert schild-

formige 30—65 // groBe, radiar gebaute Gehause, die einzeln stehen

Oder haufig zu zwei bis drei verwachsen sind. Dieselben sind un-

regelmaBig rundlich, am dunkleren Rande eben oder etwas gekerbt,

ofter mit 1*—2 konzentrischen Zonen versehen. Sie haben kein

eigenes Subikulum und bestehen aus radiar verwachsenen 2—3 /z

breiten Hyphen mit undeutlichen Querwanden. Zwischen je zwei

Hyphen ist oft ein schmaler, heller Spalt zu sehen. Die Pyknothyrien

sind in der Mitte heller und reiBen radiar oder unregelmaBig auf.

Fuckel gibt an 16 /i groBe, kugelige, vielsporige Schlauche in

denselben gefunden zu haben, mit sehr kleinen kugeligen Sporen.

Es ist moglich, daB seine Beobachtung richtig ist, ich fand jedoch

niemals Schlauche in denselben, sondern nur sehr zahlreiche, bald

eiformige l'.5 > 1 // groBe, bald langliche oder stabchenformige,

3 > 1—1-5 pL groBe, hyaline, einzellige Konidien.

Diese Pyknothyriee ist jedenfalls eine neue Form. Sie scheint

geniigend in die Gattung Diplopeltis Passer, em. Died. (Ann. rnyc.

1913, XI. Bd., p. 174) zu passen und mag daher bis auf weiteres

Diplopeltis Fumago v. H. genannt werden.

Das auf den Blattern auftretende Hormisciiim findet sich gut

entwickelt niu- auf den groBeren Blattnerven in Form schwarzer,

flockiger Polster. Es ist moglich, daB dasselbe in den Entwicklungs-

kreis der Coccodiniee gehort, obwohl bisher noch nicht mit voUer

Sicherheit feststeht, daB bei letzteren auch H&rmiscium als Neben-

frucht auftritt. Natiirlich ist es auch nicht ganz sicher, daB der

als Coccodiniee bezeichnete Pilz eine solche ist, dafiir sprechen die

Borsten und die Beschaffenheit des Subikulums. Nur noch die

Capnodiaceen konnten in Betracht kommen. Triposporium-Koni-

dien waren nicht aufzufinden, sind auch von Fuckel nicht

angegeben worden.

70. Uber Peltaster Hedyotidis Sydow.

Der in Ann. mycol. 1917, XV. Bd., p. 261 beschriebene Pilz

bildet auf der Blattunterseite zahlreiche 1—2 mm groBe, rundliche
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Rasen. Die Pyknothyrien sind flach, in der Mitte etwa 30 // dick.

Das Schildchen ist 3 p. dick und besteht aus einer Lage von radiar-

gestreckten 2—3 ji breiten, schwarzlich-braunen Zellen. Dieselben

sind ofter zu mehreren verwachsen, unregelmaBig rundlich. 60—140 ii

groB, am Rande nicht oder kaum gewimpert, aber fast breit und

stumpfzahnig-lappig. Dieselben entstehen an der Unterseite der

dunkelbraunen 1.5—2.5 fi breiten Subikularhyphen, die keine

Hyphopodien haben, unregelmaBig verzweigt sind und locker stehen.

Sie laufen vielfaltig iiber die/ Pyknothyrien, die sich in der Mitte

meist sternformig, schlieBlich weit offnen. Die Unterseite der Schild-

chen zeigt eine 4 n dicke, hyaline Gewebsschichte, auf der die etwa

3 n dicken Trager sitzen. Eine Basalschichte fehlt. Die Konidien

sind eilanglich oder elHptisch, 7—8 > 2.5—3 // groB und haben

einen grobkornigen Inhalt. In Haufen sind sie blaB gclbgriinHch,

in festem Schleim eingebettet. Ist eine gute Formgattung. Ist mit

Eriotkyrium duUosum Speg., der Grundart der Gattung, in Bolet.

Acad, nac- Scienc. Cordoba, 1887, XL Bd., p. 298 gewiB nicht ver-

wandt, denn ich vermute, daB diese Form gar keine Pyknothyriee,

sondern eine Nebenfrucht einer Coccodiniee (= Naetrocymbee) ist.

Hingegen ist die zweite Art Eriothyrium fuegianum Speg. gewiB

eine Pyknothyriee, aber mit zylindrischen, 10—11 > 1.5—2 fi

groBen Konidien und mit Hyphopodien.

r

71. iJber die Gattung Asteromella Pass, et Thiimen.

Nach der Sylloge Fung. 1884, HI. Bd., p. 182 ware diese Gat-

tung in Thiimen, Mycoth. Univers. Nr. 16§9 aufgestellt, die die

Asteromella ovata Thm. enthalt. Diese soil auf Blattern von Acer

Pseudoplatanus bei Klostemeuburg wachsen. Ich finde aber, daB

in dieser Nummer die Gattung nicht aufgestellt ist, und daB die

A, ovata auf Blattern von Menispermum canadense in Parma wachst

und von Passerini 1878 gesammelt wurde. Hingegen finde ich die

Gattung Asteromella aufgesteUt in Thumen, Herb, mycol. oeco-

nomic. Nr. 734 auf Grund der A. vulgaris Thiim. auf Blattern von

Crataegus oxyacanthoides. Die so 1880 veroffentlichte Gattungs-

diagnose lautet:

„Perithecia globosa, atra,. maculam efficiens; sporae

minutissimae, simplices, breve cylindraceae, vel ovoideae,

numerosissimae, hyalinae."

Aus dieser nichtssagenden ^Beschreibung ist nicht einmal zu

entnchmen, ob der Pilz Asci hat oder nicht. Nimmt nmn letzteres

an, da Schlauche nicht erwahnt werden, so ist nicht zu ersehcn,
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wodurch sich die Gattung von Phyllosticta unterscheiden soil, da

der Pilz auf Blattern wachst, wie die Typus-Art zeigt.

Daher hat Saccardo (1. c.) die Gattungsbeschreibung will-

kiirlich geandert. Er schreibt der Gattung ,,maculas asteromatoideas"

zu, in denen die Perithezien dicht gehauft auftreten sollen. Astero-

mdla soil sich von Asteroma durch den Mangel der Fibrillen unter-

scheidcn.

Die Typus-Art auf Cratoe^w^-Blattern, namlich Asteromella

vulgaris, zeigt aber keine Spur von AsteroTna-^rtigen Flecken, und daher

mu6 Saccardos Gattungsbeschreibung zuriickgewiesen werden.

Asteromella vulgaris Thiim. soil nicht nur auf den Blattern von

Crataegus oxyacanthoides auftreten, sondern auch auf Blattern der

verschiedensten anderen Baume und Straucher vorkommen.

Da dies ganz unmoglich ist, da es sich um einen echten Schma-

rotzer handelt, so ist Asteromella vulgaris im Sinne von Passe-
rini und Thiim en eine gegenstandslose Mischart.

Eine bestimmte Bedeutung erhalt der Pilz erst dann, wenn

man nur die auf den Crataegus-Blatiem als Originalexemplar aus-

gegebene Form beriicksichtigt

.

Diese Form zeigt nun blattuntefseits, auf braunlichen, nicht

berandeten Flecken zahlreiche, gleichmaBig ziemlich dicht herden-

weise auftretende 60—^120 pL groBe, kugelige, unter der Epidermis

auftretende Fruchtgehause, die zum groBen Teile ganz unreife

Perithezien eines Askomyzeten sind. Dazwischen findct man ganz

ahnliche und offenbar dazugehorige Phyllosticta-Py'kniden mit

stabchenformigen, 3—4 > I ft groBen Konidien, die anscheinend

auf kurzen, einfachen Tragern entstehen( ?).
^

Diesen Pilz haben offenbar Passerini und T h ii m e n

Asteromella vulgaris genannt.

Darnach ware also Asteromella Pass, et Th. IS80 =- Phyllosticta P.

Allein Phyllosticta ist eine noch zu entwirrende Mischgattung.

Es miissen daher kiinftighin alle Phyllosticta-Arten, die sich

so wie Asteromella vulgaris verhalten, in die Gattung Asteromella

gestellt werden, die wahrscheinlich mit Stictochorella v. H. zu Carlia

(^Sphaerella Fr.) gehorig, zusammcnfallt.

Asteromella Pass, et Thiim. (emend, v, H.).

Pykniden in Blattflecken auftretend, eingewachsen, klein,

parenchymatisch-hautig. Konidien hyalin, klein, stabchenartig-

Trager kurz, einfach(?). Konidien endstandig, nicht in Ketten-

Ostiolum rundlich.

Typus-Art: Asteromella vulgaris Pass, et Thiimen auf Croioegus.

\

t
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72. Uber Sacidium alpestre Cesati.

Der Pilz ist ganz ungeniigend beschriebcn und daher seine

Stellung zweifelhaft, um so mehr als die Gattung Sacidium von

mir gestrichen worden ist. Die Untersuchung des Originalexemplares

in Rabenh., F. europ. Nr. 1952b (Bot. Ztg. 1855, XIII. Bd.,

p. 286) zeigte mir, daB der Pilz ein typisches Leftotliyrium ist, L.

alpestre (Ces.) v. H.

Die subkutikularen, pechschwarzen, glanzenden Stromata sind

bald klein, bald verschmelzen sie zu bis 1.5 mm groBen, die ganz

unrcgelmaBig, langlicb, rundlich, oft fast strahlig gelappt sind.

Die Kruste ist ringsum einzellschichtig, oben opakschwarz, unten

dunkelbraun. Sie bcsteht aus 4—6 /f groBen Tafelzellen, die be-

sonders gegen den Rand mehr minder deutlich strahlig gereiht und
kaum oder nicht gestreckt sind. Die hyaline Subhymenialschichte

ist etwa 16 ^ dick und besteht aus etwa 4 Lagen von lotrecht ge-

reihten 4 n breiten, prismatischen Zellen. Die Trager sind kurz.

Konidien hyalin 5—6 > 1-5 //, spindelformig, gekriimmt, einzellig,

an den Enden stumpflich oder spitz.

Der Pilz ist von Leptothyrium vulgare (F.) kaum verschieden.

'73. Uber die Nebenfrucht von Euryachora betulina (Fr.) Schroter.

Diese Dothideacee besitzt eine Leptostromacee als Nebenfrucht,

die bisher vollig unbekannt war und welche eine neue Formgattung

darstellt, die ich Didymochora nenne. Didymochora ist ganz so wie

Piggotia asteroidea B. et Br., welche die Nebenfrucht von Systremma

Vlmi (Schleich.) ist, gebaut (F'ragm. Nr. 537, 1910, XI. Mitt.), nur

daB die Konidien einzein stehen und zweizellig sind.

Die Form wurde von J- Weese im August 1916 schon reif

auf noch griinen Birkenblattern gesammelt. Die Stror^ta sitzen

nur blattoberseits ohne Fleckenbildung in dichten, ausgebreiteten

Herden, verschmelzen ofter auch zu 2—3. Sie entwickeln sich unter

der Kutikula auf der Epidermis, sind glanzcnd schwarz, unregel-

miiBig rundlich, unten flach, oben konvex und etwa 150—180 ti

groB und 50 /t dick. Sie zeigen nur einen halbiert linsenformigen

Lokulus, ohne Miindungsoffnung und reiBen schlieBlich oben un-

regclmaBig auf. Die mit der Kutikula bleibend verwachsene Decke

besteht nur aus einer Lage von violettkohligen, eckigen 5—8 fi

groBen Parenchymzellen. Die Basalschichte ist gegen 20 fx dick

und besteht unten aus 2—3 Lagen von 3—4 ji groBen, schwarzen

Parenchymzellen, auf denen oben eine Lage von dunkelbrauncn,

etwa 4—5 p. breiten und 8—10 li langen, manchmal mit einer Quer-
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wand versehenen Palisadenzellen sitzt, die oben kurz, aber ver-

schieden lang vorragen und direkt die Konidien tragen. Die Zellen

der Basalschichte sind meist deutlich senkrecht gereiht und alle

offen. Die Konidien werden nur einmal gebildet und von den Enden

der Palisadenzellen quer abgeschnitten. Sie sind durchscheinend

rauchbraun, zweizellig, gebogen, unten etwas konisch verschmalert,

oben in einen kurzen, an der Spitze subhyalinen, schief abstehenden

Schnabel ausgezogen, diinnwandig und nicist 17—23 > 8—9 pt groB.

Die untere Zelle ist unten quer abgeschnitten, kiirzer und schmaler

als die obere. Der Zellinhalt der Konidien ist feinkornig. Hyalines

Gewebe fehlt dem Pilze vollig.

Vergleicht man diese Beschreibung mit der der Piggotia, so

erkennt man die nahe Verwandtschaft der beiden Formgattun'gen.

/
^

Didymochora v. H. n. G.

Leptostromaceae. Stromata klein, flach, subkutikular, mit

einem Lokulus; Gewebe senkrecht gereihtes offenes, kohliges Paren-

chym. Deckschichte einlagig, unregelmaBig aufreiBend. Basal-

schichte unten parenchymatisch, oben palisadenartig. Konidien

gefarbt, zwxizellig, einzeln stehend, von den Enden der braunen

Palisaden quer abgeschnitten. Nebenfrucht von Euryackora-Aiten^
*

Typus-Art: Didymochora hetulina v. H. nov. F.

h

74. Uber die Gattung Dothiorella Saccardo.

Diese Gattung wurde urspriinglich in Michelia, 1880, II. Bd-,

p. 5 auf Grund der Typus-Art Dothiorella pyrenophora (Berk.) Sacc.

aufgestellt. Er schrieb der Gattung einzellige, hyaline, langliche

Stylosporen zu. Nachdem nun aber die genannte Typus-Art nach

Cooke und C a p r o n eine Botryodiplodia ist, hat sie Saccardo
selbst in letztere Gattung versetzt und kann nicht mehr als der

Typus von Dothiorella gelten

Saccardo versteht nun 1884 (Syll. Fung. III., p. 235) unter

Dothiorella Nebenfruchtformen von Botryosphaeria-Arten. Dabei

fiihrt er aber gleich als erste Art die Dothiorella gregaria Sacc an,

bei welcher ebenso wie bei der dritten (D. fraxinea Sacc. et Roumeg-)

nur rasig gehaufte Pykniden ohne Stroma vorhanden sind. Ferner

sagt er in der Charakteristik der Gattung Dothiorella, daB die Py-

kniden entwcder auf einem Basalstroma rasig gehauft sind, oder

einem polsterformigen Stroma eingesenkt sind. Es ist klar, daB

man so wesentlich verschieden gebaute Formen nicht in eine Gat-

tung vereinigen kann. In der Tat haben die Nebenfriichte von

Botryosphaeria nur polsterformige, dothideoid gebaute Stromata mit
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ganz eingesenkten Konidien-Lokuli. Daher mussen alle jene Artcn,

die nicht ganz eingesenkte Lokuli haben, aus der Gattung Dothio-

rella entfernt werden. In der Syll. Fung, stehen aiich viele Arten

in der Gattung, die nicht Ncbenfriichte von Botryosphaerien sind.

So gehort die zweite [Dothiorella Rihis [Fuck.] Sacc.) nach F u k -

kel, Symb. myc. 1871, I. Nachtr., p. 323 als Nebenfrucht zu

Dothidea rihesia Tul. (was allerdings mit Tulasnes Angaben

in Sol. Fung. Carp. 1863, II. Bd., p. 67, Taf. IX nicht stimmt).

Dazu kommt noch der weitere Umstand, daB nach T u 1 a s n e

(1. c. p. 73 Taf. X) bei Botryosphaeria Melanops Tul., und daher

wohl bei alien Arten der Gattung, zweierlei Pyknidenpilze vor-

handen sind mit gleichem Stroma. Solche mit groBen Konidien

und andere mit kleinen stabchenformigen, die unmoghch in emer

Gattung untergebracht werden konnen.

Unter dicsen Umstanden ist es klar, daB die heutige Gattung

Dothiorella Sacc. eine Mischgattung sein muB, ganz abgesehen davon,

daB viele Arten derselben mit ihr iiberhaupt nichts zu tun haben.

Fiir mehrere Arten habe ich bereits neue Gattungen aufgestellt

(Pleurophomella und Dothiorina), andere gehoren zu Ceuthospora,

Dothichiza Libert (non Sacc.) usw.

Es ist daher notig, den Charakter der Gattung Dothiorella

genauer festzulegen.

Ich verstehe darunter nur solche Formen. die dothideoid ge-

baute, deutlich diinnwandig — offenzeUige, polsterformige Stromata

mit ganz eingesenkten Lokuli haben, in denen mittelgroBe oder

groBe hyaline, einzeUige, abgerundcte, liingliche Konidien auf em-

fachen Tragern gebildet werden, und die Ncbenfriichte von Dothi-

deaceen sind.

Jene Formen, welche sich ahnlich verhaltcn, aber klcine oder

sehr kleine stabchenformige oder allantoide Konidien auf relativ

langen Tragern aufweisen, stelle ich in die neue Gattung Lepto-

dothim-dla V. H. Die Konidien diirften hier pleurogen entstehen,

auch trennen sich die Lokuli offer pyknidenartig voncmander.

Von Pleurophomella v. H. hauptsachlich durch die groBzclhge,

kohlige Beschaffenheit des Gewebes verschieden.

Echte Dothiorella-ATten im obigcn Sinne sind sicher oder wahr-

scheinlich: Dothiorella Rihis (Fuck.) Sacc; Liriodendn (Cooke)

Sacc. (Ill 236)- aferrma (Fuck.) Sacc; vmcrospora (B. et C.) Sacc,

Placenta (B. et C) Sacc (III, 239); advena Sacc; quercirm (C et

Ell.) Sacc; glandulosa (Cooke) Sacc; uvdulata (B. et C.) Sacc (111,

UO); Fusicoccum ornellum Sacc = Dothiorella omella (Sacc) v. H.;

Fusicoccu7n eumorphurn Sacc = Dothiorella '
/c-__-x „eumor
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Fusicoccum macrosporum Sacc. et Briard — Dothiorella Hojfinanni

V. H. nov. nom.; Fusicoccum Macarangae v. H. = Dothiorella Maca-

rangae v. H.; Fusicoccum jugJandinum Diedicke =^ Dothiorella

juglandina (Died.) v. H. ; Fusicoccum Forsythiae Diedicke = Dothio-

rella Fraxini (Lib.) Sacc. Forma Forsythiae (Died.) v. H.

Dothiorella Hippocastani Ellis et Everhart (Proceed. Acad,

nat. scienc. Philadelphia, 1893, p. 456) ist nach dem Originalexemplare

in Ellis and Everh., F. Columb. Nr. 72 eine typische Art der

Gattung. '

Dothiorella Ribis (Fuck.) Sacc. ist wahrscheinlich identisch mit

Naemospora dura Preuss = Dothiorella dura (Pr.) Sacc. Syll. Fung.

1895, XI. Bd., p. 505.

Dothiorella quercina (C. et Ell.) Sacc. ist nach dem Exemplar

in Ellis and Everh., F. Columb. Nr. 961 von D, advena Sacc.

(= Fusicoccum Testudo v. H.) voUig verschieden. Die Konidien

sind kurzeiformig, meist 22 > li [i groB und nicht verlangert spindel-

formig.

Dothiorella sorbina Karst., D. multiplex (Preuss) Sacc. und

D. caespitosa (Preuss) Sacc. (Syll. Fung. III., p. 237, 238), die alle

auf Zweigen von Sorhus Aucuparia wachsen, sind alle vielleicht

derselbe Pilz, eine Pleurophomella und Nebenfrucht von Tympanis

conspersa (Fr.); s. Fragm. z. Myk. 1906, II. Mitt. Nr. 82.

Dothiorella inversa (Fr.) v. H. in Frag. z. Myk. 1906, II. Mitt.

Nr. 83 ist die Nebenfrucht von Tympanis alnea (P.) und hat zu

heiBen Pleurophomella inversa (Fries) v. H. (Fragm. z. Myk- 1914,

XVI. Mitt. Nr. 858).

Dothiorella pithyophila Penz. et Sacc. = Fusicoccum hacillare

Penz. et Sacc; D. Juniperi (Fr.) Sacc; D. latitans (Fr.) Sacc;

D. pinastri (Fr.) Sacc (alle in S. Fung. III., p. 238—241) und \\'^br-

scheinlich auch Dothiorella Pirottiana Sacc. et Trav. (Ann. myc-

1905, III. Bd., p. 513) sind Geuthospora-Arten,

Dothiorella pyrenophora (Karst.) Sacc ist der Typus der Gat-

tung Dothiopsis Karsten 1890 (non 1884) = Dothichiza Sorhi Libert.,

also Typus der Gattung Dothichiza Libert non Sacc. Mit diesem

Pilze ist identisch Dothiorella caespitosa Bubak in Ann. myc 1912,

X. Bd., p. 48 nach dem Exemplare in K r i e g e r , Fungi saxon.

Nr. 2185. Zusammen damit wachst eine Pleurophomella mit langen

Konidientragern und 2—4 > 0.5 ft groBen stabchenformigen Koni-

dien, jedenfalls Dothiorella sorbina Karst. (Hedwigia, 1884, 23. Bd-,

p. 87) = Pleurophomella soi'hiua (K.) v. H. zu Tympanis Sorhi

(Fries) gehorig. Die von B u b i k (1. c.) beschriebenen langen
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Konidientrager gehoren diesem Pilze an und nicht der Dothichiza,

die als Sclerophomee keine Konidientrager besitzt. Auch der in

Sydow, Mycoth. march. Nr. 2884 auf Pirus Mains nnter dcm

in der Syll. Fung, fehlenden Namen Dothiorella sphaeroides Sacc.

ausgegebene Pilz ist sicher ein steriles Stroma von Dothichiza Sorbi

Libert.

Dothiorella gregaria Sacc. (Michelia 1881, II. Bd., p. 343) konnte

nach der Beschreibung eine zum Teil dichtrasig wachsende Macro-

phoma sein. Indessen ist folgendes zu beachten: Nach Saccardo

ist es wahrscheinlich die Nebenfnicht von Physalosfom gregaria

Sacc. Diese ist aber gewiB nichts anderes als eine stromalose Form

von Botryosphaeria Berengeriana De Not. Die Gattung Botryo-

sphaeria hat die Neignng zur Bildung freier Pcrithezien ohne Stroma,

wie ich in Frag. z. Myk. 1909, VII. Mitt. Nr. 311 auseinandergesetzt

habe- Diese freien Perithezien sind eigentlich Pseudosphaeriaceen-

Stromata; sie konnen wie bei Physalospora gregaria Sacc. (= Botryo-

sphaeria Berengeriana de Not. * B. gregaria Sacc. in Fungi itahci,

Taf. 432) eingewachsen sein, odcr wie bei B. melanommoides Sacc.

(F. it. Taf. 433), B^ anceps v. H., B. majuscula Sacc. u- A. ganz

oberflachhch stehen. Diese Formen mit oberflachhchen Perithezien

passen in die Gattung Pilgeriella P. Henn. (Frag, z, Myk. 1910,

XII. Mitt. Nr. 622).

Daher wird Dothiorella gregaria eine stromalose Form des

Macrostyloconidienpilzes von Botryosphaeria Berengeriana sein. In

der Tat enthalt das Exemplar von Dothiorella gregaria Sacc in

D. Saccardo, Mycoth. ital. Nr. 1339 unreife, dothideoide Askus-

stromata mit vielen eiformigen, mit Paraphysen gefiillte Lokuh,

zwischen welchen sich cinzclne reife Macrostylokonidienlokuli mit

bis 28 > 6 /i groBen spindelformigen Konidicn vorfinden, welche

der Dothiorella gregaria ganz gut entsprechen.

Darnach hatte Botryosphaeria Berengeriana, wie zu erwarten

war, zweierlei Nebenfruchtpilze . Die Makrostylokonidienform ist

Dothiorella gregaria Sacc und die Spermatienform ist Leptodoihio-

rella Berengeriana (Sacc.) v. H.

Was nun die Gattung Leptodothiorella anlangt, so betrachte

ich als den Typus derselben Dothiorella Berengeriana Sacc (Michelia

1881, II. Bd., p. 271). Dieser Pilz hat nach dem Exemplare in

D. S a c c a r d o , Mycoth. italica Nr. 144 ein polsterformiges, unter

dem Periderm eingewachsenes, dothideoid gebautes Stroma, ganz

so wie Dothiorella, aber klcine stabchenformige Konidien, die auf

einfachen, dicht parallelstehenden, etwa 20> I /^ groBen Tragcm

acrogen (?) gebildet werden.
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Von diesem Pilze ist ganz verschieden jener, den D i e d i c k e

(Krypt- Fl. Brandcnbg., 1912, IX. Bd., p. 297) unter demselben

Namen beschreibt. Nach dem von ihm zitierten Exemplare in

S y d o w , Mycoth. march. Nr. 4268 ist es ein eigenartiger Pilz,

der jedenfalls eine eigene neue Formgattung darstellt, die zu den

Sphaerioideae-astomae zu stellen sein wird. Man sieht auf der Rinde

kleine schwarze, meist rundliche, ranhe warzenformige Korper

sitzen, die anscheinend'hervorbrechen. Querschnitte zeigen nun,

daB unter dem Periderm bereits ganz entleerte Perithezien sitzen,

die valsoid *gehauft sind und mit ihren kurzen Schnabeln gemein-

schaftlich hervorbrechen. Auf diesen Schnabeln sitzt nun ein braunes,

deutlich parenchymatisches, unscharf begrenztes kleines Stroma,

das ganz hervorbricht und auf dem nun rasig gehauft kugelige bis

ganz unregelmaBige, oft flache, 100—300 // groBe Pykniden sitzen,

die kein deutliches Ostiolum aufweisen. Die Wandung dieser Py-

kniden ist parenchymatisch-kleinzelhg, auBen etwas schoUig-rauh,

ziemlich weich, braun und leicht schneidbar. Die Konidientrager

sind sehr diinn, verzweigt, oben und seitlich kiirzer, unten bis 60 fx

lang und bilden akro-pleurogen, 3—5 > \ ft groBe, gebogene, allan-

toide Konidien in groBer Menge.

Der Pilz ist mit Aposphaeria Berk, verwandt, hat aber kein

Ostiolum und ein deutliches Stroma. Ich nenne den Pilz Apo-
r

sphaerina episphaeria v. H. n. G. et Sp.

Die Untergattung Dendrophomella Sacc. (Syll. Fung. 1884,

III. Bd., p. 180) hat auch oberflachliche Pykniden, die Konidien

sind allantoid, aber sie stehen auf stark verzweigten Tragern akrogen

und die Pykniden sind kohlig, haben ein Ostiolum und kein Hypo-

stroma.

Dothiorella minor Ellis et Everh. (Syll. F. XIV, p. 910) ist nach

dem Originalexemplar in Ell. et Everh., F. Columb. Nr. 849

eine Dotkichiza Libert (non Sacc), die in Gescllschaft einer neuen

Dothiora {D. minor v. H.) die Zweige in ausgebreiteten dichten

Herden bedeckt.

Die Stromata der Dotkichiza minor (E. et Ev.) v. H. entwickeln

sich unter dem Periderm und brechen etwas hervor. Sie stehen m
Langsreihen, sind langlich, etwa 400 fi breit und 280 fi dick. Sie

verschmelzen haufig zu bis 1—2 mm langgcstreckten Stromaten.

Die Stromata bestehen aus senkrechten parallelen Reihen von

5—6 /i breiten, braunschwarzen, offenen Parenchymzellen. Das

Basalgewebe ist bis 80 /z dick und befindet sich auf einem oft stark

entwickelten Hypostroma, das aus ziemlich dicht verflochtenen

braunen 5—7 /x dicken, septierten Hyphen besteht. Die braune Decke
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ist oben und seitlich nur schwach entwickclt. Die langlich-spindcl-

formigen, einzelligen, hyalinen Konidien sind 5—6 > 2—3 ji groB

und entstehen in jeder Zelle zu mehreren im hyalinen Binnengewebe

der Stromata, das allmahlich in das auBere braune Gewebe iiber-

geht. Die dazugehorige Dothiora minor v, H. ist auBerlich kaum
zu unterscheiden. Ihre Stromata bekleidcn die Zweige ganz dicht,

sind bis 500 /i breit und 240 fi dick, unrcgclmaBig langlich, ofter

bis zu 3—4 mm langen, linienformigen Stromaten verschmelzcnd.

Sie bestehen auch aus senkrecht gereihten, schwarzbraunen 5—6 //

breiten, offenen Parenchymzellen. Die Basalschichte ist etwa 60 pL

dick; die iiber den zahlreichen, parallelstehendcn, sitzenden, keuligen,

70 > 13— 16 fjt groBen, achtsporigen Asci liegende, etwa 40 /x dicke

Decke fallt schlieBlich ganz ab. Paraphysen fehlen. Sporen hyalin,

zweireihig angeordnct, langlich oder etwas keulig, an den Quer-

wanden nicht eingeschniirt, obere Halfte etwas dicker und meist

mit 2 Querwanden, untere Halfte unten oft spitz, meist mit 3 Quer-

wanden (also zusammen 6—7 Querwande). Einzelne Zellen mit

Langswand, die selten ganz durchgeht. Membranen der Sporen

zartwandig; Sporen 22—28 > 6—8 /i groB.

Die Art, die, wie ich mich iiberzeugte, ^uf Linodend7'on~Zweigen

wachst, ist bisher iibersehen .. worden, obwohl sie auf dem vor

20 Jahren ausgcgebenen Exemplare reichlich und gut entwickelt

vorkommt.

Dothiorella Betulae (Preuss) Sacc. (III., 236) ist nach der Be-

schreibung offenbar identisch oder verwandt mit Gelatinosforium

Betulae Peck. (Syll. Fung. III., p. 596). Der von Saccardo
(Ann. myc. 1905, III. Bd., p. 512) hierhergezogene Pilz erscheint

in Roumeg., Fung. sel. exs. Nr. 7052 unter dem Namen Myxo-
sporium Lanceola Sacc et R. Forma Betulae von Fautrcy aus-

gegeben. Der Pilz hat sicher nichts mit Sphaerocista Betulae Preuss

(Linnaea, 1852, 25. Bd., p. 736) zu tun und ist eine echte Hendersonula

Speg. 1880 mit gut entwickeltcm Stroma und spindelformigcn

24 —27 > 5—6 /£ groBen, schlieBlich 2—4-zelligen violetten Konidien.

Ist gleich Spkaeropsis conglobata Sacc. (SylL Fung. 1884, III. Bd.

P- 299) und hat He^idersonula conglobata (Sacc.) v. H. zu heiBen.

Doihiorella populnea Thiimen (III., 237) diirfte eine echte

Dofhichiza Libert (non Sacc.) sein, und ware mit Dothichiza poptdinu

Sacc. und D. Tremulae (Sacc.) v. H. (Frag. z. Myk. 1916, XVIII.

Mitt. Nr. 970) zu vergleichen.

Dothiorella populea Sacc. (= Phoyna populea Sacc. in ]\Iicheiia

1878, I. Bd., p. 358) hat ein sehr verschicden stark entwickeltcs

ficd-jjipia Band ZA. 12
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Stroma und ist daher auch als Myxosporium popuUnum Sacc. und

Dotkichiza populea Sacc. et Br. wiederholt beschrieben worden.

Hat Discula populea (Sacc.) v. H. zu heiBen (s. Zeitschr. f. Garungs-

phys. usw. 1915, V. Bd., p, 200). Wird haufig mit Myxosporium

hyalinum (Ellis) verwechselt/ das ein Discosporium v. H. ist. Dothio-

rella stromatica (Preuss) Sacc. = Sphaerocista stromatica Preuss in

Linnaea, 1852, 25. Bd., p, 735 ist vieUeicht der von Tulasne
(Sel. Fung. Carpol. 1865, III. Bd., p. 156, Taf. XIX, Fig. 14, 16)

beschriebene und abgebildete Spermogonienpilz von Demnatea

Cerasi (P.).

Dothiorella concaviuscula Ellis et Bartholonew (Syll. Fung.

XIV., p. 910) ist nach dem Originalexemplare in E 1 1 i s et E v e r h.,

Fung. Columb. Nr. 1143 eine hervorbrechende Sderophoma, Scl.

concaviuscula (E. et B.) v. H., von Myxofusicoccum sticticum (Karst.)

v. H. = Myxofusicoccum Fraxini Jaap durch viel kleinere Konidien

und das viel starker entwickelte schwarze Stromagewebe voUig

verschieden.

Dothiorella Fraugulae Diedicke (Krypt. Fl. Brandenbg., 1912,

IX. Bd., p. 299) hat nach dem Originalexemplare in Jaap, Fung.

sel. exs. Nr. 542 lange Konidientrager mit kleinen langhchen bis

stabchenformigen 2—3 > 0.5—1.5 /£ groBen Konidien, die pleu-

rogen entstehen, ganz so wie bei Pleurophomella, von welcher Gattung

der Pilz sich jedoch durch die ziemlich groBzeUige, fast kohlige

Pykniden-Wandung unterscheidet

.

t

Der Pilz ist gewiB die Nebenfrucht von Cucurbitaria rhamni

(Nees) Fr. Die Cucurhitaria-Arten haben zum Teile - zahlreiche

Nebenfruchtgattungen : Pleurophoma {Phoma) , Microsphaeropsis

,

Diplodia, Microdiplodia, Hendersonia, Camarosporium, Pseudodicho-

mera, Haplosporella, Taeniophora. Die Dothiorella Frangulae ist

nun eine rasig hervorbrechende Pleurophoma und stellt eigentlich

eine eigene Formgattung dar. Indessen wird es zweckmaBiger sein,

die Charakteristik der Gattung Pleurophoma mit Riicksicht auf die

rasig hervorbrechenden Arten zu erweitern, als eine neue Form-

gattung aufzustellen. Der Pilz wird daher als Pleurophoma Fran-

gulae (Died.) V. H. zu bezeichnen sein. Eine Pleurophomella ist

der Pilz schon deshalb nicht, weil auf Rhamnus keine Tympanis

vorkommt.

Dothiorella Platani Briand et Fautrey (Rev. myc. 1893, XV. Bd.,

p. 113) ist nach dem Originalexemplare in Roumeg., F. sel. exs.

Nr. 6342 eine Pleurophoma. Die meist einfachen 1.5 p. dick.n

Konidientrager sind bis 40 // lang und bilden seitlich entstehende.
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3—4 > 1 // groBe Konidien. Die Pyknidenwand ist gelbbraun und
deutlich zellig. *

^

Davon ist vollig verschieden Phoma Platanista Fautr. et Lamb.

(Revue mycoL 1894, XVI. Bd., p. 161), die nach dem Original-

exemplare in R o u m e g., F. sel. exs. Nr. 6664, 50—120 p. groBe

Pykniden hat, die kein Ostiolum haben; die diinne, schoUige, braune

Membran reiBt oben unregelmaBig auf. Die Konidientrager sind

einfach, etwa 8—10 > 1 /( groB. Die Konidien sind gekriimmt,

allantoid, 6 > 0.5— 1 ji groB. Die Pykniden brechen aus einem

dunnen, krustcnformigcn Flechtenthallus rasig hervor und sind die

Spermogonieh der Krustenflechte.
r

Doihiorella Mali Karst., D. Betulae K., D. Juniperi K., D.

Salicis K. sind wahrscheinlich lauter Sclerophomeen, also Dothi-

chiza- oder Sclerophoma-Alien.

DotMorelta Tulasnei Sacc. ist nach Frag. z. Myk. 1911, XIII.

Mitt. Nr. 714 eine eigene Gattung, Dothiorina (Pachystromaceae-

carnosae)

.

Doihiorella Aceris v. H. (Frag. z. Myk. 1914, XVI. Mitt. Nr. 855)

ist nach wiederholter Untersuchung eine Pleurophomella, die offen-

bar zu Tympanis acerina Rehm (Syll. Fung. XXII., p. 714) als

Nebenfrucht gehort. Die Konidien entstehen seitlich an den Tragern.

Der Pilz hat Pleurophomella Aceris v. H. zu heiBen.

Doihiorella Pini silvestris Allescher in Allesch. u. Schnabl,
Fungi bavarici Nr. 364 ist nach diesem Originalexemplare eine ganz
alte Sclerophoma, mit 8—9 > 2—3 /i groBen Konidien, wahrschein-

\

oma

Doihiorella Myricariae Cook, et Massee F. germanica Allescher

(Hedwigia, 1897, 36. Bd., p. [161]). Das Originalexemplar in

S y d o w , Mycoth. marchica Nr. 4451 zeigt die Pykniden teils

einzeln stehend, teils in kleinen hervorbrechenden Rasen. Es liegt

kcin Grund vor, den Pilz als eigene forma germanica zu unterscheiden,

da auch der von Cooke und Massee beschriebene Pilz auf

einer Myricaria wachst und die Arten dieser Gattung einander

sehr nahe stehen. Das in Kabat et Bubik, Fung. imp. exs.

Nr. 754 ausgegebene Exemplar wachst zum Teil in Rasen, in welchen

auch der dazugehorige Schlauchpilz vorhanden ist. Es ist dies

Cucurbitula Myricariae Fuckel (Symb. myc. 1873, II. Nachtr.,

P- 32), die in den Fung. rhen. Nr. 2450 ausgcgeben ist, auf welchem

Exemplar die Dothiorella Myricariae gut entwickelt zu finden ist,

und sich als identisch mit Alleschers Pilz envies. Der Pilz

12*
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hat bald subhyaline, eiformige, nur bis 6 > 3—4 fx groBe Konidien,

bald braunliche 8—9 > 4—6 [i groBe. In demselben Rasen tritt

auch eine dritte Form auf, die offenbar auch zum Schlauchpilz

gehort, eine Phoma mit stabchenformigeri 2—3 > I p. groBen Koni-

dien. Dieselbe Phoma findet sich auch auf dem Exemplare von

Conioihyriura Ta^nariscis P. Henn. (1907) in Kabat et Bubak,
F- imp. exs. Nr. 458, und es erwies sich diese Art als identisch

mit der DothioreUa Myricariae. Damit ist ferner identisch nach

Potebnia (Ann- mycol. 1910, VIII. Bd., p. 62) Coniothyrium

Tamaricis Oudem. 1901 (Ned. Kruidk. Arch., 3. Scrie, II., 1. Stuk,

p. 257, PL I., Fig. 7). Genau derselbe Pilz ist fernei; auch Conio-

thyrium fluviatile Kab. et Bub. (Osterr. bot. Zeitschr. 1904, 54. Bd.,

p. 28) nach dem Originalexemplare in K a b. et B u b., F. imp. exs.

Nr. 73. Cucurhitula Myricariae Fuck. muB daher auch auf Tamarix

vorkommen.

Die Gattung Cucurhitula Fuckel 1869 hatte ihre Berechtiguug,

wenn man sie nicht auf C. conglohata Fuck., die eine typische Bosel-

Unia-Coniochaete ist, griindet, sondern auf 0. Myricariae Fuck.

Sie wiirde dann der Gattung Anthostomella Sacc. 1875 nahestchen

und von ihr durch die rasig hervorbrechendcn Perithezien ver-

schieden sein.

F u c k e 1 s Angabe, daB die Schlauchsporen von Cucurhitula

Myricariae in der Form sehr variabel sind, ist falsch und beruht

darauf, daB dieselben stark abgeflacht sind und daher von ver-

schiedenen Sciten gesehen, verschieden aussehen.

Die Untersuchung der DothioreUa Myricariae hat mir gezeigt,

daB der Pilz eine neue Sclerophomeen-Gattung darstellt, die ich

Sclerothyrium' nenne. Konidientrager fehlen vollig, und miissen

die Konidien aus dem hyahnen Binnengewebe durch schleimige

Histolyse entstehen, was man an diinnen Schnitten nicht zu alter

Fruchtkorper auch wahrnehmen kann. Damit steht in Uberein-

stimmung, daB die Fruchtkorper, wie schon Fuckel bemerkte,

sehr verschieden geformt sind; bald sind sie rundlich, pykniden-

artig, klein, bald flach, bis 900 p. breit und 300 p. dick, dabei mehr

minder gekammert. Oben zeigt sich ein unregelmaBiges oder kurz-

spaltenformiges, untypisches Ostiolum. Das Stromagewebe ist hell-

braun, und besteht auBen aus etwas flachen, diinnwandigen, meist

etwa 6—10 p. groBen eckigen Parenchymzellen, die eine 20—40 p
dicke Membran bilden, vor der oft Vorspriinge nach Innen 'aus-

gehen. An der Basis der Fruchtkorper befindet sich ein Hyphen-
fiiz aus braunen 2—4 /; breiten Hyphen be^tehend. Die Stromata

stehen einzeln oder in Rasen.
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Sclerotliyrium n. G. v. H.

Scleroj)homeen. Fruchtkorper (Stromata) einzeln oder meist

rasig eingewachsen und hervorbrechend, rundlich, oder unregel-

maBig, mit einfachen oder mehr minder gekammerten Lokulus.

Oben sich mit einem falschen, meist unregclmaBigen Ostiolum

offnend, aus braunem, diinnwandigem Parenchym bestehend. Basal-

stroma fehlend oder aus Hyphenfilz bestehend. Konidientrager

fehlend. Konidien aus dcm Binncngewebe endogcnospor cntstehend,

subhyalin bis braun, rundlich bis langlich, cinzellig, klein. Konidien-

friichte von Sphaeriaceen [Cuciirhitula)

.

Typus-Art: Scleroihyriwm Tamarisd (Mont.) v. H.

Syn.: Clisosporium Tamarisd Montagne 1856.

Coniothyrium caespitulosum Saccardo 1878.

Phoma africana Spegazzini 1880.

Phoma Tamarisd (Mont.) Sacc. 1884.

Dothiorella Myricariae Cooke et Massee 1887.

D. M. (C- et M.) Forma germanica Allescher 1897.

Coniothyrium Tam^irids Oudemans 1901.

Coniothyrium fhcviatile Kab. et Bub.k 1904.

Coniothyrium Tamarisds P. Hennings 1907.

Haflos'porella caespitulosa (Sacc.) Diedicke 1914.

Eine zwcite Art ist Sd. minor (Ell. et Barth.) v. H. (Syn.:

Haplosporella minor Ell. et Barth.),

Es ist so gut wie sicher, daB auch Phoma Tamarisd (Montagne)

Sacc. (S. Fung. III. Bd., p. 94) und Phoma africana Spcgazz. (III.,

93) derselbe Pilz sind. Phoma Tamarisd (M.) Sacc. in S y d o w ,

Mycoth. march. Nr. 4838 ist in der Tat derselbe Pilz.

Aber auch Coniothyrium caespitulosum Sacc. (Michelia, 1878,

I- Bd., p. 206) ist nach dcm gewiB richtig bestimmten Exemplare

in Rabh. -Wint., Fungi europ. Nr. 3780 derselbe Pilz.

Die oben erwahnte Phoma mit kleinen, stabchenartigen Koni-

dien ist wahrscheinlich gleich Phoma rimincola Sacc. (Michelia,

1879, I. Bd., p. 523). Von dieser auf Tamarix-Zvieigen wachsenden

Art wird angegeben, daB sie zusammen mit Rosellinia rimincola

Rehm wachst. Da letztere Art sicher nur auf Ahornzweigen wachst,

ist wahrscheinlich, daB die Bestimmung falsch ist, und daB es sich

um Rosellinia Myricariae Fuckel handelt.

Auch Phoma tamaricella Sacc. (III., p. 93) und Phorrm tama-

riscinum Thumen (Osterr. bot. Zeitschr." 1877, 27. Bd., p. 12) haben

kleine, stabchenformige Konidien und diirften mit Phoma rimincola
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identisch sein. Dasselbe gilt auch fiir den in S y d o w , Mycoth.

inarch. Nr. 2595 unter dem nacktcn Nainen Phoma Myricariae

Sacc. ausgegebenen Pilz niit klcincn, stabchenformigen Konidien.

75. Uber Sphaeropsis conglobata Saccardo.

Mit diesem Namen hat Saccardo (Syll. Fung. III. Bd.,

1884, p. 299) den von Fuckel (Symb. myc. 1869, p. 171) als an-

gebliche Nebenfrucht von Cucurhitula conglobata Fuck, beschriebenen

und in den Fung. rhen. (ohne Nummer) ausgegebenen Pilz bczeichnet.

Dersclbe wurde seither noch 1904 am Sonntagsbcrge, 1916 imWiener-

walde in Niederosterreich, bei Rom und in Frankreich gefunden.

Genau der gleiche Pilz wurde 1896 (Revue myc. XVIII. Bd.,

p. 151) von Fautrey unter dem Namen Myxosporium Lanceola

Sacc.et Roumeg. Forma Betulae in R o u m e g., F. sel. exs. Nr. 7052

ausgegeben. Derselbc wurde ferner von Saccardo (Ann. myc.

1905/ III. Bd., p. 512) unter dem Namen Dothiorella Betulae (Preuss)

beschriebcn, Es ifet aber sicher, daB Sphaerocista Betulae Preuss

(Linnaea 1852, IX. Bd., p. 736) ein ganz anderer Pilz ist, und zwar

ein Gelatinosporium, das von G. hetidinum Peck, nach dem Exem-

plar in Shear, New York Fungi Nr. 200 nicht verschieden sein

wird- Gelatinosporium hetulinum Peck ist gewiB eine Nebenfrucht

von Sderoderris seriata (Fr.).

Fautrey bemerkte schon in den Lokuli neben den hyalinen,

lanzettlichen Konidien kiirzcre und breitere, zweizellige, gefarbte,

die ich auch in seinem Exemplare sah (Zeitschr. f. Garungsphys.

1915, V. Bd., p. 207). Da diese blaBvioletten Konidien ganz anders

aussehcn, wie die viel langeren, schmaleren und hyalinen, so schien

cs ausgeschlossen, daB sie beide in derselben Fruchtschichte ent-

stehen. Es lag nahe anzunehmen, daB sie von einem in den Lokuh

schmarotzenden Pyknidenpilze herriihrcn. Dazu kam noch der

Umstand, daB die Lokuli manchmal stark gekammert sind, so daB

cs ofter so aussicht, als waren tatsachliche blaBbraunliche Diplodia-

Pyknidcn in den Lokuli zu sehen. Diese Umstande veranlaBten mich,

die Diplodia hiparasitica aufzustellen. Da die von mir damals ver-

glichenen Exemplare vom Sonntagsbcrge keine Spur von Diplodia-

Konidien zeigten, so schien mir die gemachte Beobachtung zweifel-

los richtig. Nachdem ich nun aber 1916 bei Tullnerbach im Wiener-

walde den Pilz reichlich fand, konnte ich mich davon iiberzeugen,

daB die Diplodia hiparasitica nicht existiert und die Konidien, die

in der Fruchtschichte der Sphaeropsis conglobata entstehen, bald

lanzettlich, hyalin und cinzeUig, bald breit-elliptisch ein- oder zwei-
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zellig, hyalin oder violett sind, bald langer und 3—4zellig, hyalin

oder gefarbt. Manchmal sind nur lanzettliche, einzellige hyaline

Konidien vorhanden; diese Form wurde als Dothiorella Betitlae

Sacc. beschrieben. Die Form mit einzelligen, eiformig-elliptischen

Konidien ist die Sphaeropsis conglobata Sacc. Die gut entwickeltcn

Wienerwald-Exemplare zeigen alle Sporenformen gemischt und be-

weisen, daB der Pilz in der Entwicklung der Konidien sehr wechselt,

weshalb er mehrfach beschrieben wurde, unter verschicdenen Namen.

Die Untersuchung von F u c k e 1 s Originalexemplar und der

viol iippiger entwickelten aus Niederosterreich zeigte mir, daB der

Pilz ein aus offencn, diinnwandigen, kohligen, senkrecht gereihten

Zellen bcstehendes typisches Dothideaceen-Stroma besitzt, in dem
oben wenige bis zahlreiche, eiformige Lokuli, die etwas gewolbt

vorragen, enthalten sind. Das Stroma entwickelt sich unter dem
Periderm. Die hyalinen oder meist blaBvioletten Konidien sind

elliptisch- bis zylindrisch-spindelformig, habeh meist stumpfliche

Enden und sind 13—28 > 5—7 (x groB, wobei die sparlicheren

langcren die schmaleren sind. Sie sind 1—4 zellig und stehen auf

20 > 1 ;i groBen Tragern.

Der Pilz ist eine typische Hendersonula Speg. und muB B.

conglobata (Sacc.) v. H. genannt werden.

Er gehort gewiB zu einer Dothideacee und es ware naheliegend

anzunehmen, daB es die Nebenfrucht von Dothidm virgultorum

(Er.) Wint. (Pilze Dcutschlands usw. Pyrenomyc. 1887, p. 911) ist.

Allein dicser Pilz ist nach F u c k e 1 s Exemplar in F. rhen. Nr. 1059

eine stromatische Sphaeriacee, wie auch Theissen in Ann.

myc. 1915, XIII. Bd., p. 327 angibt {Apioporthe v. H. n. G.).

Zu Cucitrbiiula conglobata Fuckel kann der Pilz auch nicht

gehoren, dcnn dieser Typus der Gattung Cucurhiiula Fuck, hat

meist in Rasen stehende kurz schwarzborstige Perithezien und ist

cine ganz typische Rosellinia-Caniochaeta. Man kann nicht sagen, wie

dies Fuckel tut, daB die Perithezien der Cucurbitula conglobata

hervorbrechen, denn die Rinde, auf der er wachst, ist schon stark

vermorscht und hat ein gelockertes Periderm.

Darnach hat, wie schon Winter annahm, die Gattung Cucur-

hitula keine Berechtigung, wenigstens, wenn man sie auf F u c k e 1 s

Typus-Art begriindet.

76. Uber Sphaeria oreades Fries.

Der Pilz ist veroffenthcht in D u b y , Botanicon gallicum,

1830. II, Bd., p. 696. Er wurde von Duricu et Montagne
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zu Hendersonia, von Cooke zu Dichomera und von Saccardo
zu Camarosporium gestellt.

Derselbe ist in sicheren Exemplaren ausgegeben in D e s m a -

zi^res, PI. crypt. France 1843 Nr. 1268 und in Kabat et

B u b a k , F- imp. Nr. 560. Die Untersuchung dieser Stiicke hat

mir gezeigt, daB der Pilz nichts anderes ist, als die anders ent-

wickelte, blattbewohnende Form von Dichomera Sauhinetii (Mont.)

Cooke, als deren Varietat oreades (Fr.) v. H. er bezeichnet werden

muB. Er ist ein vortreffliches Beispiel, um zu zeigen, wie sehr sich

ein Pilz verandern kann, wenn er statt auf peridermiiberzogenen

Zweigen auf Blattern wachst. Wahrend die normale Zweigform

typische, hervorbrechende, mehrere ganz eingesenkte Lokuli fiihrende,

dothideoide Stromata besitzt, die sich untcr dem Periderm ent-

wickeln, zeigt die Blattform des Pilzes, je nach der Uppigkeit der

Entwicklung, bald gar kein Stroma und getrennte pyknidcn-

ahnliche Lokuli, bald ein nur angedeutetes oder mehr weniger gut

entwickeltes, aber nicht hervorbrechendes Stroma mit eingesenkten

oder mehr minder getrennten Lokuli.

Das schwach entwickelte Exemplar in Nr. 560 zeigt keine Spur

eines Stromas. Die pyknidenartigen Lokuli sitzen unter der Epider-

mis getrennt voneinander, sind mehr minder kugelig, oben ofter

etwas abgeflacht, bis 180 /x breit und haben eine 30—40 fi dicke

aus violettkohligen, abgeflacht-offenen Zellen bestehende Wandung,

der man wohl die dothideoide Natur des Pilzes ansieht. Oben in

der Mitte entsteht ein kleines Loch zum Austritte der Konidien,

die denen der Zweigform vollig gleichen, nur eine Spur kleiner sind,

Bei dem Exemplare Desmazieres kommen ebensolche

getrennte Lokuli vor, daneben aber auch kleine Stromata mit

einigen eingesenkten Lokuli. Der Pilz tritt auf wenigen kleinen

rundlichen Blattflecken auf, in denen die normal etwa 240 /£ groBe

Blattdicke auf 600 /t erhoht ist. Stellenweise ist das ganze Gewebe

zwischen den beiden Epidermen mit dem mehr minder entwickelten

Stroma ausgefiillt, wo dann auf der Blattunterseite auch einzelne

Lokuli erscheinen. Stellenweise gehen von den Lokuli zahlreiche

violette, 3—4 /t breite Hyphen, oft biindelweise senkrecht nach

abwarts, hier und da sich mannigfaltig kreuzend einen lockeren

Stromafilz bildend, der sich stellenweise zu einem offenzellig-paren-

chymatischem Gewebe verdichtet. Daher zeigt die Stromabildung

die groBte Mannigfaltigkeit . Ein Hervorbrechen der Lokuli-Stromata

findet nie statt, nur iiber den einzelnen Miindungen wird die sonst

unveranderte Epidermis durchbohrt. Die Konidientrager sind in

den Lokuli ringsum angeordnet, kegelig-fadig, meist 8—12 > 1-8 ^
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groB, Die meist 7—10 p. groBen Konidien sind meist kugelig und

dann in der Regel einzellig bleibend, die birn- und ciformigen zcigen

1—3 Querwande und oft auch eine Langswand. Sie gleichen voll-

kommen denen der Zweigform. Reif sind sie durchscheinend schwarz-

lichviolett.

77. iJber die Gattung Dichomera Cooke- Saccardo.

Cooke stellte in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 1878, X. Bd., p. 24

die Gattung Dichomera auf. Saccardo (Michelia 1880, II. Bd.,

p. 8) beschrankte dicse Gattung auf jene Formen, die dothideoide

Stromata haben und fiihrte als Typus-Art Dichomera Sauhinetii

(Mont.) Cooke (= Hendersonia Sauhinatii Montague, in Syll. Cryptog.

1856, p. 263) an. In diesem Sinne ist Dichomera Cooke-Sacc. eine

gut bestimmte Gattung, die erhalten bleiben muB und mit Dothio-

rella Sacc.-v. H., Microdothiorella v. H. und Hendersonula Speg.

eine natiirliche Reihe von Gattungen bildet, die Nebenfruchtformen

von dothideoiden Dothideaceen [Botryosphueria, Dothidea und

Dictyodothis) sind.

Die Untersuchung der Typus-Art Dichomera Sauhinetii in

Mycoth. marchica Nr. Ill (auf Sorhus, nicht, wie angegeben Acer)

zeigte mir dicht herdenweise unter dem Periderm auftretende, etwas

hervorbrechende bis 600 fi groBe, schwarze, flache, 230 pt dicke,

aus violettkohligen, leeren, diinnwandigen, verschieden, bis 20 > 11 //

groBen, mehr minder deutlich senkrecht gereihten Zellen bestehende,

typisch dothideoide Stromata, die oben etwa 30 // dick fast opak

sind und einige in einer Ebene liegende eiformige Lokuli zeigen, die

innen mit einer hyalinen Schichte ausgekleidet sind, auf der die

ziemlich dicht stehenden, einfachen, 16—18 > 1—1.5 ft groBcn

Trager sitzen, die an der Spitze je eine Konidie tragen. Die Trager

und die hyaline Innenschichte verschwinden bald. Die Konidien

sind in der Form sehr wechselnd, rund, ciformig, birnformig, braun-

violett, einzellig, zweizellig oder kreuzformig geteilt und dann

dictyospor.

Das Exemplar des Pilzes auf Eichenrinde in R o u m e g., F.

sel. exs. Nr. 7021 zeigte bis 1100 /i groBe und 340 /z dicke Stromata,

mit zum Teile verschmolzenen und dann bis 300 > 260 /i

groGen Lokuli. Damach ist die Gattungsbeschreibung in der

Syll. Fung. III., p. 471 und bei D i e d i c k e (Krypt. Fl.

Brand. IX, Pilze VII., p. 686), wo von subimmersen Perithezien

die Rede ist, nicht ganz richtig. Die Gattung muB, wie folgt,

gekennzeichnet werden. •
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Dichoinera Cooke-Sacc. Char. em. v. H.

offenen, leeren, diinnwandigen, groBen, kohligen, senkrecht ge-

reihten Zelien bestehend, polsterformig-flach. Lokuli in einer Ebene

stehend, eingesenkt, eiformig. Trager einfach, maBig lang, ringsum

stehend. Konidien gefarbt, rundlich oder langlich, wenn gut ent-

wickelt dictyospor. Wahrscheinlich Nebenfruchtgattung zu Dictyo-

dotMs. Daher gehort Dichomera varia (Pers. ?) Diedicke (1. c. p. 687),

die nach seiner Beschreibung bis 1 mm groBe, dickwandige, klein-

zellige, traubig gehaufte (an der Basis), durch ein rostbraunes stro-

matisches Gewebe verbundene Fruchtgehause hat, nicht zu Dicho-

mera, Der Pilz gehort auch gewiB nicht zu einer Dothideacee,

sondern ist zweifellos eine Nebenfrucht von Cucurbitaria hicolor

Fuckel (Symb. mycol. I. Nachtr. 1871, p. 21 [309]). Diese Art

kommt ebenso auf Prunus-Krten vor und bildet, wie D. varia,

groBe Rasen, hat sehr groBe Perithezien, die mit einem schlieBHch

braunen Filz iiberzogen sind, wie er von Starback (Bihang.

svensk. Akd. Handl. 1894, XIX. Bd., III. Nr. 2, p. 90) auch fur

D. varia angegeben wird (,,tomento rufofuscescente''). Fuckel
beschreibt fiir Cucurbitaria hicolor als Nebenfriichte zwei Formen.

Einen Spermogonienpilz mit kleinen allantoiden Konidien, mit

hervorbrechend rasigen Pykniden, und einc Diplodia. Diese beiden

Pilze sind im III. Bande der Sylloge Fungorum nicht angefiihrt,

werden jedoch im II. Bande p. 318 Phoma padina Sacc. (non Sylh

Fung. III., p. 74, wo der gleichnamige Pilz eine Phomopsis ist) und

Diplodia padina Sacc. genannt. Der erstere Pilz ist aber gewiB keine

Phoma, sondern wahrscheinlich eine Botryophoma Karsten (Acta

Soc. Faun. Flor. Fenn. VI. Bd. 1890, p. 43), die eine Sclerophomeen-

Gattung ist, die zu Otthia als Nebenfrucht gehort und daher auch

bei der damit nahe verwandten Gattung Cucurhitaria vorkommen
wird. Fuckel hat die Dichomera varia mit seiner Cucurhitaria

hicolor nicht vergeseUschaftet gefunden, indessen sind mehrere

Cucurbitaria-Avten .bekannt, die auch Nebenfriichte mit dictyo-

sporen Konidien haben; das ist also auch hier der Fall.

Da der in Rede stehende Pilz weder zu Camarosporium, noch

zu Cytosporium, Piringa oder Dichomera gestellt werden kann,

muB er als Typus einer neuen Formgattung betrachtet werden,

Pseudod

Pseudodichomera v. H.

Pykniden kugelig, derb, lederig bis kohlig, auf einem Basal-

stroma dicht traubig gehauft, eingewachsen und stark hervor-
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brechend, mit flachem Ostiolum, von parenchymatischem Bau.

Konidien gefarbt, rundlich oder langlich, dictyospor, auf einfachcn,

mittellangen Tragern endstandig. Zu Cucurbitaria-Arten gehorig.

Typus-Art: Psevdodichomera varia (Pers.?) v. H.

Syn.: ? Sphaeria varia Persoon 1801.

Camarosporium varium (P. ?) Starback 1894.

Dichomera varia (P.?) Dicdicke 1914.

Dichomera Elaeagni Karsten 1887 in Rabenh. -Winter,
F. europ. 3781 ist nach dem Originalexemplare eine Pseudodicho-

mera, mit auf einem Hypostroma rasig gchauften Pykniden. Psevdo-

dichomera Elaeagni (K.) v. H. ist gewiB eine Nebenfrncht von Cucur-

hitaria Caraganae Karsten (Medell. Soc. Faun. Flora Fenn. 1878,

IL Bd., p. 182), die auf derselben Nahrpflanze {Elaeagnus macro-

phylla) in Finnland sehr gemein ist und eine von der auf Caragana

auftretenden Art verschiedene sein wird, die ich Cucurhitaria Elaeagni

v. H. nenne. Camarosporium Elaeagni Potebnia (Ann. myc. 1907,

V. Bd., p. 18) ist mit Karstens Pilz offcnbar identisch.

Dichomera Laburni Cooke et Massee (Grevillea 1890, XVIII. Bd.,

p. 54) ist gewiB eine Pseudodichomera zu Cwurhitaria Laburni (P.)

gehorig. Hierher gehoren auch die verschiedenen auf Cytisus be-

schriebenen Camarosporium-Arien, die alle nur Formen derselben

Spezies sind (C. Laburni [West.] Sacc, C. laburnicum Sacc, C.

Cytisi Berl. et Bres.) und dercn Unterscheidung gar keinen Wert hat.
^

Dichomera Tiliae (Therry) Sacc. (Syll. Fung. III. Bd. 1884,

p. 472) gleich Staurosphaeria Tiliae Therry (Revue myc. 1883,

V. Bd., p. 30) ist eine echte Dichomera von D. Sauhinetii nicht zu

unterscheiden. Die Koriidien bleiben nach dem Originalexemplare

in R o u m e g., F. gall, exsicc. Nr. 2290 iheist einzellig kugclig und

8 /£ groB.

Dichomera sphaerosperma (B. et C.) Sacc, und Dichomera stro-

matica (Preuss) Sacc. (1. c.) sind nach der Beschreibung jedenfalls

echte Dich mera-Arien.
t

Dichomera mutabilis (B. et Br.) Sacc. Syll. Fung. 1884, IIL Bd.,

p. 472 gleich Hendersonia mutahilis Berk, et Broome (Ann. Mag.

nat. History, V. Bd., II. Ser. 1850, p. 373) auf Platanus-Z\\e\g^n

ist nach der unklaren Beschreibung kaum eine Dichoviera und gehort

vielleicht zu Cucurhitaria Platani Tavel (Bot, Zeitg., 44. Bd., 1886,

p, 873).

Dichomera mutabilis auf Corylus-'Kmdc in Fuckel (Symb.

mycol. 1869, p. 392 und I. Nachtr. 1871, p. 20) ist von der vorigen
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Art gewiB verschieden und gehort nach F u c k e 1 zu Cucurhitaria

Coryli Fuck., ist daher eine Pseudodichomera. An zwei Original-

Exsikkaten des Pilzes in den Fungi rhen. Nr. 1948 fand ich den Pilz

nicht, und nur zwei Pyknidenpilze mit zweizelligen, braunen Koni-

dien. An dem einen Exemplare fand ich eine derbhautige, groBe

Diplodia mit 16—24 > 8—12 /x groBen, zweizelligen, langlichen,

schwarzvioletten Konidien, die auf 7—8 > 1.5 /z groBen Tragcrn

saBen. Die Pykniden w^aren etwas gekammert, oft fast stromatisch.

Es ist dies offenbar die bisher ungeniigend bekannte Diplodia Coryli

Fuckel (Symb. myc. 1869, p. 393), die nach ihm (1. c. I. Nachtr.

1871, p. 19 [307]) zur Otthia Coryli Fuck, gehort. Dieselbe fand

sich stets verwachsen mit einer Lihertella mit gekriimmten 22—40

> 1 // groBen Konidien.

In dem zweiten Exemplare fehlte die Diplodia Coryli, fand

sich aber eine sehr charakteristische Botryodiplodia vor, die noch

unbeschrieben ist. Dieselbe bildet unter dem Periderm 0.5 bis

1.5 mm groBe, rundliche oder langliche, oben flache und von den

iiberragenden Peridermlappen begrenzte, etwas runzelige, rauhe,

500 ii dicke Stromata, die zahlreiche in einer Lage stehende, unten

meist breitere, nach oben etwas verschmalerte 500 /x hohe, 250 bis

500 // breite Pykniden enthalten. Das Stromagewebe ist nur oben

entwickelt, wo es die Zwischenraume zwischen den Pykniden ausfiilit

und eine aus violettkohligen, kleinen Parenchymzellen bestehende

maBig starke Decke bildet, die von den kurzen Halsen der Pykniden

durchbrochen wird. Die Pyknidenmembran ist ringsum ziemlich

gleich 30—40 fi dick, weich, blaB, aus fast offenen subhyalinen,

maBig derbwandigen, 5—10 pt groBen Parenchymzellen aufgebaut,

die in 8—12 Lagen stehen. Die ringsum stehenden Trager smd

3—4 > 1.6 fi groB. Die durchscheinend rothch-violetten zwei-

zelligen Konidien sind meist zylindrisch, mit abgerundeten Enden,

meist gerade und 9—14 > 3—5 /i groB. Ich nenne diese Form

Botryodiplodia corylicola v. H. Sie ist auffallend durch die fleischige,

fast hyaline Wandung der Pykniden, die nur oben dunkler una

lederig wird. Zwischen den Pykniden, die sich gegenseitig abplatten

und besonders oben im Stromagewebe sind oft braune Rinden-

parenchymzellen eingeschlossen.

?

78. Ober die Gattung Pseudostegia Bubak.

Wurde aufgestellt in Journ. of Mycology XII. Bd. 1906, p. 56

(mit Figur auf Seite 183) auf Grund der Pseudostegia nuhilosa (Ell-

et Ev.) Bubak, ausgegeben in K a b a t et Bub., F. imperf. exs.

Nr. 533. Der Pilz ist jedenfalls identisch mit Cryptosporium nubi-
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losum Ell. and Everh. in Joum. of Mycol. 1889, V. Bd., p. 156.

Hier werden die Konidien mit 15—20 > 2.5 // ebenso groB an-

gegeben wie bei B u b a k.

Ich zweifele nicht daran, daB Leptothyrium Caricis Bondarzew
1906 (Syll. Fung. XXII, p. 1155) derselbe Pilz ist.

Meine Vermutung, daB derselbe identisch ist mit der seit

C o r d a anscheinend verschollenen Typus-Art der Gattung Crypto-

sporium Kunze (MykoL Hefte, I. H. 1817, p. 3, Taf. L, Fig. 1),

namlich Cr. atrum Kunze, wurde bestatigt durch den in Berkeley,
Brit. Fungi Nr. 307 unter dem Namen Cryptosporium Caricis Corda

ausgegebenen Pilz, der gewiB nicht diese Art, sondern Crypto-

sporium atrum Kunze ist. Berkeleys Pilz ist glanzend schwarz

und hat hyaline Konidien, wahrend Crypt. Caricis Corda nach dessen

Beschreibung und Abbildung braune Fruchtkorper und durch-

scheinend braune Konidien hat (Sturm, Deutschlds. Flora, III.

Abt. Pilze, II. Bd. 1829, p. 107, Taf. 50). /

Im Gegensatze dazu hat Cr. atrum Kze. schwarze Fruchtkorper

und hyaline Konidien, so wie Berkeleys Pilz, der mit Pseudo-

stegia nuhilosa identisch ist.

Saccardo hat in Syll. Fung. 1884, III. Bd., p. 760 ganz

unberechtigerweise K u n z e s Typus-Art in seine Gattung Crypto-

Mela gestellt und in die Gattung Cryptosporium ganz andere Pilze,

die nicht in dieselbe gehoren, eingereiht (1. c. p. 740). Ferner schreibt

er dem Cryptosporium atrum Kze. opake, schwarzliche Konidien zu,

offenbar verleitet durch die falsche Abbildung in S t u r m s Flora

(1- c. Taf. 49), wo die Konidien des Pilzes schwarz dargestellt sind.

Allein im dazugehorigen Text (1. c. p. 105) heiBt es ausdriicklich,

daB die Konidien ,,durchsichtig", also hyalin sind. DaB sie hyalin

sind, geht auch aus K u n z e s Beschreibung hervor, der zwar keine

ausdriickliche Angabe iibcr die Farbung der Konidien macht, sie

aber nicht schwarz abbildet und den Pilz von Fusarium durch

den angeblichen Mangel von Tragern, die er nicht entdecken

konnte, unterscheidet . Wenn er die Konidien schwarz gesehcn

hatte, wiirde er den Pilz gewiB nicht als mit Fusarium ahnlich

gehalten haben.

Nach dem Gesagten ist es zweifellos, daB Pseudostegia nuhilosa

(Ell. et Ev.) Bub. gleich Crypiospcyrium atrum Kunze ist. Nach
diesem Pilze muB diese Gattung charakterisiert werden. Crypto-

sporium Sacc. (non Kunze) habe ich in Fragm. z. Myk. 1916,

XVIIL Mitt. Nr. 988 kritisch behandelt, ohne zu wissen, was Crypto-

sporium Kunze ist. Ich nahm damals an, daB bei Ictzterer Gattung

/
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gefarbte Konidien vorhanden sind, durch Saccardos Angaben
irregefiihrt. Nun haben beide Gattungen hyaline Konidien, sind

aber trotzdem voUig voneinander verschieden.

B u b a k s eingangs angefiihrte Abbildung, Beschreibung und
Beurteilung des Pilzes sind ganz falsch. - Der Pilz ist nicht von der

Epidermis bedeckt, am Rande nicht borstig, keine Melanconiee,

die Konidientrager sind nicht Ausstiilpungen der braunen Basal-

zeilen, der Pilz ist nicht mit Cheilaria Libert (^ Anaphysmene
Bubak) verwandt, und gehort gewiB nicht zu Stegia Caricis Peck,

die eine Stictidee ist.

Die Untersuchung desselben hat mir gezeigt, da6 der Pilz

Stromata besitzt, die in und unterhalb der Epidermis eingewachsen
und mit der AuBcnwand derselben fest verwachsen sind. Die rund-

hchen oder langlichen Stromata sind bis etwa 500 ^i lang, 320 pL breit

und 140 // dick, glanzend schwarz, oben flach und kaum vorspringend.

Oben besteht das schwarzbraune Stromagewebe nur aus einer Lage

von rundlich-eckigen 2—4 jx breiten, zusammengeprefiten Zellen,

die fest mit der innen mit Vorspriingen versehenen AuBenwand
der Epidermiszellen verwachsen sind. Die so beschaffene Decke
zeigt keine Spur eines Ostiolums und reiBt meist deckelartig ab.

An der Basis ist das braune, 60—65 [x dicke Stromagewebe zu beiden

Seiten der diinnen Innenwand der Epidermiszellen in der Weise

entwickelt, daB auf derselben eine 20—25 // dicke, aus kleinen

braunen, mehr minder deutlich senkrecht gereihten Zellen be-

stehende Schichte liegt, wahrend u n t e r derselben eine 40 ^ dicke

schwarzbraune, aus offenen 5—12 p. breiten, unregelmaBig in 6—7
Lagen angeordneten Zellen bestehende Schichte zu stehen kommt.
An diinrien Medianschnitten kann man die Innenwand der Epidermis-

zellen in der Basalschichte der Stromata als diinne, gerade, durch-

ziehende Linie sehen. Der Lokulus ist unten flach, oben flach ge-

wolbt und einfach. Auf der oberen Basalschichte sitzen ein paar

Lagen von kleinen, senkrecht gereihten hyalinen Zellen, auf deren

oberste die kurzen Konidientrager dicht nebeneinander sitzen, die

akrogen die einzelligen, hyalinen, gekriimmten spindelformigen,

etwa 20 > 2 /£ groBen Konidien tragen. Die Trager sitzen nur auf

der Basalflache des Lokrdus. Nach Abwurf der Decke sieht man
am Rande der Stromabasis manchmal stellenweise dicht neben-

einanderstehende, gerade, etwa 20 > 4—5 ^l groBe, braune, einzellige

haarartige Hyphenendcn, die aber keine abstehenden Borsten sind

und vor der Ablosung der Decke nicht zu sehen sind.

Aus dieser Beschreibung ersieht man, daB Cryptosporium atrum

Kze. keine Melanconiee, sondem eine geschlossene Stromacee mit
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einfachem, flachen Lokulus ist, und welche ganz nahe mit Pilidium

Kunze (non Sacc.) und Harposporella v. H. verwandt ist. Havpo-

s-porella ist ein oberflachliches Pilidium, wahrend diese Gattung

ganz in der Epidermis eingewachsene Stromata hat, Bei Pilidium

ist das braune Stromagewebe typisch ringsum fast gleichmaBig

stark entwickelt. Indessen fehlt bci Pilidium Jiysterioides (Fries)

V. H. (Leptostromella bei Sacc.) das braune Stromagewebe im mitt-

leren Teile der Basis. Bei Cryptosporium atrum Kze. sind die Stromata

in und unter der Epidermis eingewachsen, ist die Basalschichte

sehr dick und die Decke nur einzellschichtig und sclieint schlieBIich

meist deckelartig abzuspringen (s. Fragm. z. Myk. 1915, XVII.
Mitt. Nr. 941). Nach dieser Typus-Art muB die Gattung Crypio-

sporium Kze. wie folgt gckennzeichnet werden.

Cryptosporium Kunze (non Sacc.) char, emend, v. H.

Syn.: Pseudostegia Bubak 1906.

Stromata klein, schwarz, flach, rundlich oder langlich in und
unter der Epidermis eingewachsen, mit einem halbiert linsen-

formigen Lokulus. Schwarze Deckschichte diinn, einzellschichtig,

mit der EpidermisauBenwand verwachsen, schlieBIich (stets ?) deckel-

artig abspringend. Basalschichte sehr dick, die Epidermis-Innen-

wand einschlieBend. Gewebe iiberall schwarzbraun-parenchymatisch.

Konidientrager kurz, nur an der ebenen Basis des Lokulus. Koni-

dien hyalin, einzellig, bogig gekriimmt, spindclformig, mittelgroB.

Typus-Art: Cryptosporium atrum Kunze 1817.

Syn.: Cryptosporium nuhilosum Ellis et Everhart 1889.

Leptothyrium Caricis Bondarzew 1906.

Pseudostegia nuhilosa (E. et Ev.) Bubak 1906.

Bei der groBen Formverwandtschaft von Cryptosporium Kze.

rnit Pilidium Kze. (non Sacc.) Leptostromella Sacc. (und Phlyctaena

Desm.) ist anzunehmen, daB auch die erstgenannte Gattung zu

emem phacidialen Pilze als Nebenfrucht gehort. Am wahrschein-

lichsten scheint es mir, daO die Cryptosporium-Avien Nebenfriichte

von Lophodermium- oder Lophodermellina-Arten sind.

79. t)ber die Gattung Placosphaeria Sacc. (non de Notaris).

Der Name Placosphaeria wurde zuerst von de Notaris
angewendet in Comment, soc. crittog. ital. 1864, 11. Bd., p. 490,

indem er schreibt; Dothidea {Placosphaeria) Sedi. Demnach be-

trachtet er Placosphaeria als eine Untcrgattung von Dothidea. Nach-
dem er aber diese Untergattung nicht charakttrisiert, so muG Placo-

sphaeria de Notaris als ein nackter Name angesehen warden, dem
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keine nomenklatorische Bedeutung zukommt. Er ware gleich Eurya-

cJiora Fuckel 1869, die von Fuckel wenn auch unrichtig gekenn-

zeichnet wurde und daher trotz der spateren Aufstellung den Vor-

rang hat (Symb. niycol. 1869, p. 220).

Saccardo nannte die Nebenfrucht von Euryackora Sedi

(Link) Placosphaeria Sedi Sacc. (Michelia, II., 1880, p. 115) und

beschrieb die Gattung in der Syll. Fung. 1884, III. Bd., p. 244.

Darnach hat man unter Placos'phaeria Sacc. nur die charakte-

ristischen Nebenfruchtformen der typischen Euryachora-Arten zu

verstehen.

Flacosphaeria Stellariae (Lib.) Sacc. (Michelia 1881, II. Bd.,

p. 283) ist nach dem unreifen Exemplare in S y d o w , Mycoth.

march. Nr. 4061, das den Stromabau gut erkennen HeB, eine typische

Art der Gattung. Das Stroma ist ausgebreitet, in und unter der

Epidermis entwickelt, und mit dieser verw^achsen, deuthch schwarz-

kleinzelHg, mit kleinen, eiformigen, wenig tief eingesenkten Lokuli.

Placosphaeria clypeata Briard et Hariot (Journ. Botan. 1891,

V. Bd., p. 171) ist nach Vestergren (Hedwigia 1903, 42. Bd.,

p. 108) gleich Leptostroma herharum (Ft.) Lk. var. spiraeinum Sacc.

et Briard. und ohnc Zweifel der Konidienpilz von Diaporthe Lirella

(Moug. et Nest.) Fuckel. Er hat daher Phomopsis spiraeinu (Sacc.

et Br.) V. H. zu heiBen. Vestergren nannte ihn Leptostroma

spiraeinum (S. et Br.) V.

Placosphaeria Ondbrychidis (DC.) Sacc. (Michelia 1881, 11- Bd.,

p. 283) stellt eine eigene Gattung dar, die ich Diachorella nenne.

Die Gattung Diachora Mlill. (Jahrb. f. wiss. Bot. 1893, 25. Bd.,

p. 623, Taf. 29, Fig. 1—6) ist von Phyllachora durch die Anordnung

der Asci und den dazugehorigen Konidienpilz (Diachorella v. H.) wonl

verschieden und mit Mazza7itia, mit der sie Clements (Genera

of Fungi 1909, p. 48) vereinigt, nicht verwandt.
Der Pilz hat ein die ganze Blattdicke durchsetzendes Stroma,

das beiderseits mit der AuBenwand der Epidermen venvachsen ist-

An Stengeln reicht es bis zum Holzkorper und ist ringsum von einer

kohligen Kruste umgeben. Innen ist das Stroma blaB und schlieBt

das Blattgewebe ein. In den beiden Epidermen und stellemveise

auch darunter ist es geschwarzt oder kohlig. Die Diachorella, der

Konidienpilz, entsteht in der Epidermis, ist fiach, hat eine opak-

kohlige 8—10 p. dicke Decke und eine ebene, meist blasse, doch

after einige schwarzliche Zellagen aufweisende Basis. Die Konidien-

trager sind 20—25 > 2 /i groB und dicht palisadenartig miteinandcr

verwachsen; sie cnden m.eist oben spitz und tragen an sehr kurzen
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und diinnen Stielen die meist spindelformigen, einzelligen, geraden

oder verbogenen, meist 8—12 > 2 /^ groBen Konidien, die oben

eine 8—24 > 0.5 jx groBe verbogene Cilia haben. Die Angabe in

Syll. Fung. III., p. 245 und von D i e d i c k e (in Krypt. FI. Branden-

burg, 1912, Pilze VII, p. 303), daB diese Cilie der Stiel der Konidie

ist, ist falsch. Seltener sind die Konidien unten abgerundet, meist

sind sie beidendig spitz.
'

Der Pilz hat Diachorella Onohrychidis (DC.) v. H. zu heiBen.^

Diachorella steht Melasmia nahe, hat aber andere Konidien

und entwickelt sich in der Epidermis. Melasmia entsteht unter

der Kutikula und hat stabchenformige Konidien. Beide gehoren

auch zu verschiedenen Askomyzeteri-Gattungen [Diachora und

Bhytisma) . Noch sei bemerkt, daB die Fruchtschichte und die Koni-

dien von Diachorella Onohrychidis eine auffallende Ahnhchkeit mit

jenen des von M o e s z (Botanikai Kozlemenyek 1914, p. 146 mit

Fig.) Tracylla Andrasovszkyi genannten Pilzes haben.

Placosphaeria Oenotherae Bresadola (Hedwigia 1900, 39. Bd.,

p- 326) ist nach dem Originalexemplare in K r i e g e r , Fung, saxon.

Nr. 1649 falsch beschricben und unrichtig bestimmt. Es ist Pilidium

'protuherans (Sacc.) v. H.

Placosphaeria Bartsiae Massalongo ist nach dem Exemplare in

Krypt. exsicc. Mus. pal. Vindob. Nr. 1621 (wo die Literatur) keine

Placosphaeria, sondern eine Asteroma, das von dem typischen* ^s/e-

roma stelldre (P.) nicht sehr abweicht.

Der Pilz besitzt ein Stroma, das die ganze Blattdicke von Kuti-

kula zu Kutikula einnimmt. Innen ist es blaB, schlieBt das Blatt-

gewebe ein und besteht aus dicht verschlungenen, hyalinen, diinnen

Hyphen; unter der Kutikula ist es schwarzlich und stellenweise

deutlich zellig. Der Konidienpilz entwickelt sich an der Oberflachc

des Stromas unter der Kutikula; die in das blasse Stromagewebe

allmahlich iibergehende braunliche Basalschichte ist undeutlich

kleinzellig und bildet oft kegelige oder faltige Fortsatze nach oben.

Die dicht parallel stehend^n, einfachen Konidientrager sind 20—25

> 1 /« groB und bilden etwa 4 > 1.5 ju groBe, langlich-stiibchen-

formige Konidien in Mengen. SchlicBlich reiBt die dariiberliegende

gebraunte Kutikula ganz unregelmaBig auf. Die Konidien-Lagen

sind flach und bis iiber 1 mm breit.

Offenbar ist Asteroma Bartsiae Rostrup (Syll. Fung. XIII.,

P- 171) derselbe Pilz. Doch kenne ich von diesem Pilze, der auch

in Lind, Rostrups Danish Fungi 1913 fehlt, keine Be-

schreibung.

Hedwigia Band LX. 13
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.Auch Xyloma Pedicularis DC. = Ehytisma Pedicularis (DC.)
Rehm (Hysteriaceen und Discomyc, p. 87) wird derselbe Pilz seio.

Derselbe wird zu einer Pyrenopeziza Fuck, als Nebenfrucht ge-
horen und steht der Gattung Mdasmia nahe. Pyrenopeziza ist

von Pseudorhyfisma Juel (Stictidee) ganz verschieden.

Placosphaeria Junci Bubak (Ann. myc. 1906, IV. Bd., p. 113)
ist ein Myrioconium Sydow (Ann. myc. 1912, X. Bd., p. 449).

Placosphaeria Lysirmchiae Bresadola (Hedwigia 1894, 33. Bd.,
p. 207) ist in ahnlichcr Weise wie PI. Oenotlierae Bres. ganz falsch
beschrieben und nach dem Original von Pilidium conmvum
(Desm.) V. H. nicht verschieden.

Placosphaeria Valii Sacc. und PL sepium (Brun.) Sacc. sind
Mazza ntiella-Arten .

Placosphaeria punctiformis (Fuck.) Sacc. und PL Campamdae
(DC.) Baumler sind typische Sporormema-Xrttn (Desmaz. non Sacc.
Syll.).

Placosphaeria graminis Sacc. et Roumeg. ist Cheilaria Agro-
stidis Libert. (S. Fung. X., p. 421).

Placosphaeria corrugata (Ach.) Sacc. (SyU. Fung. III., p. 246)
- Rhytismella corrvgata (Ach.) Karsten (Hedwigia 1884, 23. Bd.,
p. 60) = Lecidea corrugata Acharius = Cliostomum corrugatum
Fries ist das Spermogonium eirier Flechte: Biatorina Ehrhartiarm
Achar. (s. Kerner, Fl. exsicc. austro-hung. Nr. 2760).

80. Uber Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc.
Der bekannte Pilz wurde von Desmazieres (Ann. scienc

nat. 1840, XIII. Bd., p. 189) zuerst als Phoma concentrica bezeichnet,
dann m PI. crypt. France 1840 Nr. 1085 Papularia concentrica ge-
nannt.

t

Derselbe entwickelt sich ganz in der Epidermis und ist mit
der AuBenwand derselben fest venvachsen. An Quetschpraparaten
gewmnt man den Eindruck, daB es ein Pyknidenpilz mit diinner
Membran ist. AUein Querschnitte zeigen, daB es ein stromatischer
Pilz ist, dessen Stromawandung 30—40 /. dick ist. Dieselbe besteht
aus vielen Lagen von braunen, dunnwandigen, kleinen offenen,
ParenchymzeUen. Die Stromata enthalten meist nur einen Konidien-
raum der oben ein ganz flaches Ostiolum zeigt, das stets unter einer
bpaltotfnung hegt. Manchmal findet man aber auch etwas groBere
Mromata mit mehreren, kleineren, unregelmaBigen Lokuli. Die
Konidientrager sind kurz. papillenformig. Der Pilz scheint mir
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zunachst verwandt mit der, Konidienfrucht der Dothidea Prostii

Desmaz. zu sein. In den Mycol. Fragmenten (Ann. myc. 1918,

XVI. Bd.) habe ich angegeben, daB letzterer Pilz eine Schlauch-

frucht (Haplotheciella Hellehori [ChaiU.] v. H.) und einen dazu-

gehorigen Konidienpilz (Dothisphaeropsis Hellehori v. H.) aufweist.

Letztere Form entwickelt sich ganz so wie Coniothyri%m concen-

tricum in der Epidermis und sind bcide Pilze im wesentlichen gleich

gebaut

.

Daher muB der in Rede stehende Pilz Dothisphaeropsis con-
1

centrica (D.) v. H. genannt werden. Er ist gewiB die Nebenfrucht

eines mit Haplotheciella Hellehori verwandten dothidealen Pilzes.

Coniothyrium Agaves (Mont.) Sacc ist nach Bubaks Be-

schreibung und Abbildung in BuU. Herb. Boissier 1906, VI. Bd.,

p. 481, Taf. XV, Fig. 11—13 offenbar ganz so gebaut, aber das Stroma

entwickelt sich unter der Epidermis und die Fruchtkorper sitzen

ganz oberflachlich auf den Spaltoffnungen. Der Verglcich der beiden

Pilze muB zeigen, ob es sich hier nur um eine durch auBere Um-
standc erzeugte Wuchsform desselben Pilzes oder um einen davon

verschiedenen Pilz handelt.

Readeriella mirahilis Sydow (Ann. mycol. 1908, VI. Bd., p. 484)

diirfte mit Dothisphaeropsis formverwandt und auch eine dothideale

Nebenfrucht sein.

81. Uber Phoma jasminicolum Desmazieres.

Der in Ann. scienc. nat. Bot. 1846, 3. Ser., VI. Bd., p. 83 als

Sphaeria jasminicola D. beschriebene Pilz ist in der Syll. Fung.,

I. Bd., p. 427 als Laestadia eingereiht und in Desmazieres,
PI. crypt. France 1856 Nr. 358 ausgegeben. In der Syll. Fung.,

XL Bd., p. 474 steht derselbe als Phyllosticta

.

Phyllosticta Jasminorum Tognini (Syll. Fung. XI. 174) und

Ph. jasminica Thiimen (Syll. Fung. III., 22) sind offenbar der-

selbe Pilz.

Derselbe ist nach dem Originalexemplar eine Stictochorella

V. H., die Nebenfrucht einer Phyllachorinee, wahrscheinlich einer

Carlia Rbh. - v. H. {SphaereUa Fries).

v

Das Stroma ist nur schwach entwickelt, meist nur blattoberseits

wenig um die pyknidenartigen Konidienlokuli herum. Manchmal

geht es aber durch die ganze 90—110 p. betragende Blattdicke.

Ofter verschmelzen 2—6 Fruchtkorper stromatisch, wo dann das

Stromagewebe deutlich ist. Die Stromata sind in der Epidermis

und tief ins Mesophyll dringend eingewachsen und mit der Epidermis-

13*
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auBenwand venvachsen; die mit einem Lokulus sind rundlich, 56 bis

120 /i groB und zeigen oben ein nicht vorgebildetes bis liber 25 ^
weites Ostiolum. Unten und seitlich ist die braune parenchymatische

Wand der Lokuli nur 6—8 pt dick und besteht aus 1—3 Zellagen.

Die relativ langen (15 /t) wenig verzweigten Konidicntrager bilden

stabchenartige, 2—3 > 0-5 // groBe Spermatien.

Der Pilz hat Stictocliorella jasminicola (Desm.) v. H. zu heiBen.

82. Stictochorella Juniperi v. H. n. Sp.

Stromata schwarz, 200—400 ji lang, 200—300 // dick, unregel-

maBig rundlich oder langlich, blattoberseits zu beidexi Seiten des

Mittelnerves in je einer einfachen oder Doppelrcihe sich in und
unter der Epidermis entwickelnd und mit dem flachen Scheitel

hervorbrechend. Manchmal verschmelzen 2—3 Stromata mit-

einander. Stromagewebe braun parenchymatisch. Zellen often,

maBig dunnwandig, etwa 6—7 pt groB. Stromata meist mit nur

einem einfachen, rundlichen oder unregelmaBigen Lokulus, der

ofter durch wenige braunzellige Wandvorspriinge mehr minder

gekammert oder geteilt ist. Wandung unten und seithch etwa
20—30 /f dick aus etwa 6—10 Zellagen bestehend, hingcgen ' oben
50—100 fx dick und aus senkrecht stehenden parallelen Reihen von
4—5 fi breiten ZeUen bestehend, die oben eine aus dicht stehenden,

etwas divergierenden, olivbraunen, 20—30 > 4—4.5 fx groBen

Hyphenenden bestehende Scheibe bilden, auf welcher sparlich

elliptische, hyaline bis braunliche einzellige, etwa 6 > 3 /t groBe

Konidien, die an der Spitze der Hyphenenden einzeln entstehen,

gebildet warden. Diese Scheibe bricht durch die Epidermis hervor

und stellt eine eigenartige Tubcrculariee vor. In der Mitte der

Scheibe entsteht eine kleine unregelmaBige Offnung, durch welche

die Konidien entleert werden. Die Lokuli sind innen mit hyalinen

Zellen ausgekleidet, auf welchen die langen, kurzzellig gegliederten,

3—3.5 li breiten, haufig ziemlich parallel nach oben gerichteten,

ofter scheinbar netzigverwachsenen Konidicntrager sitzeii, an welchen
die stabchenartigen hyalinen, 3—4 > 0.8 /^ groBen Konidien seit-

lich an den Querwanden sitzen. Die Konidicntrager fiillen die

Lokuli fast ganz aus.
L

Der Pilz gehort sehr wahrscheinlich zu einer Carlta-Art

(Phyllachoraceae) als Nebenfrucht.

- An noch festsitzenden lebenden und abgestorbenen Nadeln von
Juniperus Oxycedrus, Gravosa bei Ragusa in Dalmatien, Otto
Jaap , Marz 1914.
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i

83. t)ber die Gattung Leptostromella Saccardo.

Vergleicht man die Beschreibungen der Arten dieser Gattung

miteinander, so bemerkt man alsbald, daB letztere aus sehr ver-

schieden gebauten Elementen zusammengesetzt ist, und mithin

eine Mischgattung ist. Es bleibt daher auch hier nichts anderes

iibrig, als auf den Typus der Gattung zuriickzugehen, und die von

diesem Typus abweichend gebauten Formen anderweitig ein-

zureihen,

Leptostromella wurde von Saccardo und Roumeguere
anfanglich (Michelia 1882, II. Bd., p. 632) als Sektion von Le^io^

stroma aufgestellt, und figuriert erst 1884 (Syll. Fung. III. Bd.,

p. 659) als eigene Gattung, von welcher es hier heiBt, daB sie ge-

wissermaBen eine Leptostroma 'mit langgestreckten Konidien ist.

Dabei wurde aber libersehen, daB Leptostroma ganz anders gebaut

ist, wie der Leptostromella-Typus. Tatsachlich haben diese zwei

Gattungen miteinander nichts zu tun.

Der Typus der Gattung ist Leptostroinella sepforioides Sacc.

et R. Schon aus der urspriinglichen Beschreibung dieser Art geht

hervor, daB dieselbe die gauze Blattdicke durchsetzende Stromata

haben wird. Ganz klar wird dies aus D i e d i c k e s Beschreibung

und Abbildung derselben nach dem Originalexemplare in Krypt.

PL Brand. 1914, IX. Bd., p. 730 und 718, Fig. 10. Nach Die-

d i c k e s Angaben schien es nicht zweifelhaft, daB es sich urn das

Konidienstroma einer Phyllachora handelte, was dadurch bestatigt

wurde, daB Saccardo selbst spater (Annal. myc. 1903, I. Bd.,

p. 27) die Art Leptostromella Cynodontis aufstellte, von der er an-

gibt, daB es die Nebenfrucht von Phyllachora Cynodontis (Sacc.)

Niessl ist.

Nun habe ich (Frag. z. Myk. 1910, XI. Mitt. Nr. 542) fiir Phylla-

cAom-Nebenfruchtformen mit fadenformigen Konidien die Gattung

Linochora aufgestellt. Es erschien dahcr vielleicht LmocAora v.H. 1910

= Leptostromella Sacc. 1884. Indessen haben die von mir Lino-

chora genannten Formen mehrere rundliche Lokuh, die allseitig mit

Konidientragern ausgekleidet sind, wahrend Leptostromella nur einen

flachen Lokulus zeigt, der nur auf der Basis Konidientrager besitzt.

(Nachdem ich seither die Gattung Leptostromella Sacc. durch von

W. Krieger gesammelte Stiicke selbst kenncn gclernt habe,

iiberzeugte ich mich davon, daB ditselbe von Linochora v. H. vollig

verschieden ist und als Nebenfruchtgattung zu phacidialen Pilzen,

Lophodermium- und Lophodermellina-Arten gehort. Damit stimmt

mm A^^ ^,.ffon..t^rl.. "Rnn von LevtostTomella t^anz iiberein.)
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Ich kenne nur zwei Formen, die generisch der Leptostromella

septorioides (nach D i e d i c k e s Angaben beurteilt) anscheinend
entsprechen.

1. Lepfothyrium Cytisi Fuckel (Symb. mycol. 1869, p. 383)

hat nach dem Originalexemplare in den Fung. rhen. Nr. 195 ganz
eingewachsene Stromata, die die ganze Blattdicke durchsetzen.

Dieselben sind rundHch, etwa 470 /i breit und 300 /^ dick. Oben
und unten sind sie mit der Epidermis venvachsen und fiillen die-

selbe aus. Die schwarzbraun-parenchymatische Kruste ist oben
12—15 fi und seiUich etwa 25 /i dick; unten fehlt sie- Unter der

oberen Kruste befindet sich der spaltenformige Lokulus, etwa 40 /x

dick und 350 /i breit. Unter der oberen Kruste hegt eine 25 // dicke

verquollene Schichte mit unklarer Struktur. Die Konidientrager
stehen nur unten im Lokulus. Die bogig gekrummtcn Konidien
sind zyhndrisch, einzellig, hyalin und 24 > 1.5 /z groB. Das etwa
220 li dicke Basalgewebe ist hyahn, undeutHch kleinzellig-plekten-

chymatisch und schheBt viele Gewebsbestandteile der Nahrpflanze ein.

Vergleicht man diese Angaben mit jenen Diedickes iiber

den Typus von Leptostromella, so erkennt man die fast voUige Uber-
einstimmung im Baue. Der Pilz hat daher Leptostromella Cytisi

(Fuck.) V. H. zu heiBen.

2. Leptostromella Atriplicis Bubak et Krieger (Ann. myc. 1912,

X. Bd., p. 52) ist nach dem Originalexemplare in K r i e g e r , Fung.
saxon. Nr. 2198 ein ganz ahnhch gebauter Pilz, der aber auf Stengeln
auftritt, und dessen Stromagewebe von der Epidermis bis zum
Holzkorper reicht. Die obere Kruste ist mit der EpidermisauBen-
wand verw^achsen. Seitlich ist die Kruste wenig entwickelt, unten
fehlt sie. Lokulus und Konidien ahnlich wie bei voriger Art.

84. tJber Septoria caricinella Sacc. et Roumeguere.
In den lichteren Buchen- und Tannenbestanden des Wiener-

waldes sind oft weite Strecken ausschlieBlich mit Carex pilosa be-

deckt, auf der massenhaft ein Schmarotzerpilz auftritt, alle Blatter
stark befaUend. Diesen Pilz bestimmte ich als Septoria caricinella

S. et R. und gab ihn auch in Krypt. exs. Mus. pal. vindob. Nr. 1735
aus. Auch in den kleinen Karpathen bei Presburg scheint der Pilz

auf Carex pilosa haufig zu sein und wurde von dort von B a u m 1 e r

in Rabenh.-W.-P., F. europ. Nr. 3881 ausgegeben. Bei der un-
gewohnlichen Haufigkeit des Pilzes war es mir nicht nur wichtig
festzusteUen, ob es sich tatsachlich urn die Septoria caricinella handelt,
sondern auch von groBem Interesse, die Zugehorigkeit des Pilzes
zu erforschen.
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Septoria caricindla Sacc. et R. (Revue myc. 1884, VI- Bd.,

p. 34) wurde auf Carex depauperata beschriebeh. Da nun diese Art

im mittleren und nordlichen Osterreich fehlt, so konnte die Richtig-

keit der Bestimmung des Wienerwaldpilzes bezweifelt werden,

urn so mehr, als ich beobachtete, daB derselbe ausschlieBlich nur

auf Carex pilosa auftritt. Zur Untersuchung stand mir zwar nicht

das Originalexemplar von Septoria caricinella zu Gebote, dafiir aber

das Exemplar in R o u m e g., F. gall. exs. Nr. 2975 auf Carex depau-

perata aus Frankreich, und das in D. S a c c, Mycoth. italica Nr. 1158

auf Carex depauperata veL aff. aus Venetien. Ubrigens scheint der

Pilz auf Carex depauperata iiberall sehr gemein zu sein, da von

vier Herbarexemplaren dieser Art eines aus dem siidostlichen

Ungarn und zwei aus Frankreich sehr stark von dem Pilze befallen

waren,

Alle diese Pilze stimmen nun voUig miteinander iiberein, so

daB kein Zweifel ist, daB der Wienerwaldpilz wirklich die Septoria

caricinella ist. Indessen ist zu bemerken, daB die Lange der Konidien

sehr variabel ist. In der Originalbcschreibung heiBt es, Konidien

60—70 > 1.5 // groB. Baumler gibt die GroBe derselben mit

50—60 > 1—1.5 n an. Ich fand aber die Konidien meist nur 30—50

> 1—2 /x groB. Bei den Wienerwaldexemplaren fand ich sie 36—48

> 1.5—2 fi, 52 > 1.5 //, 50 > 1.2 fi und 55—64 > 1.5 pi groB. Es

ist bekannt, daB fadenformige Konidien in der Lange sehr wechsein

und darauf bei der sonstigen vollkommenen Ubereinstimmung der

Pilze gar kein Gewicht zu iegen ist.

Der Pilz ist aber nichts weniger als eine Septoria, sondern eine

Linochora (Fragm. Nr. 542, XI. Mitt. 1910), also ein phyllachoroid-

stromatischer Pilz mit einem einfachen, ofter etwas gekammerten,

selten geteilten Lokulus. Die Stromata entstehen in und unter der

Epidermis und sind mit der AuBenwand dieser bleibcnd ver\vachsen,

100—300 n breit, 85—140 /£ dick, rundlich oder wenig langlich.

Das Stromagewebe ist dicht kleinzellig, schwarz, Zellen 2—5 // groB;

uber dem Lokulus ist es 15—20 /i dick und offnet sich hier ziemlich

weit unregelmaBig rundlich. Unten ist das Gewebe 35—40 jx dick.

Der Pilz muB demnach Linochora caricinella (Sacc. et Rg.) v. H.

genannt werden und ist die Nebenfrucht einer Phyllachora^ In

Europa ist nur eine Fhyllachora-Art auf Carea;-BIattern bekannt;

es ist dies die Sphaeria Caricis Fries (Syst. myc. 1823, 11. Bd., p. 435),

die in W i n t e r (Deutschlds. Pilze, 1887, II. Abt., p. 899) als Phylla-

chara Graminis (P.) Forma Caricis (Fries) aufgefiihrt ist, in der Zu-

sanimenstellung der Phyllachora-Alien in Ann. myc. 1915, XIII. Bd.,

P- 463 jedoch fehlt.
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Die Sphaeria Caricis Fries ist in R a b e n h., F. europ. Nr. 535
auf Carex muricata ausgegeben. Ich iiberzeugte mich davon, da6
es eine Phyllachora ist.

Das Exemplar in Desmazieres, PL crypt. France 1850
Nr. 2057 auf Carex vulpina ist morsch und iiberreif und zeigte mir
nur einen phyllachoroiden Konidienpilz mit zylindrisch-spindel-
formigen, hyalinen 12 > 2—2.5 n groBen Konidien.

Die Phyllachora Caricis (Ft.) Sacc. (S. F. II., p. 625) kommt
auf verschiedenen Carex-Arten vor und wird noch angegeben auf
Carex pennsylvanica, crinita und Oederi. Sie kommt daher wahr-
scheinlich auf den meisten Carex-Arten vor.

Es ist daher anzunehmen, daB die Linochora caricinella (S.

et R.) V. H. die Nebenfrucht von Phyllachora Caricis (Fr.) ist.

85. Uber Diplodina samaricola Diedicke.
Von dem in Krypt. Fl. Brandenbg. IX. Pilze VII. 1915, p. 404

beschriebenen Pilze konnte ich Jaaps Originalexemplar unter-
suchen. Derselbe ist iibrigens sehr haufig und kommt auch im
Wienerwalde vor. Er ist von Diedicke unrichtig und unvoll-
standig beschrieben und hat mit Diplodina nichts zu tun. Es ist

eine Form, die ein phyllachoroides Stroma besitzt, wahrscheinhch
die Nebenfrucht einer noch unbekannten Phyllachoracee.

Das Stroma bildet graue oder braunliche Flecke, entwickelt
sich in und unter der Epidermis, einige Zellagen tief gehend, ist

20—40 /x dick und besteht aus blassen oder braunen 4—5 /i groOen
Parenchymzellen. Stellenweise ist es etwas dicker und hier treten

in der Epidermis rundliche 60—100 /x groBe Lokuh auf, die ofter

zu wenigen zu 140 /^ langen verschmelzen. Die LokuH haben keine

eigene Wandung, sondern werden von den offenen Parenchymzellen
des Stromagewebes begrenzt, das nur um die groBeren LokuH herum
dunkler gefarBt ist. Diese Lokuli reichen bis zur AuBenwand der

Epidermiszellen und offnen sich hier schlieBlich weit. Innen sind

sie ringsum mit kurzen, einfachen Tragern ausgekleidet, die sehr

verschieden groBe und gestaltete Konidien bildcn. Diese sind hyalin,

bald einzellig, eiformig-langHch, 5—6 > 2.5 /i groB, bald schmal
spindelformig, ein- oder zweizellig und 8—10 > 1.6—1.8 // groB,

endlich konnen sie 20—24 > 1.6—1.8 /x groB werden und sind
dann schmal-spindehg und meist zweizellig. Diese, wie man sieht,

sehr unbestimmte Form, dlirfte so wie Linochora -j.. H. und Septo-
ridla Oud. (Fragm. Nr. 787, XIV. Mitt. 1912) die Nebenfrucht eines
dothidealen Pilzes sein. Er stellt aber jedenfalls eine eigene Form-
gattung dar, die ich Septochora nenne, wonach der Pilz Septochora
samaricola ^Died.^ v. H. 7,n nonn.=.r» c^;-*^ „r.v^
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86. Uber Peltistromella brasiliensis v. H.

Der in Denkschr. math.-nat. Kl. Akad. Wien 1907, 83. Bd.,

p. 35 ganz gut aber unvollstandig beschriebene Pilz wurde von mir,

wie dies damals allgemein so geschah, zu den Leptostromaceen

gestellt. In meinem neuen System der Fungi imperfecti in F a 1 c k ,

Mykol- Unters. u. Ber. I. Bd., p. 327 stellte ich den Pilz zu den

Pyknothyrieen. »

Die Untersuchung desselben auf Querschnitten zeigte mir nun,

daB derselbe ein in der Oberhaut eingewachsenes Hypostroma be-

sitzt und die Nebenfrucht einer Polystomellee ist. Er ist mit Phrag-

mopeltis (P. H.) v. H. und Peltistroma (P. H.) v. H. nachst ver-

wandt, hat aber zweizellige Konidien.

Die unregelmaBig rundlichen bis iiber 1 mm groBen Stromata

liegen ganz oberflachlich. Sie entwickeln sich aus einem in den

Oberhautzellen befindlichen Hypostroma, das aus hyalinen sep-

tierten, 4 p. breiten Hyphen besteht, die die Zellen zum Teile aus-

fiillen. In einzelnen Oberhautzellen bilden nun diese Hyphen rot-

hch-violett-kohlige, rundhche oder knoUenformige, 10—12 /£ groBc

Zellen, die einzeln stehen oder zu zwei bis vielen zu rundlichen bis

30—40 fi groBen Ballen verwachsen der EpidermisauBenwand an-

liegen, und diese mit einen violetten 3 fx breiten Fortsatz durch-

bohren. Unter jedem Stroma befinden sich viele solche Durchtritts-

stellen des Basalstromas, daher das Konidienstroma vielfaltig auf

der Epidermis befestigt ist. Das Konidienstroma ist flach, am Rande

nur 8 p. dick, in der Mitte, wo sich die Konidienlokuh befinden,

hockerig und bis 80 p. dick. Das innere und Basalgewebe ist hyalin

Oder blaB-weinrotlich gefarbt. Am Rande ist nur eine dunkle kuti-

kulaartige, die oberste Zellschichte iiberziehende und nur stellen-

weise zwischen die Zellen eindringende Grenzschichte und keine

eigentliche Kruste vorhanden, wahrend nach innen zu einc 5—30 p.

dicke opake Kruste da ist, die iiber den Lokuh am starksten ent-

wickelt ist. Von oben gesehen, erscheint die Decke, wo sie nicht

opak ist, strahlig aus 4—8 p breiten, regelmaBigen Zellreihen auf-

gebaut. Uber jedem Lokulus ist ein Mittelpunkt, von dem Radial-

reihen von Zellen ausgehen. Die ganze Decke erscheint daher aus

mehreren miteinander verschmolzenen radiar gebauten Schildern

zusammengesetzt, mit gemeinsamem Randsaum. Wahrscheinlich

entspricht jeder Schild einer starkeren Ausbruchsstelle des Hypo-

stromas. Um die groBen fruchtbaren Stromata herum liegen ein-

zelne ganz kleine sterile, mit nur einfachem Schilde, die nicht zur

Verschmelzung gelangt sind und eigenen isoliert gebliebenen Aus-

bruchsstellen entsprechen. Auf den Stromaten findet man selten
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einzelne kegelige 1—2zellige, steife stumpfliche, schmutzig-wein-
rotliche Haare, die etwa 32 // lang, oben 4 und unten 8 ji breit sind.

In den Stromaten treten zweierlei Lokuli auf. Reichlich grofeere

mit groBen, zweizelligen, dunkelbraunen Konidien. Diese scheinen
fast nur oben an der Decke gebildet zu warden und hangen auf 8—12
> 2.5—4 IX groBen hyalinen einfachen Tragern herab. Daneben
treten manchmal auch kleinere Lokuli auf, in denen hyaline, fadige
18—25 > 0.5 fi groBe Konidien reichlich entstehen.

Nach allem gehort der Pilz daher zu den Pachystromaceae
Dothideahs, superficiales in meinem System der Fungi imperfecti.

87. Tiber Septoria macrospora Durieu et Montague.

Der in Explor. scicnt. Algerie, I. Bd. 1846, p. 589, Taf. 27,

Fig. 9 beschriebene und abgebildete Pilz wurde in Michelia, 11. Bd.
1880, p. Ill Hendersonia piptarthra Sacc. genannt. Cooke nannte
den Pilz Henderso7iia Montagnei. In der Syll. Fung. III. Bd., p. 450
steht der Pilz bei Stagonospora. Montague (Syll. plant, cryptog.

1861, p. 277) bemerkte, daB der Pilz von Septoria abweicht und
schlagt denselben als Typus einer neuen Gattung, die er Piptarthron
nennt, vor. In diese Gattung mochte er auch Septoria Ulmi Fries

stellen, was aber nicht moglich ist, weil dieser Pilz die Grundart
der Gattung Septoria Fries ist.

Die Untersuchung des Exemplares der Septoria macrospora
in Ro urn eg., F. gallic, exs. Nr. 114 {suh Phoma circinans) zeigte

mir, daB der Pilz ganz so gebaut ist, wie Kellermannia anomala
(Cooke) V. H., die ich in Fragm. Nr. 900 (XVII. Mitt. 1915)-genauer
beschrieben habe. Diese zwei Pilze unterscheiden sich voneinander
wesentlich nur durch die Konidien, die bei Septoria macrospora
zylindrisch-keulig und mehrzellig sind und an der Spitze keine

Borste haben, wahrend Kellermannia zweizellige Konidien mit einer

steifen Endborste bcsitzt.

Diese zwei Pilze sind daher sehr nahe miteinander verwandt.
Ich zweifele nicht daran, daB beide Nebenfriichte von dothi-

dealen, wahrscheinlich phyllachoroiden, wie es scheint bisher noch
unbckannten Pilzen sind.

Septoria macrospora gehort in eine eigene Gattung, die Piptar-
thron Montague 1861 zu nennen sein wird. Da Montague die

Septoria ulmi in diese Gattung einreihen woUte, hat er^offenbar
die wesentlichen Eigenschaften der Septoria macrospora gar nicht
erkannt und nur die groBere Brcite der Konidien ins Auge gefaBt,
welche aber zur Abtrennung der Gattung nicht geniigt, Diese muB
vielmehr, wie folgt beschrieben werden.
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Piptarthron Montagne (1861) emend, v. Hohnel.

Fruchtkorpcr stromatisch, perithezienahnlich, in und unter der

Epidermis entwickelt, mit der EpidcrmisauBenwand fest verwachsen.

Stromawandung oben einfach, mit rundlichem, flachem, kleinem

Ostiolum, unten und seitlich doppelschichtig. Konidienlokulus

rundlich, einfach. EpidcrmisauBenwand oben deckelartig abge-

worfen (?), Konidientrager kurz, einfach; Konidien hyalin, groB,

lang keulig-zylindrisch, mit einigen Quervvanden. Wahrscheinlich

Nebenfrucht eines dothidealen Pilzes. Mit Kellermannia E. et Ev.

nachstverwandt.

DaB die EpidermisauBenwand liber dem Lokulus schlieBlich

abgeworfen wird, wie bei Kellermannia, ist sehr wahrscheinlich,

konnte indes an dem nicht sehr guten untersuchten Stiicke nicht

beobachtet werden.

Grundart: Piptarthron macrosporum (D. et M.) Mont.-v. H.

Syn.: Septoria macrospora Durieu et Montagne 1846.

Hendersonia piptarthra Sacc. 1880.

Hendersonia Montagnei Cooke.

Stagonospm'a macrospora (D. et M.) Sacc. 1884.

Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daB die Nr. 4676 in

Roumeguere, F. gall, nicht, wie angegebcn, die Stagonospora

macrospora (D. et M.) Sacc. enthalt, sondern die Kellermannia ano-

rnala, welche demnach auch in Europa, auf kultivierter Yucca in

den Pyreneen, bei Tarbes 1877 gefunden wurde.

88. Uber Ischnostroma Merrillii Sydow.

Ich habe auf Grund der Beschreibung und Abbildung des Pilzes

m Philipp. Journ. Science, Sect. C Botany 1914, IX. Bd., p. 186

angenommen, daB der Pilz die Nebenfrucht einer Trichopeltacee

ist und denselben daher in meincm Systeme der Fungi imperfecti

m F a 1 c k , Mycol, Unt. und Berichte I. Bd., p. 327 zu den Pelto-

pycnidieen gestellt, unter welchem Namen ich Nebenfruchte von

Tnchopelteen verstehe.

Nun hat mir aber die Untersuchung des Pilzes gezeigt, daB

die Beschreibung desselben wesentlich unrichtig ist und derselbe

^it den Trichopelteen nichts zu tun hat. AIs sichere Nebenfrucht

einer solchen ist bisher nach Spegazzinis Angaben nur Tricho-

Vdtulum pulchellum Speg. zu betrachten, als Nebenfrucht von

Trichopeltis pulchella Speg. (Bolet. Acad, nac scienc. Cordoba 1889,

XL Bd., p. 603), die nun in meinem Systeme unrichtigerweise bei

den Pyknc^thyrieen steht.
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S y d o w macht iiber die mutmaBliche Zugehorigkeit von

Ischnostroma keine Angaben. Ich stellte jedoch fest, daB die Gattung

zweifellos Nebenfriichte von Asterodothis Theiss. (Ann. myc. 1912,

X. Bd., p. 179) oder einer damit naheverwandten Gattung umfaBt,

denn vergleicht man Ischnostroyna Merrillii mit Asterodothis solans

(K. et C.) im unreifen Zustande, wie ich ihn in Fragm. Nr. 492

(X. Mitt. 1910) genau beschrieben habe, so sieht man, daB sich

beide so ahnlich sind, daB man erst bei genauerer Untersuchung

kleine artliche Unterschiede feststellen kann.
t

Die Untersuchung der Ischnostroma zeigte mir, daB der Pilz

einem Hypostroma entspringt, das nur in den Wanden der (oberen)

Blattepidermis entwickelt ist . Diese hat normal eine Dicke von

l(j /jt mit 3 fi dicker AuBcnwand und ebenso starker Innenwand.

Wo nun der Pilz sitzt, schwillt die Epidermis auf 30—40 fi Dicke an.

Durch die eingewachsenen hyalinen, diinnen Hyphen des Hypo-

stroma wird die EpidermisauBenwand bis 12 // und die Innenwand

bis 16 jj. dick. Im Lumen der Epidermiszellen sind keine Hyphen

zu sehen. Wo das hyaline Hypostroma gut entwickelt ist, kann

man sehen, daB es aus 1.5—2.5 pt groBen Zellen besteht. Nun
wird es an jener Stelle, wo dasselbe hervorbricht, um den ganz ober-

flachlichen Pilz zu bilden, in der EpidermisauBenwand kohlig. Diesc

opakkohlige Stelle ist scharf begrenzt und mcist nur bis 100 /« groB.

Sie bricht durch die Kutikula hervor und bildet nun den mcist

rundlichen 1—2 mm breiten schwarzen Pilz. An der Ausbruchs-

stelle zeigt der Pilz zunachst eine flachkonische etwa 25 fi hohe,

aus dunkclbraunen, mehr minder deutlich senkrecht gereihten Zellen

bestehende Erhohung, die sich verbreitert und von der nach alien

Richtungen, der Epidermis angewachsene umbrabraune, ziemlich

gerade radiar verlaufende, septierte, 3—5 // breite Hyphen aus-

laufen. Diese Hyphen sind fast parallel verzweigt, verwachsen

stellenweise zu mehreren bandartig miteinander und liegen hier und

da auch in 2—3 Lagen xibereinander. Dieselben sind derbwandig,

steif und zeigen diinne ziemlich lockerstehende Querwande. An

denselben sitzen seitlich, manchmal reichlich, ofter sparlich kugelige

schwarze, 8 /i breite Zellen, die obcn eine hyaline 1 fi breite Stelle

zeigen und hyphopodienartig aussehen. Es sind aber keine Hypho-

podien, sondern reduzierte Borsten; manchmal sieht man an Quer-

schnitten, daB einzelne nach aufwarts verlangert sind. Ganz ahn-

liche reduzierte Borsten zeigen auch die strahlig verlaufenden Hyphen
von Asterodothis Solaris, nur sind sie hier viel zahlreicher und deut-

lich aufrechtstehend, also fast stets verlangert. Auf den Ischno-

s^roma-Hyphen sitzen auch in ziemlich reichlicher Menge, meist
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deutlich warzige, 1—5zellige, dunkclbraune, langlichkeulige Koni-

dien, die je nach ihrer Zellenzahl etwa 8 > 5, 22 > 9, 24 > 10, 42 > 12 /i

groe'sind; meist sind sie dreizell^ und 23-24 > 10 /< groB; Ganz

ahnliche dreizellige Konidien zeigt audi das Myzel von Asterodothis

,

die aber 36—42 > 10—12 /i groB werden.

Im Langsverlaufe dieser strahligen Hyphen entstehen nun

die 80—100 n groBen Pyknidien. Diese sitzen scheinbar auf den

Hyphen, allein Querschnitte lehren, daB sie der Epidermis mit ihrer

flachen Basis direkt aufliegen. Sie werden aber auch nicht unter

den Hyphen gebildet, sondern diese endigen an ihren Randern und

gehen wieder von diesen aus. Die Pykniden sind flach konisch,

etwa 40 ;i dick, mit 18-20 // dicker opaker Decke, die oben eine

sehr kleine eckige Offnung zeigt, die sich rundhch oder unregelmaBig

stark erweitern kann. Die Pykniden sind unregelmaBig rundhch

Oder langhch, in der Mitte opakzellig, am Rande diinn und radiar

gebaut, daselbst in die strahligen Hyphen auswachsend. Die Py-

kniden sitzen zu mehreren kreisformig angeordnet oder in kleinen

Gruppen. Sie enthalten nur einen fast halbkugeligen Lokulus, der

an der Basis flach ist und daselbst eine blaB-briiunliche aus 2-3 /i

groBen Zellen bestehende Schichte zeigt, auf der auf kurzen Tragern

die 3-4, selten bis 6 /< langen, 0.5-1 fi dicken hyahnen, stabchen-

artigen Konidien sitzen.

Davon daB die Konidien fadenformig sind und rmgsum ge-

bildet werden, sowie 15-18 > 1-1-5 /i groB werden, habe ich

Ischnostroma Sydow ist nach dem Gesagten eine dothideale

Nebenfruchtform, zu einer Polystomellee gehong, fast sicher zu

Asterodothis

.

'
i • j

In meinem Systeme wird Ischnostrorm am besten bei den

Pachystromaceae-Dothideales-superficialeseingereiht.

89 iJbcr Sirosphaera botryosa Sydow.

Der in Philippine Journ. Scienc. 1913, VHI. Bd Bot., p 502

veroffenthchte Pilz ist zwar kenntlich beschrieben und abgebildet,

indessen doch nicht ganz vollstandig uiid richtig.

Derselbe kommt auf beidcn Blattseiten vor, wachst zwar ganz

oberflachhch, schmarotzt jedoch nicht am Blatte, sondern auf

Schildlausen. An der Basis jedes Stromas findct man eine breit

elliptische 700 u lange, 500 /. breite Schildlaus. Wenn dicse junger

ist, ist sie gelbhch und oft ganz im Stroma eingeschlossen wenn

sie alter ist, ist sie schwarz und wird vom Stroma bcdeckt. Das

Basalstroma, auf dem die pyknidenartigen Lokuh dicht rasig auf-
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gesetzt sind, ist unten flach, oben konvex und in der Mitte etwa
160 /i dick. Dasselbe besteht nicht aus dunkelbraunen, locker ver-

webten Hyphen, sondern ist dicht parenchymatisch. Die Zcllen
sind diinnwandig, ziemlich klein und hell grauviolett, zwischen
denselben verlaufen jedoch schwarzviolette dunne Hyphen, die

mehr minder netzig vcrbunden sind. Am Rande ist das Basalstroma
ganz diinn, hautig und verlauft in einen der Blattepidcrmis fest

anliegenden Strahlenkranz von bis 700 n langen, 3—4 ^ breiten,

hyahnen, zarten, septierten Hyphen, die an der Basis 100 pt weit
blaB gefarbt sind. Beim Kochen mit Kalilauge tritt aus dem Pilze

wenig roter Farbstoff aus. Die Wandung der Pykniden-LokuH,
die ofter zu wenigen miteinander verschmelzen, ist 25—32 a dick
und besteht aus offenen violettkohligen Zellen. Das meist flache

Ostiolum ist 20—40 /i weit. Die einzeln hyalinen, eiformigen Koni-
dien stehen anfanglich in kurzen Ketten, die aber gleich zerfallen.

In Massen sind sie blaB-schmutzig-violett. Der ganze Pilz hat ein

violettkohliges
' Gewebe.

Ich vermute, daB der Pilz die Nebenfrucht einer Dothideacee ist.

In meinem Systeme der Fungi imperfecti ist derselbe zu den Pachy-
stromaceae-dothideales-superficiales zu stellen.

90. Uber Phoma Ilicis Desmazieres;

Der Pilz ist in Desmazi^res, PI. crypt. France 1843
Nr. 1290 ausgegeben. Desmazieres gibt keine nahere Be-
schreibung des Pilzes, sagt aber, daB die Konidien 7.5 > 3 // groB
sind. In der Sylloge Fungorum III. Bd., p. 106 werden die Konidien
als zyhndrisch und 12—15 > 3 /£ groB angegeben, eine Angabe,
die sich offenbar auf einen anderen Pilz bezieht (Coleophoma ?)

Am Originalexemplare finden sich zwei verschiedene Pilze.

Der eine sitzt blattunterseits in reichhcher Menge, hat 10—12 > 5—6 ft

groBe, hyaline, zarthautige Konidien mit grobkornigem Inhalt. Dieser

Pilz stimmt mit Phyllosticta ilicicola C. et Ell. (Grevillea 1877,

VI. Bd., p. 3) nach dem Originalexemplare in Ellis and E v e r h.,

F. Columb. Nr. 70 vollkommen iiberein.

Der zweite Pilz sitzt sparlicher blattoberseits und hat spindel-

formige 7—8 > 3 // grofie Konidien. Das ist offenbar die PhoTna
Ilicis Desm. Es ist eine Phofnopsis, Ph. Ilicis (D.) v. H., identisch

mit Phoma crustosa Bomm. Rouss. Sacc. (Bull. soc. Bot. Beige 1887,

26. Bd., p. 215), gewiB die Nebenfrucht von Diaporthe crustosa

Sacc. et R. (Revue mycol. 1881, III. Bd., 11. Heft, p. 43, Taf. XIX,
Fig. 3), mit welcher Diaporthe ilicina Cooke (Grevillea 1890, XVIII-
Bd., p. 74) offenbar identisch ist.
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Die Phomopsis Ilicis (D.) v. H. tritt sonst normal aiif den

Zweigen auf, doch hat sie J a a p (Krypt. Fl. Brand- IX., Pilze VII,

p. 257) auch auf den Blattern beobachtet.

Die Blattform hat nach Desmazieres Exemplar rundhche,

flache, 340 jx breitc und 140 ji dicke in und unter der Epidermis

eingewachsene Stromata. Die braunliche, kleinzellige Basalschichte

ist 10—20 IX, der flache Lokulus in der Mitte 30 //, seithch bis 55 ju

dick. Die Deckschichte ist 80 fi dick und von einem 40—50 ft breiten,

oben sich stark erweiternden Miindungskanal durchsetzt.

Die Synonymie der Form ist: PhoTna Ilicis Desm., Phoma

crustosa B. R. Sacc, Phyllosticta Ilicis (D.) Allesch., Phomopsis

crustosa (B. R. Sacc.) Trav.

91. tJber Phoma lirella Desmazieres.

Der Pilz ist beschrieben in Ann. scienc. nat. 1849, 3. S., XI. Bd.,

p. 281 und in D e s m a z i e r e s , PI. crypt. France 1849, Nr. 1871

ausgegeben. Derselbe wachst auf diirren entrindetcn Stengeln von

Vinca minor. Derselbe sitzt zerstreut 2—4 Faserschichten unter

der Oberflache des Holzkorpers, ist linienformig oder langlich, bis

1.5 mm lang tmd 200—300 // breit. Derselbe ist eine Phomopsis

mit fast fehlendem, braunem Stromagewebe, unten flach, oben

konvex. Das dariiber befindliche Holzgewebe ist zum Teile ge-

schwarzt. Die Konidientrager sind einfach, die Konidien langlich-

spindelig, stumpflich, mit zwei endstandigen Oltropfchen, etwa

8 > 2—3 PL.

Auf denselben Stengeln befindet sich auch die dazugchorige

Diaporthe. Es ist dies offenbar die D. (Euporthe) Vincae Cooke (Gre-

villea, 1876, V. Bd., p. 63). Dieselbe soil zwar 20—22 /i lange Sporen

haben, wahrend der Pilz auf Desmazieres Exemplar nur

12—15 > 4 /£ groBe zeigt, indessen ist der Pilz nicht gut reif und

sind Cookes Angaben unverlaBlich . In dem Diaporthe-StTomsi

tritt die Phomopsis lirella (D.) y. H. auch auf, und zwar mit gut

entwickeltem, braunem Stromagewebe. Die D. Vincae Cooke diirfte

fiir den Kontinent neu sein.

92. Uber Phoma subnervisequum Desmazieres.

Beschrieben in Ann. scienc. nat. Bot. 1859, 3. Ser., 20. Bd.,

P- 219 und in den PI. crypt. France 1853 Nr. 56 ausgegeben. Nach

diesem Originalexemplar tritt der Pilz auf den ganz vermorschten

Blattern von Evonymus latifolius stets auf den Blattnerven oder

knapp neben denselben auf. Am Mittelncrv und am Blattstiele
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erscheint er gestreckt, sonst rundlich. Selbst an den feineren Blatt-

adern sitzt er und daher nie eigentlich im Mesophyll. Schon dieser

Umstand deutet darauf hin, daB derselbe eigentlich ein Bewohner

der diinnen Zweige ist, der hier auf die Blatter iibergegangen ist.

In der Tat ist der Pilz eine typische Phomopsis, die Phomopsis svh-

nervisequia (Desm.) v. H. genannt werden muB. Ihre spindeligen,

geraden Konidien sind meist 8—11 > 2—3 ^ groB. Da auf Evonymus

nur die Diaporthe Laschii Nitschke existiert, muB sie zu dieser ge-

horen. In Hedwigia 1917, 59. Bd., p. 270 liabe ich die Nebenfrucht

von Diaporthe Laschii Phomopsis Laschii genannt, welcher Name
nun ein Synonym ist. Die weitere Synonymie ist am angegebenen

Orte zu finden.

93. ijber Phoma effusum Roberge in herb.

Der in Ann. scienc nat. Bet- 1853, 3. Ser., XX. Bd., p. 220

beschriebene Pilz ist in D e s m a z i e r e s , PL crypt. France 1856,

Nr. 357 ausgegeben.

Der Pilz muB Phomopsis effusa (Rob.) v. H. genannt werden

und ist wahrscheinlich die Nebenfrucht von Diaporthe (Tetrastaga)

Therryana P. et S. (Micheha 1882, II. Bd., p. 593).

Phoma Hellebori Br. et Har. 1891 (Syll. Fung. X. Bd., p. 165)

ist gewiB derselbe Pilz. Phyllostida Hellehorella Sacc. (Michelia,

L, 1878, p. 143) ware damit zu vergleichen.

Die Stromata stehen ohne Fleckenbildung zerstreut, sind dick

linsenformig, rundlich, bis 450 ji breit und 230 fi dick, gut begrenzt.

Das Gewebe ist braun-parenchymatisch, manchmal blasser, auBen

dunkler. Deckschichte 70 fi, Basalschichte 85 ii dick, Lokulus hnsen-

formig, Miindungskanal 32 ji breit. Die Stromata entstehen im

wesentlichen unter der Epidermis, doch ist auch diese von braunem

Pilzgewebe ausgefiillt und sind die Stromata mit der Epidermis

Oder ihrer AuBenwand verwachsen. Die ringsumstehenden Trager

sind 12—15 > 1 // groB, einfach. Die Konidien sind meist spindclig,

zweitropfig, 6—8 > 2—3 fx groB.

94. Uber Diaporthe und Phomopsis auf Palmenblattern.

Obwohl auf Palmenblattern nur die Diaporthe Plwenicis Pat.

(Syll. Fung. XIV., 547) und D. Chamaeropina Gaja (XXIL, 385)

bekannt geworden sind, sind auf denselben doch meist als Phoma
und Phyllosticta eine Menge von Formen beschrieben worden, die

gewiB Phomopsis-Krten sind.

So Phoma cocoina Cooke (III., 156), Konidien 8 /i lang; palmicola

Winter (X., 181), Konidien spindelig, 6—7 > 2.5 ;«; phoenicis Sacc

(X., 181), Konidien spindelig, 7 > 2 /z; phoenicis (Ces.) Sacc. (XL.
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Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen.

Band LX. November 1918. Nr, 2.

A, Referate und kritische Besprechungen.

Berg, A. Geographisches Wanderbuch. Ein Fiihrer fiir Wander-

vogel und Pfadfinder. , (Prof. Dr. Bastian Schmids Natur-

wissenschaftliche Bibliothek Nr. 23.) Zweite Auflage. Klein 8^.

IV und 300 Seiten, mit 212 Abbildungen im Text. Leipzig und

Berlin (B. G. Teubner) 1918. Preis gebunden M. 4:40.

In Bastian Schmids „Naturwissenschaftlicher Bibliothek" ist schon

manches gutes Buch, das Lust und Liebe zur Natur bei Schiilern und erwachsenen

Naturfreunden erwecken und fordern soil, erschienen. Auch das in zweiter Auflage

vorliegende „ Geographische Wanderbuch" gehort zu den Biichern, die den reiferen

Schiilern gern anvertraut werden, die aber auch von Studierenden und ^;'aturfreunden

gern benutzt -werden. Wenn dasselbe kaum in den Rahmen unserer kryptogamischen

Zeitschrift fallt, so durfte doch auf das niitzliche Werkchen aufmerksam gemacht

zu werden fur manchem Leser von Interesse sein. Miissen sich doch viele saramelnden

Kryptogamenkenner, die sich damit befassen, Spezialgebiete floristisch zu erforschen,

auf ihren Wandertingen noch mit heterogenen Forschungen beschaftigen, deren

Ergebnisse zum Beispiel bei der topograph!schen Darstellung zum Zweck pflanzen-

geographischer Schilderungen verwertet werden konnen. In diesem Sinne kann das

vorliegende Buch fiir manchen von groQem Nutzen sein. G. H.

n

L. Fischers Tabellen zur Bestimmung einiger Auswahl von Thailo-

phyten und Bryophyten. Zur Verwendung im botanischen Prak-

tikum und als Einleitung zum Gebrauch der systematischen

Speziahverke, zugleich als Leitfaden fiir Vorlesungen iiber Krypto-

gamen. Teilweise neu bearbeitet. Dr. Ed. Fischer, Professor

in Bern. Zweite, revidierte Auflage der Neubearbeitung. 8^, 60 S.

Bern (K. J. Wyss Erben) 1918. Preis: Frcs. 3.

Die vorhegenden Tabellen wurden schon vor vielen Jahren. — der Ref. benutzte

dieselben schon im Jahre 1867, — von Ludwig Fischer ausgearbeitet. Anfang-

lich wurden sie autographiert. in den Jahren 1898 und 1903 in kleincr Auflage als

Manuskript gedruckt. Erst 1910 ubergab der Sohn Fischers sie dem Buchhaadel.

Die alten Tabellen wurden namenUich fur die Algen und Pilze mehr oder weniger

weitgehend umgearbeitet und erweitert. wahrend die Flechten und Moose unverandert
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blieben. Den Tabellen wurden besoudere Bestimmungsschliissel vorangestellt. Ferner
machte der Neubearbeiter bei den einzelnen Gruppen, fiir die solche existieren, auch
die systematischen Spezialwerlce namhaft, die fiir weitergehcndes Bestimmen und
Untersuchen zu verwenden sind. Die vorliegende zweite Auflage hat nach den heutigen

*

Anschauungen und nach neueren systematischen Werken sowie nach den in den
mikroskopischen Kursen gewonnenen Erfahrungen eine mehr oder weniger weit-

gehende tJberarbeitung erfahren, insbesondere wurde der Bestimmungsschliissel
fiir die Thallophyten umgearbeitet. Die Zahl der aufgenommenen Genera wurde
um einige wenige vermehrt. Doch enthalten in dieser Beziehung, wie bisher dem
Zweck entsprechend, die Tabellen auch jetzt noch nur eine verhaltnismaCig kleine

Auswahl der wichtigsten und verbreitetsten Vertreter der genannten Gruppen.
Die Tabellen diirften auch in der neuen Form zum Gebrauch auch auBerhalb des

Berner bei anderen botanischen Instituten eingefiihrt und von den Schiilern der-

selben gem erworben werden. G. H.

Linkola, K. Studien iiber den EinfluB der Kultur auf die Flora

in den Gegcnden nordlich vom Ladogasee. I. Allgemeiner Teil

(Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica XLV Nr. 1 Helsingfors

1916) IV und 429 pp. Mit 6 Fig. im Text, 6 TabeUen und 20 Karten.

Die geringe und einseitige Beachtung, die der Frage nach dem EinfluB der

Kultur auf die Vegetation und Flora bisher zuteil geworden ist, veranlaCte im Januar
1914 die Direktion der Societas pro Fauna et Flora Fennica, ihren Mitgliedern u. a. die

von Prof. Dr. A. K. Cajander vorgeschlagene Untersuchung iiber den Einflufi

der Kultur auf Flora und Vegetation als eine dankbare und wichtige Aufgabe zu

empfehlen. Diese Anregung hat den nachsten AnstoB zu der in der vorliegenden

Schrift niedergelegten Untersuchung gegeben. Cajander hatte schon die Gegend
nordlich vom Ladogasee als Untersuchungsgebiet gewahlt. Wegen der groCen Viel-

seitigkeit der Veranderungen, welche die Kultur in der Pflanzendecke hervorbringt,

wurden die Untersuchungen auf die Flora, und zwar wesentlich die Flora der GefaB-

pflanzen beschrankt. Da aber eine befriedigende Losung der Aufgabe in vielen Fallen

durch floristische Untersuchungen allein nicht moghch war, haben die Beobachtungen
uber die Vegetation meistens als Grundlage und Ausgangspunkt gedient. Die Haupt-
aufgabe aber war der Versuch, die Beziehung der einzelnen Arten des Untersuchungs-
gebiets zur Kultur auseinanderzusetzen. Dabei war auf die urspriinglichen Stand-

orte der von der Kultur stark verbreiteten spontanen Pflanzenarten ganz besondere

Aufmerksamkeit zu richten. Ferner stellte sich der Verfasser die Aufgabe, die Zuge

zu erforschen, welche in den Verbreitungsgebieten der im Gefolge der Kultur ein-

gewanderten und der urspriinglichen, aber durch die Kultur weiter verbreiteten Arten

als Folgen der Kulturwirkung hervortreten. Moglichst wurde auch die Zeit bestimmt,

wann die von der Kultur mitgebrachten Pflanzenarten in der betreffenden Gegend

erschienen sind. die Schnelligkeit, mit der sie sich ausgebreitet haben usw. Ferner

wurden Studien iiber den EinfluB des Alters und des Intensitatsgrades der Kultur

auf die Anzahl der im Gefolge der Kultur wandernden Arten gemacht.
Auf seinen Reisen war es dem Verfasser moglich, ungefahr 93 % von alien

aus dem Untersuchungsgebiet bekannten Pflanzenarten und mindestens 95 % von

den bekannten dort noch vorkommenden zu finden. Einige wenige seltene, meist sehr

seltene Arten hat er nicht gesehen und daher auch nicht berucksichtigt. Der vor-

liegende erste Teil enthalt die allgemeinen Untersuchungsergebnisse. Der zweite

spezielle Teil, der floristische Mitteilungen uber die einzelnen Arten (auch uber Funde
anderer Botaniker) mit besonderer Berucksichtigung der Beziehungen der einzelnen
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Pflanzenartcn zur Kultur enthalten wird, soil ebenfalls in kurzem erscheinen, wobei

der Verfasser auch wenigstens die wichtigsten, speziell die urspriingUche Vegetation

betreffenden Einzelaufzahlungen, auf "vi^elche sich viele der Behauptungen vor allem

stutzen, gleichzeitig der Offentlichkeit zu iibergeben hofft.

Zur weiteren Charakterisierung des Tnhalts des vorliegenden allgemeinen Teils

moge im nachfolgenden die tJbersicht desselben gegeben werden: I. E i n 1 e i t u n g.

— II. tJber die U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n. — III. AUgemeine
Beschreibung des Untersuchungsgebietes {Lage, Umfang und Einteilung

des Gebiets, Hohenverhaltnisse und Oberflachenbildungen, Hydrographie, Ivlima,

der Felsgrund, die losen Bodenarten, kurze Schilderung der Pflanzendecke des Gebiets,

Siedelungsgeschichtliches, jetzige Verteilung der Bevolkerung, Gewerbe, Verkehrs-

strai3en und Verkehrsmittel, kurze Schilderung der Brandkultur, Kulturpflanzen).

— IV. Floristisch-topographische Vegetationsbeschrei-
bung: A. Natiirliche Pflanzenvereine. a) Walder [a. ursprungliche

und annahernd ursprungliche Walder: trockene Heidewalder, frische Heidewalder,

Hainwalder;
fi.

durch die Kultur mehr oder weniger stark veranderte Walder);

b) Moore (Weifimoore, Braunmoore und verschiedenartig quellige, offene Moor-

flachen und Quellensaume, Reisennoore, Bruchmoore, der EinfluS der Kultur auf

die Flora der Moore); c) Felsenvegetation (die Felsen des Binnenlandgebiets, die

Felsen des Ladogagebiets, der EinfluB der Kultur auf die Felsenflora) ; d) Ufervege-

tation (kiesige und steinige Ufer, reine Sandufer, felsige Ufer, Lehnaufer, FluB- und

Bachufer. Erosionsabhange, der EinfluB der Kultur auf die Uferflora); e) Wasser-

vegetation {Seen, Tiimpel, Fliisse und Bache, EinfluB der Kultur auf die Flora der

Gewasser) ; B. Kultur- Pflanzenvereine. AA. Halbkultur-Pflanzen-

vereine^ f) Wiesen (Hochwiesen, Torfbodenwiesen) ; BB. Eigentliche Kultur-Pflanzen-

vereine, g) Ackervegetation, h) Vegetation der Hofraume, Ruderalplatze, Wege und

Wegrander. — V. Die Pflanzenarten des Untersuchungsge-
bietes in ihren Beziehungen zu der Kultur; A. Hemerophile

Pflanzenarten (Anthropochoren, Apophyten, tabellarische Zusammenstellung der

hemerophilen Arten), B. Hemeradiaphore Pflanzenarten, C Hemerophobe Pflanzen-

arten, D. Statistisches iiber Anthropochoren, Apophyten, Hemeradiaphoren und

Hemerophoben des Gebiets. — VI. Uber das Auftreten der Hemero-
philen innerhalb verschiedener Pflanzenvereine: A. Die

Apophyten in jungfraulichen, natiirlichen Pflanzenvereinen, B. Die Anthropochoren

und Apophyten in Kultur-Pflanzenvereinen.— VII. Der EinfluB der Kultur
auf die Verbreitung der Hemerophilen des Gebiets: A. An-

thropochoren, B. Apophyten. — VIII. Geschichtliches uber das anthro-

pochore Element im Gebiete. — IX. Abhangigkeit der An-
zahl der im Gefolge der Kultur erschieneuen Pflanzen-
arten der einzelnen Kulturplatze von verschiedenen
Kulturfaktoren. — X. Einiges uber das Verhalten der

Pflanzenarten des Gebiets zu der Kultur der anderen
Gegenden. — XI. Grundziige der Beziehungen der niederen
Pflanzen des Gebiets zu der Kultur. — Den BeschluB der Abhand-

lung macht ein Verzeichnis der zitierten Literatur, Tabellen (I—VI) und Karten

(Nr. 1. 2, 3—12 und 13—20).

Besonders sei hier noch speziell auf das letzte Kapitel aufmerksam gemacht,

in welchem der Verfasser die Grundziige der Beziehungen der niederen Pflanzen:

Moose, Flechten, Pilze und Algen des Gebiets zu der Kultur behandelt, obgleich deren

Klarlegung eigentlich nicht zu den Aufgaben der vorliegenden Untersuchungen

//ea-ufigia Band LX. 7
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gehorte. Aus dem in demselben vom Verfasser Angefiihrten geht es hervor, daC

auch das Verhalten der niederen Pflanzen des Gebiets zur Kultur Gelegenheit zu

dankbaren Spezialuntersuchungen geben diirften, und dieses mit um so mehr Grund,

weil solche Untersuchungen bisher in pflanzengeographischem Sinn iiberhaupt fast

noch gar nicht in Angriff genommen worden sind. G. H.

Michaelis, H, Biologische Studien iiber Schutzmittel gegen Tier-

fraB bei SiiBwasser-Algen. (Dissertat., Jena, 1915. 38 pp.)

, Die Fiitterungsversuche an Ivrebsen, Schnecken usw. ergaben als Schutzmittel:

Gerbstoffe oder -Sauren, fliichtige, chemische Verbindungen unbekannter Natur,

Inkrustationen der Zellwande, Gallertbildung, besondere Korperform und Aus-^

gestaltung der Korperoberflache. Matouschek (WienJ^.

Naumann, E. Mikrotekniska Notiser VII. Fenol som klarmedel.

Nagra kompletterande synpunkter. (Botan. Notiser for ar 1916,

H.-4., Lund 1916, p. 197—200.)

Mit wasseriger Phenollosung (10 g HjO, 90 g kristal. Karbolsaure) erzielt man
bei pflanzenanatomischen Untersuchungen beste Resultate. Versetzt man dieser

Losung etwas Glyzerin, so kommt es zu keinem KristaUisieren des Phenols, sondern

zu einer Herabsetzung der Brechungszahl desselben, was zur Folge hat, daS das

Objekt vorteilhaft „differenziert" \vird und man gut Gewebestudien unternehmen

kann. Handelt es sich um SiOghaltige Stoffe, so greife man lieber zu Eugenol, das

sehr wenig verdunstet, nicht sehr wasserempfindlich ist und die genannten Stoffe

sehr gut hervortreten laBt. Die mit Phenol aufgehellten Praparate kann num ohne

weiteres aus Eugenol direkt in Xylolkanadabalsam uberfuhren.

B^atouschek (Wien).

. C. K. Schneiders Illustriertes Handworterbuch der Botanik. Zweite

voUig umgearbeitete Auflage. Unter Mitwirkung der Herren

Prof. Dr. L. Diels, Prof. Dr. R. Falck, Prof. Dr. H. Gliick,

Kustos Dr. K. v. K e i B 1 e r , Prof. Dr. E. K u s t e r ,
Prof.

Dr. O. Porsch, Geh. Bergrat Prof. Dr. H. Potonie (t)'

Prof. Dr. Nils Svedelius, Prof. Dr. G. Tischler,
Dr. R. Wagner, Hofr. Prof. Dr. R. v o n W e 1 1 s t e i n und

Kustos Dr. A. Zahlbruckner herausgegeben von Prof.

Dr. Karl Linsbauer. Lex.-S^. XXI und 824 Seiten, mit

396 Abbildungen im Text. Leipzig (W. Engelmann) 1917. Preis:

geheftet 25 M., in Leinen gebunden 28 M.
Das „Illustrierte Handworterbuch der Botanik" hat durch die Mitwirkung

der oben angefiihrten namhaften Speziahsten bei der neuen Auflage sehr gewonnen

und durfte jetzt ein vollig unentbehrliches, gedachtnisunterstiitzendes Hilfsmittel

fiir jeden wissenschaftlichen Botaniker, besonders aber fiir den Anfanger in der.

..Scientia amabilis" ein schnell belehrendes Nachschlagewerk sein bei alien Fragen,

die beziigUch der Anwendung oder Erklarung der einzelnen Termini auftreten konnen.

Eine prinzipielle Anderung gegenGber der ersten Auflage besteht darin, daB verzichtet

wurde, die einzelnen Termini durch Auszuge aus den Quellenwerken zu erlauterfl-

Die etymologischen Erlauterungen wurden aus dem Texte eliminiert und dafiir die
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fiir die Ableitung der Termini in Betracht kommenden Worter des lateinischen und

griechischen Sprachschatzes in der Einleitung zusammengestellt (Seite XI— XXI).

Eine Anzahl veralteter und ungebrauchlicher Termini sind in Wegfall gekommen,

andererseits wurde die Zahl der aufgenommenen Fachausdrucke ganz auBerordentlich

verraehrt; sie ist auf etwa 7000 gestiegen. Die aus der ersten Auflage iibernommenea

Artikel warden mit wenigen Ausnahmen von Grund aus neu bearbeitet. Audi die

Grenzgebiete fanden dabei eine starkere Beachtung. Doch wurden aus dem Gebiete

der chemischen Physiologie nur solche Termini aufgenommen. welche mehr biologisch

als chemisch cbarakterisiert und fiir den Botaniker von besonderem Interesse smd.

Kur die Kunstspracbe der sogenannten ..wissenschaftlichen Botanik" wurde ver-

arbeitet; die zahliosen Termini der rein deskriptiven Morphologie, der angewandten

Botanik mit ihren Sondergebieten, der Mikrotechnik und ahnlicher Gebiete fanden

keine oder nur eine nebensachliche Berucksichtigung. Aus Raummangel muBte

auch auf historisch-kritische Darlegungen fast vollig Verzicht geleistet werden. Da

infolge der Kriegsverhaltnisse der Druck der neuen Auflage nur auBerst langsam

gefordert werden konnte und zeitweilig sogar ganz ins Stocken geriet. wurde der

Zeitraum zwischen RedaktionsschluB und Beendigung des Druckes schlieBlich s6

betrachtlich, daC der Herausgeber sich iur Angliederung eines umfangreicheren

Nachtrages genotigt sah (S. 801—824). welcher in erster Linie Termini aus Arbeitea

der letzteren Zeit aufzunehmen bestimmt war. die im Haupttexte nicht mehr unter-

gebracht werden konnten. Die dadurch erzielte groBere Vollstandigkeit durfte den

Nachteil der Nachtragsangliederung aufheben. ^- ^-

Kryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino Vindobonensi.

Cent. XXIV (Wien 1916).

Zahlbruckner, A. Schedae ad „Kryptogamas exsiccatas" editae a

Museo Palatino Vindobonensi. Cent. XXIV. (Annal. Naturhist.

Hofmus. Wien XXX. 1916, p. 197—225.)

Es werden ausgegeben:

Fungi (Decades 89-91): 2301. TiUetia controversa Kuhn (Hungaria)
;

—
2302. Sorosporium Saponariae Rud. (Bulgaria) ; — 2303. Urocystis Leimbachii Oertel

(Thuringia) ; — 2304. Uromyces Astragali Sacc. (Hungaria) ;
— 2305. U. ambiguus

Lev. (Hungaria)-— 2306. Puccmia Centaureae (Hungaria);— 2307. P.involvens Syd.

(Romania); - 2308. P. tinctoriicola P. Magn. (Romania); — 2309. P. Balsamitae

Rabenh. (Hungaria); — 2310. Coleosporium Telekiae Thuem. (Romania); — 2311.

C. Inulae Rabenh. (Hungaria, Romania); - 2312. Uredo Chonemorphae Racib.

(Java); - 2313. Cyphella laeta Fries (Austria inferior); — 2314. Poria micans Sacc.

(Austria inferior- — 2315. Hebeloma crustuliniformis Sacc. (Stiria); — 2316. Hygro-

phorus pudorinus Fries (Stiria) ; — 2317. ArmiUaria aurantia Gill. (Stiria)
;
— 2318.

Leptophaeria Coniothyrium Sacc. (Moravia) ; - 2319. Diaporte extensa Sacc. (Mora-

via) ; _ 2320. Aglaospora anomala Lamb. (Moravia) ; - 2321. Helvella elastica Bull.

(Austria inferior) ; - 2332. Phyllosticta Ebuli Sacc. (Austria inferior)
;
— 2323. Ph.

Rhamni Westend. (Salisburgia) ; - 2324. Placosphaeria Urticae Sacc. (Bohemia)

;

- 2325. Septoria Saponariae Savi et Becc. (Hungaria) ;
- 2326. S. Hepaticae Desm.

(Moravia) ; _ 2327. S. Orchidearum Westend. (Austria inferior)
;
- 2328. Diplod.a

Tiliae Fuck. (Moravia) ; - 2329. Aspergillus niger Van Tiegh. (Hungana)
;
- 2230.

Nematogonum aurantiacum Desm. (Austria inferior); - Addenda: 107. Coleo-

sporium Melampyri Kleb. (Hungaria) ; -617. Cucurbitaria elongata Grev. (Hungana)

;

- 814. Uromyces AnthyUidis Schr6t. (Graecia); - 826. Ditopella ditopa Schrot.

7*
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(Moravia); — 1147. Microsphaera Baumleri Magn. (Austria inferior); — 1713. Gyro-

cephalus rufus Bref. (Austria inferior) ; — 1835. Ramularia variabilis Fuck. (Austria

inferior) ; — 2102. Puccinia Buxi (Helvetia). —
Algae (Decades 35): 2331. Phycopeltis irregularis Schmidle (Stiria) ;— 2332.

Enteromorpha marginata J. Ag. (Istria) ; — 2333. Mesotaenium macrococcum Roy
et Bissett var. micrococcum W. West et G. S. West (Carniolia) ; -r- 2334. Sphaero-

coccus coronopifolius C. Ag. (Dalmatis) ; — 2335. Microcystis flos-aquae Kirch. (Austria

inferior) ; — 2336. Symploca thermalis Rabenh. (Bohemia) ; — 2337. Oscillatoria

animalis J. Ag. (Austria inferior); — 2338. Nostoc pruniforme C. Ag. (Africa tropica);

— Glaspfaparate: 2339. Scenedesmus quadricauda Breb. var. genuinus

Kirchn. (Austria inferior); — 2340. Desmidium cylindricum Grev. (Carinthia); —
Addenda: 228 b. Gloeocapsa alpina Brand (Salisburgia) ; — 741 f. Bangia atro-

purpurea C. A. Ag. (Tirolia). — 1210 b. Trentepohlia lagenifera Wille (Austria in-

ferior) ;
— 1744 b. Zygogonium ericetorum Kiitz. var. terrestre Kirchn. (Austria

inferior). —
L i c h e n e s (Decades 59—61) : 2341. Polyblastiopsis acuminans Lett. (Carin-

thia) ;
— 2342. Coriscium viride Wainio (Germania, Suecia) ; — 2343. Cyphelium tigil-

lare Acch. (Austria inferior) ; — 2344. Sphaerophorus fragilis Pers. (Suecia) ; — 2345.

Sph. globosus W^ainio (Litorale austriacum) ; — 2340. Leptogium lichenoides var. pul-

vinatumA. Zahlbr. (Austria superior);— 2347. Lobaria linitaRabh. (Suecia) ;— 2348.

^Peltigera scabrosa Th. Fr. (Suecia); — 2349. Lecidea arctica Somrft. (Suecia); —
2350. L. albohyalina Th. Fr. (Fennia); — 2351. L. albohyalina f. roseola Th. Fr.

(Fennia) ; — 2352. L. cinnabarina Somrft. (Suecia) ; — 2353. Bacidia atrosanguinea

var. affinis Bauch (Suecia) ; — 2354. Cladonia rangiferina f. stygia Fries (Thuringia)

;

— 2355. CI. rangiferina var. muricata (Del.) Arn. (Hungaria) ; — 2356. CI. alpicola

(Fw.) Wainio (Fennia); — 2357. CI. gracilis f. pleurocarpa Sandst. nov. f.

(Germania: Ostfriesland, in sylvis prope Hesel);— 2358. Pertusaria panycega Th. Fr.

(Suecia); — 2359. Lecanora leptacina Somrft. (Suecia); — 2360. Parmelia centrifuga

Arch. (Norwegia, Fennia) ; — 2361. P. omphalodes Ach. (Nonvegia australis) ; — 2362.

P. laciniatula A. Zahlbr. (Thuringia); — 2663. P. acetabulum Duby (Italia superior);

2364. Cetraria islandica f. subtubulosa Fries (Columbia); — 2365. Buellia hypo-

podioides Arn. (Fennia) ; — 2366. P h'y scia marina (Nyb.) Lynge nov. comb.

(syn. Lichen tenellus Wahlenb., Ph. stellaris var. marina E. Nyl. et var. subobscura

Nyl. (Norwegia australis); — 2367. Ph. pulverulenta f. arg>-phaea Nyl- (Carinthia);

~ 2368. Caloplaca lactea A. Zahlbr. (Hungaria) ; — 2369. Caloplaca placida
var. diffracta Stnr. nov. comb. (sjm. Callopisma aurantiacum var. diffractum

Mass.) (Hungaria); — 2370. C. lobulata Oliv. (Norwegia austrahs); — Addenda:
1660b. Leptogium microphyllum (Ach.) Harm. (Austria superior); — 1958b. Gyro-

phora leiocarpa Steud. (Norwegia australis). —
M u s c i (Decades 51—53) : 2371. Blasia pusilla L. (Hungaria occid.) ; — 2372.

Lophozia ventricosa Dum. (Bohemia sept.); — 2373. Lophocolea bidentata Dum.
var. ciUata Warnst. (Bavaria); — 2374. Plagiochila ciliata Gottsche (Samoa); —
2375. PL auriculata Mitt. (Samoa); — 2376. Mastigobrj-um Didrichsenii Steph.

(Hawaii); — 2377. Trichocolea australis Steph. (Samoa); — 2378. Andraea frigida

Hueb. (Hungaria); — 2379. Hymenostyhum curvirostre Lindb. (Hungaria); —
2380. H. curvirostre var. microcarpum Bryol. eur. (Salisburgia, Helvetia) ; — 2381.

Weisia crispata Jur. (Helvetia); — 2382. Dicranella rufescens Schirap. (Bohemia

sept.); — 2383. Dicranum Scottianum Turn. (Hibemia); — 2384. Fissidens osmun-

doides Hedw. (Italia sup.);— 2385. Trichodon cylindricus Schimp. (Tiroha);— 2386.

Didymodon spadiceus Limpr. (Austria inf.); — 2387. Orthotrichum patens Bruch
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(Germania septentr.); •— 2388. Entosthodon ericetorum Schimp. (Anglia); — 2389.

Amblyodon dealbatus P. Beauv. (Dania); — 2390. Antitrichia cartipendula Brid.

(Albania sept.); — 2391. Leskea catenulata Mitt. (Austria inf.. Helvetia);— 2392

Ptychodium plicatum Schimp. (Austria inf.); — 2393. Rhynchostegium murale

Bryol. eur. (Austria inf.); — 2394. Plagiothecium pulchellum Bryol. eur. (Tirolia

septent.); — 2395. Drepanocladus pseudofluitans Wamst. (Istria); — 2396. D. aqua-

tions Wamst. (Tirolia sept.); — 2397. D. Kneiffii Wamst. (Tirolia); — 2398. Hylo-

comium brevirostre Bryol. eur. (Bavaria mend.); — 2399. H. Schreberi De Not.

(Austria inf., America bor.); — 2400. Homaliodendrou dendroides Fleisch. (Samoa);

— Addenda: 784c. Cinclidotus aquaticus Bryol. eur. (Hungaria); — 886b.

Andreaea petrophila Ehrh. (Hungaria); — 1064b. Lophocolea heterophyila Dum.

(Thuringia)l — 1289 b. Hypnum sarmentosum Wahlenb. (Salisburgia) ; — 1891b.

Pterygophyllum lucens Brid. (Austria inf.).
.

G. H.

Harder, R. Uber die Beziehung der Keimung von Cyanopbyceen-

sporen zum Licht. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXXV,
1917, Generalvers. Heft, p. (58)—(64).)

Der Verfasser sate Sporen von Anabaena variabilis, Cylindrospermum muscicola

und Nostoc punctiforme auf Agarplatten aus. Im Licht waren gewohnlich nach ein

paar Tagen die meisten Sporen gekeimt. Bei LichtabschluB keimten die Sporen

von Cylindrospermum und Anabaena auf Mineralsalzagarplatten im Dunkeln iiber-

haupt nicht, die von Nostoc nur zu einera geringen Prozentsatz. Auch bei Nostoc

blieb die Keimung im Dunkeln zunachst aus. Erst bedeutend spater, als gleichzeitig

angesetzte Kontrollen im Licht, keimten weniger 1 % bis hochstens Vs der Sporen

aus. Die untersuchten Nostocaceensporen sind also typische Lichtkeimer. In 5 Ta-

bellen gibt der Verfasser Ubersichten 1. uber die Keimungsgeschwindigkeit der

Sporen von Nostoc punctiforme unter verschiedenen Bedingungen, 2. die Beziehung

der Keimung zur Lichtintensitat, 3. die Beziehung der Keimung zur Lichtmenge,

4. die Beziehung zwischen Lichtmenge und Keimprozenten nach 120 Stunden Be-

lichtung, 5. die Beziehung zwischen Lichtintensitat und Keimprozenten nach 384 Stun-

den Belichtung. Im folgenden mogen die Ergebnisse, die aus den Tabellen zu schopfen

sind, zusammengefaBt sein;

1. Kiinsthche organische Ernahrung und Kultur bei 30 "C, letztere nur in

Kombination mit geeigneten Substanzen (besonders Rohrzuckcr) ver-

mogen die Lichtwirkung voUkommen zu ersetzen, so daB eine restlose

Keimung der Sporen im Dunkeln stattfindet.

2. Je intensiver das Licht war, desto intensivere Keimung trat ein.

3. Die Keimung der Sporen von Nostoc punctiforme findet bei einer be-

stimmten, aus dem Produkt der Lichtintensitat und der Belichtungszeit

gebildeten Lichtmenge statt. Damit wurde ein neuer Fall ftir die Giiltigkeit

des Produktgesetzes gefunden.

4. Bei hoheren Lichtmengen findet eine recht gute Ubereinstimmung der

experimentell gefundenen Zahlen mit den theoretisch zu erwartenden,

statt, woraus sich ergibt," daB die Keimung proportional zur zugefuhrten

Lichtmenge erfolgt.

5. Wenn auch im einzelnen Abweichungen vorhanden sind. so ist doch unver-

kennbar, daB die Keimung der Sporen von Nostoc punctiforme bei Be-

lichtung mit Intensitaten zwischen 300 und 12,5 Meterkerzen proportional

der zugefuhrten Lichtmenge erfolgt. G- "
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Harder, R. Uber die Bewegung der Nostocaceen. (Zeitschr. f.

Botanik X. 1918, p. 177—244. Mit 8 Abbild. im Text.)

Bekanntlich bildet eine Nostocpflanze wahrend des groBten Teiles ihres Lebens
eine unbeweglich am Orte liegende Kolonie. In gewissen Entwicklungsstadien lost sie

sich aber in kriechende Faden — Hormogonicn — auf, welche analog den Zoosporen
der Algen zur Verbreitung der Art dienen. Ahnlich verhalten sich auch die Gattungen
Anabaena und Cylindrospermum. Die drei Gattungen stinimen uberein, dafi ihre

Keimfaden beweglich sind. In der vorliegende'n Untersuchung hat nun der Verfasser
sich zur Aufgabc gestellt, die Physiologic dieser Bewegungserscheinungen naher zu
untersuchen und dabei auch nach Moglichkeit Riickschliisse auf die Mechanik ihres

Zustandekommens zu machen. Als bestes Referat seiner Abhandlung moge hier

die vom Verfasser am SchluB desselben gegebene Zusammenfassung der Ergebnisse
seiner Untersuchungen dienen:

„Die KeimUnge von Nostoc sind bei sehr iippiger organischer Ernahrung un-
beweglich, schlechter emahrte Keimfaden befinden sich dagegen in einer dauemden
Hin- und Herbewegung in der Offnung der Sporenhiille. Sie kriechen (ebenso wie
die Keimlinge von Anabaena und Cylindrospermum) in der Langsrichtung des Fadens
ein kurzes Stu^k vorwarts, ruhen einige Zeit und bewegen sich dann wieder in die

Sporenhiille zuriick. In spateren Lebensstadien kriechen die Faden ohne Umkehr
frei iiber das Substrat weg. Nur unter besonderen Bedingungen sind an ihnen gelegent-

lich anscheinend „autonome" Umkehrungen der Bewegung zu beobachten. Umkehr
der Bewegung kommt durch Reize zustande. Sie tritt ein, wenn die Hormogonien
auf ein mechanisches Hindernis stoBen oder wenn sie plotzhch aus dem Lichte in

Dunkelheit geraten. Der Umkehr geht stets eine, 1 bis 2 INIinuten dauernde Ruhezeit
vorauf, in welcher der Faden unbeweglich ist. Bei kurzen Faden schalten meistens

t

alle Zellen ihre Bewegung urn. so daB sich der ganze Faden riickwarts bewegt. Diese

Richtung wird solange beibehalten, bis ein neuer Reiz den Faden zur abermaligen
Umkehr veranlaBt. Bei langeren Hormogonien treten dagegen oft Teilreaktionen ein.

Bei Aniauf gegen ein mechanisches Hindernis schaltet oft nur der vorankriechende
Spitzenteil seine Bewegung um, das Hinterende kriecht aber unverandert waiter.

Die alte Bewegung ,im hinteren Teil wird dann entweder nach kiirzerer oder langerer

Zeit auch umgeschaltet, oder sie bleibt dauemd bestehen. Analoge Erscheinungen
treten auch im AnschluB an Verdunkelung auf. Je nachdem, ob die Fadenenden
gegeneinander gerichtete oder sich fliehende Bewegungsbestrebung haben, tritt ein

gestaltverandemdes Zusammenschieben und seitliches Ausbeulen der Faden oder

ein ZerreiSen ein. Die Bruchstucke, die nicht immer gleiche Lange zu haben brauchen,
sind sofort zu selbstandiger Reaktion fahig. AuBer in den beiden Enden eines Hormo-
goniums kann auch in seiner Mitte eine selbstandige Bewegung einsetzen. Die Selb-

standigkeit verschiedener Fadenteile auBert sich nicht nur in der Bewegungsiichtung,
sondem auch im zeitlichen Beginn der Bewegung.

Die Geschwindigkeit der Bewegung andert sich mit den Altersstadien der

Faden und ist auch individuellen Schwankungen unterworfen. Sie wird stark be-

einfluBt von der herrschenden Temperatur und der Lichtintensitat. Bei Erhohung
der Temperatur um je 10 •> C wird die Geschwindigkeit ungefahr verdoppelt. Das
van't Hoffsche Gesetz hat also fur die Bewegung Giiltigkeit. Das Optimum der
Geschwindigkeit liegt bei ungefahr 30° C. weitere Temperatursteigerung bleibt
zunachst ohne EinfluB, oberhalb et^va 35 <> C tritt Verlangsamung und bei ungefahr
40« C Warmestarre ein. In der Nahe von 0" ist die Bewegung unverhaltnismaBig
stark verlangsamt.
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Bei intensivem Licht kriechen die Faden schneller als bei schwachem. Helligkeits-

abstufungen bei niedrigen Lichtintensitaten (unter 100 M.-K.) haben einen bedeutend-

starkeren EinfluB auf die Anderung der Geschwindigkeit, als Intensitatsvariationen

bei starkem Licht. Manche Faden sind ganz unempfindlich gegen Schwankungen

der Beleucbtungsstarke. '

Alls dem experimentellen Tatsachenmaterial wurde folgende theoretische An-

schauung iiber die Mechanik der Bewegung gefolgert.

Die Bewegung kommt durch die Verquellung eines anisotropen Schleimes

zustande, dessen Hauptquellungsachse in der Radialebene des Fadens mit der Faden-

langsachse einen spitzen Winkel bildet, so da6 der Faden ohne Dreliiing vorwarts-

geschoben wird. Die wirksame Kraft ist nicht lediglich oder vorwiegend auf die

Endzellen beschrankt, wie bei den Oscillarien, sondern gleichmaBig iiber den ganzen

Faden verteilt anzunchmen. Die Bewegung des Fadens beruht daher nicht auf einem

von der Spitze ausgehenden Zug, sondern auf einer Druckwirkung in der Richtung

gegen die Spitze. Zur Ausscheidung des Schleims sind alio Teile des Fadens befahigt.

Jede einzelne Zelle ist sowohl beziigUch der Reizaufnahme, als auch beztiglich der

dadurch bedingten Reaktion, der gerichteten Schleimausscheidung, als selbstiindiges,

von den iibrigen Zellen des Fadens unabhangiges Individuum zu betrachten. Jede

Zelle ist in der Lage, den Winkel zwischen der Richtung der fiir die Bewegung wirk-

samen Hauptquellungsachse des Schleims und der Langsachse des Fadens so zu

andern, daG die wirksame Kraft in entgegengesetzter Richtung zur Geltung kommt.

Dadurch entsteht die XJmkehr der Bewegung. Wie dieser Vorgang im einzelnen

erfolgt, bleibt vorlaufig noch unaufgekliirt." ^ G. H.

Schmid, G. Zur Kenntnis der Oscillarienbswegung. (Flora N. F. XI,

1918, p. 327—379.)

Die Bewegungsursache der Oscillarien ist immer noth nicht erkannt, so, dafi

niemand etwas einwenden kann. Bemerkenswerte Fortschritte der Erforschung

derselben erfuhren unsere Kenntnisse erst durch die Arbeit von R. Fechner,
der das chemitaktische Verhalten und die Bewegung des Schleimes studierte und
auf diesem Grunde eine Theorie der Oscillarienbewegung zu errichten versuchte.

Auch durch die vorliegende Abhandlung ist die Frage nach der Bewegungsursache

noch nicht erledigt, doch wird die Beantwortung derselben durch die Arbeit bedeutend

gefordert. Der Verfasser behandeit nach einer historischen Einleitung die unter-

suchten Arten, die Geschwindigkeit der Bewegung (die regelrechte Geschwindigkeit,

Erschiitterung und Geschwindigkeit, Warme und Geschwindigkeit), die Pendel-

bewegung, den bogenformigen Verlauf der Bewegungen, die Bewegung der Fadenteile

(Versuche mit der Bogenlage des Fadens, die Bewegung der Teilstiicke, Hormogonien-

bildung, ungleiche Einwirkung auBerer UmStande) und die Theorie der Oscillarien-

bewegung und stellt schlieSlich die Hauptergebnisse foIgendermaBen zusammen:

1. Erschiitterungen beeinflussen als Reize die Geschwindigkeit der Oscillarien-

bewegung. Kurze Erschiitterungen wirken sowohl bei den Oscillarien,

als auch den Diatomeen beschleunigend. Wiederholte Erschiitterungs-

reize setzen die Geschwindigkeit wahrscheinlich herab.
1

2. Die Giiltigkeit der van t'H off schen Regel wurde fiir die Geschwindig-

keit der Vorwartsbewegung der Oscillarien erwiesen. Beim Pendeln des

Fadens wirken Nebenumstande storend mit.

3. Das Pendeln ist nur als Wirkung des kontaktilen Zellfadens zu begreifen.

Eine Reihe Anzeichen sprechen deutlich dafiir.
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4. Jeder Oscillarienfaden bewegt sich auf einem mehr oder weniger bogen-

formig verlaufenden Wege. Diese Bewegnngsart liegt im Mechanismus

der Bewegung begriindet.

5. Jedes Teilstiick des Fadens hat selbstandige Bewegung. Auch im un-

versehxten Faden arbeiten die Telle selbstandig, wobei sie unter Umstanden

gegeneinander wirken und Torsionen hervorrufen konnen.

6. Entgegen R. Fechner kann die Spitzenzelle nicht als das Bewegungs-

organ angesehen werden. Auch Anisotropie und Quellung des Schleimes

in schiefer Neigung zur Fadenachse geniigen nicht, um die Bewegung der

Oscillarien zu verstandlichen.

7. Die Bildung des Bewegungsschleimes wird vielmehr als die Arbeit des

gesamten Fadens betrachtet. VermutUch erzeugt jede Zelle Schleim und

ist Trager der Bewegung. Die Entstehung des Schleimes ist in die Zelle

zu verlegen, von wo aus das bewegliche, kontraktil-reizbare Protoplasma

ihn durch die Membran auf die Oberflache entsendet.*' G. H.

Ducellier, F. Catalogue des Desmidiacees de la Suisse et de quelques

localites frontieres. (Ann. du Conservatoire et du Jardin bot.

de Geneve.) ISme et 19ine annees (1914 et 1915) 1914—1916.

Die Desmidiaceenflora der Schweiz ist wenig bekannt, und Angaben iiber das

Vorkommeu von Desmidiaceen in der Schweiz sind in der Literatur sehr zerstreut.

Der Verfasser hat sich daher die dankbare Aufgabe gestellt, diese Angaben in einer

tJbersicht zu sammeln. Derselbe hat dabei auch die Ergebnisse einer seit einigen

Jahreu gepflegteu Sammeltatigkeit (besonders in den Cantons Genf, Wadtland,

Wallis, Freibourg und Tessin) aufgenommen, iiber welche er jedoch noch ander-

warts eine eingehendere Publikation machen wird. Wie der obige Titel andeutet,

sind auch vorhandene Angaben uber die Desmidiaceenflora einiger benachbarter

Gebiete aufgenommen, so des Bergzuges des Saldve und die der Ufergegenden des

Bodensees und der Lochseen. Der auf diese Weise zustande gekommene Katalog

umfaBt 432 Arten, Varietaten und Formen, die sich folgendermaBen auf die Gat-

tungen verteilen: Gonatozygon 5, Spirotaenia 6, Mesotaenium 4, Cylindrocystis 2,

Netrium 5, Penium 22, Closterium 63. Docidium 1, Pleurotaenium 9, Tetmemorus 4

Euastrum 37, Micrasterias 18, Cosmarium 151, Arthrodesmus 4, Xanthidium 6,

Staurostrum 81, Hyalotheca 3, Sphaerozoma 4, Desmidium 6 und Gymnozyga 1.

Der ,,Cataloque de la Flore algologique de la Suisse" von E. de Wildeman,
der 1895 erschien, enthalt nur 188 Arten, Varietaten und Formen. Des Verfassers

Katalog bringt also einen Zuwachs von 244 solchen. Am SchluS der Abhandlung

gibt der Verfasser eine Obersicht der Literatur, aus welcher er die aufgenommenen

Angaben entnommen hat. G, H.

Fontell, C. W. SiiBwasserdiatomeen aus Ober-Jamtland in Schvveden-

(Arkiv f. Bot. Bd. 14, Nr. 21, 1916—1917, p. 1—68.)

Der Verfasser sammelte wahrend eines Aufenthalts in der Nahe von der Eisen-
r

bahnstation Dufed in Ober-Jamtland in den Monaten August und Septetnber des

Jahres 1910 etwa zwanzig Diatomeenproben in den umliegenden Seen und Flussen.

Diese Proben ergaben sich als sehr reichhaltig. Der Verfasser fand darin 243 Arten

und 132 Varietaten, die sich auf 37 Gattungen verteilen. Als bezeichnend fur die

Diatomeenflora von Ober-Jamtliind diirfte ihr borealischer Charakter hervorzuheben

sein. und es sind darunter auch 10 Arten von mehr oder weni|;er ausgepragt ark-

tischem Charakter. Andererseits aber treten in den Proben eine Menge von siid-
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lichen Formen hervor. Die Zusammensetzung der Diatomeenflora in den Proben

von den verschiedenen Fundorten hat sehr groBe Verschiedenheiten aufzuweisen.

Der Verfasser gibt in der Einleitung eine kurze Auseinandersetzung iiber die gewohn-

lichsten Assoziationen in den verschiedenen Proben. In der Aufzahlung finden wir

folgende neue Arten. Varietaten und Formen beschrieben: Caloneis fasciata Lgst.

var. robusta, Neidium dubium Ehb. f. major und var. cuneata, Diploneis elliptica

Kiitz. var. magnapunctata, D. Clevi, D. Elfvingiana mit var. latefurcata, D. duplo-

punctata. Navicula capitata, Stauroueis anceps Ehb. var. hyalina Br. et Perag. f. lata,

Cymbella austriaca Grun. ? var. robusta. C. hybrida Grun. var. capitata, C. cuspi-

data Kiitz. 1 apiculata, C. incerta Grun. var. linearis, C. aequalis W. Sm. ? var. ob-

longa, C. parva W. Sm. var. elongata, C. cymbiformis Kutz. var. nonpunctata, Gom-

phonema acuminatum Ehb. var. biconstricta, Navicula Toulaae Pant. var. capitata.

Pinnularia gracillima Greg. var. interrupta, P. subcapitata Grun. var. robusta. P.

microstauron Ehb. f. longirostris, P. divergentissima Grun. var. capitata. P. jent-

landica, P. divergens W. Sm. f. linearis, P. episcopalis CI. var. robusta. P. stomato-

phora Grun. f. triundulata, P. Dactylus Ehb. f. medioconstricta, P. viridis Nitzsch.

var. rupestris Hantzsch f . ornata teratologische Form ?, Surirella robusta Ehb. var.

splendida Kutz. f. magnapunctata und f. constricta, S. linearis W. Sm. f. nuda,

Stenopterobia intermedia var. capitata, Hantzschia amphioxys (Ehb.) Grun. vax.

pusiUa Grun. f. dense striata, Epithemia Argus Kiitz. var. grandis, Eunotia praerupta

Ehb. f. perminuta. E. paraUela Ehb. f. robusta und var. densestriata, E. diodon Ehb.

var. minor Grun. f. constricta und f. gibbosa, E. triodon Ehb. var. ? elongata, E.

scandinavica A. CI. n. n. (in litt) (syn. E. suecica A. CI.) mit f. angusta, E. media

A. CI. var. jemtlandica, E. Astridae mit var. dentata, E. Arcus Ehb. var. elongata

und var. subalpina, E. Veneris Kiitz. var. obtusa Grun. und f. asymetrica. Synedra

amphicephala Kutz. var. densestriata. Tetracyclus emarginatus W. Sm. f. abnormis.

Die Abhandlung schlieCt mit einem Verzeichnis der benutzten Literatur. Die neuen

Arten, Varietaten und Formen sind auf den recht guten Tafeln dargestellt.

G. H.

Kaiser, P. E. Beitrage zur Kenntnis der Algenflora von Traunstein

und dem Chiemgau IV. (Kryptogamische Forschungen Nr. 3,

1918, p. 30—48.)

Der Verfasser hat seine Forschungen iiber die Algenflora fortgesetzt und gibt

als Ergebnis derselben das vorliegende Verzeichnis. In demselben zahlt er 131 Arten.

Varietaten und Formen auf. Neu fur Bayem sind :
Spirulina vaginata

n. sp., Anabaena solitaria Kleb., Cylindrospermum stagnale (Kg.) Born, et Flah.,

? Stigoneiha turfaceum Cooke, Cocconeis placentula Ehb. var. g i b b a nov. var.

und var. Hneata V. H. forma maxima n. f., Diploneis didyma Kg. forma b a v a -

rica n. f.. Mesotaenium macrococcum (Kg.) Roy et Biss. v. micrococcum (Kg.)

West. M. violascens De Bary?. Penium curtum Breb. (f. minus WiUe), P. exiguum

West f. major West, Closterium abruptum West, CI. aciculare T. West var. subpronum

West. CI. gracile Breb. var. elongatum West, CI. moniliferum Ehb. var. galiciense

'(Gutw.) West, Cf. praelongum Breb.. CI. pseudospirotaeinum Lemm., CI. Ralfsii

(Breb.), CI. ulna Forke, Euastrum ansatum Rolfs var. pyxidatum Delp., Cosmarium

anceps Lund.. C. botrytis Menegh. var. tumidum WoUe. C. holmiense Lund. var.

integrum Lund 1 constricta Gutw.. C. impressulum Elf. typic, C. margaritatum

(Lund.) Roy et Biss.. C ochthodes Nordst. f. granulosum Liitkem., C. pseudo-

holmii Borge. C. RaCiborskii Lagerh., C. Ralfsii Breb. var. montanum Racib.. C.

speciosum Lund, typic. Xanthidium antilopaeum (Breb.) Kg. f. mevolutum Lutkem..
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X. cristatum var. Delpontei Roy et Biss., Arthrodesmus Incus (Breb.) Hass. var,

isthmosus Heimerl, ? A. Incus f. minor West, A. triangularis Lagerh. f. triquetra West.

Staurastrum avicula Breb. var. subarcuatum (Wolle) West, St. Bieneanum Rabenh.

typic. und var. ellipticum Wille, St. O'Mearii Arch., Sphondylosium (Sphaerozoma)

pulchellum Arch. var. bambusinoides (Wittr.) Lund., Volvox aureus Ehrb., ? Poly-

edrium lobulatum Nag., Scenedesmus brasiliensis Bolilin. AuBer der Angabe der

Stand- und Fundorte finden sich MaBangaben und andere Bemerkungen, durch

welche die vorhandenen Diagno^en crganzt werden. 20 Formen wurden in einfachen

aber charakteristischen Abbildungen.im Text dargestellt.

Die Abhandlung ist ein wertyoller Beitrag zur Erforschung der Algenflora

Bayerns.
. - G. H.

1

J

Kylin, H. tjber die Keimung der Florideensporen. (Arkiv f. Bot..

Bd. 14, Nr. 22, 1917, p. 1—25-mit 12 Abbild. im Texte.)

"Cber die Keimlinge der Florideen sind zwar einige neuere Arbeiten von N i e n -

burg, Tobler, Lewis und K i 1 1 i a n vorhanden, doch ist auf dem Gebiete

ihrer Erforschung nocb viel zu tun iibrig. Der Verfasser hat daher Beobachtungen

in der zoologischen Station Kristineberg an der schwedischen Westkiiste iiber die

Keimung der Florideensporen angestellt. Nach diesen unterscheidet derselbe drei

Typen:

1. Den Keimschlauchtypus: die Spore bildet bei der Keimung
einen Schlauch, der sich von der Spore, die ungeteilt bleibt, durch eine Zellwand

abgrenzt. Dieser Typus kommt bei Nemalionales und bei mehreren Cryptonemien

vor. Der Verfasser untersuchte besonders Nemalion multifidum, bei derli die Sporen

wie die von Batrachospermum-Arten (nach Sirodot) keinlen. Zum selben Typus

gehoren auch Helminthora divaricata (nach T h u r e t und B o r n e t), Scinaia

furcellata (nach Rosenvinge), Gelidium (nach K i 11 i a n), bei welchem letzteren

der Keimschlauch aber keinen Chantransia-ahnlichen_Vorkeim bildet, sondern zu

einer Zellscheibe auswachst, von welcher dann die Gelidium-Sprosse ausgehen. Unter

den bisher untersuchten Cryptonemieen sind folgende Gattungen zu dem Keim-

schlauchtypus zu stellen: Grateloupia, Halymenia, Cryptonemia (nach B e r t h o 1 d)

und Dydresnaya (nach K i 1 li a n).

2. Den Haftscheibentypus: Die Spore teilt sich, ohne sich zu ver-

groBem, durch eine Zellwand, die ' senkrecht zu dem Substrat gestellt ist, in zwei

Zellen, welche dann eine Zellscheibe entwickeln. Dieser Typus kommt bei Gigarti-

nales, Rhodymeniales, Corallinaceen, den meisten Cryptonemieen (nach Killian)
und einigen Chantransia-Arten (nach Kylin und Rosenvinge) vor. Der

Verfasser untersuchte besonders die hierher gehorenden Keimlinge von Chyclocladia

kaliformis. Unter den Gattungen, die Chyclocladia am nachsten stehen, sind Charapia

(von Davis untersucht) und Lomentaria (von D e r i c k und Killian unter-

sucht) zu nennen. Ferner gehoren nach den Untersuchungen des Verfassers zu diesem

Typus Cystoclonium purpurascens, Dumontia filiformis, Chondrus crispus und

Bonnemaisonia asparagoides.

3. Den aufrechten Typus: Die Spore streckt sich oft etwas in die Lange,

teilt sich dann durch eine Querwand, die parallel mit dem Substrate ist, in zwei Zellen,

von denen die eine den SproCpol, die andre den Wurzelpol darstellt. Dieser Typus
kommt bei den Ceramiaceen, Rhodomelaceen und Delesseriaceen vor. Der Verfasser

untersuchte besonders Antithamnion plumula, Griffithia corallina, Ceramium rubrum,
Polysiphonia nigrescens, Laurencia pinnatifida und Delesseria ruscifolia.
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Am SchluB der Abhandlung geht der Verfasser noch auf die Frage nach dcm

EinfluB des Lichtes bei der Keimung der Sporen der Florideen kurz ein und komint

zu dem Ergebnis, daB die Unterlage, nicht aber die Lichtrichtung in erster Linie

einen orientierenden EinfluB auf die Keimung der Florideeusporen ausiibe. Der

orientierende EinfluB der Unterlage ist wahrscheinlich nichts anderes als der orien-

tierende Eiuflui3 der Schwere. SchlieBlich gibt der Verfasser noch ein Verzeichnis

der auf die Keimungen von Meeresalgen beziiglichen Schriften. G. H.

Lindemann, E. Beitrage zur Kenntnis des Seenplanktons der Provinz

Posen. (Zeitschr. d. Naturw. Abteil. d. Deutsch. Gesellsch. f. Kunst

u. Wissenschaft in Posen. XXIII. 3. Heft. p. 2—31.)

Der Verfasser ist seit langerer Zeit damit beschaftigt, das Plankton der Seen

des siidwestlichen Teiles der Provinz Posen zu untersuchen. Die Untersuchungen

iiber die periodischen Planktonfange sind noch nicht abgeschlossen, daher bringt

derselbe in der vorliegenden Arbeit lediglich die Analysen gewisser einmahger Plankton-

fange. Zur Untersuchung kam das Herbstplankton folgender Seen, die alle zum

FluBgebiet der Obra gehoren:

1. des Sees bei Bentschen (GroBe 760 ha, groBte Tiefe 9 m; er ist der viert-

groBte See der Provinz)

;

2. des Wollsteiner Sees (GroBe 146 ha, groBte Tiefe 4,5 m);

3. des Berzyner Sees (GroBe 374 ha, groBte Tiefe 5 m; er ist der neuntgroBte

See der Provinz);

4. des Primenter Sees (GroBe 758 ha, groBteXiefe 10 m; er ist der fiinftgroBte

See der Provinz)

;

.

5. des Witoslawer Sees (GroBe '59 ha, groBte Tiefe 4,50 m)

;

6. des Wojnowitzer Sees (GroBe 66 ha, groBte Tiefe 7 (?) m;

sowie das Sommerplankton (15. Juni)

:

7. des Gurschnoer Sees (GroBe rund 25 ha. nicht 19 ha!, groBte Tiefe 10 m.)

Der Verfasser beschreibt die einzelnen Seen, macht Angaben iiber die Fangdateu,

gibt eine allgemeine Charakteristik des Planktons defselben, zahlt dann die gefundenen

Organismcn jedes Sees auf und macht hinter der Aufzahlung noch Bemerkungen

iiber einzelne Arten. Auf die Ergebnisse der Bestimmungen der Organismcn der

einzelnen Seen und den allgemeinen Charakter des Planktons derselben kann bier

nicht eingegangeu werden. Fiir Planktonforscher moge das Gesagte geniigen. Hier

handelt es sich darum, dieselben auf die fleiSige Arbeit aufmerksam zu machen.

Anhangsweise gibt der Verfasser am SchluB der Abhandlung noch einen Bericht

iiber die Crustaceen der Seen des siidwestlichen Teiles der Provinz Posen, einschlieBlich

des Kreutscher (oder GoUmitzer) Sees und des Launer (oder Storchnester-) Sees.

G. H.

Naumann, E. Nagra synpunkter angaende vegetationsfargningens

produktions biologi. (Skrifter, utgivna av sodra Sveriges Fiskeri-

forening 1918, Nr. 1, Lund 1918, p. 49—61. Mit deutscher Inhalts-

angabe nur in den Sonderabdriicken.)

Das deutsche ,, Resume" des Verfassers lautet:

„1. Der Verfasser gibt in dieser Mitteilung eine schematische Ubersicht uber

die teichwirtschaftliche Bedeutung der vegetationsfarbenden Hochproduktionen

unserer Teichgewasser. Vegetationsfarbungen sind ja vor allem in Teichen uberhaupt

sehr allgemein verbreitet und diirften deshalb schon an und fur sich fischereibiologisch

eine weitgehende Aufmerksamkeit verdienen.
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2. Die Menge der organischen Substanz, welche in diese Produktionen ein-

gezogen wird, ist in der Tat auch eine sehr betrachtliche. Jede nahere Kenntnis

dieser Verhiiltnisse fehlte indessen bis jetzt fast vollig und deshalb auch jede wirk-

liche Auffassung iiber die wirtschaftliche Bedeutung der Vegetationsfarbungen ^^s

SiiCwassers. In dem vorliegenden Aufsatz ist indessen der Versuch einer ersten
'--

Orientierung dieser Fragen in Form einer ganz schematischen Darstellung gewisser

Produktionstypen gemacht. Es wird somit beispielsweise nur mit Algen oder Flagel-

laten eines spharischen Bautypus gearbeitet, wobei sich ja in einfachster Weise er-

mitteln laCt, was eine derartige Produktion bei vorliegender Vegetationsfarbung

in Trockensubstanz in Kilogramm pro Hektar entspricht.

3. Die Tabelle I, S. 56, gibt eine tlbersicht der bei einer Produktion an Plankton

von 50 000 pro Kubikzentimeter geltenden Produktionszahlen in Volumen bzw.

Trockensubstanz (= 4 % des Volumens) in Kilogramm pro Hektar berechnet; die

letztgenannte Zahl rechts in der Tabelle. Rechnet man nun z. B. mit einer Verneuung

der Population fur. jeden zweiten Tag, so ergibt sich als Totalproduktion pro Vege-

tationsperiode a 3 Monate z. B. fiir die GroCenklasse 10 pi 234 kg Trockensubstanz

pro Hektar. Dies ist aber eine ausgesprochene Minimumszahl, die wohl im allgemeinen ,

bis auf das fiinffache gesteigert werden kann. Rechnen wir z. B. mit einer Produktion
F

von 250 000 Ind. pro Kubikzentimeter der genannten GroBenklasse, so gibt dies

pro Vegetations] ahr nicht weniger als 1170 kg, was wohl ungefahr mit einer Pro-

duktion an Fischfleisch von Vs davon oder 234 kg gleichzusetzen werden diirfte. —
Die groBe Bedeutung der vegetationsfarbenden Hochproduktionen des Kleinplanktons

fiir den Stoffhaushalt der GeVasser — und zwar vor allem fur die Teiche — durfte

hiermit ohne weiteres klarUegen: die Vegetationsfarbung ist nicht nur der Indikator

eines guten ernahrungsbiologischen Milieus, sondern stellt gewiC auch eine sehr be-

deutungsvoUe Urnahrung des Wassers dar.

4. Im Vergleich mit dem Plankton spielt aber das N e u s t o n (siehe iiber

den Begriff des Neustons Biol. Centralblatt, Leipzig 1917) unter ahnlichen Verhalt-

nissen nur eine ziemlich geringfiigige Rolle. Die Produktion an Trockensubstanz

pro Hektar, welche einer maximaleu Entwicklung des Neustons'— d. h. praktisch

fur eine Kontaktlage der Algen des Oberflachenhautchens mit 4 Tangentpunkten
entspricht. ist in der Tabelle II, S. 59, fur einige representative GroBenklassen dar-

gestellt; Trockensubstanz pro Hektar in Kilogramm rechts. Wie daraus erslchtlich,

ist sie an und fiir sich im groBen und ganzen von einer nur geringen Bedeutung. Es

ist indessen vor allem die regional ebenso wie auch die temporal sehr begrenzte Ent-

wicklung des Neustons, welche die Bedeutung dieser Produktion im Vergleich mit

dem Plankton auf ein Minimum reduziert: Wahrend das Plankton im Gesamtwasser
Monate hindurch vegetiert, begrenzt sich die oftmals sehr kurz andauernde Ent-

wicklung des Neustons oft nur auf einen Bruchteil des eigentlichen Oberflachen-

hautchens. Es ergibt sich deshalb — und zwar nicht am mindesten fiir praktische

Zwecke — die Bedeutung eines scharfen Auseinanderhaltens der grundwesentUch
verschiedenen Produktionstypen des Planktons und des Neustons.

5. Nach dem hier Dargestellten diirfte die groBe Bedeutung der vegetations-

farbenden Hochproduktionen des Kleinplanktons fur den Stoffhaushalt der Ge-

wasser — und zwar vor allem fur den der Teiche — ohne weiteres klarliegen. Von
den Seiten der angewandten Limnologie verdienen deshalb diese Fragen eine ganz

besondere Aufmerksamkeit. Ihre Bedeutung auch in anderen Hinsichten der teich-

wirtschaftlichen Limnologie beabsichtigen wir in einigen folgenden Publikationen
iiber unsere bei Aneboda durchgefuhrten Untersuchungen naher in Details mit-

2uteilea."
G. H.
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Naumann, E. Vegetationsfargningar ialdretider II Biologiskt-historika

Notiser. II. Om blodregnet vid Orsjo i Skane ar 1711. (Botan.

Notiser 1917, p. 115—124; mit deutschem „Resuine" p. 124—128

und 1 Textfig.)
^

Tm Jahre 1711 fand der Pfarrer Hildebrand zwischen Orsjo und Willie

in Schonen blutartige Flecken auf "Wiesen und Wegen, machte aber erst 1731 in den

Acta Literaria Sueciae (Upsaliae) in lateinischer Sprache Jlitteilung von dieser

Beobachtung und beschreibt dort, wie er erst beim Beobachten des mitgenommenen

rot gefarbten Wassers gegen die Sonne etwas von Organismen bei sorgfaltiger Priifung

darin erblicken konnte, und zwar eine groCere weiBliche Form— wohl cine Infusorie—
und dazu die rotgefarbte, lang-eiformige mit zugespitztem Hinterende. Es ist kein

Zweifel, daB Hildebrand bereits eine rote Art der Gattung Euglena, entweder

E. sanguinea Ehrenb. oder E. haematodes (Ehrenb.) Lemm., beobachtet hat. Der

Verfasser erortert das eingehend und bemerkt, daB die Mitteilung Hildebrands
wohl die erste ist, die es iiber Blutregen gibt, der mit Sicherheit auf die Entwicklung

roter Euglenen zuruckgefiihrt werden kann. G. H.

— Mikrotekniska Notiser. X. Om anvandningen av fenol i olika

Kombinationer vid vissa planktologiskt-narings-biologiska under-

sokningar. (Botan. Notiser 1917, p. 257—267. Mit deutschem

^Resume".)

Der Verfasser hat in einer fruheren Mitteilung auseinandergesetzt, daB sich

eine zweckmiiBig durchgefiihrte Darmuntersuchung der planktonischen SuBwasser-

entomostraceen sehr wohl als Grundlage einer biologischen Methode der Nanoplankton-

forschung weiter verwerten laBt durch Einlegen der betreffenden SuBwasserorganismen

in Glyzerin. Diese Methode ist aber fiir die groBeren Copepoden nicht ausreichend

wegen der dichten Korpermuskulatur, die durch Glyzerin nicht vollig aufgehellt

werden kann. Da auch das Arbeiten mit Kanadabalsam und anderen Balsamen

umstandUch ist, so empfiehlt der Verfasser einige weitere Methoden. Bei der einen

wird einem Teil des in Phenol aufbewahrten Fanges kristallisierte Karbolsaure zu-

gefugt und erwarmt, wonach dann das Phenol zum Teil durch Eugenol ersetzt werden

kann. Bei der anderen Methode verwendet der Verfasser flussige Karbolsaure, die

auch sehr wohl mit Eugenol mischbar ist. Bei beiden Methoden kann das Praparat

von dem Phenol-Eugenol iiber Eugenol direkt in Kanadabalsam iibergefuhrt werden.

1st sehr wenig Material vorhanden, konnen alle erforderlichen Untersuchungen auf

ein und demselben Praparat vorgenommen werden. Unter Anwendung von verdiinntem

Glyzerin usw. als Medium kann die systematische Priifung des betreffenden Zoo-

planktons vorgenommen werden, dann wird konzentriertes Glyzerin zwecks der

ersten Halfte der ernahrungsbiologischen Untersuchung durchgeleitet. Es folgt

dann die Behandlung mit Karbolsaure und schlieBIich kann das Praparat wieder

in Glyzerin und auch in die Konservierungsflussigkeit zuriickgefuhrt werden.

G. H.

Undersokningar over fytoplankton-produktionen i dammar vid

Aneboda 1917. (Skrifter, utgivna av sodra Sveriges Fiskeriforening

1918, Nr. 1, p. 62—75. Mit deutscher Inhaltsangabe nur in den

Sonderabdriicken.)

Im folgenden moge das ..Resume", welches der Verfasser in deutscher Sprache

den Separatabdriicken beigegeben hat, wiedergegeben werden:
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„1. Der Verfasser gibt in dem vorliegenden Aufsatz eine Ubersicht iiber die

verschiedenen Teichtypen der Fischereiversuchsstation Aneboda, wie sie nach phyto-
planktologischen Gesichtspunkten aus unterschieden werdea konnen. Da das Phyto-
planktou bekanntlich auf den Chemismus der Gewasser sehr scharf reagiert, so laOt

sich jedenfalls die Moglichkeit einer derartigen Gruppierung der Teiche sehr wohl
denken. Als Grundlage hierfur ist in erster Hand eben das Kammerplankton, wie
es als die Kubikzentimeter-Formation des Wassers ermittelt werden kann, hervor-

zuheben. Die Untersnchungen des Verfassers haben gezeigt, daG sich die Teiche
Anebodas auf Grund hierauf sehr einfach in eine iibersichtliche Gruppierung ein-

ordnen lassen.

Es sind namlich dort die folgenden Teichtypen je nach der herrschenden For-

mation aus Kammerplankton zu unterscheiden:

A. Der Naturtjrpus, derartige Teiche umfassend, die weder gediingt,

noch als Futterteiche gebraucht werden. Hierunter:

a) Der schlechtere Naturtypus. Kammerplankton nur sparlich

entwickelt und auch qualitativ als sehr arm zu bezeichnen. Im allgemeinen wird
diese schlechtere Naturformation nur von einigen Hunderten von Cryptomonas
und nackten Chrysomonaden gebildet. — Wird von Teichen auf schlechterem

Hochmoorboden reprasentiert'.

b)Der bessere Naturtypus. /Die Produktion erreicht hier min-
destens mehrere Tausende pro Kubikzentimeter. und die qualitative Physiognomie
der Formation ist oft reichlich nuanziert ; und zwar vor allem durch das Auftreten

verschiedener einzelliger Griinalgen als Formationsbildner. — Der Typus wird von
Teichen auf einem besseren Moorboden reprasentiert.

B. Der Kulturtypus, derartige Teiche umfassend, die entweder ge-

diingt werden oder als Futterteiche dienen. Hierunter;
a) Der hohe Kulturtypus. Bisher nur von derartigen Teichen, wo

mit Fischmehl gefuttert wordeu ist, vertreten. Formationstypus vor allem durch
eine euglenoide Assoziation bei einer Produktion bis auf Hunderttausende
pro Kubikzentimeter charakterisiert. — Vegetationsfarbungen sehr haufig.

b) Der niedrigere Kulturtypus. Ein erst in den letzteren Jahren
auftretender Typus; und zwar nur von derartigen Teichen, wo mit vegetabilischen

Abfallstoffen — z. B. beim Abmahen der Grasvegetation in den Teichen — mit
Oder ohne Mineralsalze gediingt worden ist. Eine Dungung mit Mineralsalzen a 1 1 e i n
scheint indessen ohne irgend einen groGeren phytoplanktologischen Effekt zu sein.

Das Kammerplankton dieser griingedungten Teiche stimmt qualitativ mit dem
des besseren Naturtypus uberein, also vor allem eine Entwicklung der"^ Grunalgen,
weniger der euglenoiden Flagellaten darbietend. Sie erreicht aber betrachtlich hohere

Produktionen, bis zu Hunderttausenden pro Kubikzentimeter. — Vegetations-
farbungen (welche in den Teichen des Naturtj-pus durchaus fehlen) somit mogUch.

Die oben angefiihrten Teichtypen sind selbstverstandUch jedes Jahr in ver-

schiedener Weise vertreten, je nach dem befolgten teichwirtschaftlichen Versuchsplan.
Nur der hohe Kulturtypus — einmal fast das Charakteristikon der Teiche Anebodas
— ist nunmehr seit einigen Jahren wegen des (kriegeszeitbedingten) vollstandigen
Fehlens an den betreffenden Futterstoffen — durchaus verschwunden.

Wie aus dem obenAngefuhrten ersichtlich, laBt sich die Produktion an Phyto-
plankton, quantitativ und qualitativ ermittelt, mit groBem Vorteil als einen sehr

scharfen Milieu-Indikator verwerten. Wahrscheinlich besteht auch zwischen der

Produktion an Phytoplankton bzw. an Fischfleisch ein gewisser Zusammenhang.
Es lafit sich aber dies zur Zeit nicht naher iiberblicken. Da indessen die Fisch-
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produktion nicht nur von der Produktion an Phytoplankton indirekt abhangig ist

und da es auch Nahrquellen im Wasser — wie z. B. den staubfeinen Detritus — gibt,

woriiber das Phytoplankton uberhaupt nichts anzeigen kann. so laBt sich, wie leicht

ersichtlich, nicht ohne weiteres eine algologische Bonitierungs-
m e th o d e einer direkt fischereibiologischen Brauchbarkcit begrunden. Die Frage

nach dem naheren Zusammenhang zwischen Produktion an Phytopkinkton bzw.

Fischfleisch ist indessen sehr kompliziert und kann erst nach mehr eingehenden,

eben hierauf eingerichteten Untersuchungen niihcr auseinandergcsetzt wcrden.

W'r beabsichtigen auch, derartige bei Aneboda baldigst in Angriff zu nehmen, urn

spater den Fragen der algologischen Bonitierungsmethode. eine vielseitigere Aus-

einandersetzung widmen zu konnen." G. H.

Naumann, E. Forsok angaende vissa avfallsprodukters och godselam-

nens inverkan pa vattnets biologi. (Skrifter, utgivna av sodra

Sveriges Fiskeriforening 1917: 3—4 Nr. 17. Lund 1918, p.lO—44.

Mit deutscher Inhaltsangabe in deutscher Sprache, p. I—IX.)

Der Verfasser gibt eine tjbersicht uber einige von ihm in der Fischerei-Ver-

suchsstation Aneboda in Siidschweden durchgefuhrte expcrimentelle Untersuchungen

ijber den EinfluB gewisser Abfallprodukte bzw. Dungstoffe auf die Biologie des

Wassers. Diese Untersuchungen erstreckten sich iiber Abfallsprodukte bzw. Dung-

stoffe hauptsachlich animalischer und vegetabilischer Herkunft

und wurden nicht unter Beniitzung von Teichen, sondern unter Anwendung von

entzweigesagten, gut gereinigten Clfassern, die in den Boden eingegraben wurden.

Die gemachten Versuchsreihen bezogen sich einerseits von stickstoffreicheren Pro-

dukten auf Fischmehl, Fleischmehl und Blutkuchen, also Futtermittel, und auf

frischen Schweinemist und frischen Kuhmist, also auf gewohnliche organische Dung-

mittel, und von kohlenhydratreicheren Produkten auf Kartoffeln, andererseits von

Dungstoffen vegetabiUscher Herkunft nur auf Erlenblatter mit und ohne Kalk-

zusatz. Diese Angaben mogen hier genugen, und sind die bei den verschiedenen

Diingungen erlangten Resultate in der Abhandlung und der langen Inhaltsangabe

in deutscher Sprache nachzulesen. Durch die Untersuchungen hat der Verfasser

einen ersten Beitrag zur experimentellen Bearbeitung der Nanoplanktonkunde von

den Gesichtspunkten der praktischen Teichw-irtschaft gegeben. G. H.

En enkel plantonbagare. (Skrifter, utgivna av sodra Sveriges

Fiskeriforening 1917: 3—4, Nr. 17. Lund 1918, p. 51—53. 2 Fig.

Mit deutscher Inhaltsangabe nur in den Sonderabdriicken.)

Es wird ein ganz einfacher ]S3"etzeimert>T>us aus Glas beschrieben. Die Kon-

struktion desselben ist aus den beigefiigten Abbildungen ersichtlich. Die erste Figur

zeigt das Netz mit dem Eimer fertig montiert, wahrend die zweite einen Querschnitt

des Bechers iK ca. Va natiirlicher GroCe darstellt. Der Eimer kann von jedem Glas-

blaser fur bescheidene Kosten aus starkem Glase fertiggestellt werden. Der Eimer

wird an das Netz sicher angeschniirt. Beim Ablaufen des Wassers sammelt sich

das Plankton in demselben. ^- ^-

Ostenfeld, C. H. Catalogue des especes de plantes et d'animaux

observees dans le planton recueilli pendant les expeditions depuis

le mois de juillet 1908 jusqu'au mois de d^cembre 1911. (Conseil

permanent internat. pour I'exploration de la mer. Publicatios de

Circonstance Nr. 70. Copenhague 1916. VII et 87 pp. Gr. 8 0.)'



(112)
/

Im Jahre 1906 hat das „Bureau du Conseil etc." einen entsprechenden Katalog
fiir die Periode von August 1902 bis Mai 1905 {Publ. de Circ. no. 33) und im Jahre 1909
einen solchen fiir die Periode von August 1905 bis Mai 1908 (Publ. de Circ. no. 48)
publiziert. Der vorhegende, vom Bureau du Conseil etc. unter Redaktion O s t e n -

f e 1 d s publizierte Katalog bildet mit seinen beiden Vorgangern eine t)bersicht

von dem Vorkommen und der Verteilung der planktonischen Organismen des durch
die internationalen Untersuchungen wahrend der dezennalen Periode von 1902 1911
erforschten Gebietes. Die synoptische Tabelle der Planktonerforschungen vora

JuU 1918 bis zum Dezember 1911 bezieht sich auf folgende Gewasser: La Manche,
Irlandisches Meer, Nord-Atlantischer Ozean, Nordisches Meer. Skagerrak, Kattegatt,
Beltentneer, Baltisches :Meer und Golf von Finnland. In derselben sind die gebrauchten
Buchstabenabkiirzungen und die Daten der Erforschungszeiten erwahnt, welche bei

den einzelnen Organismen im Katalog eingetragen sind. Fiir Forscher, welche sich

mit Planktonkunde unserer europaischen Meere befassen, diirfte der Katalog von
groCem Interesse sein. q h

Ostenfeld, C. H. Randersdalens Plantevaekst. (Randers Fjords Natur-
historie. Kap. IV. 4°. p. 155—271. 52 Fig. K0benhavn 1918.)

Die vorliegende umfangreiche Abhandlung enthalt eine genaue Schilderung
der Vegetation des Randers Fjord, die mit schonen Textfiguren geziert ist, durch
welche Landschafts- resp. Vegetationsbilder, Spezialkarten zur Kennzeichnung der

allgemeinen Vegetationsverhaltnisse und ' der speziellen Stand- und Fundorte der

einzelnen Pflanzen und Habitusbilder, besonders auffallender Arten dargestellt sind.

Uns interessiert besonders das Kapitel ;,C. Nogle Notitser cm Gudenaaens og Randers
Fjords Plantesvaev (Phytoplankton) og deres Diatomeflora" (Einige Notizen uber
das Phytoplankton der Gudenaatales und Randers Fjords und deren Datomaceen-
flora), in dessen erstem Abschnitt allgemeine Betrachtungen iiber das Phytoplankton
des Randers Fjords angestellt werden, in dessen zweitem Abschnitt eine Ubersicht
iiber dieses Phytoplankton gegeben wird und in dessen drittem Abschnitt Bemerkungen
iiber die Diatomaceenflora gemacht werden. In dem ersten dieser Abschnitte sind

zwei Tabellen IV und V enthalten, in welchen die auf der Kartenskizze Seite 192
bezeichneten zehn Fangstationen, die Tagesdaten der Planktonfange vom 29., 28. und
30. Juni 1916 und 27. und 28. August 1915, der Oberflachensalzgehalt (pro mille)

an diesen Daten und die Namen der wichtigsten der in den Phytoplanktonfiingen
gefundenen Organismen mit den Angaben ihres mehr oder minder haufigen Vor-
kommens oder Fehlens an den betreffenden Stationen eingetragen sind. Die im
zweiten Abschnitt gegebene tJbersicht der Phytoplanktonorganismen enthalt 10 Arten
Myxophyceen, 4 Flagellaten, 19 Peridiniales. 37 Diatomaceen und 20 Chlorophyceen.
In einem Anhang werden noch 9 den Tintinnoiden angehorende' Protozoenarten
aufgezahlt. Die im dritten Abschnitt gemachten Bemerkungen wollen wir hier uber-

gehen. Fur die Interessenten auf die Abhandlung aufmerksam zu machen, moge
das Gesagte geniigen. Der Verfasser hat auf die Ausarbeitung der Abhandlung sicher

viel Zeit und Miihe verwendet, und muC ihm daher voile Anerkennung zugesprochen
werden. G. H.

Rosenvinge, Kolderup L. The Marine Algae of Denmark. Contri-
butions to their natural history. Part II. Rhodophyceae II

(Cryptonemiales). (Danske Vidensk. Selsk. Skrifter. 7. Raekke
Naturw. og Math. Afd. Vil. 2 Kobenhavn 1917. p. 153—284.
With fig. 74—201 and plates III and IV.)
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Der erste Teil der Bearbeitung der Meeresalgen Danemarks erschien im Jahre

1909 und enthielt die Bangiales und Nemalionales. Der ncue Teil umfaCt dieCr^-pto-

nemiales, und zwar die Fam. 4. Dumontiaceen (mit den Gattungen Dumontia und

Dilsea) , Fam . 5. Nem astomataceae (mit den Gattungen Platoma, Halarachnfon,

Furcellaria), Fam. 6. Rhizophyllidaceae (mit der Gattung Polyides), Fam. 7. Squa-

mariaceae (mit den Gattungen Petrocelis, Cruoria, Cruoriopsis, Cruoriella und Rhodo-

dermis), Fam. 8. Hildenbrandiaceae {mit der Gattung Hildenbrandia), Fam. 9, Coral-

linaceae (mit den Gattungen Lithothamnion und deren Subgenera Eulithothamnion

und Phymatolithon, Epilithon, Melobesia, Choreonema, Lithophyllum und dessen

Subgenera Eulithophyllum und Dermatolithon, Corallina) und Fam. 10. Gloiosiphoni-

aceae (mit der Gattung Gloiosiphonia). Neu sind folgende Arten: Cruoriopsis danica,

Cruoriella codana, Melobesia subplana, M. limitata (syn. M. Lejolisii Rosan. f. limitata

Fosl.), M. Fosliei und M. trichostoma. Am SchluB der Abhandlung macht der Ver-

fasser allgemeine Bemerkungen uber die Cryptonemiales.

In bezug auf die in englischer Sprache abgefaCten Beschreibungen, welchen

nur bei den neuen Arten lateinische Diagnosen vorausgeschickt warden, die sehr

guten, zahlreichen, nach Zeichnungen wiedergegebenen Textfiguren und die nach

Photographien (aufTafel III von mikroskopischenTliallusquerschnitten, auf Tafel IV

von Habitusbildern) hergestellten Tafeln und bezuglich der iibrigen Ausstattung

schlieSt sich der neue Teil an den ersten an. Abgesehen von den Aufstellungen und

Beschreibungen der neuen Arten wird der Algenforscher in der Abhandlung manche

neue Angaben iiber die Morphologic, das Vorkommen und die Verbreitung iilterer

Arten finden. Auch erkennt man, dai3 bei der Bearbeitung die iiltere Literatur iiberaU

beriicksichtigt und die Synonymik vollstandig klargelegt worden ist. Durch des

Verfassers Abhandlung ist wieder ein bedeutender Fortschritt in der Kenntnis der

Florideenflora der danischen Kusten gemacht worden. G. H.

Torka, V. Diatomeen der BrahB und der Netze; (Zeitschr. d. Naturw.

Abteil. d. Deutsch. Gcscllsch. f. Kunst u. Wissenschaft in Posen

XXII. 1. Heft, p. 26—36. Mit Textfig.)

Der Verfasser sammelte Diatomeenproben bei der Stauanlage im FluCbette

der Brahe bei Miihltal und bei der Chobieliner Miihle im Kreise Schubin in der Netze.

An der letzteren Stelle fand derselbe eine grofie Zahl von halophilen Formen. Die

Aufzahlung enthalt 105 Arten und Varietaten. Neu fiir Posen sind die folgenden:

Melosira Binderiana Kg., Cyclotella Meneghiniana, Diatoma vulgare Bory var. Ehren-

bergii (Kg.) Grun.. Synedra affinis Kg., Achnanthes coarctata Breb., A. subsessilis Kg.,

A. linearis W. Sm.j Navicula seminulum Grun., N. baccilliformis Grun., N. integra

W. Sm., N. sahnafum Grun., N. digitoradiata Greg., N. platystoma Ehrb., N. pusilla

W. Sm., Cymbella tumida Breb., Nitzschia dissipata (Kg.) Grun., N. fasciculata

Grun., Cymatopleura elliptica Breb. var. hibernica (W. Sm.) V. H. und Surirella

tenera Greg. G. H.

Buren, G. von. Beitrag zur Biologic und Entwicklungsgeschichte

von Protomyces inundatus Dang. (Mitteil. der Naturf. Ges. in

Bern a, d. J. 1917.)

Wahrend die Chlamydosporen bei Protomyces macrosporus nach der t)ber-

winterung erst keimfahig sind, erweisen sich die von Pr. inundatus schon gleich als

entwicklungsfahig. Bei der letzteren Art sind diese schon nach 3—4 Stunden zu

alien Tages- und Nachtzeiten keimfahig, wahrend die der ersteren Art erst nach

Tagen fast nur zur Nachtzeit es sind. Die Protoplasmaumlagerungen, die zur

Hedwigia Band LX. 8
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Endosporenbildung fuhren, konnen sich bei Pr. inundatus im Innern der Chlamydo-

spore vollziehen, wie in dem als kuglige Blase austretenden Endospor. Die Chlamydo-

sporen von Pr. inundatus sind nicht obligate Dauersporen, dagegen konnen die im

Fruchtknotengewebe entstehenden die Funktion von Dauersporen iibernehmen,

wahrend diejenigen von Pr. macrosporus Dauersporen sind, da sie einer Ruheperiode

bediirfen.

Daher erscheint es auch naturlich, daB die Friichte von Apium SporenVon
Pr. inundatus in keimfahigem Zustande enthalten, so daB die Keimpflanzen davon

wieder befallen werden. An einer groBen Zahl von Beispielen weist dies Verfasser nach.

Pr. inundatus muB daher bestehen bleiben, wie es fraglich ist, ob die von Lager-

heim und Juel aufgestellte Gattung Taphridium nicht fallen gelassen werden muB.

L i n d a u (Dahlem).

Cruchet, P., Fischer, E. und Mayor, E. Uber die auf der botanischen

Exkursion vom 9.— 13. August 1916 im Unterengadin gesammelten

Pilze. (Beitr. zur geobotan. Landesaufn. Herausgegeben von der

pflanzengeogr. Kommission der schweiz. naturforsch. Gesellsch.

Zurich 1918.)

Die Verfasser haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Pilzflora vom Unter-

engadin, insbesondere die vom Nationalpark zu sammeln. Von der Gegend von

Schulz bis Remiis werden eine Anzahl von Uredineen aufgefiihrt. Der Hauptteil

der Sammlung folgt dann von der Gegend des Nationalparkes. Hauptsachlich sind

es wieder Uredineen, die gesammelt wurden. Neu wahrscheinlich ist Puccinia crepidis

jacquini, von der das Aecidium und die Puccinia auf Crepis Jacquini gefunden wurden.

Li n d a u (Dahlem).

Dietel, P. Cber einige neue oder bemefkenswerte Arten von Puccinia.

(Annal. mycol. XV, 1917, p. 492—494.)

Auf Erigeron kommen in Nordamerika Aecidien vor, die wahrscheinlich zu

einer Puccinia auf Carex gehoren.

Auf Luzula finden sich Puccinien, die zum Teil zu Aecidium belUdis gehoren.

Dagegen hat die Puccinia auf Luzula maxima groBere Sporen und braune Sporen-

membran. Sie gehort wohl nicht zu Aecidien vom Typus beUidis.

Auf Sphaeralcea kommt in Nordamerika ein Aecidium und eine Puccinia vor,

die nach ihrem Auftreten auf der Pllanze nicht zusammengehoren, sondern ver-

schiedenen Pilzen zukommen.
|

Endlich werden 2 neue Arten aus Japan beschrieben: Puccinia ischaemi und

P. setariae-viridis. G. Li n d a u (Dahlem).
r

Fischer, E. Mykologische Beitrage 11—14. (Mitteil. der Naturf, Ges.

zu Bern 1917, p. 58—95.)

11. Ein neues Juniperus sabina bewohnendes Gymno-
sporangium (G. fusisporum n. s p.). Auf Juniperus sabina findet sich

eiii Gymnosporangium, das Cotoneaster mit den Aecidien iiberfallt. G. confusum

ist ihni ahnlich, aber es befallt Cotoneaster nicht. G. fusisporum n. sp. hat Peridien-

zellen, deren eine Seite 2spitzig ist, woven die eine Spitze an der Basis rundlicher ist.

Die Teleutosporenzellcn sind im allgemeinen langgestreckt spindelformig, oft asym-

metrisch, jedenfalls also anders gestaltet als bei G. confusum.
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12. Infektionsversuch mit Uromyces laevis auf Eu-
phorbia Seguieriana. Ein Versuch mit U. laevis gelang auf Euphorbia

Seguieriaha.

13. Infektionsversuch mit der Puccinia vom Typus
der P. fusca auf Anemone montana. Die Puccinia auf Anemone

montana infizierte nur die Nahrpflanze. Es ist eine Micropuccinia.

14. Weitere Versuche zur Frage der Vererbung der
Empfanglichkeit von Pflanzen fiir parasitische Pilze.

Es war notwendig, daB die Empfanglichkeit von Sorbus quercifolia fiir Gymno-

sporangien tremelloides weiter gepriift wurde.

Sorbus quercifolia brachte es nur zur Bildung von Pykniden und zur Anschwel-

lung der Infektiousstellen, aber nirgends zur Entwicklung von Aecidien. — Im Jahre

1916 waren 95 Pflanzen gepriift worden, 1917 wurden die Infektionen nur auf den-

jenigen Pflanzen wiederholt, welche bereits Iniektion gezeigt hatten. Es ergab sich

eine Anzahl von empfangnisfahigen Pflanzen, wahrend eine Anzahl nicht empfanglich

waren. — Die Priifung weiterer Nachkommen von Sorbus quercifolia ergab, daB

sie nicht alle empfanglich fiir Gym. tremelloides waren.

Es ergibt sich also, daB die Empfanglichkeit fiir Gymnosporium tremelloides

mit der Biattform nicht parallel geht, sondern daB eine Anzahl von Nachkommen
von Sorbus quercifoha empfanglich fur den Rost sind. G. Lindau ((Dahlem).

Gaumann, E. (Bern). Ein Bsitrag zur Kenntnis der lapplandischen

Saprolegnieen. (Botan. Notiser 1918, p. 151—159.)

Submerse Phycomyceten sind im wesentlichen nur aus der gemaBigten Zone

bekannt geworden. Untersuchungen iiber solche fehlen sowohl aus den tropischen,

wie auch den polaren Gebieten voUstandig. Der Verfasser benutzte daher einen

kurzen Ferienaufenthalt in Abisko (Tore Lappland), einige Saprolegniaceen in Kultur

zu nehmen. Kachdem Tiessenhausen gezeigt hatte, dafi in der Schweiz \

Saprolegnia hypogyna, dioica, monoica, mixta, Thureti usw. bis weit iiber die Wald-

grenze, oft sogar bis hart ah die Schneegrenze vordringen, war auch fiir Lappland

kaum eine sehr eigenartige Saprolegnieenflora zu erhoffen. Der Erfolg entsprach

denn auch diesen Erwartungen. Die vom Verfasser beobachteten Arten und Varietaten

sind folgende: Saprolegnia dioica De Bary, S. monoica Pringsh. und Var. turfosa

V. Mind., S. mixta De Bory und Var. Asplundi nov. var. (unterscheidet sich durch

kleinere Oosporen), S. Thureti De Bary, S. torulosa De Bary, S. hypogyna Pringsh.,

Achlya prolifera (Nees) De Bary und A. racemosa Hildebr. G. H.

Hohnel, F. v. Fragmente zur Mykologie, XIX. Mittlg., Nr. 1001—1030.

(Sitzungsber. K. Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl.,

Abt. I., 126. Bd., 1917. 4. und 5. Heft., p. 283—352.)

Aus der reichen FuUe von Ergebnissen kritischer Untersuchungen iiber zahl-

reiche Pilzgattungen und -Arten, die uns der Verfasser in dieser (gewissermaBen den

zweiten groBen Band dieses fiir die Pilzsystematik so wichtigen Werkes einleitenden)

Mitteilung bekannt gibt, seien hier die wichtigsten in aller Kiirze mitgeteilt.

Chaetostroma pedicillatum Pr. stellt eine neue Basidiomyzetengattung dar,

die als Peniophorina v. H. beschrieben wird. — Hypholoma lacrymabundum Fr. und

Stropharia caput Medusae Fr. sind (entgegen Rickens Ansicht) nicht identisch. —
Microthyrium Lunariae (Kze.) Fuck, ist eine Gloniella (Hypodermiee). Gloniella

perexigua hat Leptothyrina perexigua v. H. als Nebenfrucht. — Ascospora Fr. ist

eine Mischgattung, die am besten fallen zu lassen ware. Ascospora Himantia u.

A. melaena sind Trabutineen. A. microscopica Nssl. ist eine Hypodermiee und hat

8*
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die neue Leptdstromaceengattung Rhabdothyrella v. H. als Nebenfrucht. — Hypo-
derma Rubi (P.) entwickelt sich in der Epidermis und hat Hypodermina virguUorum
(Sacc.) V. H. als Nebenfrucht. Hypoderma scirp'inum DC. gehort zu Gloniella und
hat eine echte Leptostromacee zur Nebenfrucht. Hypoderma und Gloniella werden
abgegrenzt, ebenso Hy-podermella Tub. und Lophodermella v. H. — Die Hypo-
dermieen wurden bisher nicht ganz richtig charakterisiert ; ihr Aufreifien mit einem

Langsspalt ist ein Merkmal nebensachlicher Art und sie haben daher mit den Hysteri-

neen nichts zu tun. Entopeltis interrupta (Wint.) v. H. und Vizella conferta (Ck.)

Sacc. sind subkutikulare Hypodermaceen. — Phacidium Piceae Fuck, ist eine Form
von Lophodermium pinastri. — Pseudophacidium Karst. -v^ird neu charakterisiert.

Ps. degenerans = Myxophacidium degenerans (K.) v. H. Ps. microspermum gehort

neben Ps. Betulae, Ps. Rehmii und Ps. Callunae zu Myxophacidiella v. H. n. g. rait

Myxofusicoccum-Arten als Nebenfruchte. Phacidiella discolor (B. R. S.) v. H. = Pseu-

dophacidium atroviolaceum v. H. = Cenangium Strasseri Rehm. Phacidiella Pot.

(Stictideae!) wird neu charakterisiert. — Stictis valvata.Mont. gehort in die Gattung
Hysterostegiella v. H. n. g. Statt Stegia muI3 Eustega Fr. als Gattungsnamen an-

gewendet werden. Stegia Lauri (Cald.) S. gehort zu Stegopeziza v. H. n. g. (Der-

mateaceae), Stegia alpina zu Sarcotrochila v. H. n. g. u. Stegia subvelata zu Hystero-

pezizella v. H. n. g. — Naevia minutula (S. et M.) Rehm = Phacidium minutulum
(S. et M.) V. H. H}^odermella Laricis Tub. ist eine t>T)ische Hypodermiee, Schizo-

thyrium Ptarmicae Desm. ist eine den Trabutineen sich naherude Hypodermiee.
Pseudopeziza Trifolii (Bernh.) Fuck, ist eine vereinfachte Dermateacee. Hysteropeziza

petiolaris wird am besten zu den Pyrenopezizcen gestellt. Propolis faginea ist wirklich

eine Stictidee. Trochila diJrfte eine eigene Fariiilie darstellen. — Podophacidium
Niessl ist wirklich eine typische Tryblidiacee. — Sphaeronaema Spinella Kalchb. ist

keine Cytosporee, sondern die Nebenfrucht von Tympanis -saligna Tode. — Gelatino-

sporium betulinum Peck gehort zu Scleroderris seriata (Fr.) und G. pinastri (Moug.)

V. H. zu Scleroderris pinastri v. H. n. sp. als Nebenfrucht. — Ocellaria und Habro-

stictis sind mit Dermatea nachstverwandte Gattungen mit Tuberculariella als Neben-

fruchtgattung. Cheilodonta ist eine eigene Gattung. — Pyrenopeziza Agrostemmatis
Fuck. = Fabraea Agrostemmatis (Fuck.) v. H. (= Fabraea implexa Bres. et Car.).

Die Pyrenopezizcen Rehms sind eine unnaturliche Gruppe, teilweise mit den Mollisieen

-verwandt, teilweise vereinfachte Dermateaceen darstellend. — Peziza sphaeroides

P. Myc. var. Lychnidis Desm. = Pirottaea veneta Sacc. et Speg. — Asteroma im-

pressum Fuck, ist unreif und wahrscheinlich eine Pseudopezizee. — Peziza pul-

veracea Alb. et Schw. = Dasyscypha pulveracea (A. et S.) v. H. (= D. coerulescens

Rehm). — Peziza echinophila Bull, ist eine typische Rutstroemia Karst. — Apo-
sphaeriopsis fusco-atra Died. = Cephalotheca sulfurea Fuck, und zeigt eine merk-
wiirdige Entstehungsart der Perithezienmembran, ebenso die Testudina terrestris

Bizz. (= MarchaliellazopfielloidesB. etR.).— NitschkeaFlageoletianaSacc. (= Micro-
,

thyrium epimyces S., B. R.) ist ein Loranthomyces v. H. — Ampisphaeria sapinea

Karst. = A. helvetica Weg. Otthia ambiens halt Verfasser fur eine Massariella. —
Sphaeria mutabilis Pers. ist eine typische Echnosphaeria Fuck. Trichocollonema
Acrotheca v. H. ist eine Zignoella oder Acanthostigma. — Ceratostoma Vitis Fuck.
ist der Schlauchpilz von Pestalozzia truncata Lev. {= P.Epilobii Roll.), Pestalozzia

Guepini Desm. = P. iniquans Karst. — Von neuen Arten sind in dieser Mitteilung
aus Niederosterreich noch beschrieben: Claudopus tomentellicola v. H. auf inorschem
Laubholzstumpf, Unguicularia raripila v. H. auf Stengeln von Lavatera thuringiaca.
Lachnea (Cheilymenia) fuscifera v. H. auf Lehmboden und Melanospora similis v. H-
auf morschen Zweigen von Comus sanguinea.

\
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Die der Arbeit beigegebenen 19 Textfiguren sind nach Originalfederzeichnungen

des Referenten hergestellt worden, weisen aber nicht die erwiinschte Scharfe und

Klarheit auf. J, W e e s e , Wien.

Hohnel, F. v. Fragmente zurMykologie. XX. Mittlg., Nr. 1031—1057.

(Sitzungsber. K, Akad. d. Wissensch. Wien, 1917, math.-naturw.

KL, Abt. I, 126. Bd., 4. und 5. Heft, p. 353—399.)

Die v/ichtigsten Resultate dieser Arbeit seien kurz hier mitgeteilt:

Discosphaerina discophora v. H. n. g. et n. sp. ist von Guignardia durch den

eigentiimlichen Bau der Perithezien verscliieden. — Von Mycosphaerella tardiva Syd.

wird eine Neubeschreibung gegeben.— Sphaeria tosta B. et Br. = Didymella tosta

(B. et Br.) Sacc. {Syn. : Diaporthe Epilobii Fuck. = Sphaerella Fuckelii Pass. —
Sphaeria tritorulosa Plowr. = Didymosphaeria (Didymella) Fuckeliana Sacc. = Dia-

porthe tosta (B. et Br.) Nssl.). — Cryptodidymosphaeria conoidea (Niessl) v. H. hat

die Sclerophomee Cryptophaeella Heteropatellae v. H. als Nebenfrucht. — Diplodiella

Angelicae Died. muB gestrichen werden. — Phoma roseola Desm. hat Byssothecium

circinnans als Nebenfrucht. Passeriniella Berl. fallt mit Byssothecium Fuck,

zusammen. — Leptosphaeria Calami Karst, L. Acori K., L. acorella Ck. und L. densa

Bres. sind offenbar ein und derselbe Pilz. — Asterosporium Hoffmanni Kunze gehort

zu Asteromassaria macrospora (Desm.) v. H. als Nebenfrucht. — Karstenula hirta

(Fr.) V. H. (= Sphaeria hirta Fr.) hat Microsphaeropsis hirta (Sacc.) v. H. (Syn.

Coniothyrium subcorticale K. und C. clandestinum K.) als Nebenfrucht. — Pleospora

vulgaris Niessl fallt mit Pleospora Scrophulariae (Desm.) v. H. (^ Sphaeria Scrophu-

lariae Desm.) zusammen. — Metasphaeria Lonicerae Fautr. wird neu beschrieben. —
Plagiostromella v. H., eine neue Sphaeriaceengattung, wird beschrieben und nach

einer Zeichnung des Referenten abgebildet. Cucurbitaria acerina Fck. = C. pro-

tracta Fuck. — Mit Nitschkia Otth. fallt Coelosphaeria E. et Ev., Winterella Berl.

und Winterina Sacc. zusammen. — Diatrype anomala Peck, ist der Typus von

Apioporthe v. H. n. g., zu welcher Gattung auch Sphaeria virgultorum Fr. gehort. —
Nitschkes Einteilung von Diaporthe ist unnaturlich. Diaporthe Carpini, D. sordida

und D. minuta sind vermutlich nur Formen ein und derselben Art. D. bitorulosa,

D. carpinicola und D. Kunzeana sind identisch. — Melanconis tiliacea Ell. — Diaporthe

tiliacea (E.) v. H.— Calospora occulta Fuck. = Diaporthe abnormis v. H.— Diaporthe

sorbicola (Nke.) Bref. = D. patria Speg. = ? D. Aucupariae Haszl. = ? D. Woro-

niniae Jacz. D. sorbicola (Nke.) v. H. ist davon verschieden. Die 32 Diaporthe-Arten

auf den europaischen Pomaceen und Prunus sind gewiB viel weniger echte Arten.

D. (Chorostate) Sydowiana Sacc, ist Pseudovalsella thelebola (Fr.) v. H. — Diaporthe

dolosa = D. spiculosa. D. personata und D. fasciculata fallen mit D. oncostoma (DC.)

zusammen mit Phomopsisoncostoma (Thum.)v.H.als Nebenfrucht. Fur letztgenaonten

Pilz werden einige Synonyme mitgeteilt. — Diaporthe dryophila Niessl ist ideatisch

mit D. leiphaemia (Fr.). Die dazu gehorige Phomopsis ist sehr variabel. — Sphaeria

apiculata \Vallr.-Fckl. = Gnomoniaapiculata(\Vallr.-Fuck.) v. H. Damit ist Diaporthe

spina Fuck, synonym. — Von neuen Arten werden beschrieben Didymella drymeia

V. H. mit Phyllosticta drymeia v. H. auf Deckspalzen von Carex drymeia und Massa-

riopsis macrosporella v. H. auf diirren Zweigen von Acer campestre aus dem Wiener

Wald. J. Weese, Wien.

Erste vorlaufige Mitteilung mykologischer Ergebnisse. Ber. d.

Deutschen Botan. Gesellsch., 1917, 35. Bd., 3. Heft, p. 246—256.

Verfasser teilt in lOG Punkten wichtige Ergebnisse aus dem Gesamtgebiet

der Piizsystematik vorlaufig mit. J- W e e s e , Wien.
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Hohnel, F. v. Zweite vorlaufige Mitteilung mykologischer Ergebnisse.

Ber. d.Deutsch. Bot. Gesellsch., 1917, 35. Bd., 4. Heft, p, 353—360.
Diese Arbeit enthalt weitere 94 vorlaufig mitgeteilte Ergebnisse der mykolo-

gischen Studien des Verfassers.
J. W e e s e , Wien.

tJber die Trichothyriaceen. (2 Textfig.) Ber. d. Deutsch. Botan.

Gesellsch., 1917, 35. Bd., 5. Heft, p. 4:11—416.

Eine Arbeit, die nicht nur fiir den Mykologen, sondern auch fur den sich nicht

speziell mit der Pilzkunde beschaftigenden Pflanzenmorphologon recht interessant ist.

V. H 6 h n e 1 gelang es namlich, bei Loranthomyces epimyces (B. R. S.) v. H., welcher

Pilz als Nitschkea Flageoletiana von Saccardo beschrieben und von T h e i s s e n
studiert und zu Trichothyrium gegeben wurde, und dann bei Loranthomyces sordi-

dulus (Lev.) eine bisher ganzlich unbekannte Art von Fruchtkorpern festzustellen,

die dadurch merkwiirdig ist, daB sie voUstandig invers gebaut ist. Diese Fruchtkorper
sind namlich nicht nur verkehrt angewachsen, sondern zeigen auch die Schlauche,

die oben in der Gegend des Scheinostiolums befestigt sind, in ganz umgekehrter
Lage. Weder urn echte Pcrithezien, noch um Thyriothezien (diese Art von Frucht-

korpern wurde auch von v. Hohnel entdeckt, der uns iibrigens dariiber schon

wieder einiges Interessantes mitgeteilt hat) handelt es sich also in diesem Fall, sondern
tatsachlich um eine bis jetzt nicht beobachtete neue Art von Fruchtkorper, die Ver-

fasser trefflich als Katothecien bezeichnet.
J. W e e s e , Wien.

System der Phacidiales v. H. Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch.,

1917, 35. Bd., 5. Heft, p. 416—422.
Unter Phacidiales versteht Verfasser Discomyceten mit oberflachlichen oder

eingewachsenen, nie hervorbrechenden Fruchtkorpern, mit oder ohne Stroma, mit
ringsum oder nur oben entwickelten braunhautigen bis derben. kohhgen Gehausen,
die bei der Reife oben ganz unregelmaBig, mit einem Langsspalt oder mehrlappig
aufreiBen.

Die in diese Gruppe gestellten Pilze, die die Dothideales mit den Pezizales ver-

binden, waren bisher groBteuteils bei den Hypodermieen und Phacidiaceen unter-

gebracht, doch sind auch Vertreter anderer Familien dabei zu finden.

Verfasser gibt in Form einer Bestimmungstabelle eine Ubersicht uber sein

ueues System, fur das ihm die Mykologen zu groBem Dank verpfUchtet sind:

Verfasser unterscheidet

:

I. Schizothyrieen v. H. Fruchtkorper ganz flach, der Kutikula aufsitzend.

Decke hautig, meist unregelmaBig zerreiBend.

(Clypeolum, Microthyriella, Schizothyrium, Polyclypeolum, Phragmo-
thyriella.)

II. Leptopeltineen v. H. Fruchtkorper mit oder ohne Stroma, auf der Epi-

dermis unter der Kutikula eingewachsen, oben mit einem Langsspalt oder

mehrlappig aufreiBend.

(Phacidina. Entopeltis. Thyriopsis, Leptopeltella, Leptopeltis, Dupli-

caria, Vizella, Haplophyse, Lophodermina, Coccomyces, Schizo-

thyrioma, Bifusella, Rhytisma.)
III. Dermopeltineen v. H. Pilz mit oder ohne Stroma, in der Epidermis (in-

traepidermal) entwickelt.

(Hypoderma, Hypodermellina, Pseudophacidiura, HypodermeUa. Lo-
phodermeUina, Coccomycella, Pseudotrochila, Macroderma, Nymano-
myces, Xyloma.)

/
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IV. Phacidiaceen v. H. Pilz subepidermal und tiefer eiugewachsea.' Auf
Blattern und Stengelrinde schmarotzend. Nur Coccomycetella auf nacktem
Holze, scheinbar hervorbrechend.

(Cryptomycina, Aldona, Hysteropsis, Phacidium, Naevia, Hymeno-
bolus, Phaeophacidium, Coccomycetella, Lophodermium, Moutoniella,

Sphaeropezia, Odontotrema.

V. Phacidiostromaceen v. H- Stroma die ganze Blattdicke zwischen den beiden

EpidermisauGenwanden einnehmend und mit diescn verwachsen. Auf
Stengeln, in und unterderEpidermis entwickelt und tief ins Gewebe greifend.

(Phacidiostroma, Pachyrhytisma, Placuntium, Aporhytisma, ? Criella,

? Phacidiostromella.)

VI, Cryptomyceteen v. H. Pilz unter dem Periderm entwickelt. Nur Xylopezia

und Pleiostictis auf nacktem Holz.

(Cryptomyces, Myxophacidium, Sporomega, Colpoma, Therrya, Xylo-

pezia, Pleiostictis.)

Zum SchluB gibt der Verfasser die Grundarten der Phacidiale?-Gattungen an.

J. W e e s e , Wien.

Migula, W, Rost- und Brandpilze. (Handb. fiir die praktische

naturw. Arbeit, Bd. XIII) 1917. Francksche Verlagsbuchh.

Stuttgart. 132 pp. mit 10 Taf., geh. 3 M., geb. 3,80 M.
Das Buch des bekannten Verfassers fuhrt nicht bloJ3 in die Systematik der

Rost- und Brandpilze ein, sondern umfaBt auch auf 30 Seiten eine Einfiihrung in die

Biologic der ausschlieBlich parasitisch lebenden Formen. Namentlich die Rostpilze

werden ausfiihrlich geschildert, indem gerade die Erscheinungen, welche sich gerade
bei ihnen finden, z. B. Wirtswechsel, biologische Formen usw. ausfiihrlich ihre

Beriicksichtigung finden.

Fiir die Systematik wahlt Verfasser die Anordnung nach Familien der Nahr-
pflanzen. Dadurch lassen sich die einzelnen Formen schnell bestimmen und ordnen.

Hauptsachlich ist das Buch fiir den Anfanger bestimmt, namentlich fiir Landwirte,

Gartner, Forstleute, und fiir sie wird die praktische Bedeutung hervorragend sein.

Dasselbe gilt von den 10 Tafein, die hauptsachlich die wichtigsten Arten beruck-
sichtigen und alles abbilden, was irgend eine Bedeutung fiir die Pilze hat, namentlich
ihre Sporenformen und ihr Leben auf den verschiedenen Nahrpflanzen. Von diesem

Gesichtspunkt aus hat das Buch seine Bedeutung, und sein billiger Preis wird dazu
beitragen, die Kenntnis von den Rost- und Brandpilzen zu verbreiten und zu fordern.

G. L i n d a u (Dahlem).

Sydow, H. und Sydow, P. Bsitrag zur Kenntnis der Pilzflora der

Philippinen-Inseln. (Ann. mycol. XV, 1917, p. 166—268.)
Eine Aufzahlung der von den Verfassern bestimmten Pilze. Neu sind: Septo-

basidium makilingianum, Geaster comptus, Puccinia melothriicola, P. benguetensis,

Uredo paspalina, Ceratochaete philippinensis {nov. gen. Capnodiacearum),

Teratonema corniculariiforme (P. Henn.) Syd. (nov. gen. Perisporiacearum),

Mehola abrupta, M. citricola, M. depressula, M. erythrinae, M. imperatae, M. lepto-

chaeta, M. litseae, M. luzonensis, M. macarangae, M. makilingiana, M. megalopoda,
M. memecyli, M. mussaendae, M. oligomera, M. roureae, M. teramni, M. viburni,

Irene papillifera {Meliola sine setis), I. anisomera, Meliolina Yatesii, M e 1 a n o -

°5 y c e s quercineus (affinitas ?), Thrauste affinis, L i n o t e x i s philippinensis

(nov. gen. Englerulacearum), Dimerium rizalense, Dimerina samarensis, D. Graffii,
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Phaeostigme Ramosii {Dimerium cum paraphysibus), P. Clemensiae, C h a e -
r

tostigmella papillifera (Phaeodimeriella cum paraphysibus), Bolosphaera
subferruginea (nov. gen. Sphaeriacearum), Dimerinopsis luzonensis (nov.

gen. Sphaeriacearum), Bakeromyces phiHppinensis (nov. gen. Sphaeriacearum),

Chaetosphacria melioHcola, Herpotrichia Bakeri, Neopeckia rhodostoma, Lino-
bolus Ramosii (nov. gen. Sphaeriacearum), Aphysa desmodii, Mycosphaerella

endospermi, M. lagunensis, Guignardia plectrouiae, Physalospora ficina, Oxydothis

aequaUs, Oxydothis livistonae, Qypeosphaeria nigrificans, Linocarpon pandani

(nov. gen. Clypeosphaeriacearum), Julella plagiostoma, Hypoxylon MerriUii, Pseudo-

nectria bambusina, Hyalocrea epimyces (nov. gen. Nectriacearum), Epi-
nectria meliolae (nov. gen. Nectriacearum), Hypocrella viHs, Stereocrea
schizostachyi (nov. gen. Hypocreacearum), Epiphyma premnae, Lasiostemma
MerriUii (nov. gen. Pseudosphaeriacearum), Uleomyces phiHppinensis, Chaetaspis
stenochlaenae (nov. gen. Polystomellacearum), Pleiostomella phiHppinensis

(nov. gen. Polystomellacearum), Ellisiodothis microdisca, S y n p e 1 t i s loranthi

(nov. gen. Polystomellacearum), Melanoplaca dipteridis (nov. gen. Poly-

stomellacearum), Trubutiella congregata, Phragmocauma kolowratiae, Phyllachora

pterospermi. Ph. pycrel. Ph. imperatae. Ph. miscanthi. Ph. ophiuri, Telimena Bakeri,

Micropeltella makilingiana, M. paetensis, M. agusanensis, Micropeltis acalyphae,

M. evonymi, ]M. rhopaloides, M. samarensis, M. borneensis, M. similis, Dictyothjnriella

trewiae, D. heterosperma, Scolecopeltis Bakeri,. S. connari, Chaetoplaca
memecyli (nov. gen. Hemisphaeriacearum), Pycnocarpon parashoreae, Eremotheca

phiHppinensis, Eremothecella calamicola (nov. gen. Hemisphaeriacearum),

Pycnoderma circinans, Yates u la calami (nov. gen. Microthyriacearum), Pel-
tella conjuncta (nov. gen. Microthyriacearum), Microthyrium Ramosii, M. mischo-

carpi, Englerulaster atrides, Asterina cylindrophora, A. fallaciosa, A. saginata, A.

melanomera, A. platypoda, A. sphaeropoda, A. similliraa, A. breyniae, A. piperina,

A. ditissima, Parasterina Ramosii, Asteriuella creberrima, A. santiriae, A. saginata,

Lembosia microcarpa, L. pavettae TheiG. var. luzonensis, L. phiHppinensis, Morenoella

Bakeri, M. samarensis, M. linearis, M. fagraeae, Benguetia omphalodes (nov.

gen. Discomycetum), Calloriopsis gelatinosa (Ell. et Mart.) Syd. (nov. gen.

Bulgariacearum), RamosieUa calami (Rac.) Syd. (nov. gen. Agyriacearum),

Phyllosticta vallisneriae, Phomopsis cestri, Stenocarpella zeae (nof .
gen.

Sphaeropsidearum), Botryogene visci (nov. gen. SpUaeropsidearum), Lepto-

stromella thysanolaenae, Discothociella Bakeri (nov. gen. Sphaeropsidearum),

Peltaster hedyotidis (nov. gen. Sphaeropsidearum), Monotospora parasitica,

Cercospora extremorum, Leucodochium pipturi (nov. gen. Tubercularia-

cearum). G. L i n d a u (Dahlem).

Takamine, Jokichi. Enzymes of Aspergillus oryzae and the appli-

cation of its amyloclastic enzyme to the fermentation industry.

(The Chemical News, CX. Nr. 2866, p. 215—218, London 19U.)

Der Pilz wird wegen seiner Enzyme in Japan zur Herstellung des ,,Sake",

der Soja-Briihe und des ,,Miso" allgemein verwendet. Auf Weizenkleie kultiviert

heiCen diese Kulturen „ T a k a - k o j i ", die auf Reis gezogenen „ K o j i ". Diese

Kulturen sind voneinander verschieden. Sehr eigenartig ist die Umwandlung der

Kteie in „Taka-koji": Sie geschieht in 48 Stunden, anstatt der 6—8 zur Herstellung

des Maizes erforderlichen Tage, denn diese Kulturen konnen als Ersatzmittel fiir

Malz benutzt werden. Die Umwandlung geschieht folgendermaQen: Behandlung
der Weizenkleie mit Dampf behufs Sterilisieruug und Verleihung einer klebrigen

V
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Beschaffenheit der Starke; hierauf Abkiihlung dcr Masse auf 40" C. Jetzt kommen
in diese die Sporen hinein. Die Entwicklung der Kulturen geschieht in diinnen

Schichten auf einem Zementboden oder in Behiiltern, deren Boden ein doppeltes

Drahtnetz haben. Optimale Teraperatur 30

—

35^ C. Eine Dampfzuleitung reguliert

die Feuchtigkeit. Nach 16—18 Stunden der Beginn der Pilzentwickhmg; Hohepunkt

der Entwicklung des Pilzes infolge Temperatursteigerung dann in weiteren 8—10

Stunden. Die Temperatur sinfet langsam, bis auch die unterste Schichte vom Pilz-

myzel ganz gesattigt ist. Es erschcinen da viele starke Konidicntniger mit gelben

und griin-gelben Konidiosporen. Jetzt hat die Masse ihren Hohepunkt beziiglich

der diastatischen Wirkungskraft erreicht. Durch trockenen Luftstrom werden schad-

liche Bakterien am Erscheinen verhindert. Bei 10—15 %igeni Feuchtigkeitsgrade

ist die Masse fertig und halt sich monatelang. Durch rotierende Trommeln erspart

man viel an Arbeitskraft. Mit 4 % lufttrockenem ,,Taka-koji" erhalt man in 15—20

Minuten die ganzliche Umsetzung einer gut zubereiteten Masse. Die Garung ge-

schieht namlich ganz gut und recht schnell; Infektionsgefahr gering. Die Diastase

„T a k a" erzeugte Verfasscr durch Fallen mit Alkohol aus einem Wasserauszuge.

,.Taka" ist ein weiBliches hygroskopisches Pulver mit folgenden Enzymen: Invertase,

Maltase, Amylase, Cytase, Oxydase, Peptase, Erepsin, Tryptase, Lipase, Chimosin,

eine dem Emulsin ahnliche Substanz, die das Helicin umsetzt, und ein Enzym, das

die Starke unmittelbar in Starkezucker umsetzen kann. Taka ist widerstandsfahig

gegen Sauren; ihre diastatische Wirkung wird durch Zusatz von Mineralsauren

{HgSOJ im Verhaltnisse 1 : 2000 wenigstens urn 10—15 % beschleunigt. Die VVirk-

sa«ikeit derselben bleibt viele Jahre hindurch unverandert.

Matouschek (Wien).

Theissen, F. Cber Tympanopsis und einige andere Gattungstypen.

(Annal. mycol. XV, 1917, p. 269—277,)

1. Sphaeria euomphala wurde von Berkeley veroffentlicht und von

Saccardo zu Botryosphaeria gestellt. Starback erhob die Art zur neuen

Gattung Tjrmpanopsis und Theissen stellt sie zu den Coronophoreen. Dazu

stellt er noch Meliolopsis usambarensis Henn. als Gattung Euacanthe.

2. v. H o h n e 1 trennte von Apiospora einige Arten als Apiosporella ab, gibt

aber nicht an, welche Arten er zu dieser Gattung als typisch hinstellt. Theissen
stellt hierzu A. sepincolaeformis (Sacc.) Theiss. und A. rosae (Oud.) v. Hohn. Ferner

trennt er noch ab Anisogramma Th. et Syd. und Actinomyxa Syd., welchen letzteren

Pilz er zu den Heterosphaerieen rechnet. Endlich stellt er Capnodium lygodesmiae

E. et E. zu Erysiphe. Lindau (Dahlem).

Theissen, F. und Sydow, H. Synoptische Tafeln. (Ann. mycol. XV,
1917, p. 389—491.) Mit Abb.

Die Verfasser wollen von den Pilzen eine neue Anordnung geben, die iiberein-

stimmend mit den Natiirl. Pflanzenfam. sein soUen. In der Einleitung setzen sie

auseinander, wie sie die Typen der Gattungen verstehen und sie stellen Regein auf.

wie eine Gattung beurteilt werden und welche Art als Typ genommen werden soil.

Sie stellen verschiedene Ordnungen auf und beschreiben dieselben.

I. Ordnung: Hemisphaeriales Theiss.

Familie Stigmateaceae,

Polystomellaceae,

Microthyriaceae,

Trichopeltaceae,

Hemisphaeriaceae.

>»

» r

J •



r t

J f

1

1

»t

»t

t J

> *

>9

(122)

II. Ordnung: Myriangales Starb.

Familie Elsinoeaceae,

Plectocdiscelleae,

Myxomyriangiaceae,

Myriangiaceae,

Saccardiaceae,

Dothioraceae.

III. Ordnung: Perisporiales Lindau,

Familie Erysiphaceae, ^

Perisporiaceae,

Englerulaceae, /

Capnodiaceae.

Zu den einzelnen Familien werden dann die Gattungen genannt, die hier "weg-

gelassen sind. Sie sind sehr zahlreich und bieten eine Menge neuer Gesichtspunkte,

die herausgeschalt werden miissen. Vorlaufig ist es noch unmoglich, die einzelnen

Gattungstypen zu iibersehen und zu beurteilen, ob die Anordnung dem Baue der

Gattungen entsprechend ist.

Die Verfasser beabsichtigen, in der Aufstellung ihrer Gattungstypen fortzufahren

und auch die anderen Ordnungen zu bringen. G. Lindau (Dahlem).

Wakefield, E. M. and Grove, W. B. Fungi Exotici XX. Kew Bullet.

Misc. Inform. 1916, Nr. 3, S. 71—77. 1 Taf.

Neu sind folgende Arten: Puccinia pentadis-carneae, tropisches Afrika; Cordy-

ceps peltata, parasitisch in den Larven des Codiaeum cult. {„Croton" der Gartner)

schadigenden Kafers Cryptochynchus, W. Indien; Polyporus Shoreae, Schadiger des

Baumes Shorea robusta. Puccinia pulvinata Mass. 1911 wird P. osyridocarpi Grove

genannt. Matouschek (Wien).
g r

Wartenweiler, A. Beitrage zur Kenntnis der'Gattung Plasmopara.

(Ann. mycol. XV, 1917, p. 495—497.)

Verschiedene Arten von Plasmopara zeigen sehr ungleiche MaBe von Sporen.

So fiihrt er von PI. nivea auf verschiedenen Umbelliferen, von PL pygmaea auf Ane-

monen und von PI. densa auf Scrophulariaceen eine Anzahl von MaBen an, auf deren

Diskussion er sich aber nicht einlaBt. G. Lindau (Dahlem).

Wroblewski, Antoni. Einige neue parasitische Pilzarten aus Polen.

Bullet, de Tacad. d. sc. de Cracovie, Ser. B. 1916, S. 243—247.

1 Doppeltaf.

Es werden als neu folgende Arten beschrieben:

Peronospora vistulensis Worb. auf Salsola kali (Konidien im Gegensatze zu

P. effusa var. maior Casp. groBer und mit starr geraden Konidientragern), Entyloma

cichorii Wr6b. auf Cichorium intybus (Sporenlager auf den oft zusammenfUeCenden
gelblichen Fiecken der Blatter verdickt. spater braun werdende Polster bildend),

Puccinia centaureae-authenicae Wrob. auf Centaurea ruthenica Lam. {Teleutosporen

eine dickere, grobwarzige, dunklere Membran besitzend als P. centaureae Mart.),

Puccinia Krupae Wrob. auf Crepis Jacquini Tsch. (Uredosporen auch gesammelt),

Milesina carpatica Wr6b. auf Blattern von Aspidium fiiix mas Sw., Caeoma leucoji-

verni Wrob. auf Leucojum vernum (Verfasser teilt mir mit, daB der Pilz nach den

vorgenommenen Kulturversuchen Melampsora leucoji-caprearum ist). Caeoma scillae

Wr6b. auf Scilla bifolia. Aecidium Raciborskii Wrob. auf Blattern von Delphinium
oxysepalum Borb. et Pax. Matousch'ek (Wien).
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Bachmann, E. Der Thallus von Didymella Lettauiana KeiBl. (Cen-

tralbl. fiir Bakt. u. Par. 2. Abt. II C, 1918, p. 290—294.) c. fig.

Didymella Lettauiana sitzt einem Flechtenthallus von Catillaria auf oder auf

Stein, der mit den absterbenden Flechtenhyphen bedeckt ist. Betrachtet man das

Lager mit der Lupe, so sind Piinktchen und Linien wahrnehmbar, die scheinbar nicht

zusammenhangen. Ein stromaartiges Lagerstiick war'ganz dunkelbraun, erst durch

Aufhellung mit Chlorkalklosung und Salzsaure zeigte sich, daB das Gewebe groBten-

teils aus einem Paraplektenchym bestand, dem an ^ Stellen iange, hyphenartig

gestreckte, dunkelbraune und dickwandige Zellen beigemischt waren. Nach der Zer-

quetschung traten an den Enden und Seiten farblose Zellen hervor, die teils von

rundlicher Gestalt, teils an den Enden des Lagerstiickes von rein hyphenartiger

Beschaffenheit waren. Die Zellen des Lagers sind durch groBe Quellbarkeit aus-

gezeichnet.

Ob die Thallusteile miteinander in Verbindung stehen, konnte nicht nach-

gewiesen werden.

An der Unterseite des Porphyrtuffes zeigten sich in der Nahe der Didymella

teils Einzelkugeln von Algen, teils Pleurococcusgonidien, die aber nicht von den

Didymellahyphen umsponnen wurden. Die Didymella tritt also hier als Saprophyt

auf. Anders auf derOberseite des.Porphyrtuffes. Hier breiten sich namhch die Pilz-

lager in nachster Nahe von Flechtenlagern aus, so daB also hier die Didjonella zum
Plechtenschmarotzer wird. L i n d a u (Dahlem).

Linkola, K. Notiz iiber die Verbreitung der Hypogymnia-Parmelien
in Finnland. (Meddel. af Soc. pro faun, et flor. fenn. XL 1913/14,

p. 131—138.)

Bitter hatte 1901 seine Studien iiber die Untergattung HypogjTnnia ver-

offentlicht. und hatte eine Anzahl von Arten wieder abgetrennt. Verfasser bearbeitete

die finnischen Exemplare der Untergattung und hat dabei nachgewiesen: P. farinacea,

P. tubulosa, P. obscurata, P. physodes, P. vittata, P. encausta, P. alpicola.

L i n d a u (Dahlem).
r

Nienfcurg, W. Uber die Beziehungen zwischen den Algen und Hyphen
im Flechtenthallus. (Zeitschr. f. Botanik 9. Jahrg., Heft 9, 1917,

p. 529—545. Mit Tafel V und 6 Abbildungen im Text.)

Der Verfasser untersuchte beim Scheitelwachstum der Flechten auftretende

Erscheinungen, die nur durch die dualistische Theorie zu erklaren sind, um fiir diese

neue Beweise beizubringen. Schon Frank hatte bei Pertusaria beobachtet, daB
bisweiien eine Hyphe mit ihrer Spitze von hintenher an das Gonidium anwachst und,

indem sie sich verlangert, dasselbe ein Stiick weit in die Randzone hinausschiebt.

Diese Fortbewegungsart kommt nach ihm aber nur in geringem Grade fiir die Be-

siedelung der algenfreien Randzone in Betracht, im allgemeinen soUen die Algen

durch Eindrangen der Hyphen zwischen ihre Teilprodukte nach auBen gelangen.

Nach Darbishire soil jedoch der algenfreie Thallusrand von Pertusaria iiber-

haupt nicht durch das Vordringen der Algen voa innen nach auBen besiedelt, sondern

dadurch, daB die fortwachsenden Pilzhyphen sich fremde, bisher freie Algen einfangen

und dem Thallus einverleiben. Danach war also eine Nachuntersuchung der Ver-

haltnisse bei Pertusaria sehr erwijnscht. Der Verfasser hat diese Nachuntersuchung

von Pertusaria vorgenommefi, auch noch andere Flechten untcrsucht, dabei aber

nur fiir Evernia furfuracea mitteilenswerte Ergebnisse erzielt. Im AnschluB hat
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dann der Verfasser noch D a n i I o v s Angaben iiber die intrazellularen Haustorien

nachgepriift, weil ihr Vorhandenscin von E 1 f v i n g ganz energisch bestritten

worden ist. Die Ergebnisse fassen wir im nachfolgenden zusammen:
I. Schiebehyphen und Wanderalgen im Thallus von

Pertusaria: Von auBen kommen neben anderen Fremdkorpern natiirlich auch

fremdeAlgen, die von denHyphen iiberwuchert und so in denThailusrand eingeschlossen

warden. Aber diese machen immer einen kranklichen Eindruck und gehen zugrunde,

obne an dem Aufbau der Algenschicht der Flechte sich beteiligt zu habeu. Die kraf-

tigen, besonders gesund aussehenden Algen, die als die Anfange der Algenschicht-

bildung angesprochen werden, stammen aus dem Inneren. Hinter ihnen, d. h. nach

dem Zentrum des Thallus zu, bildet sich ein stark verzweigtes Biindel von Hjrphen,

die alle mit ihren Spitzen gegen die Hinterseite der Algen gerichtet und durch Plasma-

reichtum ausgezeichnet sind. Die Algen werden von den sie hinten beriihrenden

Hy phen vorwarts geschoben und drangen dabei die vor, iiber und unter ihnen liegenden

Hyphen wie ein Keil auseinander, die ihrerseits die Algen wiedcr zusammenpressen.

Dieses Biindel von Hyphen muB als ein besonderes Organ
der Flechte zum Transport der Algen in die Randzone
des Thallus betrachtet werden. E. Baur hat diese Hyphen als

,, Schiebehyphen" bezeichnet. Aus den ruhenden Algen des Thallus werden also

einzelne durch die Einwirkung besonderer Hyphen zu Wanderalgen umgestaltet.

Diese werden durch die Schiebehyphen in die Mitte des algenfreien Randes befordert.

Dabei legen sie eine Strecke von etwa 0,5 mm zuriick, was eine ganz ansehnliche

mechanische Leistung der Schiebehyphen bedeutet. Wenn diese ihre Tatigkeit ein-

gestellt haben, beginnen die Algen sich wieder vielfach zu'tejlen, und ihre Teil-

produkte, die allmahlich in den Ruhezustand ubergehen, besiedeln auf diese Weise

eine neue Region des Thallus. Das Bedeutungsvolle an diesem Vorgange ist, daB

der Flechtenpilz sich in den Schiebehyphen besondere Organe geschaffen hat, die

erst wahrend der Symbiose mit den Algen entstanden sein konnen, weil sie vorher

ganz zwecklos gewesen waren. Sie stehen auf der gleichen Stufe, wie die Soredien

und die Hymenialgonidien; wie diese Pi'lz und Alge gemeinsam fortpflanzen und

dafiir sorgen, daB die Harmonic in der Verbreitung der Flechte gewahrt wird, so ist

es die Aufgabe der Schiebehyphen, das harmonische Wachstum innerhalb des Flechten-

thallus zu gewahrleisten.

II. Scheitelwachstum und Isidienentwicklung bei
Evernia furfuracea: Zwischen den auBersten Algen und der Rinde des

ScheitelsderThallusendzipfel dieser Flechte befinden sich sehr haufig groBe deutliche

Lucken. Es ist nicht daran zu zweifeln, daB diese Vorhofe durch das aktive Wachstum
der Hyphen entstehen. Hinter den erwahnten Algen findet man einen dichten Komplex
von H>'phen, die groBe Ahnlichkeit mit den Schiebehyphen von Pertusaria haben.

Offenbar ist ihre Aufgabe, die Algen in die obenerwahnten Hohlraume zu schieben.

Die Fortbewegung der Algen erfolgt bei Evernia furfuracea in zwei Phasen: In der

ersten wird ihnen durch Vorschieben der Rmde der Weg gebahnt und in der zweiten

werden sie selbst um die freigemachte Strecke vor^vartsgebracht. Die Wanderung
der Algen beschrankt sich bei Evernia furfuracea auf ganz geringe Entfernungen,

wahrend sie bei Pertusaria etwa 0,5 mm betrug. Dieser Unterschied hangt zusammen
mit der verschiedenen Wachstumsgeschwindigkeit der beiden Flechten. Noch ge-

ringer ist die Wachstumsgeschwindigkeit bei den bekannten warzenformigen Aus-

wiichsen, den sogenannten „Isidien" von Evernia furfuracea. Bei diesen fehlen

Hohlraume und Schiebehyphen voUig. Das ganze Isidium ist bis in die Rinde hinein

gleichmaBig mit Algen erfullt, die um so jiinger und kleiner werden, je weiter nach
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auBen sie liegen. Zwischen ihre Teilprodukte sieht man die Hyphen hineinwachsen,

und die Folge davon ist, daB die auCeren von ihnen dadurch um die Breite einer

Hyphe nach auBen gedrangt werden. Auf diese Weise konnen die Algen dem Wachstum
der Hyphen nachkommen, vorausgesetzt, daB dieses nicht schneller erfolgt, als die

Algen sich teilen konnen.

Es sind also drei verschiedene Typen der Fortbewegung bei den Flechtenalgon

zu konstatieren. Erstens den am hochsten entwickelten Fall bei Pertusaria, wo be-

-sondere ,,Wanderalgen" erzeugt werden, die durch spezifisch ausgebildete ,,Schiebe-

hyphen" auf erhebliche Strecken hin verschoben werden. Zweitens den weniger

komplizierten und auch in seiner Wirkung hinter Pertusaria zuriackstehenden Apparat

aus dem Scheitel von Evernia. Drittens den auf dem rein zufalligen Auseinander-

drangen der jungen Algen beruhenden Vorgang in den Isidien von Evernia. In diesem

Falle sind also gar keine Einrichtungen zur schnelleren Fortbewegung der Algen

getroffen. Der Nachweis besonderer Transportorgane fiir die Algen bei zwei Flechten

geniigt, um der E 1 f v i n g schen Auffassung groBe Schwierigkeiten zu bereiten.

Warum sollten die Flechten es vorziehcn, ihre Algen auf umstandlichem Wege vor-

warts zu schieben, wenn sie die Mdglichkeit haben, sie iiberall zu erzeugen ?

III. Die intrazellularen Haustorien von Evernia
prunastri. Der Verfasser stellte fest durch seine Untersuchungen, daB nicht zu

bezweifeln ist, daB Evernia prunastri intrazellulare Haustorien besitzt, wie bereits

D a n i 1 o V nachgewiesen hatte. Da ahnliche Beobachtungen schon bei einer ganzen

Reihe von Flechten gemacht sind, so wird man wohl annehmen diirfen, daB es ganz

allgemein das Schicksal der Flechtenalgen ist, von ihren Pilzkomponenten zugrunde

gerichtet zu werden. Die Flechtensymbiose ist also als einc antagonist!sche auf-

zufassen, aber dieser Parasitismus ist von ganz besonderer Art. Einerseits werden

ja die Algen gewohnlich iiberhaupt so wenig geschadigt, daB man bei den meisten

Flechten die groBte Miihe hat, Anzeichen des Parasitismus zu finden. Andererseits

zeigen Dinge wie die geschilderten Schiebehyphen, die Hymenialgonidien Stahls
Oder auch die von M 6 1 1 e r beschriebene Umwandlung von Telephora in eine

Dictyonema, wodurch die Assimilationsmoglichkeit der Algen gesteigert wird, daB

die Flechtenhyphen nicht nur zur Vernichtung, sondern auch zur Forderung und

Pflege der Algen Einrichtungen getroffen haben. Der Verfasser bezeichnet ihr Ver-

haltnis als ..Helotismus" : der Flechtenpilz gleicht einem klugen Herrn, der seine

Sklaven — die Algen — gut fiittert, damit er sie dann um so besser ausnutzen kann.

G. H.

Zahlbruckner, A. Beitrage zur Flechtenflora von Niederosterreich

VII. (Verh. d. k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien LXVIIL 1918,

p. 1—35.) /

Die Abhandlung enthait die Bearbeitung von Flechtensammlungen, welche

der Verfasser selbst, J. Baumgartner, A. Ginzberger, K. Rechinger,
P. Pius Strasser und H. S u z a in neuerer Zeit zusammenbrachten. Einige

weitere Angaben beziehen sich auf bisher nicht bestimmte Funde, welche in den

Herbaren der botanischen Abteilung des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums und
des Stiftes Kremsmiinster liegen, welche letztere der Verfasser Prof. P. Angerers
verdankt.

J. S t e i n e r bestimmte die undeterminierten Bestande des botanischen

Instituts der Universitat Wien und auch eine groBere Sammlung von Flechten,

welche der verstorbene K. Eggerth jun. am Ochsenboden des Schneeberges

aufbrachte. Die Belege des Beitrages wurden dem Herbar des k. k. Naturhistorischen

Hofmuseums einverleibt.
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Fiir Niederosterreich neu sind folgende Arten, Varietaten und Formen und

darunter 7 ganz neue Arten, 4 ganz neue Varietaten und 7 ganz neue Formen:

Verrucaria interrupta Stnr., V. amylacea Hepp, V. pinguis Stnr. f. galactoides
'A. Zahlbr. nov. f., V. Hochstetteri var. annulare A. Zahlbr. nov. var., V. brachy-

spora Am., V. hydrela IMass., Polyblastia albida Arn., P. bryophila Lounr., P. Sendtneri

Krph., Dermotocarpon cinereum Th. Fr., D. Waltheri Blomb. et Forrs., Normandina

pulcheila (Bor.) Leigtlt., Porina affinis A. Zahlbr., Calycium corynellum Ach., Arthonia

cinereo-pruinosa Scliaer., Encephalographa cerebrina (Ram.) Mass., Opegrapha her-

petica var. subocellata (Ach.), O. rufescens Ny.l, Jonaspis melanocarpa (Krph.) Arn.

var. minutella Arn. Gyalecta (sec. Secohga) foveolaris Korb., Pterygium centrifugum

NyL, Collema stygium Del., C. microphyllum Ach., C. fasciculare Ach., C. molyb-

dinum Korb., C. granuliferum Nyl., Leptogium cretaceum (Sm.) Nyl., L. intermedium

Arn., Peltigera erumpens Wainio,^ Solorina bispora Xyl., Lecidea (Eulecidea)
syncarpa A. Zahlbr. nov. sp., L. assimilata Nyl., L. Pilati Korb., L. lithophila

Ach. f. ni grata A. Zahlbr. nov. i., L. plana Lahm, L. neglecta Nyl., L. melan-

cheima Tuck., L. (Biatora) propinquata Nyl., L. (Biatora) Beringeriana (Mass.) Nyl.,

L. (Biatora) rhododendri A. Zahlbr., L. (Biatora) pullata Norm., L. (Psora) 1am-

prophora A. Zahlbr. nov. comb. (syn. Psora Korb.), Catillaria (Biatorina) prasiniza

var. prasinoleuca (Nyl.) B. de Lesd., C. (Biatorina) globulosa f. lignicola A. Zahlbr.,

C. (EucatiUaria) piciloides A. Zahlbr. nov. sp., Bacidia (Weitenwebera)

obscurata (Smrft.) A. Zahlbr., B. (Weitenwebera) indurata A. Zahlbr.

nov. spec. ; B. (Weitenwebera) ligniaria (Ach.) Lettau f. n i g r a t a A. Zahlbr. nov.

comb., Toninia (Thalloidima) melanocarpizans A. Zahlbr. nov.

spec, Rhizocarpon (Catocarpon) polycarpum (Hepp) Th. Fr., R. carcareum a. Weisii

(Mass.) Th. Fr., Thelocarpon epibolum Nyl. und Var. saxicolum A. Zahlbr.

nov. var., Th. excavatulum Nyl. f. lignicola A. Zahlbr. nov. f., B i a t o r e 1 1 a

(Sporastadia) hymenogonia A. Zahlbr. nov. spec, B. pruinosa (Sm.)

Mudd. f. brunnescens A. Zahlbr. nov. f., Varicellaria rhodocarpa (Korb.)

Th. Fr., Lecanora (Aspicilia) calcarea var. chalybaeodes Stnr. nov. var.,

L. bcarmiensis Nyl. L. Hageni f . saxifragae Anzi, L. Agardhianoides Mass. f. glauco-
moides A. Zahlbr. nov. 1, L. mughicola Nyl., L. varia f. pallescens (Schrank)

Arn., L. subravida Nyl., L. (Placodium) Reuteri Schaer-, L. (P 1 a c o d i u m) 1 u r i
-

descens A. Zahlbr. nov. sp., L. (Placodium) muralis var. schneebergenszs
A. Zahlbr. nov. var., Candelariella cerinella (Flk.) A. Zahlbr., Parmelia prolixa var.

Pokornyi (Korb.) A. Zahlbr., P. verruculifera Nyl., P. exasperatula Nyl., P- con-

spurcata Wainio, P. caperata var. subglauca Nyl., P. Kernstocki Lynge et A. Zahlbr.,

P. cetrarioides Del, P. perlata (L.) Ach., P. revoluta (Schaer.) Nyl., P. furfuracea

i. ceratea Ach., Cetraria tenuissima i. acanthella Ach., Blastenia tetraspora Arn.,

Caloplaca cerina var. stillicidiorum f. hilaris Stnr. nov. f., Buellia tri-

f a r c t a Stnr. nov. spec, B. triphragmoides Anzi, B. Zahlbruckneri Stnr., Rinodina

mniaraea (Ach.) Th. Fr., R. Conradi Korb., Physcia obscura var. endophoenicea

Harm. Die ganz neuen Arten, Varietaten und Formen sind durch gesperrten Druck

ausgezeichnet. *

Aus der groCen Anzahl der fiir Niederosterreich neuen Flechten und dem Er-

gebnis audi ganz neuer, kann man auf die Wichtigkeit der Abhandlung schlieBen.

G. H.

Fleischer, Max. Die Laubrr.oose Papuasicns I. Mit 1 Tafel. (in

A. Englers Botanische Jahrbiicher Band 55, Heft 1, 1917, p. 19—37).

Das Material der vorliegenden Bearbeitung ist zum groBten Teil von C. L e d e r -

m a n n auf seiner Forschungsreise am Kaiserin-Augusta-FluG in Nord-Neuguinea
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im Jahre 1912/13 gesammelt, auch sind einige von den Niederlandern A. Pulle
und Versteeg, sowie vom Verfasser selbst an der Nordkiiste gesammelte
Arten in der Liste aufgenommen. Im I. Teil sind die Familien der Sphagnaceae,

Fissidentaceae, Dicranaceae, Leucophanaceae, Splachnaceae, Rhizogoniaceae, Hypno-
dendraceae und Orthotrichaceae durch eine oder mehrere Arten vertreten. Jede der

Familien sind mit allgemeinen Bemerkungen versehen und sind besonders die bryo-

geographischen Beziehungen der Familien und Gattungen auf der Erde und ihre

okologischen Verhaltnisse in Neuguinea in allgemeinen Umrissen geschildert. Von
Sphagnum sericeum und Thyridium papuanum sind die bis jetzt unbekannten Sporo-

gone beschrieben, von Dicranoloma brevifolium ist eine ausfiihrlichere, lateinische

und deutsche Diagnose gegeben. Als neu fiir Neuguinea ware Fissidens HoUeanus
V. asperiseta, Exodyction linealifolium, Syrrhopodon tristichus, Thyridium papuanum,
Tetraplodon splachnoides, Rhizogonium longiflorum, Hypnodendron Reinwardtii,

H. arborescens und Mniodendron divaricatum zu nennen. Darunter ist T. splach-

noides wegen der disjunkten Verbreitung (in Europa, Japan, Nordamerika, Himalaya,

Yunnan, Siidafrika und Neuguinea sehr bemerkenswert). Neue Arten und Formen
fiir die Systematik sind : Thyridium fasciculatum n. i. levinervis, Mniodendron Milnei

n. f. papuana, Thyridium megamorphum, welches durch Rhizoidenbildung aus den

Chlorophyllzellen der Blattscheide auffallig ist und Anoectangium papuanum; alle

letztgenannten sind durch lateinische Diagnosen und kurze deutsche Eriauterungen

beschrieben. Max Fleischer (Dahlem).

Fleischer, Max und Loeske, Leopold. Iconographia Bryologica

universalis, Abbildungen von Moosen aus alien Erdteilen nach

Originalzeichnungen sowie aus bryologischen Werken. Serie I.

40 Tafeln. (Verlag Max Lande, Berlin-Schoneberg.) 1918.

Dieses unter Mitwirkung namhafter Bryologen herausgegebene Tafelwerk

bezweckt eine fortlaufende Reihenfolge von guten Moosabbildungen, spaterhin auch
von exotischen Arten zu geben, welche mit kurzen Figurenerklarungen versehen sind

und auBer den morphologischen auch zahlreiche, anatomische Zeichnungen enthalten.
'

Die erste Serie enthalt auf 40 Tafeln eine Auswahl von mehreren hundert Abbildungen
aus Loeskes Laubmoose von Europa, die zumeist noch nicht publiziert

worden sind. Die weitaus groBte Anzahl sind nach den sehr instruktiven Zeichnungen
von P. J a n z e n (Eisenach) angefertigt, denen sich diejenigen von J. Gyorffy
anschlieBen, ferner haben W. M 6 n k e m e y e r , R. T i m m , v. Beck und
Szyszytowicz Beitrage zu dieser Serie geliefert.

Die vorliegende Iconographie ist nicht nur fiir die Bryologen und Fachbotaniker

bestimmt, sondern auch zur Benutzung fiir hohere Lehranstalten gedacht, auCerdem
macht sie der billige Preis dazu geeignet, um die einzelnen Tafeln in die bryologischen

Herbare einzulegen. Max Fleischer (Dahlem).

Kern, Beitrage zur Moosflora der Bayerischen Alpen. (Jahres-

bericht der Schles. Gesellschaft fur vaterL Kultur. 1917. S. 1—6.)

Der Verfasser gibt eine Aufzahlung der bemerkenswerteren Arten von Leber-

und Laubmoosen, welche er wahrend der letzten beiden Kriegssommer in den baye-

rischen Alpen aufgefunden hat und die teiKveise mit kritischen Bemerkungen ver-

sehen sind. Unter den Lebermoosen sind wahrscheinlich neu fiir Bayern Metzgeria

fruticulosa und Odontoschisma Macouni vom Steinemen Meer oberhalb Funtensee

1700 m, sogar neu fiir Deutschland. Cal>'pogeia Neesiana betrachtet der Verfasser

im Gegensatz zu Warnstorf als eigeae Art. Unter den 37 Laubmoosen sind ver-
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schiedene seltnere und bemerkenswerte Arten, wie Weisia crispata und W. Rudolphiana
Horixsch. Die letztere Art, welche als var. alpina von W. crispata betrachtet wurde,

wird vom Verfasser als eigene Art angesehen. Ferner Weisia Wimmeriana, Barbula

Kneukeri (mit dem zweiten Standort in Deutschland), Bryum archangelicum, welches

neu fur Deutschland ist, Mnium hymenophylloides (auch zweiter Standort in Deutsch-

land), Plagiothecium Ruthei v. rupincola, Amblystegium curvicaule und Hypnum
conimutatum, letztere in eiskaltem Wasser iippig vegetierend (beide letzteren Arten

gehoren zur Gattung Cratoneuron der Familie Amblystegiaceae. [Bern, des Referent.]).

Zuletzt das seltene Hypnum Lorentzianum Mol., welches nach Ansicht des Refe-

renten als Brotherella Lorentziana (Mol.) Lske. bei der Fami^ Sematophyllaceae

natiirlich einzureihen ware. Max Fl either (Dahlem).

Quelle, F. Dr, phil., Die Organismenspezies als Kurve. An den

Moosen dargestellt. (Verlag von M. Lande, Hoffmann & Canipe,

Berlin-Schoneberg, 1918.)

Diese Schrift «st aus dem Bestreben heraus erwachsen, unabhangig von den

mehr oder weniger kiinstUchen Einheiten (Gattung, FamiUe usw.) des jetzigen Systems

zu einer Darstellung der allseitigen Verwandtschaftsbezieh-
ungen der Arten zueinander zu kommen; sie gipfelt in der Darstellung

von 25 Moosarten (aus dem Gesamtbereich der Bryophyta) als Kurven.

In kuhnen Spriingen iiberspringt jede Kurve alle kunstlichen Schranken des

Systems, verbindet anderseits die in einer Spezies vereinigten Merkraale zu einer

festen, charakteristischen Einheit. Damit erscheint eine objektive Darstellung der

Verwandtschaftsverhaltnisse erreicht. Das ist das Ziel, das sich Verfasser in der

Einleitung gesetzt hat.

Bezeichnend ist die Polemik gegen die Phylogenie.

In einem Anhang wird eine eigenartige Deutung des Bryineen-Peristoms gegeben.

Wie weit dieser jedenfalls iuteressante Versuch auf die Weiterentwickelung

der Systematik einwirken wird, mu6 die Zukunft zeigen.

Referat des Verfassers.

Schiffner, V. Hepaticae Baumgartnerianae dalmaticae.

II. Serie mit 13 Textfiguren. (Osterr. Botanische Zeitschrift.

Jahrg. Q6, 1916, p. 337—353.)

Wahrend die I. Serie die Lebermoosflora des dalmatinischen Festlandes be-

handelte, gibt die II., vorliegende Serie AufschluB iiber die von J.
Baumgartner

auf den siiddalmatinischen Inseln Curzola, Lis§a, Lagosta und Meleda gesammelten

Arten. Obwohl die hochsten Erhebungen der stellenweise mit ,,Busch-Urwaldern"

bedeckten Inseln zwischen 4—600 m schwanken, ist der Artenreichtum in der Busch-

region doch sehr beschrankt und nur einzelne Arten, wie z. B. Cololejeunia minutissima

und FruUania Tamarisci mit seinen mediterranen Formen fallen durch reichliches

Vorkommen auf. Weit ergiebiger an Arten ist die offene Kulturregion mit seinen

Ol- und Weingarten und zwischenliegenden unbebauten, felsigen Streifen, sowie die

vemachlassigten Kulturen, schattige Felslocher und Giesbachrinnen usw. (Es sind

dieselben Standortsverhaltnisse, wie sie Referent von der italienischen Riviera, be-

sonders der ligurischen Kiiste her kennt und auch aus sudlichen Teilen Mazedoniens,

nur daB hier die Moosflora wegen der groCeren Trockenheit noch sparlicher vertreten

ist.) Speziell interessantere Formen kommen an den rauralich sehr beschrankter^

Fundstellen meist nur sparlich vor. aiich der Artenreichtum ist kein groBerer. Noch
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armer ist naturlich die Vegetation der kleinen Eilande und Klippcn. Es folgt nun

die systematische Liste der gesammelten Arten mit Standorten und zahlreichen

kritischen Bemerkungen. Unter den Riccien sind R. Henriquesii, R. Michelii und

von der Insel Lagosta R. crystallina subsp. nova austrigena bemerkenswert und ab-

gebildet; letztere Abart, welche auch im Mediterrangebiet verbreitet zu sein scheint,

ist vielleicht eine eigene Art. Ferner ist eine neue Varietat von Sphaerocarpus texanus

Aust. n. var. intermedia, deren Sporen eine Mittelstellung zwischen S. Michelii und

S. texanus einnehmen, zu erwahnen. An Dichiton calyculatum kniipft Verfasser

eine Bemerkung iiber die systematische Stellung dieser Art an, deren Stellung

bei den Epigoniantheen neben Lophozia „sicher unrichtig" ist, dagegen phylogenetisch

der Gattung Cephaloziella aufierst nahe steht. Weiter bespricht Verfasser die

Aufstellung einer neuen Familie Cephaloziellaceae (Douin et Schff. msc), welche

nichts mit der Gattung Cephalozia gemein hat und nicht zu den Trigonanthaceae

gehoren, sondern den nachsten AnschluB an die Ptilidiaceae haben. Zum SchluB

ware noch Marchesinia Makayi in einem einzigen aus Lissa bekannt gewordenen

Standort, zusammen mit der seltenen HomaUa lusitannica .vorkommend, zu er-

wahnen, wie ebenso das in Suddalmatien sehr seltene Anthoceros dichotomus.

Max Fleischer (Dahlem).

Van den Broeck, H. Les Muscinees de THerbier beige du Jardin

botanique de Tfitat a Bruxelles. (Bull. Jard. bot. de r£tat a

Bruxelles IV, 1914, p. 243—303.)

In dieser Abhandlung werden vom Verfasser seit Jahren aufgespeicherte, in

Belgien von zahlreichen Botanikern zusammengebrachte Moossammlungen, die an

4000 Nummern umfassen diirften, bearbeitet. Diese Sammlungen sind von den im

folgenden genannten Bryologen gemacht worden und in den hinter dem Namen der-

selben in Klammern genannten Provinzen: C. Bamps (Limburg); Em. Bernimoulin

(Hainaut, Liege); J. Chalon (Limbourg, Namur); Chapuis (Liege); Charlet (Liege);

A. Cogniaux (Hainaut, Namur) ; A. Cornet (Liege, Luxembourg) ; H. Dandois (Brabant),

C. H. Delogne (Anvers, Brabant, West-Flandern, Hainaut, Liege, Limbourg, Luxem-
bourg, Namur) ;. T, Deterne (Namur) ; Dewalque (Liege) ; Aug. Douret (Luxembourg)

;

Th. Durand (Liege) ; Leo Errera (Namur) ; F. Gfavet (Limbourg, Namur) ; Guilmain

(Liege) ; Mod. Guns (Limbourg) ; A. Hardy (Hainaut, Liege) ; Eug. Haverland (Hainaut,

Liege, Luxembourg, Namur) ; M. Laurent (Hainaut) ; J. C. Lecoyer (Brabant, Li6ge,

Limbourg, Namur); Arth. Mansion (Anvers, Brabant, West-Flandem, Hainaut,

Liege, Luxembourg, Namur) ; Elie Marchal (Anvers, Brabant, Hainaut, Liege, Lim-

bourg, Luxembourg); J. Massart (Anvers, West-Flandem, Hainaut, Limbourg,

Namur); Frfere Omer (Namur); Arm. Peters (Namur); Pigneur (Liege); L. Pire (Hai-

naut. Liege) ; L. und H. Scheerlinck (Ost-Flandern) ; Ch. Sladden (Liege, Limbourg)

;

Th. Smolders (Brabant) ; D. A. Van Bastelaer (Hainaut, Luxembourg) ; Abbe Hyacinthe

Vanderyst (Brabant, Liege, Limbourg, Luxembourg); H. Verheggen (Luxembourg,

Namur)
; J. L. Wathelet (Liege, Luxembourg). Die fiir Belgien recht zahlreichen •

neuen Arten, Varietaten und Formen sind im Verzeichnis mit einem * versehen.

Nur von den Torf- und Lebermoosen werden die Namen der gemeinen Arten angefuhrt,

da die Verbreitung derselben noch wenig bekannt ist. Die Sphagnen sind nach C.

Warnstorfs Bearbeitung in der Kryptogamenflora der Mark Brandenburg

bestimmt worden, doch sind einige Arten, die auf minderwertige Kennzeichen hin von

diesem aufgestellt worden sind, weggelassen worden. Die Abhandlung steilt einen

sehr wichtigen Beitrag der Moosflora Belgiens vor. ' G. H.

Hedwigia Band LX, 9
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Giesenhagen, K. tjber einen seltsamen Farn der Flora von Ceylon.

Ein Beitrag zur Entwicklungsmechanik des Farnwedels. (Flora

N. F. XI, 1913, p. 294—316. Mit 6 Abbild. im Text.)

Der untersuchte variable Farn ist nach des Refereuten Ansicht echtes Pteris

quadriaurita Retz. Auf Formen desselben haben bereits Hooker (Spec. fil. .II.

p. 180) und T h w a i t e s (Enum. pi. p. 386 und 438) aufmerksam gemacht. W a I -

lich benannte die eine Form Pt. ludens (Cat. n. 88) = Pt. quadriaurita var. ludens

(Wall.) Bedd. Ferns brit. Ind. p. lU und Be d d o ra e (1. c. t. 41) Pt. Otaria und

eine andere Pt. Otaria (?) (I.e. t.219). DerVerfasser beschreibt eingehend die verschie-

denen Gestaltsverhaltnisse der Wedelformen, bildet dieselben ab und gibt eine Er-

klarung der Entstehung derselben, welche lautet: „Aus inneren Ursachen, welche

durch anatomische Verhaltnisse und durch quantitative Beziehungen der Baustoff-

bildung erklarbar sind, besitzen die Scheitel der Fiederanlagen anfanglich die materielle

Beschaffenheit, auf welcher die Verzweigung beruht, nur in verringertem Grade

Oder iiberhaupt nicht. Im ersteren Falle erscheinen die Fiederabschnitte an der

Basis der Fieder kleiner 'als normal, im letzteren Falle bleibt die Basis der Fiedern

ungefiedert. Wenn im weiteren Verlauf der Entwicklung die Versorgung des Scheitels

iiber das fiir die Verzweigung erforderliche MindestmaB steigt, so treten noch seitliche

Fiederabschnitte in mehr oder minder regelmaBiger Folge auf. Kiirzere oder langere

Zeit, bevor der Scheitel sein Wachstum einstellt, sinkt seine Versorgung mit Bau-

stoffen wieder unter das fiir die Verzweigung erforderliche Mindestmafi herab, was

die Entstehung eines kurzeren oder langeren ungefiederten Endabschnitts zur Folge

hat. Bei Fiedern, welche die Form k in der Fig. 4 aufweisen (welche ungefiedert sind

oder doch nur an der Basis gegabelt sjnd! Bemerkung des Referenten), wird das

MindestmaB der Versorgung des Scheitels mit den fiir die Verzweigung notigen Bau-

sto£fen iiberhaupt nicht erreicht." „Welche inneren, anatomischen und physiolo-

gischen Faktoren fiir die unzureichende Versorgung des Scheitels der Seitenfiedern

an diesen abnormen Pteriswedeln verantwortlich zu machen sind, muC zunachst dahin-

gestellt bleiben. Es fragt sich auch, ob die oben entwickelten Anschauungen von dem

formbestimmenden EinfluB des anatomischen Baues des Wedelstiels, der Beziehung

zwischen der Gestalt und der Versorgung des Scheitels mit Wasser und Baustoffen

und der direkten korrelativen Beeinflussung der neilentstehenden Teile durch die

vorher entstandenen ohne wei teres auf die Gestaltbildung des ganzen Farnwedels

iibertragen werden konnen, ob vielleicht in ihnen der Schliissel gefunden warden

kann fiir die uberraschende Tatsache, daB in den verschiedensten durch ihre Sorus-

bildung sicher unterschicdenen phylogenetischen Gruppen der Fame die gleichen

Gestalten des vegetativen Apparates wiederkehren.

"

Der Referent erlaubt sich hier noch einige Bemerkungen zu machen. Blatter,

wie solche der Verfasser Seite 300 unter 7 und B dargesteilt hat. welche ganz einfache

Fiedern oder doch meist nur bei einigen der unteren Fiedern oder bisweilen auch

2—3 nach hinten gerichtete Fiedern zweiter Ordnung aufweisen, sind als Pteris

multiaurita Agardh (syn. Pt. tristis Kunze mscr.) beschrieben worden. Ich habe

mich in der „Hedwigia" LV, 1914, p. 333, dahin ausgesprochen, dafl es meines Er-

achtens nach nicht wahrscheinlich ist, daO Pt. multiaurita in den Formenkreis von

Pt. quadriaurita als einfachste Form gehort und bin auch heute dariiber noch sehr

zweifelhaft, da es noch nicht nachgewiesen zu sein scheint, auch nach den Angaben

Giesenhagens, daC derartige Blatter am selben Stock mit typischen Pt-

quadriaurita- und Pt. Otaria-Blattern vorkommen, auCerdem bei den als Pteris multi-

aurita bezeichneten Blattern stets zahlreichere Paraphysen in den Sori

vorhanden sind als bei Pt. quadriaurita und der von mir fur Mutationserzeugnisse

gehaltenen Otaria-Formen.
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Eine der Pt. multiaurita Ag. sehr ahnliche Art ist Pt. heteromorpha Fee von

den Philippinen-Inseln (Hook. Spec. fil. 11, p. 166, tab. CXXVII B), bei welcher

bisweilen im unteren Teile der Fiedern erster Ordnung Fiedern zweiter Ordnung

besonders an den hinteren, weniger an der vorderen Seite vorkommen. Diese Art

unterscheidet sich von Pt. multiaurita auch durch die Bescliaffenheit der Xervatur,

auf die ich hier nicht weiter eingehen will. Ahnlich ist auch Pt. Fournieri C. Chr.

(syn. Pt. polymorpha Fourn.). Dagegen eine der echten Pt. quadriaurita Retz fast

paralleleArt istPt. ligulata Gaud., welche von der Gaudichaud vonderMolukken-

insel Rawak beschrieben wurde, auf Neuguinea haufig zu sein scheint und von hier

von Christ spater als Pt. mixta beschrieben worden ist, mit der auch nach Van

Alderverelt van Rosenburgk auch dessen Pt. heterogenea v. A. v. R. identisch sein

soil. Die sich durch schwarze Blattstiele, Spindeln und Hauptnerven und andere

Unterschiede von Pt. quadriaurita gut unterscheidende Art verhalt sich in bezug auf

die verschiedenartige Ausgestaltung der Wedelfiedern sehr ahnlich wie diese. Eine

zu dieser wie Pt. multiaurita zu Pt. quadriaurita sich verhaltende Art ist Pt. melano-

caulon Fee, welche auf den Philippinen und der Molukkeninsel Ternate bisher auf-

gefunden worden ist. — Vielleicht diirfte es fiir den Verfasser der oben genannten

Abhandlung von Interesse sein, auch die genannten Arten genauer zu untersuchen.

G. H.

Goebel, K. Organographie der Pflanzen, * insbesondcre der Arche-

goniaten und Samenpflanzen. Zweite umgearbeitete Auflage.

Zweiter Tail: Spezielle Organographie. 2. Heft Pteridophyten.

Gr. 80. p. XIII—XVII und 903—1208. Mit 293 Abbildungen

im Text. Jena (G. Fischer) 1918. Preis brosch. M. 12.—

.

Das Erscheinen des zweiten Heftes des zweiten Teiles der neuen Auflage von

des Verfassers klassischem Werke ist, wie das manches anderen Buches, durch den

Krieg verzogert worden. Sind doch die Vorarbeiten fiir dieses die Pteridophyten be-

handelnden Heftes bereits Ende des Jahres 1914 abgeschlossen worden. Wie das

die Bryophyten' enthaltende erste Heft des zweiten Teiles ist auch das vorliegende

gegenuber der ersten Auflage ein vollig neues Werk, das selbstverstandlich diese

an Inhaltsreichtum iibertrifft.

Das geht schon daraus hervor, daj3 in dem friiheren Werke die Pteridophyten

und Samenpflanzen gemeinsam behandelt wurden, das betreffende Heft des neuen

aber sich nur mit den Pteridophyten befaBt und nun noch ein letzter besonderer Teil,

der speziell die Samenpflanzen behandelt, als SchluC der neuen Organographie der

Pflanzen zu erwarten ist. In dem neuen Werke hat der Verfasser nicht nur die seit

dem Erscheinen der ersten Auflage in der Literatur festgelegten neuen Forschungs-

ergebnisse verarbeitet, sondern er hat auch die friiheren Errungenschaften auf dem
betreffenden Gebiete von neuem revidiert. Manche neue Spekulationen, die geeignet

waren, die Wissenschaft zu beschweren, werden vom Verfasser bekampft und gezeigt,

dafi oft friihere Anschauungen auch heutc noch zutreffen. Neue Probleme werden

neben den schon in der ersten Auflage bereits aber hier oft eingehender erorterten

aufgestellt. Wenn auch iiber manche der angeregten Probleme die Diskussion noch

nicht abgeschlossen erscheint und die Probleme selbst nicht definitiv gelost sind, so

muB dem Verfasser doch die voile Anerkennung gezoUt werden dafiir, daO er dieselben

zur Sprache gebracht hat. In vielen Kapitein, in denen verschiedenartige Gestaltungen

der Organe erortert werden, wirft der \'erfasser die Frage auf, welche davon die

,.primitivere" sei und diskutiert die daruber vorhandenen Ansichten. An mehreren

Stellen wird auf Riickbildungen aufmerksam gemacht. Dberall aber erkennt man,

9*
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was ja auch schon bei der ersten Auflage ersichtlich war, daB der Verfasser durch

eigene eingehende Nachuntersuchungen sich die richtigen Resultate friiherer Forscher

zu eigen gemacht, die falschen aber ausgeschaltet hat. Die ganze Behandlungsweise

des Stoffs ist geeignet, zu weiteren Forschungen aazuregen, und inuC hierin das

Hauptverdienst des Verfassers gesucht werden. Hier tritt derselbe aus der beschrankten

Lehrtatigkeit des Studentenauditoriurns heraus vor das Publikum der wissenschaft-

lichen Selbstforscher, welche es unternehmen, die Fortschritte der Wissenschaft

durch eigene Studien zu fordern. Das Buch steht demnach iiber den gewohnlichen

Lehrbiichern.

Um den reichen Inhalt zu skizzieren, mogen im nachfolgenden nach des Ver-

fassers Dbersicht die Abschnitts-, Kapitels- und Paragraphenuberschriften wieder-

gegeben werden, zu welchen letzteren auch noch die Stichworte der Darstellung

zugefugt seien. Referent ist der Ansicht. daB dadurch ein moglichst vollstandiges

zusammenfassendes Bild des Inhalts nach des Verfassers eigenen Angaben dem Leser

vor Augen gefuhrt wird:

Erster Abschnitt: Einleitung (Seite 903—916).

§ 1. Geschichtliche Entwicklung der Organographie der
Pteridophyten {namentlich der Kenntnis der Fortpflanzung bei iso-

sporen und heterosporen Formen; Bedeutung der Phytopalaontologle; phylo-

genetische Darstellungen).

§2. Verhaltnis von Sporophyt und Gametophyt (Lebens-

weise und GroBenverhaltnis).

§ 3. Einige anatomische Fragen. (Ubereinstimmung von Wurzelbau

und Sproflbau bei den Lycopodinen; Erorterung der Frage, ob auch bei anderen

Pteridophyten der Bau des Leitbiindelkorpers der SproBachse sich auf den

Lycopodiaceentypus zuriickfuhren laBt.)

§4. Die Hauptgruppen der Pteridophyten (Lycopodiales und

Filicales).

§5. Scheitelwachstum der Pteridophyten. (Der Besitz einer

Scheitelzelle wahrscheinlich eine sekundare Erscheinung.)

Zweiter Abschnitt: Gametangien, Gametophyt und Embryobildung

(Seite 917—1001).

1. Kapitel. Die Gametangien.

§ 1. Die Mikrogametangien (biciUate und multicihate Spermatozoiden).

§2. Bau der Mikrogametangien (eingesenkte und freie).

§3. Offnungsvorgang. \pi^ Wand stets aktiv beteiligt ; Bau und Gestalt

der Deckelzellen; primitive Ausbildung bei Equisetum; schlieBhch Zahl der

Deckelzellen auf eine verringert.)

§4, Entwicklung der Mikrogametangien. (Xachweis, daB diese

im Grunde uberall dieselbe ist.)

§ 5. Mikrogametangien der heterosporen Pteridophyten.
(Diese gehoren dem eingesenkten ..Typug" an.)

§6. Makrogametangien. (Verschiedene Ausbildung; am ursprunglichsten

einer Anzahl Lycopodium-Arten.)

§7. Entwicklung der Makrogametangien. (Ubereinstimmung
mit der der Mikrogametangien.)

§8. Abnorme Geschlechtsorgane,
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2. Kapitel. Die Gestaltung der Prothallien (Seite 931—978).

§1. Allgemeines. (Anhangsorgane; Abhangigkeit von der AuQenwelt; Be-

deutung fiir die Vermehrung und Erhaltung; Symmetrieverhaltnisse.)

§2. Der Gametophyt der Lycopodiaceen. (Gestaltung bci den

verschiedenen Arten; Nachweis hes Zusammenhangs der einzelnen Pro-

thallien-Typen.)

§3. Die Gametophyten voh Equisetum. (Diode; Gestaltung;

Dauerzustande; Prothallien von E. debile.)

§4. Prothallien der Filicineen. (Allgemeines; Verzweigung; An-

hangsorgane; Riickbildung.)

§5. Gametophyt der eusporangiaten Fame (Marattiaceen

;

Ophioglossaceen)

.

§ 6. Gametophyt der leptosporangiaten Fame. (Am hochsten

entwickelt Cyatheaceen und Gleicheniaceen; eigenartige Ausbildung bei Hy-

menophyllaceen; Fadenprothallien und Flachenprothallien; Vittariaceen und

Polypodiaceen ; Nachweis des Zusammenhangs aller dieser Formen; die Faden-

prothallien verlangerte Jugendstadien, die Vittariaceen- und Hymenophyllum-

prothallien entsprechen einem Fliigel des Polypodiaceenprothalliums.)

§ 7. Ungeschlechtliche Vermehrung der Prothallien (Brut-

korper.)

§8. Besondere Anpassungserscheinungen bei den Pro-

thallien ( Knollchenbildung bei Anogramme).

§ 9. Gametophyt der Heterosporen. (Unabhangigkeit von auBeren

Einwirkungen ; Verbreitung von Makro- und Mikrqsporen; angeblich ,,samen-

artige" Makrosporangien.)

§ 10. Makroprothallienbildung bei Selaginella. (Diaphragmen,

..Sprenghocker" und Rhizoiden.)

§11. M a kr op r o th al 1 i e n von I s o e t e s.

§ 12. Makroprothallien der heterosporen Fame. (Zusammen-

hang der Verminderung der Archegonienzahl mit der Befruchtungswahrschein-

lichkeit.)

3. Kapitel. Die Embryobildung (Seite 978—1001).

§ 1. E i n 1 e i t u n g. (Verhalten des Embryo zum Gametoph>^en.)

§2. Allgemeines. (Organbildung am Embryo, Mosaiktheorie. polarc Dif-

ferenzierung.)

§3. Die Beziehungen des Embryo zum Prothallium in

raumlicher Beziehung.

§ 4. Vergleichende Betrachtung der Embryoentwicklung.
(Ableitung der Embryogestaltung der Fame von der der Lycopodinen: der

Embryo als junge Pflanze, deren Organbildung durch mehr oder minder fruh-

zeitige Ausbildung des Haustoriums verandert oder verlagert werden kann.)

§5. Embryoentwicklung und Keimung bei Lycopodium.
(Monokotyle und dikotyle Embryonen, Embryotrager.)

§6. Embryoentwicklung bei Selaginella. (Die Verschiedenheiten

innerhalb der Gattung sind nur graduelle; Bruchmanns „Embryo-

schlauch".)

§7. Embryoentwicklung von Isoetes. (Ahnlichkeit mit den

eusporangiaten Farnen.)

§8. Eusporangiate Fame. (Kotyledon von Morattia als Saugorgan;

Ophioglossum.

)
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§ 9. Leptosporangiate Farnje. (Ausriistung des Embryo zu rascher Ent-
wicklung; Veranderung gegeniiber dem der Marattiaceen.)

§10. Embryoentwicklung von Equ'isetum. (Sprofischeitel nach
obea; Beziehung zur Reduktion der Blattbildung; tjbereinstimmung mit dem
Verhalten des Bryophyteu-Embryo.)

§ 11. Apo garni e. (Verschiedene Formen. Apogamie und Apogametie, Ent-
wicklung diploider Eizellen. Apogamie als „erbliche" Erscheinung".)

§12. Der Vorgang bei der apogamen Sprossung. {tjberein-

stimmung der Organbildung mit der bei der Embryoentwicklung stattfindenden;
Organverirrungen.

)

Dritter Abschnitt: Gestaltungder Vegetationsorgane (Seite 1002—1084).

1. Kapitel. Allgemeines.

§1. Einleitung. (Verschiedenheit der kleinblatterigen und der groBblatterigen
Pteridophyten.y

§2. Periodizitat in der Entwicklung. {Einmal und mehrmals
,,fruchtende" Sporophyten.

)

§ 3. Hygrophile und xerophile Ausbildung (Knollenbildung, Schutz gegen Aus-
trocknung).

§ 4. Far bung. (Rotfarbung, Blauglanz.)
^

2. Kapitel. Bewurzeluog.

§ 1. Allgemeines. (AUorhize und homorhize Pflanzen; Verzweigung der

Wurzeln.)

§ 2. Wurzelbildung bei Lycopodinen. (Innere Wurzeln.)
§3. Wurzelbildung bei Selaginella. (Verhalten der Wurzeltrager.)

§4. Wurzelbildung bei I s o e t e s. {Zusammenhang mit der Gesamt-
symmetrie und der Blattbildung.)

§5. Wurzelbildung bei den Farnen. (Wurzellose Fame.)
§'6. Wurzelbildung bei Equisetum.

3. Kapitel. SproBgestaltung bei den einzelnen Gruppen.

§1. Lycopodium. (Arbeitsteilung der Sprosse; kletternde Forraeu.)

§2. Phyloglossum (ist ein durch eigenartige Knollenbildung ausgezeichnetes
aber keineswegs ..primitives" Lycopodium).

§3. Psilotaceen (wurzellos geworden).

§4. Heterospore Lycopodinen. (Die Ligula als Organ fiir Wasser-
aufnahme und Wasserabscheidung.)

§5. Sprofiausbildung bei Selaginella. (Assimilationssprosse und
Rhizome; gedrehte Rhizome; Knollchenbildung. )

§6. Isoetes. (Landformen und Wasserformen.)

§7. Equisetum. (Arbeitsteilung der Sprosse; homophyadische und hetero-

phyadische; Beziehungen zu den Lebensverhaltnissen.)

§ 8. Fame. (Die Sprofiachse; radiare und dorsiventrale Ausbildung; Krusten-
stamme bei Epiphyten; wasserspeichernde Rhizome; Knollen bei Polypodium
bifrons und P. Brunei; Auslaufer.)

§9. Entwicklung der F a r n b 1 a 1 1 e r. (Spitzenwachstum und Rand-
wachstum, Nebenblatter. Gelenke, Knospenlage; periodische Wachstums-
unterbrechung bei Nephrolepis und Gleichenia.)

§10. Blattgestaltung der Farne. (Einfachste und zusammengesetzte
BIatter;ReduktionderBlattspre:te;Adiantopsis;PrimarblatterundFoIgeblatter.)
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§ 11. Besondere A u s bi 1 d u n g s f o r m e n der F a r n b 1 a 1 1 e r.

(Winde- und Kletterblatter, Nischen- und Mantelblatter, Niederbliitter, Riick-

bildung an hygrophilen Formen, Schwimmblatter, Wasserblatter.)

4. Kapitel. Mutationen bei Farnen,

§ 1. A 1 1 g e m e i n e s. (Auftreten der Mutationen, Erblichkeit, ZweckmaOigkeit,

Apogamie bei Mutationen.)

§2. DieEigenschaftenderMutanten. (Verzwergung ; Bildung blatt-

biirtiger Sprosse; Anderung der Blattgestaltung [abnorme Gabelung, reichere

Blattgliederung, „fissum"-Formen, VergroBerung der Blattflache, Verkleine-
^

rung, Unterbleiben der Streckung der Blattspindel, Veranderung in der Rich-

tung der Blattfiedern, Wellung, Buntfarbung, Auswiichse].)

5. Kapitel. Vegetative Vermehrung.

§ 1. Vegetative Vermehrung bei Lycopodium (speziell L. Selago

Psilotaceen-Brutknospen. Viviparie bei Isoetes lacustris.)

§2. Vegetative Vermehrung bei Farnen. (Vermehrung durch

Wurzeibrut; Vermehrung durch besonders ausgebildete Auslaufer, namentlich

die von Nephrolepis; blattburtige Sprosse [auf den Stipulae von Angiopteris,

auf den Blattern leptosporangiater Fame, Spitzenknospen] ; Auslauferblatter.)

Vierter Abschnitt: Sporophylle und Bluten (Seite 1085—1158).

§1. sporophylle und Sporophyllstande. (Charakteristik der

Sporophylle; Verhaltnis zu den Laubblattern.)

§2. Stellung der Sporangien am Sporophyll (speziell bei

Equisetum; Umbildung der Equisetumsporophylle in Laubblatter).

§3. Placenta und ,, Sporangiophor". (Definition und Kritik.)

§4. Sporophylle und Bluten von Lycopodium. (Bedeutung

des Podiums.)

§ 5. Sporophylle und Bluten von Selaginella. (Radiare, dorsi-

ventrale und invers dorsiventrale Bluten; oligomakrosporangiate Bliiten.)

§ 6. P s i 1 o t a c e e n. (Deutung der Sporophylle und der Bluten.)

§7. Equisetum. (Verhaltnis von Sporophyllen und Laubblattern; kleine und

groBe Bluten; Anordnung der Sporophylle; Blutengestaltung der Calamiten;

Annulus; verzweigte Bliiten.)

§ 8. Allgemeines iiber Fame. (AuCere Gliederung der fertilen und der

sterilen Blattabschnitte; Schizaeaceen; Marsiliaceen ; Ophioglosseen )

§9. Sporophylle der Eusporangiaten, speziell der Ophioglossa-

ceen.

§10. Leptosporangiate Fame. (Allgemeines iiber Sporophylle ; Hem-

mung der Blatteilung bei Rhipidopteris peltata; Platyocrium.)

§ 11. Sporophylle der isosporen leptosporangiaten Fame.
(Schutzeinrichtungen; ludusien; Versenkung.)

§12. Makro- und Mikrosporophyile der heterosporen
Fame. (Salviniaceen, namentlich Azolla; Marsiliaceen.)

§ 13. Einzelsporangien und Sori. (Stellung; einzelne Sporangien, Sori

und Coenosori.)

§ 14. Der randstandige Sorus und seine Verschiebung auf
die Blattunterseite.

-\
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§ 15. Die verschiedeue Ausbildung der Indusien am blatt-
unterstandigen Sorus. {Indusium inferum ; indusium superum

indusium laterale; Ableitung der einzelnen Indusiumformen.)

§16. Nackte, zusammenfliefiende und zerflieBende Sori.

Fiinfter Abschnitt: Die Sporangien und Sporen (Seite 1159—1190).

§ 1. Allgemeines iiber Sporangien. {Einrichtungen zum Offnen der

Sporangien und zur Verbreitung der Sporen; Stomium, Exothezium, Endo-

thezium, Zahl der Sporen.)

§ 2. Gestalt der Sporangien. (Eingesenkte und freie; Stiel; Symmetrie-

verhaltnisse; longicide und brevicide Sporangien.)

§ 3. Sporen. (Polaritat; Symmetrie [radiare und dorsiventrale] ; Perispor; dessen

Gestaltung bei Equisetum [Pseudo-Elateren] ; Polypodium imbricatum ; Sporen-

membran.)
r

§4. Die Sporangien von Lycopodium. (Offnung und Wandver-

dickung; abweichende Gestalt von Lycopodium inundatum und L. cernuum.)

§5. Psilotaceen. (Bau der Sporangienwand.)

§6. Selaginella. {Schleudermechanismus der Makrosporangien; Vergleich

mit den Mikrosporangien.) \

§7. Isoetes. (Keine Einrichtungen zur Sporenverbreitung.)

8. Equisetum (Bau der Sporangienwand.)

§ 9. Eusporangiate Fame, (tjbereinstimmung in derSporangiengestaltung

der Ophioglossaceen; alle offnen ihre Sporangien mit einem LangsriB; Synan-

gien und Sporangien der Marattiaceen
)

§ 10. Leptosporangiate Farne. (Longicide Sporangien, Beziehungen der

Offnungsstelle zur Lage der Sporangien bei Osmundaceen, Gleicheniaceen,

Schizaeaceen [besonders Lygodium] ; brevicide Sporangien mit unsymme-

trischem Bau [schiefer Ring] bei Hymenophyllaceen, Cyatheaceen; brevicide

Sporangien von symmetrischcm Bau (mit geradem Ring) bei Polypodiaceen;

Ableitung der Sporangienformen ; Sporangien mit Riickbildung des Ringes.)

§ 11. Entwicklung der Sporangien. (Sporogene Zellkomplexe; Tapete;

^
deren besondere Leistungen bei AzoUa; Archespor; Leptosporangien und

Eusporangien ; Stiel und dessen Vergriinung.)

12. Mikro- und Makrosporangien.
§13. Ap o sp orie.

An die vorstehenden Abschnitte schlieGt der Verfasser an

Nachtrage.

Zu p. 964. Beziehungen der Famprothallien zueinander; medianes und se^tliches.

vegetatives und- generatives Meristem, Hymenophyllaceen und Vit-

tariaceen.

Zu p. 1054. Bau von Danaea crispa.

Zu p. 1065. Vorkommen und Ableitung von Nephrolepis Duffii.

Zu p. 1131. Prantels Auffassung des Indusiums von Lygodium. tjberein-

stimmung mit dem von Thyrsopteris, Cibotium u. a.

Zu p. 1134 ff. Weitere Ausfiihrungen iiber das Sporokarp von Marsilia, Vergleich

mit Salvinia, Thyrsopteris und Dicksonia.

Zu p. 1148. Die Indusiumbildung innerhalb einer natiirlichen Gruppe.
Zu p. 1152. Diplazium- und Aspleoiurasorus, Kritik der Auffassung von Diels.

G. H.
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Kolderup Rosenvinge, L. Et Mikrosporangium med en Megaspore-

Tetrade hos Isoetes echinospora. (Botanisk Tidsskrif. XXXIV,
1916, p. 255—256, fig.)

Der Verfasser beschreibt ein Mikrosporangium eiuer Pflanze von Isoetes echino-

spora, in welchem sich eine Makrosporentetrade entwickelt hatte. Ein gleiches Vor-

kommnis hat Wilson Smith (Bot. Gazette XXIX, 1900, p. 223) an Isoetes

Engelmanni beschrieben. Dieses und das Vorkommen von poUentragenden Ovula,

welche Salter bei Passiflora und Masters bei Rosa arvensis nachwiesen,

warden vom Verfasser in Vergleich gestellt. G. H.

Rosendahl, H. V. On two Collections of Ferns made in Madagascar

by Dr. W. A. K a u d e r n 1911—12, Drs. K. A f z e 1 i u s and

B. T. Palm (the Swedish Madagascar Expedition) 1912—13.

(Ark. f. Bot. Bd. 14 Nr. 23, 1917, p. 1—11, with 1 map).

Der Verfasser und C. Christensen haben in derselben Zeitschrift (Ark»

f. Bot. Bd. 14,, Nr. 18 und 19) die neuen, auf der Schwedischen Expedition in Mada-

gascar gesammelten Pteridophyten bereits publiziert (vgl. Hedwigia LIX, Beibl. Nr. 2,

p. 98 und 99). In der vorliegenden Abhandlung gibt nun der Verfasser eine Aufzahlung

der samtiichen auf der genannten Expedition gesammelten Farne, im ganzen 87 Arten,

von welchen 20 weitere Verbreitung nach Westen und 28 nach Osten haben, wahrend

22 davon (24 %) endemisch und 17 kosmopoUtisch sind. G. H.

Tre for Norra Europa nya Asplenier. (Botan. Notiser 1918,

p. 161—168.)

Die fiir die skandinavische Halbinsel als neu genannten Fame sind: Asplenium

adulterinum Milde, A. adulterinum x viride Aschers. und A. Adiantum nigrum L.

subspec. cuneifolium Viviani (A. Serpentini Tausch), die ersten beiden von dem

Serpentinberge Taberg, 13 km siidlich von Jonkoping in Mansarps, das dritte von

Sondre Bergenhus-amt in der Umgebung von Bruvik bei Ostero in Norwegen. ebenfalls

von Serpentingestein. G. H.

Bogsch, Sandor. Daphne arbuscula Cel. agfasciatioja. [Fasziations-

falle an Asten von Daphne arbuscula Cel.] (Botanikai muzeumi
fiizetek, II. 1. 1916, Budapest, S. 3—7. 1 Taf.)

Folgende zwei Fasziationen beschreibt Verfasser als neu und bildet sie ab.

Die erste beginnt an einem Hauptaste des Stammes; im Laufe von 3 Jahren

wurde der Ast um 20 mm breiter. Die Fasziation liiuft seitlich in zwei, mit Blattern

dicht besetzten Haupt- und mehreren Nebenlappen aus. Die bogenformige Kriimmung
des letzten Jahres laBt auf ungleiches Wachstum folgern. Die Farbe der Fasziation

ist lebhaft korallenrot. Im zweiten Falle variieren verbanderte Zweige mit normalen

zylindrischen ab. Die Verbanderung nimmt mit der gabeligen Verzweigung des

Stammes ihren Anfang und geht auf beide Aste iiber. Bei der zweiten Verzweigun

sind auf beiden Seiten nur die inneren Aste verbandert, die dann in halbkreisformigen,

mit Blattnarben dicht besaten Lappen enden. Die auBeren symraetrisch angeordneten

Aste sind mit Ausnahme der innersten zyhndrisch gebaut. Bei der hoher gelegenen

Verzweigung wiederholt sich der obige Fall. Es kommt zu einer etagenformig gebauten

Fasziation. Die Ursache ist hier eine Gewebewucherung aus der breitgewordenen

terminalen Knospe. Matouschek (Wien).

g
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Bornmiiller, Josef. Teratologisches an Sempervivuni (Aeonium)
Smithii (Webb) Christ und einigen anderen canarischen Semper-
viven. (Mitteil. d. Thiiring. botan. Verein. N. F. 33. H., Weimar
1916, S. 32—37).

S. Smithii lebt auf Teneriffa nur an einer einzigen Stelle. An einer seit 13 Jahren
kultivierten Pflanze (Verjiingung alle paar Jahre) waren 1914 alle Bluten vergriint

(Phyllodie der Petalen und StaubgefaBe) ; die letzte Blutc des eines Monochasiums
zeigte auch vergriinte Karpelle, die eine Blattrosette bilden. Die Rosette wurde zum
Ausgangspunkte des weiteren Langenwachstums der betreffenden Pflanze. Zuletzt

trat eine median foliare Prolifikation im Sinne Masters auf. Die Brakteen,

hier zu ansehnlichen Blattern ausgebildet, kommen nicht unterhalb der Bliite, sondern

± deutlich dieser gegenuber zu stehen. Die bisher erwahnten teratologischen Falle

bezogen sich auf krautige, nicht strauchige {wie es S. Smithii ist) Arten. — Bei S.

Haworthii (Webb) Christ (Afrika) trat eine Umbildung von Blattknospen in Bluten-

knospen auf. — Im Jenaer botanischen Garten verhielt sich ein S. aureatum wie

folgt: Hauptachse der etwa fuBlangen, sehr gedrangten Infloreszenz fast bis zur

Spitze dicht mit groGen Blattern besetzt, Seitenzweige reich verzweigt, Monochasien
sehr armbliitig. Zahl der Brakteen etwa der Bliitenzahl (10—15) eines normalen

Monochasiums entsprechend. An den unteren Seitenasten fanden sich mitunter

je 4—8 solcher fast blutenlosen Monochasien vor. Weiter oben vertrat eine einzige

Bliite den einen Ast des nur einfach gegabelten Monochasiums. Achse des Haupt-
stengels selbst in ahnUcher Art abschliefiend. — Bei S. urbicum Chr. Sm. (zu Budapest

kultiviert) zeigten die meisten der Monochasien blattartig vergroBerte Brakteen, mit

Oder ohne Bliiten; sie gabelten sich nochmals an der Spitze und trugen wieder normale

Bliiten mit oder ohne Brakteen. Hauptachse mit einer 6 cm breiten Blattrosette ab-

schlieBend; an einigen Seitenzweigen war die terminale Bliite in eine kleine Blatt-

rosette umgewandelt. Matouschek (Wien).

BroJ, Otto. Apfel mit ringformig geplatzter und vernarbter Schale.

(Wiener landwirtsch. Zeitung, 65. J., Wienl915, Nr. 93, p. 688—690).

Fig.

Eine Reinette-Sorte zeigte an einem Standorte in N.-Osterreich zu 25 % eine

eigenartige Krankheit, die auf keinem der ubrigen 30 Baume verschiedener Sorten

und verschiedenen Alters des gleichen Ortes auftrat. Zumeist zeigen die kranken

Friichte im oberen Drittel der Frucht (dem Kelche zu) eine ringformige Einschniirung

mit braunem Schorfe bekleidet, unter dem sich eine neue Schale gebildet hat. Der

andere Teil der kranken Friichte zeigt die gleiche Erscheinung in einem spiralformigen

Verlaufe oder in Form einer oder mehrerer strichformiger Rinnen, die sich auch

kreuzen konnen. Die Ursache der Fehler an der Frucht sind Storungen in der Wasser-

zufuhr. Nach vorheriger Trockenheit sind die Elemente der Oberhaut derbwandiger

und ^veniger streckungsfiihig geworden. In diesem Falle reiBen die Hautschichten

infolge der Ausdehnung des rasch wachsenden Parenchyms, der die ersteren nicht

in gleichem MaCe zu folgen verraogen. Es tritt zwischen beiden Geweben eine starke

Spaimung ein, die endlich zu einem kleinen RiB fuhrt, der sich im Verlaufe des Wachs-

tums vergroBert. Matouschek (Wien).

Eriksson, J. t)ber den Ursprung des primaren Ausbruches der Kraut-

faule, Phjrtophthora infestans (Mont.) do By., auf dem Kar-

toffelfelde. (Ark. f. Bot. Bd. 14, Nr. 20, 1917, p. 1—72. Mit

6 Tafein u. 5 Text fig.)
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Nach einer historischen Einleitung iiber die Einfiihrung der Kartoffel nach

Europa und iibfer das Auftreten der Krankheit geht der Verfasser auf die alteren

und neueren Hypothesen zur Erklarung der Neuentstehung der Krankheit an der

neuen Kartoffelvegetation und auf die neueren Untersuchnngen (von Clinton
[1904^1910]; Jones, Lutman und Giddings [1904^1912], Petribridge und

Murphy [1911—1913] und Melhus [1912—1915]) ein, beleuchtet dann den Stand des
4

Phytophthora-Problems und erortert die Ergebnisse der cigenen Studien und Wahr-

nehmungen und gelangt zu den folgenden SchluCfolgerungen aus denselben:

,,1. Die Krautfaule der Kartoffel, Phytophthora infestans (Mont.) De By.,

tritt erst dann auf dem Kartoffelfelde im Freien auf,

wenn das oberirdische Kraut der Kartoffelpflanze sich im wesentlichen

voll entwickelt hat, d. h. etwa 3—4 Monate nach dem Legen der Saat-

knollen. In Schweden geschieht der Ausbruch zwischen Mitte
Juli und Anfang September, in den einzelnen Jahren ver-

schieden, je nach den Witterungs- und Niederschlagsverbaltnissen der

verschiedenen Jahrgange. Nur selten, wie in Mittel- und Nordschweden

im Jahre 1911, bleibt der Krankheitsausbruch voUstandig aus.

2. Bei diesem primaren Krankheitsausbruch im Spat-
so m m e r zeigt sich die Krankheit als groBe, oben schwarze, unten grau-

liche Flecke an den Blattspreiten, vorzugsweise an den

mittleren, kraftig entwickelten Blattern der Pflanze. Der Ausbruch kommt
plotzlich und wird durch feuchtes, nebelhaftes Wetter beschleunigt. In

der Regel findet man schon am ersten Tage mehrere Flecke an einem und

demselben Blatte. Binnen 2—3 Tagen w.erden Hunderte, ja Tausende

von kranken Flecken auf den Blattern zahlreicher Pflanzen des Feldes

beobachtet.
4

3. In Mistbeeten, wo die SaatknoUen mitten im Winter (z. B. im

Januar) ausgelegt worden sind, treten in einzelnen Fallen die ersten Krank-

heitssymptome schon im April hervor, nachdem die Pflanze ihre ober-

irdischen Telle im wesentlichen voU entwickelt haben, also in einem Ent-

wicklungsstadium der Kartoffelpflanze, das demjenigen entspricht, in

welchem auf den Feldern im Freien im Spatsommer die Pflanzen krank

werden.

4. Bei den Friihjahrsausbriichen in Mistbeeten tritt die

Krankheit an Stammteilen und an Blattstielen der

Pflanze hervor. Die kranken Organe werden grauschwarz und teilweise

miBgebildet, die Blattchenstiele oft verschrurapft zu diinnen Faden {diinn

wie ein dunner Nahfaden), wahrend die Blattspreiten noch griin und

flecklos sind.

5. In einem primaren Blattflecke, wie dieser am ersten Tage

des Sommerausbruches auftritt, kann man verschiedene Zonen unter-

scheiden: a) eine Mittelzone, dunkelgefarbt, braun bis schwarz, b) um
diese eine grauflaumige, schimmeltragende Zone, c) danach eine bleich-

grune, nicht schimmeltragende Zone, und endlich d) auBerst das tiefgrune

Blattfeld, etwa 10 mm von der AuBengrenze der Zone b zu rechnen. In

der Zone a ist die Desorganisation des Blattgewebes am weitesten fort-

geschritten. Je mehr man sich von dieser Zone entfernt, desto geringer

zeigt sich die Gewebezerstorung, bis in der tiefgriinen Umgebung des

Fleckes die Zellen normal aussehen.

\
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6. In dem tiefgrunen Blattfelde (d) und in der daran gren-

zenden Region der bleichgriinen Zone (c) zeigt jede Zelle einen Kern und

zahlreiche, wandstandige Chlorophyllkorner, alle normal aussehend. Nur
im Plasmakorper der Zelle gewahrt man, bei Anwendung
starkerer VergroBerung, regelmaflig eine eigentiimliche Netz-
oder Punktchenstruktur, die von dem gewohnlichen Plas-

mabau abweicht und sich in der Weise kundgibt, daB ira Plasma zwischen

den Chlorophyllkornern zahlreiche, sehr kleine schwarze PUnktchen sichtbar

warden. Von einem Myzel ist keine Spur, weder in den Zellen noch in den

angrenzenden Interzellularraumen, zu entdecken.

7. In den aller friihesten Erkrankungsstadien der Zellen

wird in ihren Plasmakorpern eine wesentliche Strukturveranderung wahr-

genommen. Die Veranderung beginnt damit, daC die darin eingelagerten

ClilorophyUkorner teilweise im Begriff sind aufgelost zu werden (C h 1 o r o -

phyllauflosungs- Stadium), und daB glelchzeitig damit das

Plasma selbst eine triibe Konsistenz angenommen hat.

8. In anderen, fruhen Krankheitsstadien findet man die Strukturveranderungen

im Plasmakorper der Zelle weiter fortgeschritten, indem die Chlorophyll-

,
korner schon zum wesentlichen Teile aufgelost sind, die Plasmamasse

derselben in Zusammenhang damit noch triiber geworden ist und in dieser

Masse eine Mehrzahl (3—6) Nukleolen auftreten (N u k 1 e o 1 - S t a d i u m).

Mit der jetzt geschilderten Auflosung der Chlorophyllkorner hangt es

offenbar zusammen, daB die kranken Flecken der Blatter schwarz aussehen.

9. Auf dieses Stadium folgt unmittelbar eine neue Strukturveranderung,

indem die triibe Plasmamasse sich wesentlich in

gewissen Teilen der Zelle anhauft, und zwar speziell,

wenn es die Zellen des Pallisadenparenchyms gilt. In diesen Zellen geschieht

die Plasmaanhaufung meistenteils in dem inneren, gegen das Schwamm-
parenchym gerichteten Ende der Zelle, aber bisweilen auch an der Mitte

der Zelle oder in ihrem auBeren, gegen die Epidermis gerichteten Ende.

Glelchzeitig hiermit gehen die soeben gebildeten Nukleolen aus dem Ge-

sichtskreis verloren, und es treten in den lokalisierten Plasmaanhaufungen

groBere Klumpen unregelmaBiger Gestalt hervor, welche die bei dem

Praparieren beniitzten Farbstoffe in derselben Weise wie die friiheren

Nukleolen aufspeichern {Reife-Stadiu m).

10. Die jetzt geschilderten Umgestaltungen im Plasmakorper der erkrankenden

Zelle machen es, meines Erachtens unumganglich anzunehmen, daB in

diesem Plasmakorper zwei verschiedene Elemente
urspriinglich vorhanden gewesen sein mtissen, einerseits das

Plasma der Nahrzelle und andererseits dasjenige des Pilzes, beide Plasma-

elemente in einer von der Mutterpflanze vererbten und durch die ganze

Pflanze verbreiteten Symbiose plasmatischer Natur, Mykoplasma,
aufsinnigste zusammenlebend. In einem bestimmten Entwicklungsstadium

der Kartoffelpflanze, nachdem die oberirdischen Teile der Pflanze im

wesentlichen ihr Wachstumsmaximum erreicht haben tritt in dem bis

dahin friedlichen Zusammenleben, unter dafiir giinstigen Umstanden, ein

Friedensbruch zwischen den beiden Symbionten ein. Es entwickelt sich

ein Zweikampf, aus welchem der Pilz als Sieger hervorgeht. DasWirts-

zellplasma mit den Chlorophyllkornern wird da geopfert, um Baumaterial
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2ur Verstarkung des Pilzelements der Symbiose zu liefern. Der Pilz liiBt

durch die reichliche Nukleolbildung seine tjbermacht zum Vorschein

kommen.

11. Jetzt ist die Stunde gekommen, in welcher der plasmatische
Pilzkorper aus dem Zellumen heraustreten soil,

um in den Interzellularraumen ein Leben als Myzelium anzufangen. Von

solchen Stellen der Zellwande, an deren Innenflache Plasmaanhaufungen

vorkommen, treten die allerersten Myzelfaden in den Interzellularraum

heraus {Myzelium- Stadiu m). Der AusguB des Plasmas scheint

durch die feinen Plasmodcsmenstrange, welche in der Wand vorkommen,

vor sich zu gehen. Sicher aufweisbare Poren in der Wand entdeckt' man

kaum, wenigstens nicht in der Kegel. Je nach der GroBe des angrenzenden

Interzellularrauraes nimmt der AusguB die Form eines langen, einfachen

Oder verzweigten Fadens oder diejenige eines hutpilzahnlichen Korpers

an. Findet der Ausgufi von dem aufieren Ende einer Pallisadenzelle statt,

so nimmt derselbe oft die Gestalt eines diinnen Fadens an, der zwischen

der Epidermis und der Pallisadenschicht, Zelle nach Zelle, vordrangt, bis

er einen gr6i3ereu Raum erreicht hat, wo er sich frei entwickeln kann.

Unmittelbar innerhalb der Kontaktstelle des Fadens sieht man oft eine

teilweise oder vollstandig entleerte Blase, gewohnlich relativ gro6, den

Inhalt der Blase mehr oder weniger vollstandig in den neugebildeten Faden

ausgegossen.

12. Die Weiterentwickelung des jungen Fadens scheint nach zwei verschiedenen

Richtungeu stattzufinden. Gewisse Faden wachsen immer schmal aus und
L

zeigen regelmaOig gut getreunte und scharf hervortretende Nukleolen

durch die ganze Lange des Fadens. Bald werden einzelne Nukleolen mit

ihrer nachsten Umgebung durch Querwande vom iibrigen Faden abgetrennt

und gelost. Solche Fadenglieder entwickeln sich zu Oogonanlagen. Diese

entstehen interkalar oder terminal. Ich will die sich so entwickelnden

Faden feminine Faden nennen. Andere Faden dagegen bilden

sich stark in die Breite aus, dem Plasmainhalt gleichformiger durch den

ganzen Faden verteilt, und sie verzweigen sich unregelmaGig, bisweilen

fast zahnformig. Zweige solcher Faden werden zu Antheridienanlagen

entwickelt. Ich bezeichne diese Faden maskuline Faden.

13. Zwischen den fertiggebildeten Antheridien und Oogonien findet eine B e -

fruchtung statt. Das Resultat wird die Oospore. Die Oosporen

finden sich entweder allein oder 2—3 nahe einander in dem desorgani-

sierten Schwammparenchym des Blattes zerstreut. Sie sind kugelrund,

20—38 pL im Diameter. Ihre Wand ist dick und eben. Im inneren der

Oosporen sieht man oft 3 oder mehrere kernahnliche Stoffanhaufungen.

14. Die Oosporen sind sofort keimfahig. Sie sind also keine Ruhe-

sporen, welche die Dberwinterung des Pilzes besorgen (Wintersporen).

sondern Sommersporen, und zwar sehr kurzdauernd. Ihr Leben,

als vollgebildet und ungekeimt durfte nur nach Stunden gerechnet werden

und wahrscheinlich nicht einen Tag ubersteigen.

15. An die innere Mundung einer Spaltoffnung an der unteren Blattflache

angelangt, beginnt die Oospore sogleich auszukeimen. Von jeder Oospore

gehen 2—3 (seltener nur 1) Schliiuche durch die Spaltoff-
nung ins Freie heraus. Gleich nach dem Austritt schniirt der Schlauch
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eine terminale ei- oder zitronformige Luftspore ab. Oder wachst

der Schlauch zu einem langen, sich baumartig verzweigenden Faden aus.

der teils von den Astspitzen (terminal), teils von schmal flaschenformigen

Anschwellungen der Fadenaste (lateral) Luftsporen abschniirt.

16. Diese ersten Luftsporen verhalten sich wie Zoosporangien. Ihr Inhalt

ordnet sich zu 8, gut unterscheidbaren Zoosporen, die durch eine Offnung

im Gipfel des Organs heraustreten. Die Zoosporen sind sofort keimfahig

und iibernehmen also die Rolle, die Krankheit durch sekundare Infektionen

zu verbreiten."

Dieser eingehenden Auseinandersetzung der SchluBfolgerungen aus seinen Unter-

suchungsergebnissen fugt der Verfasser noch folgendes zu:

„Durch die oben beschriebenen Untersuchungsergebnisse diirfte die

Entwicklungskette dieser Pilzart, von ihrem ersten Sichtbarwerden als

chlorophyllzerstorendes Element, in einer zwischen der Wirtspflanze und

dem Pilze existierenden Plasmasymbiose, bis zum Heraustreten des pri-

maren Luftmyzeliums aus den Spaltoffnungen, liickenlos geschlossen sein.

Es bleibt ubrig zu erforschen, wie der Pilz in der Form von Plasma

in die Wirtspflanze hineinkommt und dort fortlebt, sowie auch zu unter-

suchen, ob eine Entwickelung der oben aus den Blattern geschilderten

mehr oder weniger analog, aber von dieser unabhangig, in der Saatknolle

selbst wahrend des Friihlings oder des Sommers vor sich gehen kann,

was an und fiir sich nicht undenkbar ist, da die Kartoffelknolle die Tragerin

der Lebensenergie nicht nur der Kartoffelpflanze, sondern auch derjenigen

des darauf schmarotzenden Pilzes von einem Jahre zum anderen ist."

G. H.

Estreicher-Kiersnowska, E. Uber die Kalteresistenz und den Kaltetod

der Samen. (Dissertation, Freiburg i. Schweiz, 1915, 82 pp.)

Versuchsmaterial; Samen von Oryza, Secale, Helianthus, TrifoUum,

Phaseolus, NjTnphaea, Hottonia, Caitha, Mimosa pudica usw. — Methoden:
Anwendung von flussiger Luft, Aussetzung in kalte Winternachte, Untersuchung der

Samen in gequollenem oder luft- bzw. vakuum-trockenem Zustande. — E r g e b -

n i s s e: 1. GequoUene Samen werden durch eine mehrmalige Abkiihlung und darauf-

folgender Erwarmung abgetotet. Sie werden geschadigt, wenn man die Samen vor

der einmaligen Abkiihlung an hohere Temperaturen gewohnt. 2. Die chemische

Zusammeixsetzung lufttrockener Samen wird bei starker Abkiihlung nicht geandert.

Solche Samen von Freilandpflanzen werden von der Dauer der Abkiihlung nicht

beeinfluBt ; wohl leiden sie infolge einer mehrmaligen Abkiihlung undWiedererwarmung,
zur Abtotung kommt es nicht. Hottonia palustris wird durch eine kurze, aber tiefe

Abkiihlung zur Keimung angeregt. 3. Abgekuhlte Samen ergeben normale Pflanzen.

Dies gilt auch fur Samen der 1. Generation, daher hat die Abkiihlung auf die Kach-

kommenschaft keinen Einflufl, 5. Liegt alterer Samen vor, so wurde eine Abnahme
der Widerstands- und Keimkraft beobachtet, wenn die Temperatur erniedrigt wird.

Matouschek (Wien).

Heinricher, EmiL Der Kampf zwischen Mistel und Birnbaum. Ini-

mune, unecht immune nnd nicht immune Birnrassen. Immun-
werden friiher fiir das Mistelgift sehr empfindlicher Baume nach

dem tj'berstehen einer ersten Infektion. (Anzeiger der Kais. Akad.

d. Wissensch. in Wien, math.-nat. Kl. vom 11. V. 1916.)



(143)

Die AuBerung der Giftwirkung von Mistelsamen und -keimen auf Birnbaume
(im Sinne L a u r e nt s) ist von der verwandten Rasse oder auch dem Individuum

abhangig. Verfasser unterscheidet:

1. Echt immune (naturlich immune) Birnbaume; sie bringen Mistel-

keime zum Absterben, ohne daB irgendwelche Erkrankungsprozesse auf-

treten.

2. Unecht immune Birnbaume; infolge starker Giftwirkung

machen diese einen KrankheitsprozeB durch, der aber auch die Mistel-

keime vernichtet; sie sind immun nur gegen Mistelbefall^ nicht gegen

Mistelgift.

3. Nicht immune Birnbaume; auf ihnen wachsen die Mistel-

keime zu Pflanzen, ohne dafi (wenigstens zunachst) Giftwirkungen zutage

treten.

Die ersten zwei Falle haben zur Folge, daB Misteln so selten auf Birnbaumen

aufkommen. 620 auf Birnbaume ausgelegte Samen ergaben nur 3 Mistelpflanzen,

davon 2 auf einem mit 10 Samen belegten Biiumchen. Man bedenke hierbei aber noch,

daB die Samen der Laubholzmisteln zumeist mehrembryonig sind, wodurch die Zahl

der Keimhnge wachst.

Das Absterben der Mistelkeime erfolgt auf den unter 1 und 2 genannten Birn-

baumen viel schneller, als auf der Rotbuche, die auch keine Mistelpflanze ist. Aus 90

auf 3 Apfelbaumchen ausgelegten Samen erwuchsen 95 Mistelpflanzen. Beztighch

des 3. Falles (nicht immune Birnbaume) konnte Verfasser ermitteln, daB gewisse

dieser Baume nach einigen Jahren die Mistelpflanzen ausmerzen, andere aber dies

nicht tun (alte Mistelbusche auf Birnbiiumen). Wie ist dieses verschiedene Verhalten

der Birnbaume zu erklaren? Die Baume sind gewissen Toxinen gegeniiber verschieden

empfindlich bzw. konnen sie verschieden stark Antitoxine erzeugen. Denn Baume,

die auf eine erste Infektion mit Mistelkeimen sehr stark reagiei'en und einen langeren

Kranklieitszustand durchmachten, reagierten auf eine 2. oder 3. sehr schwach oder

gar nicht, und stets ortlich, auf die unter der Haftscheibe des Mistelkeimes befindliche

Stelle beschrankt. Eine Schadigung oder ein Erkranken war nicht zu bemerken,

die Parasitenkeime starben rasch ab. Durch die 1. Infektion sind eben die betreffenden

Baume aktiv immunisiert worden. Die Totung von Rinden- und Holzpartien muC
sicher rasch vor sich gehen; der lebende Holzteil trachtet sich durch Gummi (Ver-

stopfung der GefaBe durch ihn) vom absterbenden abzuschheCen.

Matouschek (Wien).

Kuhn, 0. und Mihalusz, V, Eine teratologische Erscheinung an

Rosa rugosa. (Osterr. bot. Zeitschr. 1916, LXVI, Nr. 5/6, p. 180

bis 186. 4 Fig.)

Zu EBUngen (Versuchsgarten der k. k. Wiener Gartenbaugesellschaft) zeigte

sich auf der genannten Pflanzenart eine Prolifikation, die in einer weitgehenden Ver-

zweigung der ohnedies verzweigten Infloreszenz besteht. Das ganze sekundare Gebilde

ist ohne Mitwirkung des Ektoderms, also nur durch das Wachstum des Mesoderms
und Endoderms (der primaren itupula) zustande gekommen. Die auBere Ursache

dieser MiBbildui^ liegt in dem sehr nahrhaften, feuchten Boden.

Matouschek (Wien).

Melchers, Leo E. A new Alfalfa leaf-spot in America. (Science 1915,

42/ Vol. Nr. 1085, p. 536—537.)

Bei Manhattan (Kansas) sah Verfasser Oktober 1914 eine ncue Krankheit der

Luzerne: Wenig, kiimmerlich aussehende Blatter mit Flecken. April 1915 wurde

^./
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gleiche aiif demselben Felde und auf der Versiichsstation von Kansas bemerkt. Der

Schaden ist oft groC. — Ursache: Eine Art Pleosphaerulina, doch nicht idcntisch

mit PI. Briosiana Poll., die in Europa und Brasilien des ofteren als Luzerneschadling

auftritt. Matouschek (Wien).

Molisch, Hans. Die Venvertung des Abnormen und Pathologischen

in der Pflanzenkultur. (Schriftcn des Vereines zur Verbreitung

naturwiss. Kenntnisse in Wien, 1916, 56. Jahrg. S. 317—341.

4 Textfig.)

Das Abnorme wird erst dann pathologisch, wenn es der Pflanze schadet. Die

FuHung der Matthiola-Bliite ist eine abnorme imd auch pathologische Erscheinung,

da sie, zur Unfruchtbarkeit fiihrend, die Erhaltung der Art gefahrdet. Das 4blattrige

Kleeblatt aber bringt nichts Pathologisches, im Gegenteil, die Assimilation ist eine

starkere. Es werden weitere Beispiele grupplert:

1. Panaschierung der Pflanze. Die eine Art, die meisten Pana-

schierungen umfassend, beruht auf unbekannten Ursachen, ist meist samenbestandig

uhd nicht infektios. Die andere Art ist nicht samenbestandig und kann durch Propfung

auf rein griine, gesunde Pflanzen iibertragen werden (Abutilon Thompsonii). Hier

scheint ein Virus zu existieren, das auf die gesunde Pflanze iibertragen wird, sie an-

steckt und panaschiert macht, wenn ein SproB der gelbgriin gescheckten Form auf

eine rein griine Abutilon-Art gepfropft wird. Der Gartner zuchtet daher durch Pfrop-

fung eine ausgesprochene Krankheit weiter. Die infektiose Panaschierung wurde

bisher fur Cytisus laburnum, Sorbus, Ptelea, Fraxinus, Evonymus, Ligustrum von

E. Baur nachgewie.sen. 2. Etiolement (Vergeilung) der Pflanze.

Der Gartner macht Gebrauch davon beim Spargel, Cichorium endivia, Lactuca sativa

var. romana und capitata, Apium graveolens, Brassica oleracea var. capitata.

3. Trauerbaume. Sie entstehen als spruugweis auftretende Variationen der

normal wachsenden Mutterarten, sei es, dafi ein einzelner Zwetg am Baume, sei es,

daS ein Samling unterTausenden normalen die Abweichung zeigt. Von den Samen

macht der Gartner keinen Gebrauch, er propft vielmehr ein Auge oder einen SproS

auf den Stamm der normalen Form. Wiirde er die Trauerform aus Samen oder aus

Stecklingen ziehen, so bekame er eine niedrige Pflanze, deren Aste sich bald zur Erde

beugen und dann auf ihr liegend weiterwachsen wiirden. Die auf dem Boden liegenden

Zweige wiirden bald von anderen Pflanzen iiberwuchert werden; sich selbst iiberlassen

miiBten die Trauerbaume aussterben. 4. Japanische Zwergbaumchen.
5. Fasziation oder Verbanderung. Ursache unbekannt ;

Uberernahrung

spielt sicher eine groBe RoUe. Die Verbanderung laBt sich durch Pfropfen (Sambucus,

Alnus) oder durch Samen (Celosia cristata) fortpflanzen. 6. Parthenokarpi^
Oder Jungfernfruchtigkeit ist fur die Obstzucht entschieden ein \ orteil.

7. Prolifikation (Durchwachsung); erlautert an Arabis alpina var.

flore pleno und Reseda odorata var. prolifera alba. —- Das Absonderliche und Gro-

teske kann Gegenstand der Kultur sein. Losgelost vom Menschen erscheint die

Kulturpflanze zumeist nicht veredelt in ihrem Sinne, sondern dekadent und dem

Absterben nahergebracht. U n g e r sagt: In der Kulturpflanze verehren wir keines-

wegs den groBen Gesetzgeber der Natur, sondern das selbstgeschaffeOe goldene Kalb.

* Matouschek (Wien).

Muller, H, C. und Molz, E. Weitere Versuche zur Bekampfung des

Steinbrandes beim Wintcrweizen in den Jahren 1914/15 und

1916/17. (Filhlings landwirtsch. Zeit. LXVI, 1917, p. 417—427.)
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Verfasser behandelten den Weizen mit Formaldehyd (7^ Liter auf 100 Liter

Wasser) wahrend 5 Minuten, wobei auf gewisse Dauer des Eintauchens Riicksicht

zu nehmen ist. Ferner wurde mit Sublimat und Kupfervitriol und mit dem Tauch-
verfahren von Uspulin sehr gute Resultate er^ielt. Lindau (Dahlem).

Schander. Zur Anerkennung der Kartoffeln. (Mitteil. der Deutschen

Landw. Ges. 1917.)

Wahrend fiir die anderen Feldfriichte schon lange eine Anerkennung durch

einzelne Organisationen durchgefuhrt ist, beginnt sie bei der Kartoffel sich erst zu

zeigen, da die Korperschaften, welche sie durchzufiihren entschlossen waren, die

Schwierigkeiten erst zu iiberwinden versuchen. Dazu schreibt der Verfasser eine

Einleitung, in der er auf die Krankheiten, die Sortenreinheit und andere Dinge hin-

weist. Er bringt dann zum SchluC ein Anerkennungsformular der Provinz Posen,

in dem fiir jede Kartoffel auf die Sorte, Abstammung, Ertrag, GroBe des Schlages usw.

eine Bescheinigung ausgefiillt wird von seiten der u ntersuchenden Kommissions-

mitglieder. G. Lindau (Dahlem).

Die Behandlung der Kartoffeln im Sommer. (Landw. Centralbl.

f. die Prov. Posen 1917, Heft 29.)

Verfasser kommt in erster Linie auf die Behandlung der Kartoffel im Sommer
zuriick, indem e.r hauptsiichlich auf das Vertilgen von Unkraut, auf die Wasser-

versorgung und auf die Auslese wahrend der Bliite usw. eingeht. Dann bespricht er

hauptsachlich die Mittel gegen die Phytophthora-Krankheit. Er nennt diejenigen

Sorten, welche von der Krankheit stark leiden und die nicht befallen werden und
weist auf das Bespritzen mit Kupferkalkbriihe hin. Als Ersatz fiir dieses im Kriege

nicht erhaltliche Mittel empfiehlt er die Perocldbruhe und das Bordolapast, welche

Mittel noch zu haben sind. G. Lindau (Dahlem).
-I

Schellenberg, H. C. tJber die Entvvicklungsverhaltnisse von Myco-

sphaerella Fragariae (Tul.) Lindau. (Actes de la soc. Helvet.

d. sc. natur., 97"^^ session 1915 a Geneve, 11™^ partie, Aarau,

Verlag Sauerlander, 1916, p. 212.)

Der Pilz erzeugt die WeiCfleckenkrankheit der Erdbeerblatter. Die Kultur-

versuche des Verfassers ergaben unzweideutig folgendes: Im Sommer erzeugt der
r

Pilz nur die Konidienform Ramularia Tulasnei Sacc. Diese wird in einer Reihe von

Generationen weiter verbreitet; die Infektion geschieht durch die Spaltoffnungen

hindurch. Die zweite Konidienform ist Ascochyta Fragariae und bildet sich im Winter-

materiale auf den Flecken der Erdbeerblatter. Der Pilz iiberwintert nur auf diesen

Blattern, daher muB man diese verbrennen. Matouschek (Wien).

Weber, Friedl. Studien iiber die Ruheperiode der Holzgewachse.

Anzeiger der Wiener Kais. Akad. d. Wissensch., math.-nat. Klasse,

30. III. 1916, 2 S.)

Die Hauptergebnisse der Arbeit sind:

I. Die vom Verfasser in den Berichten der Deutschen botanischen Gesell-

schaft. 1916, veroffentlichte Azetylenmethode bewahrte sich

auch bei Holzgewiichsen mit fester Ruhe; es konnten zur Zeit der Nach-

ruhe fruhgetrieben werden: Tiha sp., Fraxinus, Robinia, Castanea., Fagus.

Wie das Atherisieren und das VVarmbad wirkt auch das Azetylenisieren

streng lokal. An einer jungen Linde wurde ein Zweig azetylenisiert, er

fledwigia Band LX, 10
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belaubte sich etwa 3 Wochen friiher als die anderen Zweige; doch kamen
an diesem Zweige fast gleichzeitig mit deu Stutzblattern proleptisch Bliiten-

stande zur Entwicklung.

II. Durch 24sturxdiges Baden in 10 % H^Oj-Losung bei Zimmertemperatur

wird die Ruheperiode von Tilia-Zweigen wesentlich abgekiirzt.

III. Linden- und Eschen-Baumchen, die vom Herbst an ununterbrochen im

Warmhause gehalten wurden, entfalteten ihre Knospen erst nach einer

Ruhezeit von etwa 15 Monaten. Ein kurzer Aufenthalt bei winterlichen

Temperaturen im Freien geniigt, um bei diesen Gewachsen die Ruhe auf

die Halfte der obigen Dauer herabzusetzen. Auch Temperaturen iiber 0**

(Kalthaustemperaturen) geaugen, um ein im wesentlichen normales Aus-

treiben zu veranlassen.

IV, Bei der Wirkung der Nahrsalze handelt es sich nicht um die quai^titative

Steigerung eines schon vorhandenen und absolut notwendigen Wachstums-

faktors, sondern um den Effekt chemischer Wachstumsreize. Die Ruhe-

periode wird nicht als Zwangszustand infolge Nahrsalzmangels der Umwelt

aufgefaflt, sondern als autonomer Vorgang im Sinne Pfeffers.
Matouschek (Wien).

B. Neue Literatur.
Zusammengestellt von C. Schuster

I. AUgemeines und Vermischtes.

An dries, R. Rembertus Dodoens, 1517—1585. Zijn leven eu zijn werken.

(Antwerpen 1917, 8°.)

Anonymus. Philippe Leveque de Vilmorin. {Kew Bull 1917, p. 211.)

--Munro Briggs Scott. (Kew Bull. 1917, p. 210—211.)

B.D, J, Alfred Celestin Cogniaux. (Proc. Linn. See, London 1916—17,

p. 42—43.)

— Daniel Oliver L. L. D., F. R. S. (Ibidem p. 53—54.)

Baauverd, G, L'Abb6 Pierre G r a v e (1843, j 1916). (Bull. Soc. Bot. Geneve

2. S6r, VIII [1916]. p. 175—177.)

Le baron Eugene Perrier de la Bathie 9. Juin 1825, f 31. mai 1916.

(Bull. Soc. Bot. Geneve 2. S^r. VIIT [1916], p. 353—355.)

Biok, P. J. Rembert Dodoens protestant ? (Janus XXII [1917], p. 269—270.)

Britten, James.. Notes on Nomenclature, II ,.Filix" Hill. (Journ. of Bot. LV [1917],

p. 178—179.)

Brown, W. Studies in the physiology of parasitism. IV. (Journ. Agric. Research,

Washington X [1917], p. 489—498.)

Carlsson, A. B, Carl Adolph Agardh. (Svensk biografiskt lexikon. Stockholm

1917, 16 pp.)

Costerus, J. C. Hommage a la memoire de Th. Lestiboudois. (Rev. gener.

de Bot. XXIX [1917], p. 193—195.)

Cotton, A. D. George Edward Masse e. (Proceed. Linn. Soc. London

1916/17, p. 49—51.)

Detmer, W. Ernst Stahl, seine Bcdeutung als Botaniker und seine Stellung

zu eiAigen Grundproblemen der Biologic. (Flora Bd. CXI/CXII. Festschrift fur

E. Stahl [1918], p. 1—47.)
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Fahringer, Josef. Dr. Franz Tolg f- Ein Nacliruf. (Verhaiidl. k. k. zoolog.-bot

Gesellsch. Wien LXVII [1917], p. (220)— (223). Mit Portrait.)

Font Quer. Instruccions per a la recolleccio, preparacio i conservaci6 de Ics plantes

(Criptogames vasculars i fanerogames). (Publ. Junta Ciencies nat. Barcelona

1917. 45 pp.)

Hayek, A. v. Dr. Heinrich Sabrausky f. (Verhandl. k. k. zool.-bot. Ges.

Wien LXVII [1917], p. (216)--(219). Mit Portrait.)

Helnricher, E, Nachruf auf
-f
P r o f. D r. M a g n u s in Berlin. (Ber. natw.-med.

Ver. Innsbruck XXXVI [1917], p. Ill—VII.)
Hdfler, Karl. Die plasmolytisch-volumetrische Methode und ihre Anwendbarkeit

zur Messung des osmotischen Wertes lebender Pflanzenzellen. (Ber. Deutsch.

Bot. Ges. XXXV [1917], 1918, p. 70(>—726.)

Jahresbericht iiber die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen,

umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen. Herausgeg. von Paul v. Baum-
garten und Walter Dibbelt. XII u. 1156pp. Leipzig 1918.

Janse, J, M, Die Energieleistung des Protoplasten beim Wachsen der Zelle. (Jahrb.

f. wiss. Bat. LVIII [1917], p. 221—236.)

Ipsen, K. Fine Skizze iiber die Tatigkeit Wilhelm Ro«x*s mit besonderer

Beriicksichtigung seines Wirkens in Innsbruck. (Ber. natw.-med. Ver. Innsbruck

XXXVI [1917], p. VIII—LXVIII.)
Krok, Th. och Almquist, S. Svensk Flora for skolor. II. Kryptogamer. (Tjarde

uppl. 1917. VIII u. 339 pp.)

Kiister, Ernst. tJber Vakuolenteilung und grobschaumige Protoplasten. (Ber. Deutsch.

Botan. Gesellsch. XXXVI [1918], p. 283—292. 3 Textabb.)

Lloyd, C. G. Prof. Edward Angus Burt. (Mycological Notes 1917, Nr, 47.

With Portrait.)

Molischf Hans. Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze. Nr. 10 und 11. (Ber. Deutsch.

Bot. Gesellsch. XXXVI [1918], p. 277—282. Tafel IX.)

Rippel, Aug, Semipermeable Zellmembranen bei Pflanzen. (Ber. d, Deutsch. Botan.

Ges. XXXVI, 1918. p. 202—218.)

Rodewald, H. „Der Vegetationsversuch." (Ber. d. Deutsch. Botan. Ges. XXXVI,
1918. p. 199—201.)

Schanz, F. Wirkungen des Lichts auf die Pflanze. (Biolog. Centralbl. XXXVIII
[1918], p. 283—296. Fig. 1—5.)

Schiiepp, Otto. Ober den Nachweis von Gewebespannungen in der SproQspitze.

(Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXV [1917], 1918. p. 703—706. 2 Abb. im Text.)

Seward, A, C, H. H. W. Pe ar so n , F. R. S. Sci. Dr. (Cambridge). (Ann. Bolus

Herb. II [1917], p. 131—147.)

— Henry Harold Welch Pearson. (Proceed. Linn. Soc. London

[1916—1917] 1917. p. 54—60.)
— Ruth Holden (1890—1917). N. Phytologist XVI [1917], p. 154—156.)

Shear, C, L. and Stevens, N. E. The botanical work of Ezra Michener. (Bull.

Torrey Bot. Club XLIV [1917], p. 547—558.)

Sierp, Hermann. tJber die Lichtquellen bei pflanzenphysiologischen Versuchen.

(Biolog. Centralbl. XXXVIII [1918], p. 221-257.)

Svedelius, K. Jacob Georg Agardh. (Svensk biogr. Lexikon 1917, 7pp. 1 Portr.)

Timm, R. Zum achtzigsten Geburtstage Warnstorfs. (Hedwigia LX [1918],

p. 50—53.)

Trail, J. W. H. James S t i r t o n , M. D., F. L. S. (Proceed. Linn. Soc. London

[19ie— 1917], p. 71—75.)

10*



9
(148)

Ursprung, A, und Gockel, A. Dber Jonisierung der Liift durch Pflanzen. (Ber. d.

Deutsch. Bot. Ges. XXXVI, 1918. p. 184—192.)

Vries, H. de. Halbmutanten und Massenmutationen. {Ber. d. Oeutsch. Bot. Ges.

XXXVI, 1918, p. 193—198.)

Ward, H, B. and Whipple, G. C. Freshwater Biology. New York 1918. 8".

W. G. B. Dr. J. van Breda de Haan j. (Teysmannia XXVIII [1917], p. 1.)

IL Myxomyceten.
Duthie, A. V, African Myxomycetes. (Transact. Roy. Soc. South Africa VI [1917]'

p. 297—310.)

Fry, A. List of mycetozoa found near Bristol. (Proceed. Bristol nat. Soc. IV [1914],

p. 74—75.)

Hadden, Norman G. Herefordshire Mycetozoa.
(
Journ. of Bot. LV [1917], p. 137—138.)

Lister, G. Two new British species of Comathcha. (Journ. of Bot. LV [1917],

p. 121—122, PI. 548.)

Schoenau, K. v. Neuere Beobachtungen uber die Zellkryptogamenflora Bayerns.

(Kryptog. Forsch. Nr. 3 [1918], p. 173.)

Skupienski, Francois Xavier. Sur la sexualite chez les champignons myxomycetes.

{Compt. Rend. Acad. Sci. CLXV [1917], p. 118—121.)

III. Schizophyceten.
h

Andrews, F. M, The effect of centrifugal force on Oscillatoria. (Proceed. Indiana

Acad. Sci. [1915] 1916, p. 151—152.)

Barthel, Chr. Die GeiBeIn des Bacterium radicicola (Bej.). (Zeitschr. f. Garungs-

physiol. VI [1917], p. 13—17, 2 Textfig.)

Bass, Robert. Einfache feuchte Kammer fiir bakteriologische Zwecke. (Miinchen.

med. Wochenschr. LXIV [1917], p. 1105—X106, 1 Fig.)

Baumgartel, Otto. Konidiensporenbildung bei Microchaete calothrichoides Hg. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges. XXXV [1917], p. 537—542, 3 Textfig.)

Baamgarten, P. v. und Dlbbelt, W. Jahresbericht iiber die Fortschritte in der Lehre

von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen.

Jahrg. XXVIl [1911]. (Leipzig 1917, XII und 1156pp. S".)

Bloch, M. Beitrag zur Untersuchung iiber die Zoogloea ramigera (Itzigsolm) auf

Grund von ReinkuUuren. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVIII [1917],

p. 44—62.)

Boekhout, F. W. J. und Ott de Vries, J. J. Die normale Gasbildung im Edamer und

Gouda-Kase. (Centralbl. f. Bakt. usw. IL Abt. Bd. XLVIII [1918], p. 130—139,

1 Textfig.)

Bondorff, K. A. Om syre agglutinationens anvendelor ved den bakteriologiske artsdia-

gnose. [Die Verwendung der Saureagglutination bei der bakteriologischen Spezies-

diagnose.] Jahresber. kgl. landw. Hochschule Kopenhagen 1917, p. 366.)

Brenner, Widar. Zuchtungsversuche einiger in Schlamm lebenden Bakterien auf

selenhaltigem Xahrboden. (Jahrb. f. wiss. Bot. LVII [1917], p. 95—127.)

Browning, C. H. Applied Bacteriology. Studies and reviews of some presentday

problems. {London 1918. With Figures. 8o.)

Brussoff, A, Uber eine stabchenformige, kalkspeichernde Eisenbakterie aus dem

Klarschlamm einiger biologischen Abwaisserklaranlagen. (Centralbl. f. Bakt. usw,

II. Abt. Bd. XLVIII [1918], p. 193—210, 9 Tcxtfiguren.) \



(149)

/

Burnet, E, Bactcries des poussieres, (Ann. Inst, Pasteur XXXI [1917], p- 593—(iOO,)

Burri, R, und Hohl, J, Periodische Untersuchungen iiber die Euterbakterien der

Kiihe des Liebefeldstalles. {Landw. Jahrb. d. Schweiz 1917, p. 315—328.)

Burrill, I. J. and Hansen, R. Is symbiosis possible between legume bacteria and

non-legume plants? (Bull. Illinois Agric. Exp. Stat. Nr. 202 [1917].)

Clark, W. M. and Lubs, H. A. Improved chemical methods for differentiating Bac-

teria of the collt-aerogenes family.
{
Journ. bid. Chem. XXX [1917], p. 209—234.)

Debatin, Otto. Eisenbakterjen. (Naturwiss. Umschau d. Chemik. Ztg. 1017, p. 38—41.)

Denier et Vernet. Etude bacteriologique de la coagulation naturelle du latex d'Hevea

brasiUensis. (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CLXV [1917], p. 123—126.)

Dold, Hermann und Li mei ling. Bakteriologische Untersuchungen iiber die faulen

Eier der Chinesen. (Arch. f. Hygiene LXXXV [1917], p. 300—308.)

Diiggeli, M. Die Schwefelbaktcrien und ihrc Tatigkeit in der Natur. (Naturwiss.

Wochenschr. 1917, P- 321—328, 6 Abb.)

Eekelmann, Elisabeth. Ubcr Bakterien, welche die fraktionierte Sterilisation lebend

iiberdauern. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVIII [1918], p. 140—178,

Taf. I—II.)

Fischer, B, KurzgefaCte Anleitung zu den wichtigeren hygienischen und bakteriolo-

gischen Untersuchungen. III. Auflage, umgearbeitet von K. Kisskalt. Berlin 1918.

8 und 231pp. 80.

Franz, V. Die Stellung der Bakterien im Organismenreich. (Mikrokosmos X [1917],

p. 169—171.)

Frost, W. D. Rapid method of counting Bacteria in milk. (Science XLII (1915],

p. 255—256.)

Gainey, P. L. Effect of paraffin on the accumulation of ammonia and nitrates in the

soil. (Journ. Agric. Research Washington X [1917], p. 355—364.)

Gainey, P. L. and Metzler, L. F. Some factors affecting nitrate-nitrogen accumulation

in soil. (Journ. Agric. Research Washington XI [1917], p. 43—64.)

Gerretsen, F, C. Bacterjologisch en biochemisch bodemonderzoek. (Arch. Suikerind.

Xed.-Indie [1916], p. 135—163.)

Geschmay, Siegmund. tJber das Wachstumeiniger Bakterien imEiweifl desHiihnereies.

(Wiener tieriirztl. Monatsschr. IV [1917], p. 249—253.)

Gutzeit, E. Die Bakterien im Haushalt der Natur und des Menschen. II. Aufl. (Aus

Natur und Geisteswelt 242 [1918], 138 pp.)

Harder, Richard. Uber die Bewegung der Nostocacccn. (Zeitschr. f. Bot. X [1918],

p. 177—244. 8 Abbildgn.)

— Uber die Beziehung des Lichtes zur Keimung von Cyanophyceensporen, (Jahrb,

f. wiss. Bot. LVIII [1917], p. 237—294, 3 Textfig.)

Henneberg, W, Die Bakteriologie der Einsauerung. (Nachr. a. d. Klub d. Landw.

Berlin EI [1917], p. 5—7.)

Hohenadel, M. Morphologische und biologische Studien iiber Bacterium lactis commune.
(Arch. f. Hyg. LVIII [1917], p. 237—263.)

Hunter, 0. W. Microorganismus and heat production in silage fermentation. (Journ.

Agric. Research. Washington X [1917], p. 75--83.)

Huss, Harald. Die Eijkmansche Garprobe. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd.

XLVIII [1918], p. 295—321./

Jacoby, M. Dber eine einfache und sichere Methode der Ureasedarstellung aus Bak-

terien. (Biochem. Zeitschr. LXXXIV [1917], p. 354—357.)

Jensen, V, Erindringsord til Forelaesninger over speciel B^kteriologi. 2. udgave.

(Kjobenhavn 1917. 72 pp. 8".)



(150)

Kippenberger, C. tJber Reinigung cies Trinkwassers. (Ber. Deutsch. Pharniaz. Gesell-

schaft XXVIII [1918], p. 230—240.)

Klein, G. Zur Chemie der Zellhaut'der Cyanophyceen. (Anz. Kais. Akad. Wiss.

Wien, math.-natw. CI. LII [1915], p. 246.)

Kligler, I. J. The evolution and relationship of the great groups of bacteria. (Journ.

of Bacter. II [1917]. p. 165—176.)

Koch-Gottingen. Bodenbakterien und Pflanzenernahrung. (Jahrb. d. Deutsch.

Landwirtsch. Ges. XXXIII [1918], p. 67—77.)

Kolkwitz, R. Uber die Schwefelbakterienflora des Solgrabens von Artern. (Ber.

d. Deutsch. Botan. Ges. XXXVI, 1918, p. 218—224.)

Kornauth, K, Bericht iiber die Tatigkeit der k. k. landw. -bakteriologischen und

Pflanzenschutzstation in Wien im Jahre 1916. (Zeitschr. f. landw. Versuchswes.

Osterreich XX [1917], p. 288—314.)

Kossowicz, Alexander. Die landwirtschaftliche und technische Verwertung der

Mikroorganismen. (Vortr. d. Ver. z. Verbreitg. naturwiss. Kenntn. in Wien LVI,

Heft 10.)

Ktihn, Othm&r. tJber biologische Wasseruntcrsuchungen. (Allg. Zeitsch^. i. Bierbr.

u. Malzfabr. XLV [1917], p. 192—193.)

KUrsteiner, J, Erfahrungen bei der Herstellung und Verwendung der vom Kaser

selbstgeziichteten Milchsaurebakterienkultur (Kasereikultur) im Jahre 1916.

(Schweiz. Milchzeitg. 1917, Nr. 35—38.)

Magnus, W. Wund-Callus und Bakterien-Tumore, (Bericht, Deutsch. Bot. Ges.

XXXVI [1918], p. 20—30.)

Oelsner, Alice. tJber Xitratreduktion in nassem Ackerboden ohne Zusatz von Energie-

material. (Centralbl. i. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVIII [1918].^ p. 210—221.)

Ohta, Kohshl. Buttermilch und Bakteriemvachstum. (Jahrb. f. Kinderheilk. LXXXV
[1917], p. 358—376.)

Paravlcini, Eug, Zur Frage des Zellkerns der Bakterien. (Centralbl. f. Bakt. usw.

11. Abt. XLVIII [1918], p. 337—340, 12 Textfig.)

Plummer, J. K. Some effects of oxygen and carbon dioxide on nitrification and

ammonification in soils. (Bull. Cornell Agric. Experim. Stat, Nr. 384 [1916],

p. 305—330.)

Prlngshelm, Ernst G, Zur Physiologic endophytischer Cyanophyceen. (Arch. f.

Protistenkunde XXXVIII [1917], p. 126—130.)

Prucha, M. J, Physiological studies of Bacillus radicicola of Canada field pea. (Mem.

Cornell Agric. Exp. Stat. V [1915], p. 9—83.)

Raabe, H. Les generations automnales d'Amoebidium parasiticum Cienk. {Trav.

Soc. Sci. Varsovie [1916], 91pp. 2 Taf. 4 Textfig.)

Robinson, R, H. and Tartar, H. V. The decomposition of protein substances through

the action of bacteria. (Journ. biol. Chem. XXX [1917], p. 135—144.)

Saxi, Paul. t)ber die Verwendung der keimtotenden Ferawirkung des Silbers fiir die

Trinkwassersterilisation. (Wiener klin. Wochenschr. XXX [1917], p. 865—867.)

Schuscfaa, A, T, t)ber den Nachweis von Typhusbazillen im Wasser und Milch mittels

Petrolather. (Centralbl. 1 Bakt. I [1917], p. 161—166.)

Singer, Crete. Die Schadigung der Bakterien durch die Garung. (Arch. f. Hyg. Bd.

LXXXVI [1917], p. 274r-307.)

Smith, E. F. Embryomas in plants (produced by bacterial inoculations). (Bull. John

Hopkins Hospital XXVIII [1917], p. 277—294, 28 Pis.)

Stassano, Henri. De la sterilisation des liquides par la chaleur sous couche mince.

VII. (Compt. Rend. Acad. sci. CLXV [1917], p. 41—43.)

/
^

^



(151)

Stewart, V. B. and Leonard, M. D. Further studies in the role of insects in the disse-
mination of fire blight bacteria. {Phytopathology Vol. VI [1916], p. 152—158.)

Thumm, K. Die Bedeutung der Faulnisprobe in der Abwasserfrage. (Hygien. Rundsch
[1915], p. 501—511.)

Volgtiander, R. Zur Empfehlung des Impfens der Hulsenfriichte. vorziiglich der
Bohnen mit Azotogen. (Handelsbl. f. d. dentsch. Gartenbau usw. XXXIII [1918],

p. 104r-105.)

Weigmann. Bakteriologische Forschungen auf dem Gebiet der Butterbereitung.
(Milchwirtsch. ZentralbL 1917, p. 81—86; 98—102.)

Wilhelm, J. Zur biologischen Beurteilung der Verunreinigung des Meerwassers.
{Hyg. Rundschau XXVII [1917], p. 353—357.)

Wolzogen Ruhr, C. A. H. von. Die Mikrobiologie van de bodemreductie. {Arch.
Suikerind. Xed.-Indie 1917. p. 1125—1184.) .

Zikes, Heinrich, Die biologische Bescliaffenheit kianstlicher :\Iinerahvasser uad
Limonaden. (Allg. Zeitschr. f. Bierbr. u. Malzfabr. XLV [1917], p. 271—272.)

IV. Algen.
.Bargesen, F. The Marine Algae of the Danish West Indies Part. III. Rhodophyceae

{3). {Dansk Bot. Arkiv III [1917], p. 145—240, Fig. 149—230.)
Blaauw, A. H, Over Flora, Bodem en Historie van het Meertje van Rockanje. {Ver-

handhngen Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam 2. Sectie Deel XIX Xr. 3 [1917]
23 Platen.)

Brand, F. t)ber Beurteilung des Zellbaues kleiner Algen mit besonderem Hinweise
auf Porphyridium cruentum Naeg. {Berichte Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXV
[1917], p. 455—459, 3 Abb.)

Chien, S. S. Peculiar effects of barium, strontium and cerium on Spirogyra. (Bot.

Gazette LXIII [1917], p. 406—409, 2 Fig.)

Child, C. M. Experimental alteration of the axial gradient in the alga, Griffithsia

Bornetiana. (Biol. BuU. XXXII [1917], p. 213—233, 15 Fig.)

C16ment, H. A propos des zones de croissance de certaines algues. (Ann. Soc. Linn.
Lyon LXI [1915], p. 1—4, 4 Fig.)

Coulon, A. de. Etude de la luminescence de Pseudomonas luminescens. (Neuchatel
1916. 95pp. av. Figures. 8".)

Cunningham, B. Sexuality of filament of Spirogyra. (Bot. Gazette LXIII [1917],

p. 486—500, 3 Pis.)

Dunn, G. A. Development of Dumontia filiformis. II. Development of sexual plants
and general discussion of results. (Bot. Gazette LXIII [1917], p. 425 467 4 PI
7 Fig.)

Gardner, N. L. New Pacific coast marine algae. I. (Univ. Cahfornia Publ. Bot. VI
[1917], p. 377—416. PI. XXXI—XXXV.)

Groves, J. and Bullock Webster, G. R. Nitella mucronata in Gloucestershire. (Journ.
of Bot. LV [1917], p. 323—324.)

Hartmann, M. tJber die dauemde, rein agame Ziichtung von Eudorina elegans und
ihre Bedeutung fiir das Befruchtungs- und Todesproblem. (Sitzungsber. preuG.
Akad. Wiss. Phys.-math. Kl. [1917], p. 760—776.)

Kaiser, Paul E. Beitrage zur Kenntnis der Algenflora von Traunstein und dem
Chiemgau IV. (Kryptog. Forsch. Nr. 3 [1918], p. 130—148, 20 Textfig.)

Kniep, H. Uber die Assimilation und Atmung der Meeresalgen. (Intern. Rev. ges.

Hydrobiol. u. Hydrogr. VII [1915/16], p. 1^38, 1 Fig. Mit franz. Zusammen-
fasRung.)



(152)

Koczwara, M. Fytoplankton stawow dobrostanskich [Phytoplankton der Dobro-

staay-Teiche]. (Kosmos XL [1916], p. 231—275, 1 Taf. 1 Fig. Polnisch.)

Kuckuck, P. t)ber Zwerggenerationen bei Pogotrichum und iiber die Fortpflanzung

von Laminaria. (Berichte Deutsch. Bot, Ges. XXXV [1917], p. 557—578. 5 Abb.)

Kylin, H, "Ober die Keimung der Florideensporen. (Arkiv f. Bot. XIV [1916—17],

Nr. 22, p. 1—25.)

tlber die Fucosanblasen der Phaeophyceen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. [1918],

p. 10—19, 2 Textf.)

Studien uber die Entwicklungsgeschielite der Phaeophyceen. {Svcnsk Bot. Tidskr.

XII [1918], 64 pp. 30 Textfig.)

Leder, H, Notiz uber einen Blutsee. (Interaat. Rev. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. VII

[1915/16], p. 131—133.)

Lemmermann, E. t)ber das Vorkommen von Algen in den Schlauchen von Urticularia.

(Vortrag. Deutsch. zoolog. Ges. XXIll Jahresvers. Bremen [1913], p. 261, ill)

Lingelsheim, Alexander, und Schroder, Bruno. Hildenbrandia rivularis (Liebmann)

Breb. und Pseudochantransia chalybaea (Lyngb.) Brand aus dem Gouvernement
Suwalki. (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXVI [1^18], p. 271—276, Tafel VIII,

1 Textabb.)

Lohmann, H. Uber Coccohthophoriden. (Vortrag. Deutsch zoolog. Ges. XXIII.

Jahresvers. Bremen [1913].)

Mangin, L. Modifications de la cuirasse chez quelques Peridinieus. (Intern. Rev.

ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. IV [1911], p. 44—54.)
Mayer, Anton. Die bayerischen Eunotien. (Kryptog. Forsch. Xr. 3 [1918], p. 95—123,

Tafel 1, II. Textfig. 1—3.)

— Bacillariales der Umgegend von Ortenburg (Niederbayern). (Kryptog, Forsch.

Nr. 3 [1918], p. 122—129, Tafel III—IV.)
Meyer, Arthur. Das Assimilationssekret von Vaucheria terrestris. (Ber. Deutsch.

Bot. Ges. XXXVI [1918], p. 235—2^1.)

Mirande, M. Sur la metachromatine et le chondriome des Chara. (Compt. Rend.

Acad. Sci. Paris CLXV [1917], p. 641—643.)

Muenscher, W. L. Ability of seaweeds to withstand disiccation. (Puget Sound Marine

Stat. Public. I [1915], p. 19—23.)

Nakano, H. Untersuchungen iiber die Entwickelungs- und Ernahrungsphysiologie

einiger Chlorophyceen.
(
Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo XL [1917], 214 pp. 3 PI.)

Naumann, Einar. Quantitative Untersuchungen uber die Organismenformationen

der Wasserflachen. I. Euglena sanguinea Ehrenb. (Internat. Rev. ges. Hydrobiol.

u. Hydrogr. VII [1915/16], p. 214—221. 4 Taf.)

— Uber die photographische Darstellung der Planktonformationen. (Ibidem VII

[1915/16], p. 56—60, 3 Abb.; p. 443—447, 3 Abb.)

0strup, E. Marine Diatoms from the coast of Iceland. ( Rosenvinge, L. K. and.

Warming, E. The Botany of Iceland Part. II, .Nr. 3 [1918].)

Pascher, Ad. Asterocystis de Wildemau und Asterocystis Gobi. (Beih. bot. Centralbl.

XXXV, 2 Ab. 1917. p. 57S—579.)
Oedogonium. ein geeignetes Objekt fur Kreuzungsversuche an einkernigen. hap-

loiden Organismen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXVl [1918], p. 168 172.)

— Ober die Beziehung der Reduktionsteilung zur Mendelschen Spaltung. (Ibidem

XXXVI (1918], p. 16:^-168.)

Pascher, A. Flagellaten und Rhizopodcn in ihren gegenseitigen Beziehungen. Versuch
einer Ableitung der Rhizopoden. (Archiv f. Protistenkde. XXXVIII [1917],

88 pp. 65 Textabb.)



(153)

Pascher, A. Studien Uber die rhizopodiale Entwickelung der Flagellaten. II. IV.
Teil. (Arch. 1 Protistenk. XXXVI [1916], p. 118— 136, 1 Taf. 4 Fig.; XXXVIII
[1916], p. 15—64; 5 Taf. 26 Fig.)

— t)ber diploide Zwerggenerationen bei Phaeophyceen. (Laminaria saccharina.)
(Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXVI [1918], p. 246—252. 3 Textabb.)

— Amoeboide Stadien bei einer Protococcale, nebst Bemerkungen iiber den primi-
tiven Charakter nicht festsitzender Algenformen. (Ibidem p. 253—260, 8 Textabb.)

Petersen, C. G. J.- Grune Astern in Danemark in 19U— 1912. (Internat. kev. ges.

Hydrobiol. u. Hydrogr. VII [1915/16], p. 39—41.)
Piercy, A. The structure and mode of life of a form of Hormidium flaccidum, A. Braun.

(Ani>. of Bot. XXXI [1917], p. 513—537, 3 PI. 6 Fig.)

Probst, Th, tlber die ungeschlechtliche Vermehrung von Sorastrum spinulosum
Nageli. (Tatigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland I9U/16, p. 174—177. Liestal 1916.)

Rayss, Tscharna. Codastrum reticulatuni (Dang.) Lemm. (Hariotina reticulata

Dang.). (Bull. Soc. Bot. Geneve. 2. Ser. IX [1917], p. 413—420.)
Rosenthal, M. Das Kammerplankton der Spree unterhalb Berlin. (Intern. Rev.

ges. Hydrobiol. u. Hy'drogr. [1914], p. 1—22.)
Rosenvinge, K. The marine algae oi Denmark. II. Rodophyceae.il. Cryptonemiales.

(Mem. de I'Acad. roy. d. Sci. et d. Lett, de Danemark, Copenhague VII [1917],

p. 155—238.)

Schermer, E. Biologische Untersuchungen in der Untertrave bei Tubeck zwisclien

der Struckfahre und der Herrenbriicke. (Mitteii. geogr. Ges. u. nathist. Mus.
Liibeck 2. R. 27. H. [1916], p. 25—61, 1 Karte, 1 Taf.)

Sehoenau, K. v. Neuere Beobachtungen iiber die Zellkryptogamenflora Bayerns.
(Kryptog. Forsch. Nr. .3 [1918], p. 167—187.)

Schroder, B. Phytoplankton aus dem Schlawasee. (Ber. d. Deutsch. bot. Ges. XXXV
[1917], p. 681—695.)

— Beitrage zur Kenntnis des Phytoplanktons aus dem Kochel- und dem Walchensee
in Bayern. (Berichte Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXV [1917], p. 542—555.)

SchtiBIer, H. Cytologische und entwicklungsgeschichtliche Protozoenstudien. Aus
dem NachlaB herausgegeben von M. Hartmann. I. t)ber die Teilung von Scyto-
monas pusilla Stein. (Arch. f. Protistenk. XXXVIII [1917], p. 117—125.)

SchuBnig, B. Aigologische Abhandlungen. (Anz. Kais. Akad. Wiss. Wien, math.-
natw. Kl. LII [1915], p. 190.)

— Bemerkungen zu einigen adriatischen Planktonbazillarien. (Anz. Kais. Akad.
Wiss. Wien, math.-natw. Kl. LII [1915], p. 190.)

Senn, G, Die Chromatophoren-Verlagerung in den Palissadenzellen mariner Rotalgen
und gruner Laubblatter. (Verhandl. Natf. Ges. Basel XXVIII, Festschr. z.

lOOjahr. Best. [1917], p. 104—122.)
Sheldon, S. M. Notes on the growth of the stipe of Xereocystis Luetkeana. (Puget

Sound Marine Stat. Publ. I [1915], p. 15—18.)
Svedelius, N, Das Problem des Generationswechsels bei den Florideen. {Xaturw,

Wochenschr. N. F. XV, Nr. 25—26.)

Wittmann, J, Die biologische Erforschung des GroCteiches bei Hirschberg in Bohmen.
(Verhand!. k. k. zoolog.-bot. Ges. Wien LXVII [1917J, p. (189)— (192).

Woloszyriska, J. Beitrag zur Kenntnis der Algenflora Litauens. (Bull. Acad. Sci.

Cracovie 1917. p. 123—130.)
Xeue Peridineen-Arten, nebst Bemerkungen iiber den Bau der Hiille bei Gymno-
und Glenodinium. (Bull. Acad. Sci. Cracovie Ser. B. 1917, p. 114 122. 3 Taf.).'

Polnisch u. Deutsch.



(154)

Woloszynska, J. Polnische SuBwasser-Peridineen. (Bull. Acad. Sci. Cracovie Ser. B.

[1915] 1916, p. 260—285, 5 Taf.) «

Yendo, K. Notes on Algae new to Japan. VII. (Bot. Mag. Tokyo XXXI [1917],

p. 183—207, ill.)

V. Pilze.

Arnaud, G. Sur la famille des Microthyriacees. (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CLXIV
[1917], p. 574—577.)

Barthel, Chr. Kulturen von Garungsorganismen in sterilisierter Erde. (Centralbl.

i. Bakt. usw. II. Abt. XLVIII [1918], p. 340—349, 1 Tafel.)

Baumgarten, P. v. und Dibbelt, W. JaBresbericht iiber die Fortschritte in der Lehre

von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Proto-

zoen. Jahrg. XXVII [1911]. (Leipzig 1917, XII und 1156 pp. 8«.)

Bensaued, M. Sur la sexualite chez les champignons Basidiomycetes. (Compt. Rend.

Acad. Sci. Paris CLXIV [1917], p. 286—289.)

Bethel, E. Puccinia subnitens and its aecial hosts. (Phytopathology VII [1917],

p. 92—94.)

Bezssonof, N. Uber die Bildung der Fruchtkorper des Penicillium glaucum in kon-

zentrierten Zuckerlosungen. (Ber. d. Deutsch. Bot- Ges. XXXVI, 1918,

p. 225—228. Mit Taf. IV.)

Blagaic, K. Boletus conglobatus, eine neue Spezies. (Hedwigia LX [1918],

p. 10—11.)

Boas, Fr, Weitere Untersuchungen iiber die Bildung losUcher Starke bei Schimmel-

pilzen, mit besonderer Berlicksichtigung der Frage nach der EiweiBsynthese der

Schimmelpilze. (Biochem. Zeitschr. LXXXVI [1918], p. 110—124.)

Bokorny, Th. Anhaufung von Fett in Pflanzenzellen, speziell Hefe. (Arch. f. Anat.

u. Physiol. 1915, Physiol. Abt. p. 305—349.)
— Aufzucht von Hefe bei Luftzutritt unter Anwendung von Harnstoff als N-Quelle

und von verschiedenen C-Quellen. Zuckerassimilationsquotient. (Biochem.

Zeitschr. LXXXIII [1917], p. 133—164.)

Boyd, D. A. Septoria Chenopodii Westd. var. emaculata. (Journ. of Bot. LV [1917],

p. 348.)

Brooks, Ch. and Cooley, J. S. Effect of temperature aeration and humidity on Jonathan-

spot and scald of apples in storage. (Journ. Agric. Research Washington XI

[1917], p. 287—317, 2 Pis.)

Bruderlein, J. Le Rhizopus Maydis n. sp. (Bull. Soc. bot. Geneve 2. Ser. IX [1917],

p. 108 112, Illustr.)

Bubfik, Fr. Achter Beitrag zur Pilzflora von Tirol. (Ann. mycol. XIV [1916],

p. 145-158. 2 Fig.)

— Pilze von verschiedenen Standorten. (Ibidem XIV [1916], p. 341—352. 2 Fig.)

Buehner, E. und Reischle, F. Auswaschen von Invertase und Maltase aus Aceton-

Dauer-Life. (Biochem. Zeitschr. LXXXIII [1917], p. 1—5.)

Biisgen, M. Biologische Studien mit Botrytis cinerea. (Flora CXI/CXII [1918],

Festschr. i. E. Stahl, p. 606—620.)

Burkholder, W. H, The perfect stage of Gloeosponum venetum. (Phytopathology

VII [1917], p. 83—91, 3 Fig.)

Cleland, Burton J. ami Cheel, E. Notes on Australian Fungi. Nr. 3. (Journ. and

Proceed. Roy. Soc. N. S. Wales L [1916], p. 105—129.)
Cool, Cath. en Meulenhoff, J. S. Bijdrage tot de Mycologische Flora van Nederland.

(Xederl. Kruidk. Archief over het Jaar 1917 [1918], p. 74—128.)



j

(155)

Conn, H. J. Soil flora studies. V. Actinomycetes in soil. (Teclm. Bull. New York

Agric. Exp. Stat. Nr. 60 [1917], p. 1--25.)

Cruchet, D. Etudes mycologiques. Les champignons parasites du ,,Brome dresse

Bromus erectus. Huds. (Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. LI [1917], Nr. 193, p. 583—586.)

Cruchet, Paul. Contribution a I'etude des Uredinees. (Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. H
[1917], Nr. 193. p. 623—631, 3 Textfig.)

Cruchet, Paul, Fischer, Ed. und Mayor, Eug. Uber die auf der botanischen Exkursion

voni 9.— 13. August 1916 im Unterengadin gesammeltcn Pilze. {Beitrage zur

geobotan. Landesaufnahme 4. Herausgeg. v. d. pflanzengeogr. Kommission d.

schweizer. natf. Ges. Ziirich 1918, p. 72—79.)

Demelius, Paula. Konidienbildung bei Polyporus lucidus Leyss. [Ganoderma lucidum.]

(Verhandl. der k. k. zoolog.-bot. Ges. Wien LXVI [1916], p. 494—495.)

— tjber einige neue Hyphomyceten und eine neue Varietat des Khizopus nigricans

Ehr. (Ibidem p. 489—494, 5 Textfig.)
r

4

DJenab, K, und Neuberg, C. Uber die Saccharophosphatase der Hefen und die Ver-

garung der Rohrzuckerphosphorsaure. (Biochem. Zeitschr. LXXXII [1917],

p. 391—411, 1 Abb.)

Dietel, P, Uber einige neue oder bemerkenswerte Arten von Puccinia. (Ann. Mycolog.

XV [1917], p. 492—494.)

Doidge, E. M. South african Perisporiales. (Transact, r. Soc. South Africa V [1917],

p. 713—750, PI. LVII—LXVI.)

Douglass, B. Mushroom poisoning. (Torreya XVII [1917], p. 171—175; p. 207—221,

to be cont.)

Duggar, B. M., Severy, J. W. and SchmitZ, H. Studies in the physiology of the fungi

IV. The growth of certain fungi in plant decoctions. (Ann. Missouri Bot. Gard.

IV [1917], p. 165—173, 4 Fig.)

Duysen, F. Die verschiedenen Hausschwammpilze. (Sitzutigsber. Ges. Naturf.

Freunde, Berhn 1918, p. 177—202. Taf. VI—IX.)

Ebenhusen. Die Erhaltung unserer Hefen bei Dunnbierbereitung in ihrer Beziehung

zu den finanzamtlichen Kontrollvorschriften in Osterreich. (Allg. Zeitschr. f.

Bierbr. u. Malzfabr. XLV [1917], p. 279—280.)

Elliott, J. A. Taxonomic characters of the genera Alternaria and Macrosporium.

(Americ. Journ. Bot. IV [1917], p. 439—476,, PI. XIX—XX.)
Eriksson, Jakob. Fortgesetzte Studien iiber die Spezialisierung des Getreideschwarz-

i:ostes (Puccinia graminis) in Schweden und in anderen Landern. (Centralbl. £.

Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVIII [1918], p. 349—417.)
— Developpment primaire du mildiou (Phytophthora infestans) au cours de la vege-

tation de la pomme de terre (suite). (Rev. gener. de Bot. XXIX [1917], p. 305 -320,

333—349, 376—380.)

Euler, H., Ohls^n, Hj. und Johannson, D, iJber Zwischenreaktionen bei der alko-

holischen Garung. {Biochem. Zeitschr. LXXXIV [1917], p. 402—408.)

Euler, H, und Svanberg, 0. tJber die Einwirkung von Natriumphosphat auf die

Milchsauregarung. (Zeitschr. f. physiol Chem. C. [1917], p. 148—158.)

Euler, H. u. a. Zur Kenntnis der Zj-mophosphatbildung bei der alkoholischen Garung.

(Zeitschr f. physiol. Chem. C [1917], p. 202—208.)

Fawcett, H. S. Preliminary note on the relation of temperature to the growth of

certain parasitic fungi in cultures. (Johns Hopkins Univ. Circ. no. 293 [1917),

p. 193 194.)
•



(156)

Fischer, E. Publikationen uber die Biologie der Uredineen im Jahre 1916 (Sammel-
referat). (Zeitschr. f. Bot. IX [1916], p. 489—501.)

— Publikationen iiber die Biologie der Uredineen im Jahre 1917. (Zeitschr. f. Bo-
tanik X [1918], p. 389—395.)

— tJber Cronartium ribicolum Dietr. (Ber. Schweiz. bot. Ges.XXlV[1916], p. 72—73).

Fragoso, R. G. Dos hongos nuevos de la flora espafioia descritos per el profesor P. A.

Saccardo. (Bol. r. Soc. espafi. Hist. nat. XVTI [1917], p. 39&~397.)
— Acerca de la ,,Rhabdospora ephedrae'^ (Auersw.) Sacc. (Bol. r. Soc. espan. Hist,

nat. XVII [1917], p. 398—399.)

— Introduccion al estudio de la florula de micromicetos de Cataluna. (Barcelona,

Museo Martorell 1917, 187 pp.)

Gaumann, Ernst. Ein Beitrag zur Kenntnis der lapplandischen Saprolegniaceen.

(Bot. Notiser [1918], p. 151--159.)

— tlber die Spezialisation der Peronospora auf einigen Scrophulariaceen. (Ann.

Mycolog. XVI [1918], p. 189—199, 6 Textfig.)

— Zur Kenntnis der Chenopodiaceen bewohnenden Peronospora-Arten. (Mitteil.

Natf. Ges. Bern 1918, p. 45—66, 5 Textfig.)
r

Gassner, Gustav. Beitriige zur Frage der tjberwinterung und Verbreitung der Ge-

treideroste im subtropischen Klima. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXVI [1916],

p. 329—374.)

Gibbs, L. S. A Contribution to the Phyto- Geography of Bellender-Ker.-Cryptogams.

(Journ. of Bot. LV [1917], p. 310.)

Grove, W. B. Mycological Notes. III. (Journ. of Bot. LV [1917], p. 134—136, 2 Fig.)'

— The british species of Phomopsis. (Kew Bull. 1917, p. 49—73, 2 PL) .

— Septoria Chenopodii. An example and a warning. (Journ. of Bot. LV [1917],

p. 346—348.)

Gruss, J. Die Anpassung ejnes Pilzes (Anthomyces Reukaufii) an den Blutenbau

und den Bienenriissel. (Bex. deutsch. Iwtan. Ges. XXXV [1917], p. 746—761,

Taf. XIII, 1 Textabb.)

Guilliermond, A. Levaduras del pulque. (Bol. Direcc. Estud. biol. Mexico II [1917],

p. 22—28, 17 1.)

Hall, C. J. J. van. De bruine wortclschimmel (Hymenochaete noxia). (Teysmannia

XXVIII [1917], p. 289^295.)

Harschberger, J. W. A textbook of mycology and plant pathology. (Philadelphia

1917, VII, 779pp., 271 Fig.)

Hasler, Alfred. Beitrage zur Kenntnis der Crepis- und Centaurea-Puccinien vom
Typus der Puccinia Hieracii. (Centralbl. 1 Bakt. usw. TI. Abt. Bd. XLVIII [1918],

p. 221—286, 12 Textfig., 2 Kurvenzusst.)

Hawkins, L. A. and Stevens, N. E. Endothia pigments. I. (Am. Journ. of Bot. IV

[1917], p. 336—353, 6 Fig.)

Hedgcock, G. C. and Hunt, N. R. Xew species of Peridermium. (Mycologia IX [1917],

p. 239—240.)

Heilbronn, A. Speise- und Giftpilze. Ein Bestimmungssbuch fijr Anfanger. (Miinster

1917, 49 pp. 1 Taf. 8«.)

Herwerden, M. A. van. Over den aard en de beteekenis der volutine in gistcellen.

(Vessl. kon. Akad. Wet. Amsterdam XXV [1917], p. 1445 1463.)

Hohnel, Fr. v. Erste vorlaufige Mitteilung mykologischer Ergebnisse. (Berichte d.

Deutsch. Botan. Gesellsch. XXXV [1917], p. 246—256.)
— Zwcile vorlaufige Mitteilung mykologischer Ergebnisse. (Ibidem XXXV [1917],

p. 351—360.)



(157)

Hohnel, Fr, v. Fungi imperfecti. Beitriige zur Kenntnis dersolben. {Hedwigia

LX [1918], p. 129—176.) Fortsetzung folgt.

— System der Phacidiales v. H. (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXV [1917],

p. 416—422.)

— Uber die Trichothyriaceen. (Ibidem p. 411—416.)

— System der Diaportheen. (Ibidem p. 631—638.)

— tjber die Benenuung, Stellung und Nebenfruchtformen von Sphaerella Fries.

(Ibidem p. 027—631.)

— Mycologische Fragmcnte. CXCI—CCXC. (Ann. Mycolog. XVI [1918], p. 35—174.)

— t)ber die Perithecien der Microthyriaceen und die Gattung Meliola Fries. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges. XXXV [1917], p. 698—702.)

— tJber die Gattung Leptosphae Ces. et de Not. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXVI
[1918], p. 135—140.)

Hook, J. M. van. Indiana fungi. III. (Proceed. Indiana Acad. Sci. [1915], 1916,

p. 141—148.)

Hotson, J. xW. Notes on bulbiferous fungi with a key to described species. (Botan.

Gazette LXIV [1917], p. 265.)

House, H, D. The Peck testimonial exhibit of mushroom models. (Torreya XVII

[1917], p. 178—180.)

Humphrey, H. B. Puccinia glumarum. (Phytopathology VII [1917], p. 142—143.)
4

Jaap, Otto, Achtes Verzeichnis zu meinem Exsikkatenwcrk „Fungi selecti exsiccati",
i

Serien XXIX bis XXXII (Nummern 701—800), nebst Beschreibungen neuer

Arten und Bemerkungeri. (Verhandl. Botan. Ver. Prov. Brandenburg LIX [1917],

p. 24—40.)

Jackson, H. S. The Uredinales of Indiana. (Proceed. Indiana Acad. Sci. [1915], 1916,

p. 429—475.)

Jacoby,M, Uber Fermentbildung. V.Mittlg.(Biochem. Zeitschr. LXXXIV[i917],p.358.)

Jokl, MiUa, Pythium conidiophorum nov. spec. Ein Parasit von Spirogyra. (Osterr.

Bot. Zeitschr. LXVII [1918], p. 33—37. Taf. 1.)

Kauffman, C. H,. Tenessee and Kentucky Fungi. (Mycologia IX [1917], p. 159—166.)

Kavina, Karl. Mykologische Beitrage. (Sitzungsber. Kgl. bohm. Ges. Wissensch.

Prag 1918. II. Klasse, Nr. IV. 20 pp. Fig. I—III.)

KeiBler, Karl von. Kevision des Sauterschen Pdzherbars. (Ann, Hofmus. Wien XXXI
[1917], p. 77—138.)

— Zur Kenntnis der Pilzflora von Ober-Steiermark. (Mit kritischen Bemerkungen.)

(Beih. Bot. Centralbl. XXXIV, 2. Abt. [1917], p. 54r—130. 4 Textfig.)

Kern, F. D. North American species of Puccinia on Carex. (Mycologia IX [1917],

p. 205—238.)

Killermann, S. Morcheln und andere Helvellaceen aus Bayern. Kryptog. Forsch.

Nr. 3 [1918], p. 148—154, 1 Textfig.)

Killian, Karl, Alorphologie, Biologie und Entwicklungsgeschichte von Cryptomyces

Pteridis (Rebent.) Rehm. (Zeitschr. f. Bot. X [19181. p. 49—126, 31 Textabb.)

— tJber die Unterschiede der Monilia cinerea von SiiC- und Sauerkirschen.
(
Jahresber.

Ver, f. angew. Bot. XV [1917], p. 158—160.)

Kinzel, Wilhelm. Uber Hexenringe und die Bedingungen ihrer Entstehung. (Kryptog.

Forsch. Nr. 3 [1918], p. 154—164.)

Klebahn, H. Uber Spezialisierung und speziaiisierte Formen im Bereich der Pilze.

(Die Naturw. V, p. 543—550.)

- Kulturversuche mit Rostpilzen XVI. Bericht (1914 und 1015). (Zeitschr. f.

Pflanzenkrankh. XXVI [1916], p. 257—277.)



(158)

Kniep, Hans. Uber die Bedingungen der Schnallenbildung bei den Basidiomyceten.
(Flora CXI/CXII [1918], Festschr. f. E. Stahl, p. 380—395.)

Konrad, P. Sur la comestibilite de nos champignons. — Notes mycologiques et myco-
phagiques. (Bull. Soc. Neuchateloise XLII [1916—1917] 1918. p. 7—18.)

Kunkel, L. A method of obtaining abundant sporulation in cultures of Macrosporium
solani E. et M. (Torreya XVII [1917], p. 123.)

Kupka, Theodor. Reliquiae Opizianae. Eine Revision Opiz'scher Pilze auf Grund
des Originalmateriales. (Csterr. Botan. Zeitschr. LXVII [1918], p. 156—165.)

Lange, J. E. Studies in the Agarics of Denmark. Part III, Pluteus. CoIIybia, Inocybe.
(Dansk. bet. Ark. II [1917], 50 pp.. 3 PI.)

Lek. H. A. A. van der Rhizina inflata (Schaff ) Sacc, een wortelparasiet van Coniferen

(Tijdschr. Plantenziekten XXIII [1917], p. 1—14, 2 Taf.)

— Bijdrage tot de kennis van Rhizoctonia violacea. (Med. R. h. L. — T. — en B. —
School VVageningen XII, 1917, p. 49—112, 9 tab.)

Lendner, A. Notes mycologiques. (Bull. Soc. Bot. Geneve 2. S6r. VIII [1916],

p. 181—185.)

— Sur le Pestalozzia viticola Cavara et une nouvelle esp^ce de Lophionema. (Bull.

Soc. Bot. Geneve 2. Ser. VIII [1916].)

— ,Nouyelles recherches sur le Sclerotinia Matthiolae n. sp. (Bull. Soc. Bot. Geneve
2. S6r. IX [1917], p. 421—430. 4 Fig.)

LIndau, G. Die hoheren Pilze (Basidiomycetes) II. Aufl. ([Berlin 1917] VIII. und
234 pp. 607 Fig. 8«.)

*"

LIndau, G. et Sydow, P. Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae Vol. V,

Pars 2, Capt. VIII. (Lipsiis 1917, p. 161—320, 8«.)

Linossier, G. Sur la biologic de I'Oidium lactis. Influence de la quantite des aliments

organiques sur le developpement du champignon. (Compt. rend. Soc. Biol.^Paris

LXXX [1917], p. 429-432; p. 433—435.)

Lloyd, C. G, Mycological Notes, Nr. 48—50. p. 669—684; 685—700; 701—716 ill

(Cincinnati 1917.)

Ludwig, Robert Edouard. Etude de quelques levures alpines. (Bull. Soc. Bot. Geneve
2. Ser. IX [1917], p. 431—461, 1 PI. 32 Textfig.)

Maffei, L. Nuovi micromiceti liguri. (Atti R. Accad. Lincei Roma XXV [1916],

p. 339—341.)

Maire, R. Champignons Nord-Africains nouveaux ou pen connus. (Bull. Soc. Hist,

nat. Afrique Nord VIII [1917], p. 134—200, 2 Fig.)

— Schedae ad Mycothecam Boreaii-Africanam. (Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique

Nord VIII [1917], p. 242—261, 2 Fig.)

Martin, C. E. Rapport sur I'herborisation mycologique aux environs \d'Aubonne
(Vaud). (Bull. Soc. Bot. Geneve 2. Ser. VIII [1916], p. 269—270.)

Mayor, E. Melanges mycologiques. (Bull. Soc. neuchatel. Sci. nat. XLI [1917],

p. 97—105.)

Notes mycologiques. (Bull. Soc. neuchat. Sci. nat. T. XLII [1916—1917] 1918,

p. 62—113.)

Mc Dougall, W. B. Some edible and poisonous mushrooms. (Bull. lUinois State Lab.

Nat. Hist. XI [1917], p. 413—555. PI. 85—143. 1 Fig.)

M. G. Polyporus vaporarius (Poria vaporaria) der Lohporenschwamm als

Holzzerstorer. (Moller's Deutsche Gartn.-Ztg. XXXI [19161 p. 419^-420.
1 Textbild.)



/

(159)

Miehe, Hugo. Anatomische Untersuchung der Pilzsymbiose bei Casuarina equisetifolia

nebst einigen Bemerkungen iiber das Mykorhizenproblem. (Flora CXI/CXII

[1918], Festschr. f. E. Stahl, p. 431—449, Tafel VI, 2 Textabb.)

Migula, W. Rost- und Brandpilze. Ein Hilfsbuch zu ilirem Erkennen, Bestimmen,

Sammeln, Uutersuchen und Praparieren. (Handbiicher fur die praktische natur-

wissenschaftliche Arbeit. Bd. XIII, Stuttgart 1917, 132 pp. 10 Tafeln. Gr. 8^)

Miinch. Weitere Mitteilungen iiber Hexenringe. (Naturw. Zeitschr. f. Forst- u.

Landwschft. XV [1917], p. 373—379, 3 Abb. i. Text.)

Mundt, C. Danmarks spiselige Svampe. Kortfattet vejleduing till at benytte Svampene

som^Naeringsmiddel og till at undgaa Forgiftninger ved dem. 3., udg. (Kjobenhavn

1917. 125pp. 32 kol. A. 8«.)

Murrill^ W. A. The taxonomy of the Agaricaceae. (Am. Journ. Bot. IV [1917],

p. 315—326.)

— Illustrations of fungi XXVI. (Mycologia IX [1917], p. 185—190, 1 PI,}

Overholts, L. 0. The structure of Polyporus glomerati;is Peck. (Torreya XVII [1916],

p. 202—206, 1 PI.)

Paillot, A. Microbes nouveaux parasites des chenilles de Lymantria dispar. (Compt.

Rend. Acad. Sci. Paris T. 164 [1917], p. 525—527.)

Pantanelli, E. Sul Tinquinamento del terreno con sostanze nocive prodotte dei funghi

parassiti delle piante. (Atti R. Ace. Limei, Roma XXII [1914], p. 116—120.)

Peglion, V. Svernamento di Oidium spec, parassita della Photinia serrulata. (Atti

R. Accad. Lincei Roma XXV [1916], p. 341—342.)

— Sulla morfologia e sulle condizioni di sviluppo della Sclerotinia trifoliorum. (Atti

r. Accad. Lincei Roma XXV [1916], p. 521—524.)

Fetch, T, Additions to Ceylon Fungi. (Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya VI [1917],

p. 195—256.)

Pieper, E. J. a. others. Synthetic culture media for wood-destroying fungi. (Phyto-

pathology VII [1917], p. 214^220.)

Rant, A. The white Root-Fungus of Cinchona, (Recueil Trav. Bot. Neerl. XIV
[1917], p. 143—148. PI. XIV.)

Rayner, M. C. Recent developments in the study of Endotrophic Mycorrhiza. (New

Phytologist XV [1916], p. 161—175.)

R^non, Louis. Disparition de la vitalite et de la virulence des spores de I'Aspergillus

fumigatus, aprfes 25 ans de sejour dans une vieille culture. (Compt. Rend. Soc.

Biol. Paris T. LXXX [1917], p. 616—617.)

Ricken, A. Vademecum fiir Pilzfreunde. Taschenbuch zur bequemen Bestimmung

aller in Mitteleuropa vorkommenden ansehnlicheren Pilzkorper mit 4 Bestimmungs-

tafela und Zitaten bekannter Bildwerke. (Leipzig 1918, 20 u. 335 pp. 4°.)

Sartory, A. Contribution a I'etude anatomique et histologique de quelques cham-

pignons du genre Coprinus. (Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, Tome LXXX [1917],

p. 347—348.)

Sawyer, Jr. W. H. The development of Cortinarius pholideus. (Amer. Journ. Bot. IV

[1917], p. 520—532, Pl. XXVIII—XXIX.)
Schinz, H, Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland, Osterreich

und der Schweiz. Pilze X. Abt. 125. Lfrg. (Leipzig 1917, p. 257—320.)

Schnegg, H. Unsere Speisepilze. Auswahl der haufigeren und wichtigeren Markt-

und Liebhaberpilze. III. Aufl. (Munchen 1918, 43 Tafeln [40 koloriert] und

15 Figuren. 8«.)

Schoenau, K. v. Neuere Beobachtungen iiber die Zellkryptogamenflora Bayerns.

(Kryptog. Forsch. Nr. 3 [1918], p. 173—186.)



(160)

Schuiz, R. Einige ungewohnlich groBe Polyporaceen. (Verhandl. bot. Ver. Prov.

Brandenb. 1916, 3 pp.)

Schwarz, E. tjber Vergiftungen mit dem Knollenblatterschwamm(Amanita phalloides).

(Abh. nat. Ges. Rostock 1917, 19 pp. ill.)

Serena, P. Uber Hefea und Fungi imperfecti in pneumonischen Herden bei Haus-

tieren und uber Trichophytie der Lunge beim Kalbe. (Bern 1914, 40 pp. 10 Fig. 8°.)

Somogyi, R. Uber den EinfluB von Katalysatoren {Alkaloiden und Farbstoffen usw.)

auf die Hefegarung. (Internat. Zeitschr. 1 pys.-chem. Biol. II [1916], p. 118—196,

ill.)

Strasser, P. Pius. Siebenter Nachtrag zur Pilzflora des Sonntagberges (N.-O.), 1917.

(Verhandl. zoolog.-bot. Ges. Wien LXVIII [1918], p. 97--123.)

Sylv6n, N. Om tallens knackesjuka [Melampsora pinitorqua (Braun) Rostr.]. Meddel.

Iran Statens Skogsforsoksanstalt. H. 13—14 [1917], p. 1077—1140, 28 textfig.

Tysk resume s. CXXVII—CXXXVI.)
Tanaka, T. .New Japanese fungi. Notes and translations. I. (Mycologia IX [1917],

p. 167—172.)

Thaxter, R. New Laboulbeniales, chiefly dipterophilous American species. {Proceed.

Am. Acad, Arts and Sci. LII [1917], p. 649—721.)
h

Theissen, Ferd. Mykologische Abhandlungen. (Verhandl. k. k. zoolog. bot. Gesellsch.

Wien XLVI [1917], p. 29&—400. 1 Taf. u. 14. Fig.)

Theissen, F. und Sydow, H. Vorentwiirfe zu den Pseudosphaeriales. (Ann. Mycolog.

XVI [1918], p. 1—34.)

Theissen, F. Mykologische Mitteilungen. (Ann. Mycol. XVI [1918], p. 175—188,

4 Textfig.)

Theissen, F. und Sydow, H. Synoptische Tafeln. (Ann. Mycol. XV [1917], p. 389—491.)

Vansteenberge, P. L'autolyse de la levure et I'influence de ses produits de proteolyse

sur le developpement de la levure et des microbes lactiques. (Ann. Inst. Pasteur

XXXI [1917], p. 601—630.)

Wakefield, E, M. Nigerian fungi III. (Kew Bull. 1917. p. lOo— 111.)

— Fungi exotici XXIII. (Ibidem 1917, p. 308—314.)
+

, Alfred. Beitrage zur Kenntnis der Gattung Plasmopara. (Ann. Mycol.

XV [1917], p. 495—497.)

Weber, L. Farbentafeln zur Bestimmung der Pilze. 42 naturgetreue farbige Bilder

mit Beschreibung der hauptsachlichsten eBbaren und giftigen Pilze. (Leipzig

1917. 8«.)

Weese, J. Beitrage zur Kenntnis der Hypocreaceen. I. Mitteil. (Sitzber. Kais. Akad.

Wiss. Wien CXXV [1916]. p. 465—575. 3 Taf. 15 Fig.)

Studien uber Nectriaceen. III. Mitteilg. (Zeitschr. 1 Ganingsphysiol. VI [1917],

p. 28—46. 2 Fig.)

Weir, J. R. Montana forest tree fungi. I. Polyporaceae. (Mycologia IX [1917],

p. 129—137. 1 PI.)

— Note on Xylaria polymorpha and X. digitata. (Phytopathology VII [1917],

p. 223—224.)

— Sparassis radicata, an undescribed fungus on the roots of conifers. (Ibidem VII

[1917]. p. 160—177, 5 Figs.)

Westerdijk, Joha. en van Luyk,' A. Bijdrage tot de Mycologische Flora van Nederland.

(Nederl. Kruidk. Archief over het Jaar 1917 [1918], p. 206 217.)

Westling, R. Ett diraorft mycel hos tva parasitiska Penicilliumarter. [Ein dimorphes
Myzel bei zwei parasitischen Penicilliumarten.] (Svensk. farmaceut. Tidskr. 1916,

Nr. 18. 10 pp. 5 Fig.) Mit deutscher Zusammenfassung.



. (161)

Weston, W. H. Observation on an Achlya lacking sexual reproduction. (Amer.

Journ. of Bot. IV [1917], p. 354^367, 1 PI.)

Woltje, Wilhelm. Unterscheidung einiger Penicillium-Spezies nach physiologischen

Merkmalen. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVIII [1918], p. 97—130.)

Wolff, J. et Geslin, B. Action de quelques levures du Schizosaccharomyces Pombe

sur I'inuline et ses produits de degradation. (Conipt. Rend. Soc. Biol. Paris LXXX
[1917], p. 839—840.)

WoUenweber, H. W. Conspectus analyticus Fusariorum. (Ber. Deutsch. Botan.

Gesellsch. XXXV [1917] 1918, p. 732—742.)

— tjber Fusarium roseum Link. (Ibidem p. 743—745.)

— Zur Kenntnis des Fusarium oxysporum Schlecht. (Jahresber. d. Vereinig. f.

angew. Bot' XIV [1916], p. 121—128.)

Yates, H. S. Fungi collected by E. D. Merrill in Southern China. (Philippine Journ.

Sci. Botany XII [1917], p. 313—316.)

Zeller, S. M, Studies in the physiology of the fungi III. (Ann. Missouri Bot. Gard. IV

[1917], p. 93—164, 5 PI. 1 Fig.)

Zellner, J. Zur Chemie der hohcren Pilze. XI. Mitteilg. tJber Lactarius scorbiculatus

Scop., Hydnum ferrugineum Fr. Hydnum imbricatum L. und Polyporus appla-

natusWallr. (Anz. Kais. Akad. Wiss. Wien, math.-natw. Kl. LII [1915], p. 102—103,

— Zur Chemie der hoheren Pilze XII. (Anz, kais. Akad. Wiss. Wien 1917.)

Zikes, Heinrich. tJber den EinfluS des Luftdruckes auf die Garung. (Alig. Zeitschr.

f. Bierbr. u. Malzfabr. XLV [1917], p. 299—300.)

— tJber den EinfluB der Konzentration der Wiirze auf die Biologie der Hefe. — Vorl.

Mitteilg. (Allg. Zeitschr. f. Bierbr. u. MaUfabr. XLVI [1918], p. 21—22.)

— tJber die Thesaurierung der Kulturhefe wahrend des Stillstandes der Brauerei-

betriebe. (Allg. Zeitschr. Bierbrauerei u. Malzfabrikat. XLV, Nr. 19, 5 pp.)

Anders, J. Die Strauch- und Blattflechten Xordbohmens. (Mitteil. nordbohm. Ver.

Heimatforsch. u. Wanderpflege, Leipa XXX [1917], 14 pp.)

Bachmann, E. Der Thallus von Didymella Lettauiana Keissl. (Centralbl. f. Bakt. usw.

II. Abt. Bd. XLVIII [1918]'. p. 290—294, 6 Textfig.)

— Beziehungen der Kieselflechten zu ihrer Unterlage. III. Bergkristall und Flint.

(Ber. Deutsch. Botau. Gesellsch. XXXV [1917]. p. 464—476, 8 Abb.)

-^ Neue Flechtengebilde. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXVI [1918], p. 150—156,

Tafel III.)

Durfee, T, Lichens of the Mt. Monacknock region, H. N. — Nr. 9. (Bryologist XX
[1917], p. 99.)

Erichsen, J. Nachtrag zur Flechtcnflora der Uragegend von Hamburg. (Verhandl.

naturw. Ver. Hamburg 3. XXIV [1916], p. 65—100.)

Fink, B. The rate of goowth and ecesis in Lichens. (Mycologia IX [1917], p. 138—158.)

Herre, A. C. Prehminary notes on the Lichens of Whatcom County, Washington.

(Bryologist XX [^1917], p. 76—84, 1 m.)

Letellier, A. Etude de quelques gonidies de hchens. (Bull. Soc. Bot. Geneve 2. ser. IX

[1917], p. 373—412, 1 PL)

Lettau, G. Schweizer Flechten I. (Hedwigia LX ^1918], p. 84—128.)

Unkola, K. Notiz iiber die Verbreitung der Hypogymnia-Parmelien in Finnland.

(Medd. Soc. Fauna et Bora Fennica XL [1914], p. 131—138.)

Nienburg, W. tJber die Beziehungen zwischen den Algen und Hyphen im Flechten-

thallus. (Zeitschr. f. Bot. IX [1917], p. 529—545.)

Hedwizi» Baud LX. li



(162)

Paulson, Robert. Chaenotheca melanophaea (Ach.) Zwackh. var. nov.

flavocitrina. (Journ. of Bot. LV [1917], p. 195—196.)
Riddle, L. W. The genus Parmeliopsis of Nylander. (Bryologist XX [1917], p. 69—76,

1 PI.)

Ruess, J. Ascolichenes bei K. v. S c h o e n a u. Neuere Beobachtungen uber die

Zellkrjrptogamenflora Bayerns. (Kryptog. Forsch. Nr. 3 [1918], p. 186—187.)
~ Die Einteilung der Cladonien. (Kryptog. Forsch. Nr. 3 [1918], p. 164—166.)
Sattler, M, Allgemeines und Methodisches aus der Lichenologie. (Aus der "Matur XIII

[1916/17], p. 138—143; 182—190. 14 Fig.)

Sernander, Rutger. Subfossile Flechten. {Flora CXI/CXII [1918], p. 703—724, 7 Abb.
im Text.) ^

Watson, W, New rare or critical Lichens. {Journ. of Bot. LV [1917]; p. 204—210;
p. 310—316.

Zahlbruckner, A. Beitrage zur Flechtenflora Niederosterreichs. VII. (Verhandl.

zool.-botan. Ges. Wien LXVIIl [1918], p. 1—35.)
Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem
Feuerlande 1907—1909. VI. Die Flechten. (Kgl. Svenska Vet. Akad. Handl.

LVII [1917], p. 1—62.)

Zschacke, Hermann. Die mitteleuropaischen Vernicariaceen. (Hedwigia LX [1918],

p. 1-9.)
r

VI. Moose.
Allen, Ch. E. The Spermatogenesis of Polytrichum juniperinum. (Ann. Bot. XXXI

[1917], p. 269—291.)

Britton, E. G. A new American fossil moss. (Bull. Torrey Bot. Club XLII [1915],

p. 9—10.)

Brotherus, V. D. The mosses of Amboina. (Philippine Journal of Science C. Bot. XII
[1917], p. 73—80.)

Brotherus, V. F. Contributions a la flore bryologique de I'Argentine. (Arkiv for

Botanik XV [1917], p. 1—15.)

— Moseniella, un nouveau genre des mousses du Bresil. (IbidemXV [1917], p. 1—3, 1 PI.

)

Campbell, D, H. Growth of isolated sporophytes of Anthoceros. (Proceed, nation.

Acad. Sci. Ill [1917], p. 494—496.)

Cleminshaw, E, Eurhynchium meridionale and Bazzania Pearsoni. (Journ. of Bot. LV
[1917], p. 352—353.)

Donaghy, F, The morphology of Riccia fluitans L. (Proceed. Indiana Acad. Sci.,

• [1915], 1916, p. 131—133.)

Dunham, E. M. Unusual habitats. (Bryologist XX [1917], p. 98—99.)
Evans, A, W. A new Lejeunea from Bermuda and the West Indies. (Bull. Torrey

Bot. Club XLIV [1917], p. 525—528, 1 PI.)

Familler, Ign. Einige kritische Bemerkungen zu J. Roll, Die Thuringer Torfmoose
und Laubmoose und ihre geographische Verbreitung. (Kryptog. Forsch. Nr. 3

[1918], p. 187—188.)

— Bemerkungen iiber bayerische Moose. (Kryptog. Forsch. Nr. 3 [1918], p. 166—167.)
Fleischer, Max und Loeske, Leopold. Iconographia bryologica universalis. Abbildungen

von Moosen aus alien Weltteilen, unter Mitwirkung hervorragender Bryologen
nach Originalzeichnungen, sowie aus bryologischen Werken. Serie I. Berlin-

Schoneberg. 1918.)

1 Taf.)

19—37.



(163)

Folch, R. y Est^banez, R, Algunas muscineas encontradas en la comarca Soncillana.

(Bol. r. Soc. espan. Hist. nat. XVII [1917], p. 352—353.)

Fragoso, R, G. Musci Barcinonensis scientiarum naturalium opera. Series botanica. II.

Introduccion al estudio de la florula de micromicetos de Cataluna. (Publ. Junta

Ciencies nat. Barcelona. 1917, 187 pp, ill. 8».)

Frye, T. C. Illustrated key to the western Ditrichaceae. (Bryologist XX [1917J,

p. 49—60. iU.)

— The Racomitriums of western North America. (Bryologist XX [1917], p. 91—98,

3 Fig.)

Gertz, Otto. Anomalier hos rhizoiderna a groddknoppar af Lunularia cruciata L,

(Bot. Notiser [1918], p. 141—150, Textfig. 1—21.)

Gyorffy, J, "Cber die „Apophyse" der Moose. [A Mohok ,,apophysis"-er6I.]. {Mag.

Bot. Lapok XVI [1917], p. 131—135. 1 Textf.)

Hammerschmid, A, EinfluB des Wassers auf untergetauchte Moose. (Mitteil. d.

bayer. bot. Gesellsch. Ill [1917], p. 395—401.)

Heafhcote, W, Hy. Euglena rubra in Britain. (Journ. of Bot. LV [1917], p. 257.)

Hesselbo, A. The Bryoph3rta of Iceland. (Rosenvinge et Warming: The Botany

of Iceland Part. II Nr. 4, 1918.)

Jennings, 0. E. Pterygophyllum acuminatum at Ohio Pyle, Pennsylvania. (Bryo-

logist XX [1917], p. 100.)

Jones, D, A. Muscineae of AchiU Island. (][ourn. of Bot. LV [1917], p. 240—246.)

— New Varieties of British Mosses. (Ibidem p. 265—268, PL 549.)

Kashyap, S. R. Liverworts of the Western Himalayas and the Punjab, with notes on

known species and descriptions of the new species. (Joum. Bombay nat. Hist.

Soc. XXV [1917], p. 279—281.)

Kronfeld, E. M. I\Ioos vom Totenschadel. (Wiener mediz. Wochenschr. Nr. 34/35

[1917]. 9 pp.)

Latham, R, Habitat of Cephalozia Francisci on Long Island, N. Y. (Bryologist XX
[1917], p. 62—63.)

Levy, D, J, Some experiments on the germination of moss spores on agar. (Bryo-

logist XX [1917], p. 62—63.)

Mac Leod, J, Quantitative Description of ten British Species of Mnium. (Joura.

Linn. Soc. London XLIV [1917], 59 pp. 9 Fig.)

Massalongo, C, Di alcune epatiche della Republica Argentina. (Bull. Soc. bot. ital.

1917, p. 44—46.)

Pearson, W, H, Aplozia rivularis Schiffner in S. Lancashire. (Journ. of Bot. LV
[1917], p. 291.)

Petersen, H, E. Maglemose i Grib Skov. Unders0gelser over vegetationen paa en

nordsjaellandsk Mose I—IV. (Bot. Tidskr. XXXVI [1917], p. 57—154, 17 tab.)

Portier de la Varde, R. Contribution a la flore bryologique de I'Annam. (Rev. gener.

Bot. XXIX [1917], p. 289—304, 4 PL)

Pettier, J. Sur une feuille anormale de Mnium punctatum Hedw. (Le Monde des

Plantes XVIII [1917], Nr. 107 avec 2 Fig.)

Roll, Julius. Vierter Beitrag zur Moosflora des Erzgebirges. (Hedwigia LX [1918],

p. 12-^49.)

Schade, A. tJber den mittleren jahrlichen W'armegenuB von Webera nutans (Schreb.)

Hedw. und Leptoscyphus Taylori (Hook.) Mitt, im Elbsandsteingebirge. (Berichte

Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXV [1917], p. 490—505.)

Schiffner, V, Hepaticae Baumgartnerianae dalmaticae. III. Serie. (Osterr. Botan.

Zeitschr. LXVII [1918], p. 147—156, 19 Textfig.)

11*



(164)

Stephani, Franz. Species hepaticarum Vol. VI {1918), p. 129—176,
Warnstorf, C. "Qbersicht der europaischen gelapptblattrigen Arten der Gattung

Jungermannia L. pp. oder Lophozia Dum. (Hedwigia LX [1918], p. 54—83.)

VII. Pteridophyten.
A. R, Struthiopteris germanica.

.
{Die Garteuwelt XXI [1917], p. 510, 1 Textfigur.)

Aznavour, G. V. Etude sur I'herbier artistique Tchitoung. (Mag. Boi. Lapok XVI
[1917], p. 1—37.)

Beck, Gunther, R. v. Einige Bemerkungen iiber heimische Fame. (Osterr. botan.

Zeitschr. LXVII [1918], p. 5^—63; p. 113—123. — SchluS.)

Bicknell, E, P. The ferns and flowering plants of Nantucket XVIII. (Bull. Torr.

Hot. Club XLIV [1917], p. 369—387.)
'

Bonaparte, Le Prince. Fougeres de I'Herbier du Museum. (Bull. Mus. Hist. nat. 1916,

p. 410—416.)
— Notes pteridologiques. Fasc. III. (Paris 1916, 27 pp. 8°.)

— Fougeres d'Afrique de I'Herbier du IVIuseum. (Bull. Mus. Hist. nat. 1917, p. 42—48.)
— Notes pteridologiques. Fasc. IV. (Paris 1917, 123 pp. 8^)
Brause, G. Ein neues Adiantum aus Westindien. (A. U r b a n i a n u m). (Fedde,

Repertorium XV [1918], p. 93.)

Bower, F. 0. The morphology of the sorus of Ferns. (Proceed. Linn. Soc. London
1916—1917, p. 8.)

Butters, F. K. Botrychium virginianum and its american varieties. (Contr. Gray
Herb. Harvard Univ. N. S. LI [1917], p. 207—216.)

— Taxouomic and geographic studies in North American Ferns. (Ibidem LI [1917],

p. 169—207. 1 PI.)

Christensen, C, Dryopteris species et varietates novae. (Rfepert. Spec. nov. XV
[1917], p. 24^26.)

Copeland, E. B. New species and a new genus of Borneo ferns, chiefly from the Kinabalu
collections of Mrs. Clemens and :\Ir. Topping. (Philipp. Journ. Sci. C. Bot. XII
[1917], p. 45—65.)

GSyer,Gy. Supplementum Florae Posoniensis. (Mag. Bot. Lapok XVI [1917], p.38—76.)

Ghose, S. L. The cone of Selaginella palUdissima, Spr. (Journ. Bombay nat. Hist.

Soc. XXV [1917], p. 284—289.)

Gibbs, L. S. A Contribution to the Phyto-Geography of Bellender-Ker. -Cryptogams.

(Journ. of Bot. LV [1917], p. 309—310.)
Giesenhagen, K. IJber einen selt'enen Farn der Flora von Ceylon. (Flora CXI/CXII

[1918], Festschr. f. E. Stahl. p. 294—316, 6 Textabb.)
Goebel, K. Zur Kenntnis der Zwergfarne. (Flora CXI/CXII [1918), Festschr. f.

E, Stahl. p. 268—281, 6 Textabb.)

Hayek, A. v, Zur Kenntnis der Flora des Berges 2lep bei Ipek. (Ann. Hofm. Wien
XXXI [1917], p. 65 u. ff.)

Kashyap, S. R. Notes on Equisetum debile, Roxb. (Ann. of Bot. XXXI [1917],

p. 439L-445, 3 Fig.)

Klebs, G. Zur Entwicklungs-Physiologie der Farnprothallien. III. Teil. (Sitzungsber.
Akad. Wiss. Math. natw. Kl. Heidelberg 1917, 7. Abhdl. 104 pp. 28 Fig.)

Klein, E. J. Hymenophyllum tunbridgense (Sm.) im Luxemburger Jurasandstein-
gebiet. (Natw. Wochenschr. N.-F. XV [1916], p. 646—648, 4 Fig.)

Kubart, B. Ein Beitrag zur Kenntnis von Anachoropteris pulchra Corda (eine Primo-
filicmeenstudie). (Denkschr. Kais. Akad. Wiss. Wien Math. -natw Kl XCIII
[1917], 34 pp. 7 Taf. 26 Textfig.)



(165)

Lammermayr, L. Bemerkenswerte neue Pflanzenstandorte aus Steierraark. (Osterr.

Botan. Zeitschr. LXVII [1918], p. 124—126.)

Malkowska, J, O mlodolisciach Angiopteris Teysmanniana. (Uber die Jugendblatter

von Angiopteris Teysmanniana). {Rozprawy Ak. Krakowie B. 3. XIV [1914],

p. 189—194, 1 Taf.)

Marshall, Edward S. Somerset Plant-Notes for 1916. (Journ. of Bot. LV [1917],

p. 179—191.)

Maxon, W. R. Notes on western species of Pellaea. (Proceed Biol. Soc. Washington

XXX [1917], p. 179—184.)

Osterhout, G. E. A new Mertensia. (Torreya XVII [1917], p. 175—176.)

Parish, S. B. An enumeration of the Pteridophytes and Spermatophytes of the San

Bernardino Mountains, California. (Plant World XX [1917], p. 163—178; 208—223;

245—259, 3 Fig.)

Poeverlein, Hermann, Zur GefaCpflanzen-Flora des siidlichen Fichtelgebirges und

der Rauhen Kulm. (Mitteilgn. Bayer. Bot. Ges. z. Erf. heim. Flora III [1918],

p. 433—438.)

Prodan, Gyula. Pflanzengeographie der Dobrogea [A Dobrogea norenyfoldrajza.]

(Mag. Bot. Lapok XVI [1917], p. 77—109.)

Rosendahl, H. V, Tre fror Norra Europa nya Asplenier. (Bot. Notiser [1918],

p. 161—168.)

— List of the Pteridophyta of Greenland with their localities. (Meddelelser om

Gronland LVI [1918], p. 209—220.)

Rosenstock, E. Filices palaeotropicae novae Herbarii Lugduno-Batavi. (Mededeel

Rijks Herb. Leiden Nr. 31 [1917], 8 pp.)
h

Sjogren, H, W. Botrychium Lunaria L. som kompassvaxt. (Bot. Notiser 1917,

p. 301—302.)

West, C. A contribution to the study of the Marattiaceae. (Ann. of Bot. XXXI [1917],

p. 361—414, 2 PI. 33 Fig.)

Willis, J. C. Further evidence for age and area; its applicability to the ferns, etc.

(Ann. of Bot. XXXI [1917], p. 335—349.)

Vin. Phytopathologie.

Allard, A. H. Further studies on the mosaic disease of tobacco. (Journ. Agric. Research

Washington Vol. X [1917], p. 615—631, 1 PI.)

Andres, Ad. Starke Beschadigung von gelagertem Reis durch die Mehlmotte (Ephestia

Kuehniella Z.). (Zeitschr. f. angew. Entomologie IV [1917], p. 150—151.)

— Die wichtigsten BaumwoUschadlinge Agyptens unter besonderer Beriicksichtigung

ihres etwaigen Vorkommens in der Tiirkei. (Zeitschr. f. angew. Entomologie III

[1916], p. 405—417.)

Anonymus. Sclerotinia diseases. (Journ. Board. Agric. XXIII [1917], p. 1095—1098.)

— Leaf spot of Celery. (Journ. Board Agric. XXIV [1917], p. 68—70.)

— „Black-leg" or black stem rot of potatoes. (Journ. Board Agric. XXIV [1917],

p. 653—656.)
— De bessenbladwesp, Pteronus ribesii Scop. [Nematus ventricosus Latr.] [Die

Stachelbeerblattwespe.] (Instituut voor Phytopathologie, Wageniogen. Vlugschr.

Nr. 17 [Mai 1917]. 6 pp.)

Apfelbeck, V. Biologische Forschungen uber Borkenkafer in den bosnischen Nadelholz-

forsten 1916. (Centralbl. f. d. ges. Forstwes. XLII [1916], p. 429—439.)



(166)

Appel, 0. Zur Brandbekampfung. (Mitteil. d. Deutsch. Landw. Gesellsch. XXXIII
[1918], p. 159—160.)

— Die Moniliakrankheit des Obstes. Mit Kunstbeilage und Textabb. (Deutsche
landw. Presse [1917], p. 379.)

Arndt, Alwin, Haufiges Vorkommen der Adlerfarnwespe Strongylogaster cingulatus
Fab. {Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. XIII [1917], p. 136.)

Arthur, J. C. Orange rusts of Rubus. (Bot. Gazette LXIII [1917], p. 501—515. 1 Fig.)

Bak6, Gdbor. ujabb megfigyelesek a kukoriczamoly (Pyrausta nubialis Hb.) -r6I.

[Neuere Untersuchungen und Beobachtungen iiber die Maismotte P. n.]. (Ro-
vortani Lapok XXIV [1917], p. 13—U.)

Bancroft, C. K. The leaf disease of rubber. Conditions in Surinam. (Journ. Board
Agric. British Guiana X [1917], p. 93—103.)

Bsrrus, Mortier, F, Observations on the pathological morphology of stinking smut
of wheat. (Phytopathology VI [1916], p. 21—28, 3 Fig.)

Baudys, Ed. Ein Beitrag zur Verbreitung der Gallen in Bohmen. (Verhandl. k. k.

zool.-bot. Ges. Wien XLVI [1917], p. 49—136. 9 Fig.)

— Neue Gallenwirte aus Bohmen. II. (Soc. eutomol. XXXII [1917], p. 43—45.)— Zoocecidie nove pro Cechy. II. (Neue Zoocecidien fur Bohmen. II. Teil.) (Acta
Soc. entomol. bohem. Pragae XIV [1917].. p. 25—38, Tschechisch.)

Bendl, W. E, Fine merkwiirdige Wundheilung bei der gemeinen Fohre (Pinus sil-

vestris L.). (Carinthia II, Jg. 106/07 [Klagenfurt 1917], p. 26—27.)
B6guet. Campagne d'experimentation de la methode biologique contre les Schistocerca

peregrina en Algerie, de decembre 1914 a juillet 1915. et en particulier dans la

region de Barika. [Departm. de Constantine.] (Ann. Inst. Pasteur XXX [1916],

p. 225—242.)

Bericht uber das Auftreten von Feinden und Krankheiten der Kulturpflanzen in der
Rheinprovinz im Jahre 1915. Bearb. von Schaffnit u. Liistner. 67 pp. 8*>. Bonn.
(Landw. Kammer.)

Bernatsky, J, Anleitung zur Bekampfung der Peronospora des Weinstockes nach
den neuesten Erfahrungen und Versuchsergebnissen. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh.
XXVIII [1918], p. 1—28.)

BIJl, P. van der. Note on Polysaccum crassipes DC., a commqn fungus in Eucalyptus
Plantations round Pretoria. (Transact. Roy. Soc. South Africa VI [1917],

p. 20a—214. 6 Pis.)

— Heart rot of Ptaeroxylon utile (Sneezewood) caused by Fomes rimosus (Berk.).

(Transact. Roy. Soc. South Africa VI [1917], p. 215—226, 6 Pis.)

— Note on Polyporus lucidus Leyss. and its effect on the wood of the willow. (South
Afric. Journ. Sci. XIII [1917], p. 506—515, 5 Pis. 6 Figs.)

Note on Polysaccum crassipes DC. a common fungus in Eucalyptus plantations
round Pretoria. (Transact. Roy Soc. S. Africa VI [1917], p. 209—214, 6 PI.)

Boas, Friedrich. Zur Kenntnis des RuBtaues der Johannisbeere und verwandter
Erscheinungen. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXVIII [1918], p. 114^116.)

Bohm, G. Fr. Die ziichterische Bekampfung der Blattrollkrankheit der Kartoffela.
(lUustr. landw. Zeitg. [1917], p. 341—342.)

Bordas, L. Sur quelques points d'anatomie de la tordeuse du chene (Tortrix viri-

dana L.). (Compt. rend. Acad. sci. T. 164 [1917]. p. 789—791.)
Bredemann, G, Die Heuschreckenplage in Anatolien und Nordsyrien und ihre Be-

kampfung im Jahre 1916. (Zeitschr. f. angew. Entomologie III [1916], p. 398—404.)
Brick, C. Schadigung von Kartoffein in Eisenbahnwagen mit Dungesalzen.

(
Jahresber.

d. Vereiniguug f. angew. Bot. XIII [1915], II. Teil. BerUu 1916. p. 142-143.)



(167)

Brierly, W, B. On a tree of Aesculus pavia pilled by Botrytis cinerea. (Kew Bull.

1917, p. 315—331. 2 Fig.) ,

Briosi, G, Sopra una nuova malattia dei bambu. [Sur une nouvelle maladie du

bambou.] (Atti R. Accad. Lincei Roma XXV [1916], p. 528—532.)

Brittain, W. H, and Saunders, L. G. Idiocerus fitchi {black apple leaf-hopper), ein

auf verschiedenen Rosaceen in Kanada und in den Vereinigten Staaten beobachteter

Halbflugler. (The Canadian Entomologist XLIX [1917], p. 149—153, PI. IX.)

— Nach Agrartechn. Rundschau VIII [1917], p. 767.

Brooks, Ch, and Cooley, J. S. Effect of temperature aeration and humidity on Jonathan-

spot and scald of apples in storage. (Journ. Agric. Research, Washington XI

[1917], p. 287—317. 2 PI.)

Broi, 0. Die Monilia-Krankheit der Obstbaume. (Mitteil. k. k. Pflanzenschutzstat.

Wien [1917], 2 pp. 3 Abb.)

— Die wichtigsten Pilzkrankheiten der gebrauchlichsten Gemiisepflanzen. (Mitteil.

k. k. landw.-bakt. u. Pflanzenschutzstat. Wien [1917], 35 pp.)

— t)ber den Kleeschadling Gloeosporium caulivorum Kirchner. (Wiener landw.

Zeitg. LXVI [1916], p. 378.)

Castella, F. de. Anthracnose or black spot of the vine. [Manginia ampelina V. et P.].

(Journ. Dept. Agric. Victoria XV [1917], p. 404^421, 16 Fig.)

— Notes on downy mildew (Plasmopara viticola, B. and de T.). (Journ. Dept. Agric.

Victoria XV [1917], p. 685—700, 2 Fig.)

Chittenden, F, H. and Howard, Neale F. Phyllotreta armoraciae, schadlicher Kafer

auf Meerrettich in Nordamerika. (U. S. Dept. Agric. Washington, Bull. Nr. 535

[1917], p. 1—16, Fig. 1—6.). — Nach Agrartechn. Rundschau VIII [1917], p. 766.

Colley, Reginald H. Entdeckung von Sori mit Teleutosporen des Cronartium ribicola

im Inneren der Blattstiele von Ribes Roezli. (Journ. Agric. Research, Washington

VIII [1917], p. 329—333, Taf. LXXXVIII.) — Nach Agrartechn. Rundschau VIII

[1917], p. 5^8.

— Diagnosing white-pine bhster-rust from its mycelium. (Journ. Agric. Research,

Washington XI [1917], p. 281—286, 1 PI., 1 Fig.)

Collins, G. N. and Kempton, J. H. Breeding sweet corn resistant to the corn earworm.

(Journ. Agric. Research, Washington XI [1917], p. 549—572.)

Cook, M. T. Diseases of tomatoes. (Circ. New Jersey Agric. Exp. Stat. 1917,

71 pp.)

— Common diseases of apples, pears and quinces. (Ibidem 1917, Nr. 80.)

— Common diceases of the peach, plum and cherry. (Circ. New Jersey Agric. Exp.

Stat. 1917, Nr. 81.)

— Common diseases of beaus and peas. (Ibidem 1917, Nr. 84.)

Cook, M. T. and Schwarze, C. A, Apple scab on the twigs. (Phytopathology VII

[1917], p. 221—222.)

Cromwell, Richard 0, Fusarium tracheiphilum. ein der Sojabohne (Soja max) in

Nordkarolina schadlicher Pilz. (Journ. Agric. Research, Washington VI [1917],

p. 421—440. PI. XCV, 1 Abb.) — Nach Agrartechn. Rundschau VIII [1917],

p. 668.

Daniel, Lncien. Ein praktisches Bekampfungsmittel gegen den Eichenmehltau.

(Compt. Rend. Acad. Sci. Paris CLXIV [1917], p. 957—959.) — Nach Agrartechn.

Rundschau VIII [1917], p. 667.

Darnell-Smith, G. P. tlber eine Krankheit der Zwiebeln bei Narzissen und anderen

Pflanzen in Neu-Siidwales. (Agricult Gazette of New South Wales XXVIII

[1917], p. 141—142.) — Nach Agrartechn. Rundschau VIII [1917]^ p. 588.



(168)

Degen, A. von. Uber ein neues Erfolg versprechendes Ersatzmittel des Kupfervitriols

bei der Bekampfimg der Pcronospora. (Allgem. Weiuzeitg. XXXIV [1917],

p. 25—28.)

Dingier, H. Wurzelbrutverbanderung bei Primus insititia und ihre vermutlichen
Ursachen. {Jahresber. Vereinig. angew. Bot. XIV [1916], p. 158—178, 2 Taf,)

Dodge, B. 0. and Adams, J. F. Notes relating to the Gymnosporangia on Myrica
and Comptonia. (Mycologia IX [1917], p. 23—29, 2 Tab. 1 Fig.)

Doryland, E. D. Effects of Formalia-Bordeaux-mixture on Citrus canker. (Philipp.

Agric. Rev. X [1917], p. 51—54.)

Duysen, F, Holzwucherungen. (Sitzungsber. Gesellsch. naturf. Freunde, Berlin.

1918, p. 67—82, Fig. 1—14.)

Eckstein, K. Die Schadlinge im Tier- und Pflanzenreich und ihre Bekampfung.
III. Aufl. (Leipzig und Berlin 1917, 114 pp. 36 Fig. 8^)

Elkan, K. Uber eine neue Mikrosporie-Epidemie in Munchen. (Miinchen 1917,

13 pp. 8*>.)

Eriksson, J, Developpement primaire du mildiou [Phytophthora infestans] au cours

de la vegetation de la pomme de terre. (Rev. gener. Bot. XXIX [1917],

p. 257—260) a suivre.)

— Developpement primaire du mildiou (Phytophthora infestans) au cours de la

vegetation de la pomme de terre [suite]. (Rev. generate de Bot. XXIX [1917],

p. 305—320. 333—349, 376—380 ill. a suivre.)

Escherich, K. Eine Clytus-Kalamitat in der Pfalz (Clytus [Plagionotus] arcuatus L.

[Coleopt., Cerambycidae] als Eichenschadling). (Zeitschr. f. angew. Entomologie III

[1916], p. 388—398, 4 Textfig.)

— Das Frostspannerproblem. (Ibidem IV [1917], p. 141—145.)
Ewart, A. J, The cause of the bitter pit. (Proceed. Roy. Soc. Victoria N. S. XXX

[1917], p. 15—20.)

Ewert, R. Die Ermittelung der in den Teerdampfen enthalteaen pflanzenschadlichen

Bestandteile und die Unterscheidung ihrer Wirkung von anderen akuten Rauch-
beschadigungen der Pflanzen. (Landw. Jahrbiicher 1917, Nr. 50, H. 5, p. 695—832,
Taf. V—VI.)

Faes, H. Les maladies des plantes cultivees et leur traitement, 2. edition. (Lausanne

1917, 276pp. 8«.)

Falck. Massensterben jungerer Fichten im Soiling 1913 und 1914. (Zeitschr. f. Forst-

u. Jagdwes. IL [1917], p. 506—526.)
Fallada, 0, Zur Rubensamenbeizung mit Schwefelsaure. (Osterr. -ungar. Zeitschr.

1 Zuckerind. und Landw. XLVI [1917], p. 22—34.)
Faulwetter, R. C. Wind-blown rain, a factor in disease disseminations.

(
Journ. Agric.

Research Washington X [1917], p. 639—648.)
Faweett, H. S. The geographical distribution of the Citrus diseases melanose and

stem-end rot. (John Hopkins Univ. Circ. Nr. 293 [1917], p. 190—193.)
Freiberg, G. W. Studies in the mosaic diseases of plants. (Ann. Missouri Bot. Card. IV

[1917], p. 175—232, 4 PI.)

Frickhinger, Hans Walter, Blausaure im Kampf gegen die Mehlmotte [Ephestia

Kuchniella Zeller]. (Zeitschr. f. angew. Entomol. IV [1917], p. 129—140.)
Friederichs, K. Bericht uber den staatiichen Pflanzenschutzdienst in Deutsch-Samoa

1912—1914. (Beih. z. Tropenpflanzer XVIII [1918], Nr. 5.)
Fromme, F. D. and Thomas, H. E. Xylaria sp. als Ursache der Wurzelfaule des Apfel-

baumes in Virginia, Vereinigte Staaten von Nordamerika. (Science N. S. XLV
[1917], p. 93.) — Nach* Agrartechn. Rundschau VIII [1917], p. 590.



(169)
*

Fulmek, Leopold, Schaden durch Wiesenwanzen auf dem Weinstock. (Zeitschr. f.

Pflanzenkrankh. XXVI [1916], p. 32^—329, Fig. 1—7.)

Funda, Franz. Zur Blutlausbekampfung. (Wiener landw. Zeitg. LXVI [1916],

p. 559.)

Garner, W, W. a. o. The control of tobacco wilt in the fluecused district. (Bull.

U. S. Dept. Agric. Washington Nr. 562 [1917], 20 pp. ill.)

Gertz, 0. Ceciologiska och teratologiska uppgifter i Olof Celcii Flora Uplandica.

(Fauna och Flora [1917], p. 265—280.)

— Uber einige durch schmarotzende Cuscuta hervorgerufene Gewebeveranderungen

bei Wirtspflanzen. (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXVI [1918], p. 62—72.)

Groenewege, J. De gomziekte van het suiker-riet en hare bestrijding. (Arch. Suikerind.

Ned.-Indie [1917J, p. 597—638. ill.)

Groom, P. Dry rot. (Journ. Board Agric. XXIII [191G], p. 465—474.)

Grossenbacher, J, G. Crown-rot of fruittrees: histological studies. (Am. Journ.

Bot. IV [1917], p. 477—512, PI. 21—27.)

Gussow, H, T. The pathogenic action of Rhizoctonia on potato. (Phytopathology VII

[1917], p. 209—213. 1 Fig.)

Guilliermond, A, Levaduras del pulque. (Bol. Direcc. Etud. biol. Mexico II [1917],

p. 22—28.)

Hahn, G. G. A nursery blight of Cedars. (Journ. Agric. Research Washington X
[1917], p. 533—539, 2 PI.)

Hall, C. J, J, van. De bruine wortelschimmel [Hymenochaete noxia]. (Teysmannia

XXVIII [1917], p. 289—295.)

Hansen, W. Physiologische und pathologische Erscheinungen an unseren Kultur-

pflanzen. (Euhlings landw. Zeitg. [1017], p. 272—293.)

Harreveld, Ph. van. De bibitvoorziening bij de Java-suikerindustrie in verband

met de sereh of zeef vaten ziekte. (Arch. Suikerind. Ned.-Indie [1917], p. 557^589.)

Harschberger, J. W. A textbook of mycology and plant pathology. (Philadelphia

1917, 779 pp. 271 Fig.)

Harter, L. L. Podblightof the Lima bean [Phaseolus lunatus L.] caused by Diaporthe

Phaseolorum. (Journ. Agric. Research Washington XI [1917], p. 473—504,

2 PI., 11 Fig.)

Hawkins, L. A, The disease of potatoes known as leak. (Journ. Agricult. Research,

Washington VI [1916], Nr. 17.)

Hedicke, H. Beitrag zur Gallenfauna der Mark Brandenburg. 3. Die Dipterengallen.

(Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. XIII [1917], p. 7S—82.)

Heintze, A. Om endo- och synzoisk frospridning genom curopeiska krakfaglar. (Bot.

Notiser [1917], p. 209—240, 297—300.) Forts, folgt.

Henning, E. Wie soil man in einfacher Weise den Berberis-Strauch ausrotten ? [Huru

skall man pa ett enkelt satt utrota berberisbusken ?] (Flygbl. C.-Anst. Jord-

bucksfors. Stockholm Nr. 65 [1917], 4 pp, 3 Abb.)

Heymons, R. Blausauredampfe als Bekampfungsmittel gegen Mehlmotten. (Zeitschr.

f. d. ges. Getreidewes. [1917], p. 98—106.)

Hodgson, W. R. Citrus blast—a new bacterial disease. (Monthly Bull. State Comm.
Hort. Calif. VI [1917], p. 229—233, 2 Fig.)

HoIIrung, M. Jahresbericht iiber das Gebiet der Pflanzenkranklieiten, Bd. XVI
[1913], 1917, IV und 441pp. 8«.

Howe, R. W. Studies of the Mexican Cotton boll weevil in the Mississippi Valley.

[Studien an dem BaumwoUe-Kapselkafer im Mississippi-Tale.] (U. S. Dept.

Agric. Bull. 358 [1916], 32 pp, 2 Fig.)



(170)

Jablonowski, Josef. Mi modou bantja a hassziai legy a gabonanovenyt ? [Wie greift

die Hessenfliege die Getreidepflanze an ?] (Rovortani Lapok XXIV [1917], p. 1—4.)

Janka, G. Die Schwammprobe zur Prufung der Wirksamkeit eines Holzimprag-

nierungsmittels auf die Widerstandsfahigkeit des Holzes gegen Pilzzerstorung.

(Centralbl. ges. Forstwes. XLIII [1917], p. 15—23. 1 Taf.. 1 Fig.)

Janson, A. Zur Frage der Einwanderung von Pilzkrankheiten. (Die Gartenwelt XXI
[1917], p. 479—480.)

Jensen, Hj, De lauasziekte en hare bestrijding. II. (Meded. Proefst. vorstenlandsche

Tabak Nr. 29 [1917], 118 pp.)

— Lasioderma en tabaksmot. {Med. Proefstat. vorstendlandsche Tabak 1917, 30.

29 pp.)

Johnson, J. Host plants of Thielavia basicola. (Journ. Agric. Research Washington
VII [1916], Nr. 6.)

Jones, L. R. Lightning injury to kale. (Phytopathology VII [1917], p. 140—142, 1 Fig.)

Jones, L. R. a. O. Bacterial-blight of barley. (Journ. Agric. Research Washington
XI [1917], p. 625—643, 4 PI.)

Jordi, Ernst. tJber die Empfanglichkeit von Phaseolus vulgaris L. fiir Bohnenrost.

(Zeitschr. 1 Pflanzenkrkh. XXVI [1916], p. 374—375.)
Jungelson, A, Sur des epis anormaux de mais obtenus a la suite du traitement cuivrique

de la semence. Revue gener. Bot. XXIX [1917], p. 244r—248, 261—285.)

Kiessling, L. Neues zur Beurteilung des Kartoffelabbaues. 1. Ein sicheres Stauden-

merkraal beim Krankheitsbeginn, (Deutsche landw. Pressel917, p. 409.)

Killer, J, Versuche iiber die Eignung des essigsauren Kupfers zur Bekampfung des

Steinbrandes. (Zeitschr. f. Pflanzenkrkh. XXVIII [1918], p. 106—109.)
-~ Wurzelbrandbekampfungsversuche bei Runkelriiben mit essigsaurem Kupfer im

Vergleich mit anderen Beizmitteln. (Ibidem p. 109—110.)
Killian, Karl. Morphologie, Biologie und Entwicklungsgeschichte von Cryptomyces

Pteridis (Rebent.) Rehm. (Zeitschr. 1 Bot. X [1918], p. 49—126, 31 Textabb.)

Kindshoven, J. Schadlinge des Gemiisebaues und ihre Bekampfung. (Flugschriften

d. deutsch. Landwirtsch. Ges. Heft XIII. 6. Aufl. [1917], 32pp. 8".)

Klebahn, H. Peridermium pini (Willd.) raeb. und seine t)bertragung von Kiefer

zu Kiefer. (Flora CXI/CXII [1918], Festschr. fiir Ernst Stahl, p. 194—207,

Tafel IV und V, 1 Textabb.)

Kleine, R. Die Chrysomela-Arten fastuosa L. und polita L. und ihre Beziehungen

zu ihren Stand- oder Ersatzpflanzen. (Zeitschr. f. wiss. Tnsektenbiol. XIIT [1917],

p. 1—8; p. 70—77.)

— Die Getreideblumenfliege, Hylemyia coarctata Fall. Diesjahrige Beobachtungen

in Pommern. (Zeitschr. f. angew. Entomol. IV [1917], p. 16—24, 1 Fig.)

Knechtel, W. K. Pythium De Baryanum Hesse ca provocator al unei boale de rasad

de tutun. [Pythium De Baryanum als Erreger einer Faule der Tabaksaralinge.]

(SupHment la Buletinul Reg. Monop. Stat. Bucuresti 1914, 48 pp. 7 Taf.)

Knuchel, H. Der Stand der Hausschwarnmforschung. (Schweiz. Zeitschr. Forstwes.

LXVIII [1917], p. 141—149, 1 Tab.)

Korff, G, Der Malvenrost. (Heil- und Gewiirzpfl. I [1917], p. 143—146.)
Kornauth, K. und Wober, A. Vergleichende Versuche mit einigen Spritzmitteln gegen

die Blattfallkrankbeit [Peronospora viticola De Bary] des Weinstocks, durch-

gefuhrt im Jahre 1916. (Zeitschr. f. d. landw. Versuchswes. in Osterr. [Wien 1917],

p. 81—101.)

Kugler, C, „Uspulum" als Beizmittel zu Gertse, Hafer, Kohlruben und Runkelriiben.

(lUustr. landw. Zeitg. [1917], p. 176.)



(171)

Kutin, Adolf. Choroby kulturnich rostlin v Cechach r. 1914. [Die Krankheiten der

Kulturpflanzen in Bohmen im Jahre 1914.] („Kodym" 1916. p. 1—7. Olmutz.)

Lakon, G. tjber einen bemerkenswerten Fall von Beeinflussung der Keimung von

Getreide durch Pilzbefall. (Naturw. Zeitschr. Forst- u. Landw. XIV [1916],

p. 421—430.)

Lek, H, A. A. van der. Rhizina inflata (Schiiff.) Sacc, een wortelparasiet van Coni-

feren. (Tijdschr. Plantenz. XXIII [1917], p. 1—14, 2 PI.) .

Lind, J., Rostrup, S, og Ravn, F. K. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme

i 1916. (Tidsskr. Planteaol. 1917, 26 pp.)

— Kunstgodning som Middel mod Plantesygdomme. [Kiinstliche Dungung als Mittel

gegen Pflanzenkrankheiten.] (Kopenhagen 1917, 36 pp. 8°.)

Lindtors, Th. Om vissnesjuka hos gurkor fororsakad av Verticillium alboatrum Rke.

et Berth. (Meddel. no. 159 Iran Centralanstalten for forsoksvasendet pa jord-

bruksomradet. Bot. avdeln. no. 13. [1917], 14 pp. 3 Fig.)

Ungelsheim, A. Fine neue Krankheitserscheinung an Kultur-Pelargonien. {Zeitschr.

f. Pflanzenkrkh. XXVI [1916], p. 375—378, 2 Abb. im Text.)

— Durch Hemipteren verursachte Mi Bbildungen einigw Pflanzen. (Ibidem p. 378—383,

3 Abb. i. Text.)

Linsbauer, L. Richtlinien des Pflanzenschutzes im Gemiisebau. (Osterr. Gartenzeitg.

XIII [1918], p. 41—48.)

Lopriore, G. II verderame dei tabacchi orientali (N. P.). (Boll. teen. Colt. Tabacchi

XV [1917], p. 79—85.)

Lustner, Gustav. Die Bekampfung der Rebkrankheiten wahrend des Krieges. (Mitteil.

ub. Weinb. u. Kellerwirtsch. [1917], p. 35—41.)

— tlber Ersatzmittel bei der Schadlingsbekampfung im Weinbau. (Jahresber.

Vereiuig. f. angew. Bot. XIV [1916], p. 87—94.)

Mc Indoo, N. E. Quassia extract as a contact insecticide. (Journ. Agric. Research

Washington X [1917], p. 497—531.)

Mackie, D. B. A summary of the work of the pest control section for the year 1916.

(Philippine Agric. Rev. X [1917], p. 128—145. 3 PI.)

— New disease of the pineapple reported. (Ibidem X [1917], p. 150, I PI.)

Mc Murran, S. M. Wallnut Wight in the eastern United States. (Bull. U. S. Dept.

Agric. Nr. 611 [1917], 7 pp. 2 Pis.)

Magerstein, Vinz. tJher das Auftreten der C-Eule. (Wiener landw. Zeitg. LXVII

[19i7]. p. 116—117.)

Maire, R, Maladies des vegetaux ligneux de I'Afrique du Nord. 3. (Bull. Stat. Rech.

for N. Airique I [1917], p. 183—186, 1 Fig.)

Mandeklc, V. Cma bolest na horijenju zitarica (Ophiobolus herpotrichus. Lepto-

sphaeria herpotrichoides). (Gospardska Smotra 1917.)

Markowski, A, Botrytis cinerea als Parasit auf Aesculus parviflora Walt, und Aesculus

Hippocastanum. (Beitr. z. Biol. d. Pflanzen XIII [1917], p. 347—375.)

Martin, W. H. Common diseases of cucumbers and melons. (Circ. New Jersey Agric.

Expt. Stat. 1917. 60.)

Matthey, J. E. Quelques cas d'empoisonnement par le Tricholoma tigrinum. (Le

Rameau de Sapin II [1917], p. 37—39, 41—42.)

Meinecke, E. P. The wite-pine blister rust and the chestnut bark disease. (Monthly

Bull. State Cora. Hort. Calif. VI [1917], p. 268—279, ill.)

Meissner. Rebenschadlingsbekampfungim Jahrel917. (DerWeinbauXlX[1917], p. 45.)

Melchers, L. E. Puccinia triticina Erikss. Leaf-rust of winter wheat causes damage

in Kansas. (Phytopathology VII [1917], p. 224.)



(172)

Mercer, W. B. Smut diseases of wheat.
(
Journ. Board Agric.XXIII [1916], p.633—643.)

Mix, A, J, Cork, drouth spot and related diseases of the apple. (Bull. New York

Agric. Exp. Stat. no. 426 [1916], p. 473—522, 12 PI.)

Molz, E. Die Wiesenwanze, Lygus pratensis L., ein gefahrlicher Kartoffelschadling.

(Zeitschr. f. Pflanzenkr. XXVII [1917], p. 337—339.)

Muller, H. C, und Molz, E. t)ber das Auftreten des Gelbrostes (Puccinia glumarum)

am Weizen in den Jahren 1914 und 1916. (Fiihlings landw. Zeitg. LXVI [1917],

p. 42—55.)

Miiller, K. Vorausbestimmung und Eintreten der Peronosporakrankheit an den

Reben. (Bad. Landwirtsch. Genossenschaftsbl. Nr. 16 [1917], 6 pp.)

— RebschadUnge und ihre neuzeitliche Bekampfung. {Karlsruhe 1918, 203 pp.)

Muncie, J. H. A girdling of bean stems caused by Bact. phaseoh. {Science 2. Ser.

XLVI [1917], p. 88—89.)

Muth, F. Die Johannisbeeren-Knospengallmilbe (Eriophyes ribis Nalepa) sowie

einige andere Johannisbeerschadlinge. (Hessische Obst-, Wein-, Gemiise- u.

Gartenb.-Ztg. IX [1915], p. 17—23, 9 Abb.)

— tjber die Verwendung des Dolomitkalkes zur Darstellung der Bordeauxbriihe.

(Zeitschr. Weinbau u. Weinbehandl. II [1915], p. 150—153.)

— Uber einige seltenere Schaden an der Rebe (Vitis vinifera L.). (Zeitschr. f. Weinbau

u. Weinbehandl. II [1915], p. 391—399. 5 Abb.)

— tlber die gallenahnliche Verunstaltung von Rebentrieben infolge der Bespritzung

mit Kupferkalkbriihe. (Zeitschr. f.Weinbau u.Weinbehandl. II [1915], p. 444^446.)

Nalepa, A. Eriophyiden aus Java. (Zweiter Beitrag.) (Verhandl. zool.-bot. Ges.

Wien LXVIII [1918], p. 40—92. Forts, folgt.)

Neger, F. W. Die Bedeutung des Habitusbildes fiir die Diagnostik von Pflanzen-

krankheiten. (Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVIII [1918], p. 178—181.)

— Uber Bakterienkranklieiten (Bakteriosen) der Pflanzen. (Aus der Natur XIII

[1916/17], p. 108—117, 4 Fig.)

Niessen. Cecidologische Studien im Lehrerseminar. (Aus der Natur XII [1917],

p. 352—367, 12 Textfig.)

Norton, J. B. S, Peach yellows and peach rosette. (Monthly Bull. State Comm. Hort.

CaUf. VI [1917], p. 282—286, 3 Fig.)

Nowell, W, Internal disease of cotton boUs in the West-Indies. (West Indian Bull.

XVI [1917], p. 203—235.)

— The fungi of internal boll disease. (Ibidem p. 152—159.)

Citruscanker (Monthly Bull. State Com. Hort. Calif. VI [1917], p. 282—286, 3 Fig.)

Oberstein. Chortophila cilicrura Rond. und Thereva spec, zwei neue Roggenschad-

linge in Schlesien. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXVI [1916], p. 277—280.)

Coclinius niger Nees als Schmarotzer (natiirlicher Feind) der Weizenhalmfliege.

(Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVIH [1918], p. 286—290, 1 Textfig.)

O'Gara, P. J. Notes on the distribution of the bacterial disease of western wheat-

grass. (Phytopathology VII [1917], p. 225—226.)

The occucrence of CoUctotrichum solanicolum O'Gara on eggplant. (Ibidem VII

[1917], p. 226—227, 1 Fig.)

A/ new leaf-spot disease of Polygonum persicaria. (Mycologia IX [1917],

p. 248, 1 PI.)

Ong, E. R, de. Hydrocyanic-acid gas as a soil fumigant. (Journ. Agric. Research,

Washington XT [1917], p. 421—436. 1 PI.)

Orton, W. A. Watermelon diseases. (Farmer's Bull. U. S. Dept. Agric. Nr. 821 [1917],

p. 1—18, 11 Fig.)



(173)

Osterwalder, A. Die Bekiimpfung des Rotbrenners im Mai. (Schweiz. Zeitschr. f.

Obst- u. Wcinbau XXV [1916], p. 137—139.)

Pammel, L. H. Recent literature on fungous diseases. (Transact. Jowa State Hort,

See. LI [1917], p. 248—288.)

Peglion, V, II male della sclerozio, della Forsythia viridissima. {Atti r. Accad. Lincei

Roma XXV [1916], p. 655—657.)

— Svernamento di Oidium spec, parassita della Photinia scrrulata. (Ibidem

p. 341—342.)

Perotti, R, Die morphologische Veranderlichkeit vom Mycoderma vini. (Internat.

Agrar-techn. Rundschau VI [1915], p. 223—224.)

Petri, L. tJber die Ursachen der Erscheinung bleifarbiger oder silberweiBer Blatter

an den Baumen. (Annali del R. Istituto supcriore forestale nazionale II. [Florenz

1917], 11 pp. 1 PI. 2 Abb.) — Nach Agrartechn. Rundschau VIII [1917],

p. 759.

Pfaff, Aporia crataegi in Rumanien. (Entomolog. Zeitschr. XXXI [1917], p. 33.)

Pierce, R. G. Early discovery of white pine blister rust in the United States. (Phyto-

pathology VII [1917], p. 224—225.)

Pipal, E. J, A list of plant diseases of economic importance in Indiana with biblio-

graphy. (Proceed. Indiana Acad. Sci. 1915 [1916], p. 379—413.)

Plahn-Appiani, H. Beizvorrichtungen gegen Branderkrankungen des Getreides.

(Zeitschr. f. Pflanzenziichtung IV [1916], p. 217.)

Praft, 0. A. Control of the Powdery Dryrot of Potatoes caused by Fusarium tricho-

thecioides. (Journal Agric. Research, Washington VI [1916], Nr. 21.)

Rands, R. D. Early blight of potato and related plants. (Res. Bull. Wisconsin Agric.

Exp. Stat. no. 42 [1917].)

Ranninger, Rud, Der MohnwurzelriiBler (Coeliodes fuUginosus Marsh.), seine Be-

schadigungen und seine Bekampfung. (Zeitschr. f. angew. Eutomol. Ill [1916],

p. 383—388.)

Rant, A. The white root-fungus of Cinchona. (Rec. Trav. Hot. Neerland. XIV [1917],

p. 143—148, 1 PI., 1 Fig.)

Reed, M, G. Die physiologischen Rassen von Erysiphe graminis auf Weizen und

Hafer. (Internat. Agrartechn. Rundsch. VII [1916], p. 903—905.)

Rees, C. C. The rusts occurring on the genus Fritillaria. (Am. Journ. Bot. IV [1917],

p. 36a—373, 3 Fig.)

Roberts, J. W. Control of peach bacterial spot in southern orchards. (Bull. U. S.

Dept. Agric. Nr. 543 [1917], 7 pp. 1 PI.)

Rose, D, H, Blister spot of apples and its relation to a disease of apple bark. (Phyto-

pathology VII [1917], p. 198—208, 3 Fig.)
^

Rudau, B, Vergleichende Untersuchungen iiber die Biologie holzzerstorender Pilze.

(Beitr. z. Biol. d. Pflanzen XIII [1917), p. 375—459.)

Rudolph, B. A. A new leaf-spot disease of cherries. (Phytopathology VII [1917],

p. 188—197, 3 Fig.)

Ruschka, F, Zur Lebensweise des Apfelkern-Chalcidiers. (Zeitschr. f. wiss. Insekten-

biol. XIII [1917], p. 33.)

Rutgers, A. A, L. Onderzoekingen over het ontijdig afsterven van Peperranken in

Nederlandsch-Tndie. IT. De peperkultuur op Banka. (Departement van Landbouw

Nijverheid en Handel. Mededeel. van het Laboratorium voor Plantenziekten

Nr. XIX [Batavia 1916].)

Sandhack, Herm. A. Nochmals vom amerikanischen Stachelbeermehltau. (Die

Gartenwelt XXI [1917], p. 499.)



(174)

Sehaffnit, E. und Lustner, G. Berichte uber Pflanzenschutz der Pflanzenschutz-

stellen a. d. kgl. landw. Akademie Bonn-Poppelsdorf und a. d. Lehranstalt

f. Wein-, Obst- u. Gartenbau Geisenheim 1913/14. {Bonn-Poppelsdorf, 98 pp.

11 Textabb.)

Schaffnit, E. und VoB, G. Versuche zur Bekampfung des Kartoffelkrebses im Jahre

1916. (Zcitschr. f. Pflanzenkr. XXVII [1917], p. 339—346.)

Versuche zur Bekampfung des Kartoffelkrebses im Jahre 1917. (Zeitschr. f.

Pflanzenkrkh. XXVIII [1918], p. 111—114.)

Schander und Krause, Fr. Krankheiten und Schadlinge des Flachses. (Landw.

Zentralbl. f. d. Prov. Posen 1917, Nr. 28, p. 469—471.)

Schenk, P. J. Het wit in de rozen. (Tijdschr. over Plantenz. XXftl [1917], Bijblad

p. 15—21.)

Roest- en vlekziekte van snij- en prinsesseboonen. (Ibidem XXIII [1917], Bijblad

p. 25—34.)

— Tegen een drietal rozen vijanden. [Gegen eine Dreizahl von Rosenfeinden.] (Rosa-

rium XXV [1915], p. 49—52.)

Schmidt, H. Neue zoocecidiologische Beitrage aus der Umgegend von Griinberg

i. Schlesien. (Soc. entomol. XXXII [1917], p. 28—30.)

Schmidt, Otto. Zur Kenntnis der durch Fusarien hervorgerufenen Krankheitserschei-

nungen der Halmfriachte. (Fiihlings landw. Zeitg. [1917], p. 65—84.)

Schneider- Orelli, 0. Die Frostspannerbekampfung im Friihjahr. (Schweiz. Zeitschr.

f. Obst- u. Weinbau XXVI [1917], p. 97—101.)

Schoyen, T. H. Om skadeinsekter og snyltesopp paa skogtraerne i 1914. [Uber

schadliche Insekten und Schmarotzerpilze an Waldbaumen im Jahre 1914.]

(Skogsdirekt. indbesetn. 1914 [Kristiania 1915], p. 150—155, 1 Taf.)

— Om skadeinsekter og snyltesopp paa skogtraerne i 1915. (Skogsdirekt. indberetn.

for kalenderaaret 1915 [Kristiania 1917], p. 154—159, 1 Taf. 4<».)

Schulz, Ulrich. Uber einen ratselvollen Apfelfeind. Zugleich ein Aufruf an die deutschen

Obstzuchter. (Die Gartenflora LXVII [1918]. p. 6—9.)

Seamans, H. L. Cerodonta femoralis („wheat-sheath miner"), schadlicher Zweifliigler

auf Weizen in Amerika.
(
Journ. Agric. Research, Washington IX [1917], p. 17—25,

1 Fig.) — Nach Agrartechn. Rundschau VIII [1917], p. 765.

Seitner, M. "Qber Nadelholzsamen zerstorende Chalcididen. (Centralbl. f. d. ges.

Forstwes. XLII [Wien 1916], p. 307—324. ill.)

'

Shantz, H, L. and Piemeisel, R. L. Fungus fairy rings in eastern Colorado and their

effect on vegetation. (Journ. Agric. Research Washington XI [1917], p. 191—245,

PI. X—XXX, 15 Fig.)

Sharpies, A, Bark canker in Hevea brasiliensis. (Kew Bull. 1917, p. 219—225.)

The significance of diseases in the economy of Malayan rubber plantations. (Ibidem

1917, p. 225—229.)

Shaw, F. J. F, Orobanche as a parasite in Bihar. (Mem. Dept. Agric. India Bot.

Ser. IX [1917J, p. 107—130. 3 Pis.)

Shear^ C. L. Endrot of cranberries. (Journ. Agric. Research Washington XI [1917],

p. 35—41. 1 PI. 3 Fig.)

Shedd, 0, M. Effect of sulphur on different crops and soils. (Journ. Agric. Research

XI [1917], p. 91—103.)

Singer, Josef. Uber Rauhreif und Duftbruch im Erzgebirge. (Zentralbl. f. d. ges.

Forstwes. Wien 1916, Bd. 49, p. 161—177, 247—259. Fig.)

Smith, E. F, Embryomas in plants (produced by bacterial inoculations). (Bull. Johns

Hopkins Hospital XXVIII [1917], p. 277—294.)



(175)

Spaulding, P. Needle rust on Pinus resinosa. (Phytopathology VII [1917], p. 225.)

Speare, A. T. Sorosporella uvella, ein Schmarotzerpilz von Nachtfaltern in Amerika.

{Journ. Agricult. Research, Washington VIII [1917], p. 189—194. PI. LXVI,
1 Abb.) — Nach Agrartechn. Rundschau VIII [1917], p. 591. '

Stager, R. Versuche mit Schaumzikaden. (Soc. entomol. XXXII [1917], p. 31—33;
35—37.)

Stahel, G. De zeefvatenziekte (Phloenonekrose) van de Llberiakoffie in Suriname.

(Koffiewortelziekte.) (Meded. Dep. Landb. Suriname 1917. 12. 2 pp.)

Stakman, E. C. and Piemeisel, F, J. Biologic forms of Puccinia graminis on cereals

and grasses. {Journ. Agric. Research Washington X [1917], p. 429—495, 7 PI.)

Stanford, E. E. and Wolf, F. A, Studies in Bacterium solanacearum. (Phytopathology

VII [1917], p. 155—165, 1 Fig.)

Steen- en stuifbrand van tarwc en gerst. ' (Mededeel. van den phytopatholog. Dienst

te Wageningen Nr. 4 [1917], 24.pp. 3 Taf.)

Stevens, N. E, Pathological histology of strawberries affected by species of Botrytis

and Rhizopus. (Journ. Agric. Research, Washington VI [1916], Nr. 10.)

Stevens, N. E. and Hawkins, L. A, Some changes produced in strawberry -^fruits by

Rhizopus nigricans. (Phytopathology VII [1917], p. 178—184.)

Stevens, N. E. and Wilcox, R, B. Rhizopus rot of strawberries in transit. (Bull. V. S.

Dept. Agric. no. 531 [1917]! p. 1—22. 1 Fig.)

Steward, F. C. Witches-brooms on hickory trees. (Phytopathology VII [1917],

p. 185—187.)

Stilt, A. Wie erwehrt man sich der Erdflohe ? (Wiener landw. Zeitg. LXVII [1917],

p. 324.)

Stomps, T. J, Nieuwe banen voor het kankeronderzoek. (Ned. Tijdschr. Geneesk,

[1915], p. 587—592.)

Stutzer, A. Beziehungen zwischen der Keaktion des Bodens, dem Auftreten von

Pflanzenkrankheiten und der Entwicklung gewisser Pflanzen. (Fiihlings landw.

Zeitg. [1917], p. 130—132.)

Sylv6n, Nils. tJber den Kicferndreher Melampsora pinitorqua (Braun) Rostr. (Natw.

Zeitschr. Forst- u. Landwsch. XVI [1916], p. 118-127.)

Tabor, R. J. and Barratt, K, On a disease of the beach caused by Bulgaria polyniorpha

Wettst. (Ann. Appl. Biol. IV [1917], p. 20—27, 1 PI.)

Tijmstra Bz., S. Vergelijkem onderzoek van eenige slijmzieke en niet-slijmzieke

gronden. (Vergleichende Untersuchung einiger schleimkranker und nicht-schleim-

kranker Tabakboden.) (Bull. Deli Proefstat. ]\redan. Sumatra 1917. 9. p. 1—41.)

— Holl. u. Deutsch.
i

Tisdale, W, H. Flaxwilt: a study of the nature and inheritance. (Journ. Agric. -Rese-

arch, Washington XI [1917], p. 573—605, 3 Pis. 8 Figs.)

Topf, Karl. Sellerierost und widerstandsfahige Sorten. (Prakt. Ratgeber i. Obst-

u. Gartenbau XXXII [1917], p. 389—390.)

Toepffer, Ad. Pflanzengallen von Mittenwald (Oberbayern). Ein Beitrag zur Kenntnis

der bayerischen Gallen und ihrer Geschichte. (Mitteilgn. Bayer. Bot. Ges. z.

Erf. heim. Flora III [1918], p. 423—433.)

T»gardh, J. Fursok med svavelkalkvatska mot liirktradsmalen. [Versuche mit

Schwefelkalkbriihe gegen die Larchenminiermotte, Coleophora laricella.] (Central-

anst. Jordbruksforsok. Flygblad XLIX [Marz 1915], 3 pp.)

— Undersokingar over granoch tallkottarnas skadeinsekter. [Investigations into the

insects injurious to the spruce and pine cones.] (Medd. Statens Skogsvorsoksanst.

XIII~XIV [1910/17], p. 1141—1204, ill.)



(176)

Trotter, A, Biologischc Untcrsuchimgen iiber Roestelia cancellata, eineu auf dem
Birnbaum vorkommenden Rostpilz.. (Internat. Agrarteclm. Rundschau VIII

[1917], p. 89—91.)

Tubeuf, C. von, Uber die Begrenzung der Mistelrassen und die Disposition ihrer

Wirtspflanzen. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXVII [1917], p. 241—287,

Tafel I—X.)

~ Der Ubergang des Rindenblasenrostpilzes Peridermium Pini von Kiefer zu

Kiefer. (Natw. Zeitschr. f. Forst- u. Landwsch. XVI [1918], p. 280—282.)

Vasters, J. Ascochyta sp. als Ursache einer Krankheit der Kohlblatter in Deutschland.

(Deutsche landw. Presse XLIII [191G], p. 308—309.)

Del Vecchio, C. Phytomyza flavicornis, schadlicher Zweifliigler anf dem Mailander

Kohl in der Lombardei, ItaUen. (Natura VIII [Milano 1017], p. 75—77, 2 Fig.)

— Nach Agrartechn. Rundschau VII! [1917], p. 076.

Voges, E. Zur Richtigstellung. (Centralbl. 1 Bakt. usw. II. Abt. Bd. XLVIII [1918],

p. 420—422.)

— Witterung, Friichtestand und Schadigungcn in Feld und Garten. (Deutsche

landw. Presse [1917], Nr. 59, p. 422—443.)

Voglino, P. Untersuchungen iiber die Wurzelfaulnis des Maulbeerbaumes und die

dagegen angewandten Schutzmittcl in Piemont, ItaUen. (Informazioni Seriche

Roma. IV [191,7], p. 97—104, Fig. 1—4.) — Nach Agrartechn. Rundschau VIII

[1917], p. 669.
H— Phoma endogena, ein Schmarotzerpilz der Kastanien in Piemont, Itahen. (Annali

K. Accad. Agricolt. LX [Turin 1917], 12 pp. 1 Tab. 3 Fig.) — Nach Agrartechn.

Rundsch. VIII [1917], p. 671.

— Beobachtungen in Piemont iiber die Bekampfung von Diaspis pentagona durch

Prospaltella berlesei im Jahre 1916. (R. Osservatorio di Fitopatologia di Torino

(Autonomo), Rclazione del Direttore [Tufen 1917], 11 pp.) — Nach Agrartechn.

Rundschau VIII [1917], p. 672.

Vouk, V. Medhjka na ogrozdu (Sphaerotheca mors uvae Berk, et Curt.) u Hrvatskoj.

[Stachelbeerpest in Kroatien]. (Gospokarska Smotra 1917.)

Waterman, H. J, Amygdahne als voedscl voor Fusarium. (Versl. kon. Akad. Vet.

Amsterdam XXVI [1917], p. 30—33.)
+

WelSter, A. D, Tree Wounds and Diseases, their Prevention and Treatment; with

a special chapter on fruil trees. (London, Wilhams and Norgate. 32 Plates.)

Week, ,.Uspulun", ein neues Beizmittel fiir Getreide. (Illustr. landw. Ztg. XXXVI
[1916], p. 552.)

Weir, J. R. and Hubert, E. E. Observations on forest tree rusts. (Amer. Journ. Bot. IV

[1917], p. 327—335, 2 Fig.)

— Recent cultures of forest tree rusts. (Phytopathology VII [1917], p. 106— 109.)

Weiss, J, E, EinfluQ der Witterungsverhaltnisse auf das Auftreten von Pflanzen-

krankheiten und tiehschen Schiidlingen 1916 und 1917. (Zeitschr. f. Pflanzenkrkh.

XXVIII [1918], p. 116—142.)

Wester, P, J. Notes on Citrus canker affection at the Lamao Experiment Station.

(PhiUppine Agricult. Review X [1917], p. 253—260.)

Westerdijk, Joh. De Sklerotien-Ziekte van de Tabak. (Mededeel. Deli Proefstatipn

te Medan-Sumatra X [1916], Lief. 2, 2 Tafeln.)

— Phytopathology in the tropics. {Ann. of the Missouri Bot. Gard. Annivers. Proceed.

II [1915], p. 307—313.)

Wichmann, Heinrich. Borkenkiifer Istriens. (Fntomolog. Blatter XII ^916], p. 11—12,

10 Fig.)



(177) \

Wider, Die Grenzkonzentration fiir die Schiidigung der Vegetation durch schweflige

Saure. (Zeitschr. fur Pflanzenkr. XXVIII [1018], p. 97—1-05.)

Wilk, Leop. Rauchschaden durch die Aluminium- und Karbidfabrikation. (Archiv

f. Chemie und Mikroskopie, Bd. tX [Wien 1916], p. 176—189.)

Wolf, F. A. Choanepliora Cucurbitarum, schildlicher Algenpilz auf Kurbisscn in Nord-

karolina, Vereinigtc Staaten von Nordamerika. (Journ. Agric. Research Wa-
shington VIH [1917], p. 319—327, PI. 85—87.) — Nach Agrartechn. Rundschau
VIII [1917], p. 587.)

Wormald, H, The ,, blossom will and canker" disease of apple trees. (Journ. Board

Agric. XXIV [1917], p. 504—513.)

Wroblewski, Antoni, Einige neue parasitische Pilzarten aus Polen. (Bull. Acad.

Sci. Cracovie Ser. B. [1916], p. 243—347, 1 Doppeltaf.)

Zacher, Frdr, Pflanzenschadlinge aus unseren Kolonien. " 2. -Jiin neuer Blaittfloh als

Gallenbildner an Kickxia. (Zeitschr. f. angew. Entomol. Ill [1916], p. 418—426,

15 Textfig.) ,

Zade. Weitere Untersuchungen iiber Verunstaltungen am Blatte des Hafers. (Fiihlings

landAV. Zeitung LXV [1916], p. 549—559.)

Zimmermann, H, Eine Wurzelerkrankung des Roggens infolge P'rostes. (Zeitschr.

f. Pflanzenkrkh. XXVI [1916], p. 321—323, Taf. II.)

— Innenspaltung von Kartoffelknollen. (Ibidem p. 280—285, 1 Textfig.)

Zischka, K. Blutlausbekampfung. (Wiener landw. Zeitg. LXVI [1916], p. 531.)

Zweigelt, Fritz. Biologische Studien an Blattlausen und ihren Wirtspflanzcn. (Ver-

handl. zoolog. -botan. Gesellsch. Wien LXVIIl [1918J, p. 124—128.) — Ports, iolgt.

C. Sammlungen.
Die mit einem • bezeichneten Sammlungen kbnnen aufier von dem Herausgeber auch durch den

Verlag von Th, Osw, Weigei in Leipzig bezogcn werden.
A-
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*Jaap, 0. Fungi sclecti exsiccati Serie 33 und 34 (Xr. 801—850) und Supplement
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D. Personalnotizen,

Gestorbcn:
Adolf Andree, Apotheker und Vorstand dtb stadtischen Bota-

nischen Gartens in Hannover, am 25. Fcbruar 1917. — Thomas
Hedwigia Band LX, 12
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Jonathan Burrill, ehem. Professor fiir Botanik und Gartenbau an
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jahre. — Reinhold Heinrici, Geh. Okonomierat, Dr. em. Professor

der Landwirtschaft an der Universitat und Direktor d. landw.

Versuchsstation in Rostock, am 14. Juli 1917 im 72. Lcbensjahre. —
Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Wilhelm Hess, ord. Professor

der Botanik u. Zoologic an der Technischen Hochschule in Hannover,
am 10. Juni 1918 im Alter von 77 Jahren. — Geheimer Hofrat Prof.
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Professor Dr. Emil Koehne, der bekannte und bedeutende Dendrologe
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Auf dem Felde der Ehre gefallcn.
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E r n a n n t

:

Dr. Alexander Zahlbruckner zum Direktor der botanischen Ab-
teilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien. — Dr. K.

Rechinger zum Kustos an demselben Institut.

B e r u f e n:

AuBerordentlicher Professor Dr. W. Ruhland- Halle hat einen

Ruf als Nachfolger H. v. Vochting's an die Universitat Tubingen
erhalten und angenommen.

Verschiedenes:
Eine Schenkung an die Genfer Universitat. Die Erben der kurz-

hch verstorbenen Madame Barbey-Boissier habcn der Genfer Uni-
versitat fiir das botanische Institut die beriihmte, unter dem Namen



(179)

„Boissier-Hcrbarium" (in Chambesy bei Genf) bekannte Sammlung

von Pflanzen geschenkt. Dicse Schenkung ist die bedcutcndstc,

die die Univcrsitat Genf bis jetzt erhaltcn hat. Es handelt sich nicht

nur um eines der reichsten Herbarien der ganzen Welt, sondern

auch um die botanische Bibliothek, die zu den vollstandigsten aller

Lander gehort. AuBerdem haben die Erben 100 000 Franken fiir

die Verwaltung des Herbariums gestiftet. — Der sehr riihrige und

bekannte Monograph Dr. Gustav Beauverd blcibt Konservator

des Herbariums unter der Direktion von Professor Dr. R. C h o d a t.

Das Herbarium Paul Magnus ist in den Besitz des Instituts fiir

allgemeine Botanik in Hamburg iibergegangen.

Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrtcn

Abonnenten mit, daG wir wieder einige komplette Serien der

55
abgeben konnen.

^edcai^ia i6

(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25 ""lo Rabatt)
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493), Konidien spindelig, 7—8 > 2 j«; coccophila Speg. (X., 182).

Konidien 8—10 > 2.5—3 ;i.

Ferner Phyllosticta Magnusii (Bom. Rouss.) Allesch. (X., 181),

Konidien 6—7 > 2.5 jx] cocoina (C.) v. Phoenicis Bvnn. (X., 181),

Konidien 8—9 > 3 /<; coccophila F^ss. {X-, 135), Konidien spindelig;

Phomopsis phoenicicolaTxQiV . et Spessa (XXII.,903), Konidienspindclig,

8—12 > 2—2.5 /i; Pritchardiae (C. et H.) Sacc. var. chamaeropina

D. Sacc. (XVIII. , 266), Konidien spindelig, 9—11 > 3 /i usw.

Alle diese Arten werden vermutlich sich nur auf zwei reduzieren.

95. Ober die Nebenfrucht von Diaporthe syngenesia (Fries).

Von dieser Art sagt Fuckel (Symb. myc. 1869, p. 204), daB

sein Spermogonienpilz unbekannt ist. In diesen Fragmenten (1906,

II. Mitt. Nr. 71) wies ich nach, daB die drei auf Rhamnus Frangula

wachsenden Diaporthe-Art^n: D. syngenesia (Fr.), Berlesiana Sacc.

et R. und nigricolor Nke. eine und dieselbe variable Art sind. Von
jener Form, die Nitschke als D, nigricolor bezeichnete, gibt

derselbe (Pyren. german. 1870, p. 260) an, daB sie Spermogonien

besitzt; allein, er beschreibt nur die auBere Form derselben und

macht iiber die mikroskopischen Details keine Angaben.

Ich fand nun auf dieser Nahrpflanze eine Phomopsis neben

Diaporthe syngenesia, die zweifellos dazu gehort.

Phomopsis syngenesia (Brun.) v. H. Stromata in Herden die

Zweige umgebend, kegelformig, oben abgerundet, mit einem Poms,
an der Basis 500 /x breit, 350 // hoch, mit dem Scheitel etwas hervor-

brechend, sich zwischen der Korkschichte und dem Phelloderm

entwickelnd, unten seitlich am Medianschnitte abgestutzt erscheinend.

Basalschichte 60—80 fi dick. Lokulus flach, unten konkav, 470 /x

breit, 80 fi dick, mit breitem, kegeligem Hals, das 200 //. dicke Epi-

stroma durchsetzend, innen ringsum mit den dicht parallel stehenden,

einfachen, 15 > 1.3 // groBen Konidientragern ausgekleidet. Stroma-

gewebe aus braunrotlichen, diinnwandigen, 3—5 ft groBen nicht

kohligen Parenchymzellen bestehend, die im Epistroma gestreckt

sind und in senkrechten Reihen stehen. Konidien gerade spindel-

formig, beidendig meist scharf spitz, zartwandig, mit zwei Oltropfchen

8 > 3 ;u bis 12 > 2.5 /z groB. Fadige Stylosporen, die an der Spitze

bogig gekriimmt und 20—27 > 1—1.5 fi groB sind, kommen in

einzelnen Stromaten ausschlieBhch vor.

Es ist kein Zweifel, daB Phoma syngenesia P.Brunaud 1890 (Syll.

Fung. XIV., p. 869) und Phoma Frangvlae Oudemans 1898 (Hedwigia.

37, Bd., p. 314) mit der beschriebenen Phomopsis identisch sind.

Hedwigia Band LX» 14
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Aspleniorum species novae etnon satis notae.

Beschreibungen von neuen Arten und Bemerkungen zu

alteren Arten der Gattung Asplenium.

Von G. Hieronymus.

4

2. Mitteilungi).
Bei der Ordnung und Durcharbeitung der Gattung Asplenium

im Herbar des Konigl. Berlin-Dahlemer Museums ergaben sich neue

Arten und neue Varietaten bekannter Arten, von denen irn folgenden

eine Anzahl beschrieben werden, zugleich mit Bemerkungen iiber

verwandte Formen. Auch wurden die Beschreibungen einiger friiher

bereits, aber nicht genxigend oder auch nur unter Manuskriptnamen

aus Sammlungen bekannter Arten aufgenommen. Die in den Be-

schreibungen mitgeteilten MaBangaben beruhen entweder auf direkter

Messung oder wurden mit dem Mikrometerokular gemacht. Erstere

sind in gewohnHchen Zahlen und Brlichen, die letzteren dagegen

zum Unterschiede in Dezimalbriichen des Milhmeters gegeben worden.

1. Asplenium Weberbaueri Hieron. n. sp.

Neottopteris ex affinitate A. variabilis Hk. — Rhizomata brevia,

ascendentia vel erecta, vix 1 cm alta, V2 ^"^ crassa, squamulosa;

squamulae elongato-deltoideae, vix ultra 2 mm longae, ^4 ^^ ^^^^

iatae, ad apicem versus sensim acuminatae, in pilum brevem articu-

latum apice cellulam glanduliformem gerentem desinentes, ubique

cellulis parenchymaticis vel subparenchymaticis rectangulis vel sub-

rectangulis parietibus longitudinalibus et transversalibus fulvis

c. 0,005—0,01 mm crassis saepe asperulis et parietibus exterioribus

tenuibus pellucido-ferrugineis cinctis formatae, margine et parte

basilari superficie superiore pilis ferrugineis nodulosis ramulosis

ornatae. Folia fasciculata usque c. 2 dm longa. Petioli compressi,

vix ultra 4 cm longi, basi c. 1 mm lati, ad apicem versus latiores

in laminam sensim transeuntes, parte inferiore squamulosi squamulis

iis rhizomatum similibus. Laminae lineari-lanceolatae vel lineari-

1) Pie 1. Mitteilung befindet sich in der Hedwigia Bd. XLIV, p. 193 u. ii.



Aspleniorum species novae et non satis notae. 211
r

oblongae, basi elongato-cuneatae, apice acutae, inargine crebre

patenti-subdentato-serratae (dentibus vel serraturis usque 2 mm altis

plerisque 2—4 mm basi latis obtusiusculis) ; laminae maximae in

specimine 15—16 cm longae, IV2 cm supra basin vel medio latae.

Costae laminarum (nervi mediani) supra parum prominulae planae,

infra manifestius prominentes convexae. Nervi laterales crebri,

angulo antico c. 20**—25** ascendentes, simplices vel supra basin

furcati, apice serraturarum seu dentium marginem adeuntes, incrassati

(hydathodo terminati). Sori partem maximam mediam nervorum

lateralium vel ramorum anticorum eorum occupantes, usque ad 1 cm

longi, parum ultra V2 ^^ ^^^i- Indusia chartacea, in speciminibus

nigricantia, vix V2 ^^ ^^^^> margine integra. Sporae c. 0,03 mm
longae et 0,02 mm latae, subpellucido-fulvae, crista mediana denti-

culata vel hamato-spinulosa et cristulis lateralibus anastomosantibus

ramulosis tenuibus ornatae.

Pe.ruvia: Im Walde am Grunde der Baumstamme in der

Nahe des Tambo Isilluma (am Wege von Sandia nach Chanchas-

mayo) bei 1000 m Hohc ii. M. (Weberbauer n. 1198. — 23. Juni

1902).

A. Weberhaueri ahnelt am meisten der Form von A. variabile Hk.,

welche in Hookers Spec. fil. Ill tab. CLXXXV oben rechts ab-

gebildet ist. Dasseibe unterscheidet sich von dieser westafrikanischen

Art besonders durch kiirzere aufrechte oder aufsteigende Rhizome,

weniger plotzlich in den Stiel iibergehendere, weniger breitere Blatt-

spreiten und durch langere bohnenformige Sporen, die bei A. variabile

fast kugelig sind, aber wie bei A. Weberbatieri einen mit sogar noch

langeren hakenformigen Stacheln besetzten Mediankamm zeigen.

2. Asplenium brisbaneense Hieron. n. sp.

Euasjplenium ex affinitate A, lineati Sw. — Rhizoma non praesto

est. Folia verisimiliter usque ad 1 m vel ultra longa. Laminae ambitu

lanceolato-oblongae, c, 3/4 "^ longae, c. 25 cm medio latae, simpliciter

pinnatae in cuspidem pinniformem terminatae. Petioli (solum

pars superior petioli praesto est) et rhaches compressi, supra late

canaliculati, infra plano-convexi, ubique dense squamulosi, denique

denudati, stato sicco castanei, subalbescenti-striolati. Squamulae

clathratae (cellulis parenchymaticis paucis parietibus interioribus

c. 0,01—0,02 mm crassis nigrocastaneis et exterioribus tenuibus

lutescenti-peUucidis praeditis formatae), e basi lata ovatae vel sub-

deltoideae, margine paucidenticulatae (denticulis saepe apice celiula

glanduloso-incrassata terminatis), in pilum elongatum articulatum

apice cellulam glanduloso-incrassatam gerentem desinentus; squa-

14*
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mialae maximae pilo terminali squamula saepe longiore incluso

c. P/g mm longae et vix ultra ^/g mm latae. Pinnae e basi antica

subtruncato-cuneata et e basi postica cuneata lineari-lanceolatae,

ad apicem versus longe acuminatae, in cuspidem pauciserrulatam

vel subintegram desinentes, margine irregulariter et interdum obsolete

crenulato-serrulatae, subchartaceae, statu sicco utroque latere oli-

vaceo-virides
;
pinnae superiores sessiles, inferiores breviter petiolu-

latae (petiolulis vix ultra 3 mm longis) ; costae pinnarum utroque

latere prominentes, late canaliculatae, squamulosae (squamulis iis

rhacheos similibus sed minoribus) ; nervi laterales pinnarum numerosi;

plerique ex ima basi vel supra basin furcati (iis apicis pinnarum

simplicibus exceptis), ramis nervorum lateralium saepe iterum

furcatis, superficie inferiore sparse squamulosi (squamulis iis rhacheos

multo minoribus) , superiore nudi ; rami ramulique nervulorum

lateralium apice parum incrassati, hydathodo falcato-incurva tenui

marginem non attingente terminati. Sori partes medias ramorum

anticorum nervorum lateralium vel ramulorum anticorum eorum

occupantes, nee marginem nee costam attingentes, 5 mm— 1 cm longi,

c. 1 mm lati. Indusia membranacea, olivacea, linearia, c. 1 mm lata,

margine integra vel obsolete undulata, utroque extreme obtusa.

Sporae non satis maturae c. 0,05 mm longae, 0,03 mm crassae,

pellucido-melleae, cristam medianam humillimam sed spinulis tenuis-

simis saepe subhamatis usque ultra 0,015 mm longis ornatam et

cristulas laterales anastomosantes tenuissimas gerentes.

Am Brisbane River in Queensland, Australien
(Amalie Dietrich).

Var. fissiloba Hieron. n. var. — Differt a forma typica pinnis

saepe longius petiolulatis (petiolulis usque ad 6 mm longis), crebre

lobato-incisis, lobis parte inferiore pinnarum profundius, basi

interdum fere usque ad costam, parte superiore usque ad medium

vix ultra medium semifaciermn incisis lineari-oblongis, plerisque

apice in dentes binos patentes obtusiusculos fissis, basilaribus anticis

(auriculis) saepe cuneatis apice latioribus in lobulos bidentatos fissis

dentibus interdum iterum fissis, raro basilaribus anticis in auriculas

lineari-lanceolatis acutis margine serratis transformatis, lobis api-

calibus pinnarum semper simplicibus linearibus non fissis et in serra-

turis cuspidis transeuntibus.

Anscheinend mit der Hauptform am Brisbane River in Queens-
land, Australien (Amalie Dietrich).

Die Art bildet mit ihrer Varietat eine Parallele zu dem auf den

Maskarenen-Inseln heimischen A. Uneatum Sw. und seiner verschieden-
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formigen Varietal hipinnatisecta (Mett.) (syn. A, pteridis (Bory)

Kuhn und A. nodulosum Kaulf. var. hipinnatisectum Mett.). Dieselbe

unterscheidet sich auBer durch das Vaterland von A . lineaium

durch die starke Bekleidung der Stiele, Spindeln und der Unter-

seiten der Fiedern mit sogenannten Gitterschuppen, durch langere

und breitere, mehr an der oberen Basis etwas abgestutzte Fiedern,

durch mehr abstehende, weniger eng gestellte Seitennerven der

Fiedern, deren Aste oft wieder gabelig geteilt sind, und durch die

Beschaffenheit der Sporen, welche bei A. lineatum einen deutUchen,

ziemhch hohen ganzrandigen oder doch nur welligen, selten unter-

brochenen, hyahnen Mediankamm, der nicht hakenformige Stacheln

tragt, besitzen. Die Varietat fissiloha ist weniger ahnlich den Formen

der Varietat hipinnatisecta von A. lineatum als viehnehr dem auf

Lord Howes-Island heimischen A. pteridioides Bak., doch sind bei

dieser Art die Lappen der Fiedern an der Spitze unrcgeln^^aBig kerbig-

gezahnt und nur selten in zwei gleichwertige Zahne geteilt. Auch sind

bei diesem dieBuchten zwischen denFiederlappen meist tiefer und die

schuppige Bekleidung viel sparlicher und die Schuppen nicht gegittert.

3. Asplenium simillimum Kuhn mscr. in sched. Hildebrandt,

Plant. Madagasc. n. 3773.

Eitasplenium e turma A. anisophylli Kze. — Rhizoma deficit.

Folia c. 1—IV4 m longa. PetioH laminis multo breviores vix ultra

2^2 dm longi, statu sicco olivacei vel olivaceo-umbrini, basi c. 5—6 mm
crassi, supra canaliculati, infra piano- vel subtriquetro-convexi,

crassiusculi,glabri. Laminae ambitulineari-oblongae,c. 8—9dmlongae,

usque ad 2 dm medio latae, basi paululum angustatae, acuminatae,

pinnatae, in cuspidem basi gemmam prolificam gerentem margine

dentato-lobatam c. 5 cm longam usque ad P/4 cm supra basin latam

lanceolatam vel elongato-deltoideam pinnis lateralibus heteroideam

desinentes. Pinnae c. 20—25-jugae, subpatentes, e basi antica

truncato-cuneata interdum manifeste auriculata (auriculis ovatis

vel cuneato-obovatis truncatis apice 3—5-dentatis) et e basi postica

exciso- vel subexciso-cuneata lineari-lanceolatae, ad apicem versus

sensim acutae, margine creberrimeet irregulariter saepe subbidentato-

serratae (dentibus vel serraturis obtusiusculis 1—1V2 rnm altis basi

2—4 mm latis) basibus integris exceptis, interdum in cuspidem

brevem vix ultra 1 cm longam integram vcl obsolete pauciscrratam

linearem vel elongato-deltoideam desinentes; superiores sessiles,

inferiores petiolulatae (petiolulis vix ultra 5 mm longis); inferiores

subremotae paulo abbreviatae; pinnae maximae c. IV2 cm longae

et 2Va cm supra basin latae. Costae pinnarum utroque latere pro-
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minulae, planae vel facie superiore tenuiter canaliculatae, statu sicco

cremeo-olivaceae, nudae. Nervi laterales pinnarum basi c. 5— 6 mm
distantes; plerique supra basin furcati ramis posticis raro iterum

furcatis, supremi simplices; rami apice parum incrassati, hydathodis

cuneatis marginem non attingentibus terminati, utroque parum

prominuli. Sori numerosi, lineares, c. 5— 13 mm longi, c. V2 ^^^ ^^^^'

longiores partem maximam ramorum anticorum, breviores partem

superiorem ramorum posticorum nervorum lateralium occupantes,

nee costam nee marginem attingentes nee in dentes intrantes. Indusia

membranacea, statu sicco olivacea, subintegra vel parce lacerata,

, parum in mesophyllum producta, c. V2 ^"^ lata. Sporae non satis

maturae fabiformes pellucido-cremeae, c. 0,05 mm longae at

0,03 mm latae, crista mediana subdenticulata hyalina usque c. 0,01 mm
alta inclusa, lateribus cristulis anastomosantibus tenuissimis humi-

libus paucis ornatae.
w

r

Zentral-Madagaskar: Im Urwalde bei Andran-

goloaka in Ost-Imerina (J. M. Hildebrandt n. 3773. — November

1880); im Walde von Ankeramduuka (G. F. ScoTT Elliot n. 1888,

— als Aspl. Gardneri Bak. falschlich bestimmt).

Die Art unterscheidet sich von A. anisophyllum Kze. und den

nahe verwandten A, sanguinolentum Kze., A. chlaenopteron Fee,

A. sarcodes Maxon, A. ZenJcerianum Kze. und anderen durch die

langeren, schmaleren Sori. Mit A. chlaenopteron und A. Zenkerianum

teilt die Art die Beschaffenheit der Endfieder.

Moglicherweise ist die Art identisch mit A. supraauritum C. Chr.

(Arkiv f. Bot. Bd. 14, Nr. 19, p. 7), welches C. Christensex als

Unterart von A, Uneaium Sw. aufstellte. Leider liegt mir von diesem

kein Vergleichsexemplar vor, doch ist groBe Wahrscheinlichkeit vor-

handen, daB dieses eine Form mit regelmaBig vorhandenen Ohrchen

an den auBeren Basen der Fiedern darstellt. Wenn dies der Fall ist,

so mochte ich den in der HiLDEBRANDTschen Sammlung von M. KuHN
allerdings nur handschriftlich publizierten Namen beibehalten.

J. G. Baker erwahnt den Namen A. simillimum Kuhn in

Annals of Bot. V, 1891, p. 305 unter A. affine Sw. und will es zu

dieser Art ziehen. Hier diirfte wohl eine Verwechslung vorliegen.

Mit A. affine Sw. ist A. simillimum sicher nicht naher verwandt,

xmd noch weniger nur eine Form desselben.

4. Asplenium barbaense Hieron. n. sp.

Etiasplenium e turma A, salicifolii L. — Rhizomata ascendentia,

vix ultra 2^/^ mm crassa. Folia pauca fasciculata, usque c. 3 dm
longa. Petioli in specimine 3—5 cm longi, c. V4—Vs longitudinis
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larninarum aequantes, compresso-cylindracei, vix ultra IV2 nim basi

crassi, statu sicco fuliginei vel olivacei, anguste alati (alls vix V2 ^^
latis viridibus). Raches petiolis similes. Squamulae e basi utraque

rotundata vel subcordata elongato-ovatodeltoideae, sensim acu-

minatae, in pilum articulatum desinentes, clathratae, cellulis plerisque

rectangularibus vel subrectangularibus parietes internos duplices

castaneos lateribus asperulos vix usque 0,001 inm crassos et parietes

externos tenues hyalinos vel subferrugineo-pellucidos luminaque

non compressa gerentibus formatae, margine integrae; squamulae

maximae c. 7 mm longae et fere 2 mm supra basin latae, parte latissima

usque c. 50 series cellularum ostendentes. Laminae usque c. 2V2 dm

longae et 4 cm latae, lineari-lanceolatae, profunda pinnatipartitae.

in cuspidem brevem pinnati-lobulatam desinentes. Pinnae mem-

branaceae, subglauco-virentes, petiolulatae (petiolulis vix 1 mm
longis vix V2 nim basi latis), c. 20—25-jugae; pinnae ejusdem lateris

usque IV2 cm inter se distantes; infimae oppositae, ceterae sub-

oppositae vel manifeste alternae; pinnae maximae e basibus integer-

rimis antica subtr'uncato-exciso-cuneata vel subexciso-cuneata

c. V2 ci^ longa et postica exciso-cuneata altero tanto longiore trapezio-

ovato-oblongae, subacuminatae, obtusiusculae, basi antica auriculatae

vel subauriculatae (auriculis sursum protractis cuneatis truncatis

apice 3- rare 4-lobulatis, lobulis obtusiusculis vix ultra 1 mm longis

et IV2 mm basi latis), margine cetero subdenticulato-lobulatae

(lobulis obtusiusculis vel acutiusculis, margine antico pinnarum

praeter lobulos auriculae c. 6—7, postico 5—6, c. 1 mm altis et

2—3 basi latis, simplicibus, raro auriculae proximo bifido). Nervi

mediani et nervuli laterales infra prominuli, luce transeunte optima

perspicui; nervuli semifaciei anticae pinnarum maximarum 7, raro 8,

semifaciei posticae 5—6); nervuli auricularum dichotomi vel sub-

dichotomi ramo rachi proximo vel ramis ambobus primariis iterum

furcatis, aut subpinnatim ramosi ramis utrinqua 1—2; nervulus

nervulo auriculae proximus raro furcatus; ceteri omnes simplicas.

Sori partem mediam nervulorum vel ramulorum occupantes, nee

marginem nee costam attingentes, c, 3—5 mm longi, vix 1 mm lati,

sori auricularum solitarii, saepe diplazioidei. Indusia membranacea,

statu sicco avellanea, vix ultra Vg mm lata, in mesophyllum paulo

protracta, margine integra. Sporae pellucido-melleae, compresso-

ellipsoideae, c. 0,03 mm longae et 0,021 mm latae, crista mediana

vix 0,003 mm alta parum interrupta obsolete spinuloso-denticulata

inclusa, cristulis anastomosantibus tenuibus areolas paucas forman-

tibus interdum obsoletis et inter eas gibbis verruciformibus interdum

in lineas dispositis minutissimis lateribus ornatae.
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•^Costarica: Im Bergwald des Barba-Vulkan (Carl Hoff-
mann Nr. 26, — 26. Mai 1855).

Die Art steht dem Formenkreis von A. salicifolium L. und
A. semicordatum Raddi sehr nahe, unterscheidet sich aber von den
samtlichen diesem zugehorigen Arten durch die zahlreicheren Blatt-

fiedern, die an dei: Basis nie riickwarts gezogene Ohrchen
aufweisen, nicht fleischige Konsistenz haben,

durchscheinend sind und die unterseits etwas hervortretenden Nerven
deutlich erkennen lassen, ferner durch die dtinnhautigen Indusien und
die bedeutend kleineren Sporcn, die nicht in groBere Stacheln auf-

geloste Mediankamme, wie die der beiden oben genannten Arten,

besitzen. DaB die Art aber in die betreffende Gruppe gehort, wird
durch die ganz ahnliche Beschaffenheit der Spreuschuppen bewiesen.

5. Asplenium viviparoides Kuhn in schedula Plant. Centro-

Madagascar. n. 4148.

Euasplenium dareoides^) ex affinitate A, vivipari (L. f.) Presl. —
Rhizoma repens, c. 1 cm crassum, dense squamosum; squamis mem-
branaceis, ferrugineis elongato-deltoideis, usque c. 2 cm longis et

5 mm basi latis, longe acutis, in pilum articulatum cellula glanduloso-

incrassata terminatum desinentibus, margine parce glanduloso-

cihatis, cellulis numerosissimis parenchymaticis vix* ultra 0,1 mm
latis et usque 0,3 mm lojigis parietibus fulvis c. 0,015 mm crassis

praeditis formatis.' Folia usque ad 1 m longa. Caules laminis bre-

viores, vix ultra V4 ^ongi, c. 4 mm basi crassi, compressi, supra

plerumque late canaliculati rarius anguste sulcati, lateribus anguste

sulcati, infra plano-convexi, squamulosi squamulis iis rhizomatis

similibus sed minoribus, statu sicco olivacei. Rhaches petioHs similes.

Laminae ambitu oblongo-lanceolatae, acuminatae, usque c. 7V2 d^
longae, 2 dm medio latae, subrigidulae, parce piloso-squamulosae,

subquadrisectae. Segmenta primaria ambitu deltoideo-ovata, acu-

minata, usque ad 1 dm longa et 5 cm supra basin lata, patenti-

divergentia, breviter petiolulata (petiolutis vix ultra 3 mm longis

vix 7^ mm latis); segmenta primaria infima opposita, media sub-

opposita, suprema altema; segmenta secundaria et tertiaria brevis-

sime petiolulata, ala angusta confluentia ; segmenta secundaria

ambitu ovata, obtusiuscula, usque ad 3Va cm longa et 2 cm supra

basin lata, subopposita vel alterna; segmenta tertiaria utrinque 3—6,
c. 5 mm— 1 cm longa; basilaria pinnatisecta, basilaribus proxima

^) Die Sektion Darea ist, meines Erachtens nach, nicht aufrecht zu erhalten,

da ja auch dareoide Varietaten oder Formen bei einer Anzahl Euasplenium-Arten
vorkommen. ja sogar am selben Stock mit der EiiaspUnium-Form vorhanden sind.
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saepe furcata, cetera simplicia. Lacinia et segmenta tertiaria lineari-

oblonga, vix 1 mm lata, obtusa, monosora. Sori 2—3 mm longi,

nee basin nee apicem laciniarum attingentia. Indusia membranaeea,

c. V2 n^i^ l^t^> Integra, paulo in mesophyllum producta, statu siceo

fumoso-avellana. Sporae pellucido-olivaceae, fabiformes, usque

c. 0,06 mm longae et 0,04 mm latae, erista mediana vix 0,01 mm
alta hyalina integra vel obsolete denticulata inclusa, praeter crista

mediana cristulis lateralibus anastomosantibus tenuibus humilioribus

ornatae.

Zentral-Madagaskar: Im Wald von Ankafina in

Siid-Betsileo (J. *M. HiLDEBRANDT n. 4148. — Marz 1881; n. 4177

zum Teil: junge Pflanzen mit nur 2- bis 3fach fiederschnittigen

Blattspreiten) ; an nicht angegebenem Fundorte (J. Buchanan n. 5).

Die Art ist dem auf den Maskarenen-Inseln heimischen A. vivi-

parum (L. fil.) Presl nahe verwandt und ahnlich, unterscheidet sich

aber durch dickere, kriechende Rhizome, groBere Spreuschuppen

derselben, durch schmalere, langere Blatter, durch breitere, stumpfe

letzte Segmente, durch das anschcinend konstante Fchlen von

Brutknospen und durch groBere Sporen mit hoherem Mediankamme.

Die Angabe Bakers in Ann. of Bot. V, 1891, p. 305, daB auch

diese Art zu A. affine gehore, beruht ebenfalls auf einem Irrtum.

^6. Asplenium Bradeorum^) Hieron. n. sp.

Euasplenium ex affinitate A, hrasiliensis Raddi et A. regularis Sw.

Rhizomata breviter ascendentia,c.3 mm crassa. Folia approximata,

subfasciculata, vix usque 4 dm longa. Petioli statu sicco fuliginei,

vix V2 longitudinis laminae aequantes, subcylindracei, vix compressi,

supra obsolete canaliculati, sti^iis binis prominulis ornati (angustissime

alati), vix IV2 rn^i basi crassi, squamulosi, squamulis deltoideo-

ovatis, acutis, vix ultra 2mm longis et^^mm supra basin latis, fulvis

cellulis parenchymaticis polyedricis parietes internos fulvos usque

ad 0,02 mm crassos et parietes externos ferrugineo-pellucidos tenues

gerentibus formatis. Raches petiolis similes. Laminae ambitu lineari-

lanceolatae, acuminatae, basi sensim angustatae, usque ad 3dm longae,

4 cm parte media latae, profunde pinnatipartitae, in cuspidem pinnati-

lobatam prorsus denticulatam desinentes. Pinnae 20—30-jugae,

tenuiter membranaceae ; inferiores petiolulatae (petiolulis vix ultra

V2 mm longis pallescentibus), oppositae vel suboppositae ; superiores

sessiles, alternae; pleraeque e basi antica truncata et e basi postica

longe exciso-cuneata basibus utrisque integris falcato-subdimidiato-

*) Benannt nach den Sammlern A. und C BjlADE.
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trapezio-subdeltoideae, subacuminatae vel subacutae, basi antica

subauriculatae, margine antico et parte dixnidia superiore marginis

postici crebre subgrosse serrato-dentatae (dentlbus 1—IV2 n)m altis

1—2 mm basi latis), basi antica subauriculatae ; auricula 3—5-dentata;

dentibus auriculae proximis 1—2 saepe fissis. Lobi guspidis inferiores

cuneati fissi, superiores dentiformes. Nervi mediani pinnarum

utrinque prominuli. Nervuli laterales vix prominuli. Nervulus in

auriculam intrans furcatus, ramo altero interdum simplici, altero

vel ambobus iterum furcatis; nervuli 1—2 auriculae proximi saepe

furcati, ceteri omnes semper simplices. Nervuli antici in pinnis

maximis mediis 8—10, nervuli postici 5— 7. Sori partem mediam
nervorum simplicium vel ramorum occupantes, non in dentes marginis

intrantes, rion costam attingentes; maximi c. 4V2 nim longi et 74 i^ni

lati, interdum in auriculis et nervis proximis anticis diplazioidei.

Indusia vix V2 nim lata, membranacea, statu sicco mellea, integra,

vix in mesophyllum producta. Sporae non satis maturae pellucido-

melleae, c. 0,03 mm longae, 0,02 mm latae, crista mediana acie

spinuloso-denticulatae et cristulis lateralibus paucis tenuibus raro

anastomosantibus ornatae.

''Costarica: Tablazo, 1900 m ii. M. (A. und C. BRADE
in ROSENSTOCK Fil. costar. exsicc. Nr. 11, — 4. Marz 1908, als

A. Irasiliense ausgegeben). — Columbien: an Baumen und auf

dem Boden in dichten, feuchten Waldern iibcr Gigante im Gebiet

des Berges Tolima, 2000 m ii. M. (F. C. Lehmann Nr. 2295.

29. Dezember 1882). ^

Die Art steht dem A. brasiliense Raddi sehr nahe, doch ist

dieselbe weniger kraftig, die Blattstiele und Spindeln diinner und

kaum zusammengedriickt, die Blattspreiten mehr nach und nach

an der Basis verschmalert, die Fiedern mehr hautig durchsichtig

hellgriin und zahlreicher. A. regulare Sw. weicht mehr ab, durch

die stumpfen, am Oberrande und zu zwei Drittel des Unterrandes

kleiner kerbig gezahnten, weniger durchscheinenden Blattfiedem.

Vermutlich stehen der Art auch die brasilianischen, unter dem
Namen A. erechim f. mitigiatum von Lindman im Ark. f. Bot. I,

1903, p. 214 aufgefuhrten und Taf. 10, f. 6 abgebildeten Exem-
plare, die jedoch vielleicht auch zu A. brasiliense Raddi gehoren

konnen.

7. Asplenium Schlechtendahlianum Hieron. n. sp, ; syn. A, erectum

Schlechtend. in Linnaea V, 1830, p. 612, n. 772, Liebmann, KongL
danske Selskabs Medd. 1848, p. 243, non Bory nee Schlechtend.

Adumbr. d. 28. t. XV.
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Euasplenium ex affinitate A. hrasilieTisis Raddi. — Rhizomata

erecta, 5—6 mm crassa, fibrillis radicalibus et rudimentis petiolorum

foliorum vetustorum ir].voluta. Folia fasciculata, c. 3—3V2 dm longa.

Petioli laminis breviores, statu sicco flavovirentes vel subatrovirentes

vel atropurpurascentes, vix compressi, subcylindracei, supra subplani

obsolete canaliculati et striis prominulis ornati (angustissime alati),

infra convexi, basi vix ultra IV2 "^^^ crassi squamulosi; squamulae

e basi cordato-ovata valde elongato-deltoideae, c. usque 6 mm longae»

vix ultra ^/^ mm basi latae, acutae, in pilum articulatum apice cellula

incrassata glanduliformi terminatum desinentes, pracsertim basi

sparse fimbriato-ciliatae, fulvae, cellulis rectangulis vel subrectangulis

vel polyedricis (parte basilari) parietes internos usque ad 0,02 mm
crassosfulvos et parietes externos tenuissimos subferrugineo-pellucidos

gerentibus formatae. Raches petiolis similes, sedpaulolatiusalatae alis

flavoviridibus c. Vs nim latis. Laminae lineari-lanceolatae, ad apicem

versus acuminatae, profunde pinnatipartitae, plerumque in cuspidem

pinnatilobatam brevem desinentes; laminae maximae in speciminibus

2 — vix fortasse 2V2 dm longae, 5—7 cm parte media latae. Pinnae

inferiores oppositae vel suboppositae breviter petiolulatae (petiolulis

vix ultra V2 ^nm longis), superiorcs alternae sessiles; plcrarque

e basi antica auriculata truncata et e basi postica exciso-cuneata

falcato-trapczio- vel (infimae reductae) subovato-oblongae, acu-

minatae vel obtusiusculae, basibus utrisque integris exceptis Vi i"3.r-

ginis antici et V2 rnarginis postici superioris crebre subserrato-denti-

culatae (dentibus IV2—2V2 ^^ ^^^is IV2—2 mm basi latis); auri-

culae truncatae vel parumproductae obtusae, 4—6—(dentibus interdum

apice fissis) 8-denticulatae ; dentibus marginis antici pinnarum

majorum auriculae proximis 3—8 plerumque fissis et dentibus

1—7 marginis postici inferioribus saepe fissis; pinnae maximae partis

mediae laminarum c. 27^—3V2 ^^^ interdum vix — 4 cm longae,

1—IV2 cm supra bases integras oblique latae. Nervi mediani vel

costae pinnarum utroque latere parum prominentes, mesophyllo

concolores; nervuli laterales vix prominuli; nervulus auricularum bis

vel tor furcatus (repetito dichotomus), nervuli ceteri inferiores saepe

semel furcati raro ramo altero iterum furcato, superiores utriusque

marginis simplices. Sori lincares, parum recurvi, partem inferiorem

et mediam nervulorum vel etiam partem inferiorem rami antici

occupantes; inferiores semper a costa remoti, superiores costae

approximati sed non costam attingentes, omnes semper a margine

remoti; sori maximi 7—8 mm longi, vix 1 mm lati. Indusia mem-

branacea, statu sicco pallide viridia, vix V2 ^^ ^^*^' margine libera

Integra vel undulata vel obsolete denticulata. Sporae non satis
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matiirae in speciminibus pellucido-melleae, c. 0,04 mm longae,

0,02 mm latae, crista mediana interdum interrupta angusta hyalina

acie subintegra vel undulata et cristulis lateralibus tenuissimis parce

anastomosantibus humilibus ornatae.

M e X i k o: In schattigen Waldem bei Jalapa (SCHIEDE Nr. 772,

August 1828, als A, erectum Bory ausgegebcn).

Die Art imterscheidet sich von A, erectum Bory durch langer

gestielte Blatter, durch deutlich sichelformig eingebogene, an der

Basis breitere Blattfiedcrn, welche scharfcr und zahlreicher am
Oberrande zu drei Viertel und am Unterrande bis zur Halfte bis

zu den ganzrandigen Basalstiicken oft spaltig gezahnt und nicht

einfach kerbig gesagt sind, durch die weniger vorgezogenen, mehr
abgestutzten Ohrchen an der vorderen Basis, durch die viel langeren

etwas riickwarts gebogenen Sori, von denen die unteren stets viel

weiter von dem Fiedermittelnerven entfernt stehen, durch die viel

kleinzelligeren Spreuschuppen und durch den seltener unterbrochenen
an der Schneide nur welligen oder doch ganz undeutlich gezahnten
Mediankamm der Sporen, welcher bei A, erectum deutlich stachelig

gezahnt und oft unterbrochen ist.

M. KUHN bestimmte Fragmente, die vermutlich von ihm aus

dem Herbar Schlechtendahls (jetzt im Herbar der Universitat

Halle) entnommeh wurden, als A. erectum var. harpeodes (Kunze)

Hook. A. harpeodes Kunze stimmt mit der vorhegenden neuen Art

in bezug auf die Beschaffenheit der Sporen iiberein, unterscheidet

sich aber durch langer zugespitzte, schmalere und zahlreichere Blatt-

fiedem, durch kiirzere, auch an der Fiederbasis der Costa mehr
genaherte Sori, durch groBzelligere, viel groBere, an der Basis viel

breitere, aus mehr Zellreihen bestehende Spreuschuppen und noch

andere Kennzeichen. Naher steht die neue Art dem A. hrasiliense

Raddi, das sich von derselbcn durch mehr zusammengedriickte
Blattstiele, durch groBer gezahnte Blattfiedcrn, breitere Indusien

uinterscheidet

Asplenium

Euasplenium ex affinitate A, regularis Sw. et A. SeUoioiani PresL
— Rhizoma in specimine c. 3 mm crassum, erectum (?). Foha in

specimine 4 fasciculata, usque parum ultra 2 dm longa. Petioli

V3—V2 longitudinis laminae aequantes, compresso-cylindracei, statu
sicco castanei, alatae (alis usque ad 0,7 mm latis lutescenti-viridibus),

*} Benannt nach dem Sammler J. T. DE MOURA, der in den Jahren 1887 bis 1890
in den Provinzen Rio de Janeiro. Espirito Santo und Minas Geraes sammelte.
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usque parum ultra 1 mm basi crassi, basi squamulosi. Raches petiolis

similes sed latius alatae (alis usque ad 1 mm latis). Squamulae

e basi cordata elongato-deltoideae, acutae, subclathratae, cellulis

serierum marginalium manifeste compressis parietes internes duplices

ferrugineos vix 0,0015 mm crassos gerentibus et serierum medianarum

non semper compressis parietes internes duplices nigro-castaneos,

omnibus parietes externos tenues lutescenti- vel ferrugineo-pellucidos

gerentibus formatae; squamulae maximae vix ultra 2^/2 mm longae

et 0,7 mm supra basin latae et hie parte latissima vix ultra 18 series

cellularum ostendentes. Laminae lineari-lanceolatae, in specimine

usque ad 16 cm longae et vix 3 cm parte media latae, profunde

pinnatipartitae. Pinnae in specimine 20—25-jugae; supremae apicales

ad minorem modum valde reductae cuneatae, apice truncatae,

3—5-dcnticulatae; inferiores ad minorem modum reductae e basi

utraque cordata late ovatae vel oblique ovatae, retrorsum reflexae;

ceterae ma] ores approximatae, interdum subimbricatae e basibus

integris antica rhachi parallela truncata et postica subexciso-cuneata

altero tanto longiore trapezio-ovatae, obtusae, basi antica sub-

auriculatae (auriculis truncatis parum separatis apice crenato-lobu-

latis, lobulis 3—4, c. Va—^ ^^ longis, IV2—2 mm basi latis), cetero

margine crenato-lobulatae ; lobulis vix ultra ^4 mm altis 2—2V2 mm
basi latis; marginis antici c. 5(—6) praeter lobulos auriculae, postici

3—4, lobulo antico auriculo proximo apice saepe emarginato. Nervi

luce transeunte optime perspicui, infra parum prominuli; nervulus

auriculae subdichotomus ramulo primario rachi finitimo iterum

furcato vel subpinnatim ramosus ramulis utrinque 1—2; nervulus

anticus auriculae proximus, rarius nervuli bini auriculae proximi

furcati; nervuli ceteri omnes semper simplices. Pinnae maximae

in specimine IV2 cm longae, basi 5—6 mm latae, supra bases integras

linea obliqua c. 1 cm latae. Sori valde immaturi partes medias

nervulomm occupantes nee costam nee marginem attingentes.

Indusia membranacea, subumbrino-pellucida, c. 0,6 mm lata et

2—3 mm longa, in mesophyllum non protracta. Sporangia et sporae

deficientes.

Brasilien: An nicht angegebenem Orte in Minas Geraes

(J. T. DE MOURA Nr. 19 zum Teil).

Die Art steht dem A, regulate Sw. am nachsten, mit dem sie

die gleiche Beschaffenheit der Spreuschuppen teilt, unterscheidet

sich durch kiirzere, verhaltnismaCig breitere und einander mehr

genaherte Fiedem, die weniger Randzahne und Seitennerven auf-

weisen, und durch die breiter gefiiigelten Blattspindeln. Sehr ahnlich

ist die neue Art auch dem A. Sdlowianum Presl, von dem sie sich
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durch die verschiedene Beschaffenheit der Spreuschuppen, durch

die breiter gefliigelten Blattspindeln, die mehr einander genaherten

Fiedern und anscheinend das Fehlen von Brutknospen am Ende

der Blatter unterscheidet.

9. Asplenium Sellowianum Presl, Tent pterid., p, 107, nomen;

syn. A. lunutatum V3.Y . Selloiviana Hieron., in Engl. Bot. Jahrb. XXII,

1890, p. 377.

Euasplenium e turma A. lunulati Sw. — Rhizomata breviter

electa, usque V2 ^^ '^^^ paulo ultra crassa. Folia plura fasciculata,

usque ad 3V2 <iin longa. Petioli 1—6 cm longi, parum ultra 1 mm
basi crassi, compresso-cylindracei, angustissime alati (alis vix V4 ^^
latis viridibus), violaceo-nigricantes, umbrini vel grisei. Raches

petiolis similes. Squamulae partis inferioris petiolorum e basi cordata

elongato-deltoideae, acutae, in pilum articulatum brevem desinentes,

margine sparse glanduloso-ciliatae (jiiliis articulatis celMa obovoidea

incrassata massam fulvam continente terminatis, vix ultra 0,2 mm
longis), clathratae, cellulis parietes internes duplices fulvos usque

ad 0,02 mm crassos et parietes externos ferrugineo-pellucidos geren-

tibus formatae; squamulae maximae vix ultra 2V2 "im longae, vix

ultra ^/^ mm supra basin latae, parte latissima vix ultra 14 series

cellularum ostendentes. Laminae lineari-lanceolatae, ad apicem et

basin versus sensum angustatae, apice saepe proliferae gemmulam

gerentes, medio usque ad 3 cm latae, profunde pinnatipartitae.

Pinnae numerosae 20—35-jugae, ad apicem et basin versus sensim

decrescentes; majores parte media laminarum sitae e basibus

integris antica rachi parallela truncata et basi postica exciso-cuncata

paulo longiore quam altera trapezio-ovatae vel ' ovato-oblongae,

obtusae, basi antica auriculatae (auriculis parum protractis rotundatis

vel truncatis tenuiter bi- vel tri-crenato-lobulatis; iobulis vix V2 ^^
altis et 1^/2 mm basi latis), margine cetera tenuiter crenato-serratae

vel undulato-crenulatae (crenis vel serraturis marginis antici 5—

6

praeter crenas auriculae, marginis postici 4—5, vix V2 ^^ altis,

c. iVa—2 mm basi latis)
; pinnae maximae c. IV2 cm longae, V2 *^^

basi latae, supra partes basilares integras linea obliqua c. 8—9 mm
latae. Nervi et nervuli infra parum prominentes, manifeste per-

spicui. Nervuli semifacie antica 3—6 (7), semifacie postica

pinnarum 2—4, subnigricantes; ii auricularum infra medium simpli-

citer furcati aut ramo rachi proximo iterum furcato subdichotomi,

raro ramis ambobus furcatis dichotomi; nervuli ceteri in pinnis

majoribus partis mediae laminarum et in apicalibus ad modum
minorem reductis plerumque simplices; nervulus auriculae proximus
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raro furcatus; nervulus infimus posticus in pinnis basilaribus ad
minorem modum reductis subaequilateralibus saepe furcatus. Sori
partem median) nervulorum occupantes, costae (vel nervo mediano)
pinnarum magis quam margini approximati, raro fere costam attin-

gentes, vix ultra 3 mm longi, 1 mm vcl parum ultra lati, ambitu
elliptici, sporangia multa gerentes; sori in auriculis saepe deficientes

vel solitarii medium ramulorum nervulorum occupantes. Indusia
membranacea, umbrina, juxta nervulum interdum castanea, integra,

c. V2 nim lata, in mesophyllum non protracta. Sporae melleae sub-
lenticulares, c. 0,036 mm longae et 0,03 mm latae, crista mediana
subpellucida 0,006^0,009 mm alta acie minutissime spinuloso-

denticulata inclusa, lateribus cristulis similibus paucis reticulatim

anastomosantibus areolas paucas formantibus raro deficientibus et

gibbis minutissimis verruci- vel bacilliformibus saepe in series digestis

ornatae.

Uruguay: Bei Montevideo (Sellow Nr. 46, d 483, d 484;
Arechavaleta Nr. 403, — April 1876) ; zwischen Felsen an feuchten

Stellen auf den Isletas bei Mercedes unweit Montevideo (C. Osten
Nr. 3038, — 8. November 1893); unter Felsblocken an humosen
Stellen bei der Cueva del Tigre am Guaycuru (C. Osten Nr. 3281,

30. Oktober 1896). — Argentinien: An schattigen Tosca-

felsen bei Concepcion del Uruguay (P. G. Lorentz, Flora Entrcriana

Nr. 1143 pro parte, — Oktober 1877; G. Niederlein Nr. 239,

2. Mai 1880). — Brasilia n: An nicht angegebenem Orte
im Staate Rio Grande do Sul (Reixeck und Czermak Nr. 33,

gesammelt 1897), im Campo da Timbauva, Mun. Rio Pardo, 70 m ii. M.
(C. JUrgens in Rosenstock Fil. austro-bras. exsicc. Nr. 377, — im
Marz 1906) ; auf dem Berge Tris Hermanos bei Neu Hamburger Berg
bei San Leopoldo in Rio Grande do Sul (A. StUbel Nr. 1167 c).

Vermutlich gehort hierher auch eine schmalblattrige (Spreiten

kaum iiber 2 cm breit) Form, deren kiirzere Fiederblattchen am Rande
bisweilen nur wellig sind und deren groBte an der vorderen Seite

nur^4 (mit dem Auriculamerven) und an der hinteren nur 3 Seiten-

nerven zeigen. Dieselbe wurde an einem nicht angegebenen Orte

in Brasilien gesammelt (A. Glaziou Nr. 7311).

Die hier mit Presl als Art betrachtete, von diesem aber nicht

beschriebene Pflanze wurde von mir als Varietat von A. lunulatum

aufgestellt, mit dem sie 3a sehr nahe verwandt ist und das Vor-

kommen von Brutknospen am Ende der Blattspreiten teilt. Dieselbe

unterscheidet sich auBer durch das verschiedene Vaterland durch

breitere, weniger voneinander abstehende, stumpfere Fiederblattchen,

durch in weniger spitzem Winkel nach oben gerichtete Seitennerven
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der Fiederblattchen, weniger vorgezogene Ohrchen, meist etwas

langere Son und durch den verschiedenen Bau der Spreuschuppen,

welche breitere Lumina zeigen, die auch bei den am Rande befind-

lichen Zellreihen weniger zusammengedriickt sind.

^IQ. Asplenium tabinense Hieron. n. sp.

Euasplenium ex affinitate A. jeryiandeziani Kunze et A. Sello-

wiani Presl. — Rhizoma breviter erectum, in specimine vix ^/g cm
crassum. Folia pauca fasciculata, in specimine c. usque ad 2 dm
longa. Petioli compresso-cylindracei, opaci, atroviolacei, alati (alis

vix V4 mm latis viridibus) , in specimine 2V2—3 cm longi et c. ^/^ mm
basi crassi. Squamulae e basi utraque rotundata vel subcordata

elongato-deltoideae, acutae, in pilum articulatum desinentes, margine
sparse ciliatae (ciliis articulatis serie simplici formatis vix ultra

0,2 mm longis), clathratae, cellulis parietes internes duplices usque
interdum 0,004 mm crassos et parietes externos hyalines et lumina
interdum compressa gerentibus formatae; squamidae maximae vix
ultra 2V2 nam longae, 0,7 mm supra basin latae et parte latissima

vix ultra 16 series cellularum ostendentes. Laminae in specimine
c. 8—17 cm longae, 2—2V2 cm medio latae, lineari-lanceolatae, ad
apicem versus acuminatae, ad basin versus sensim angustatae, pro-

funde pinnatipartitae. Pinnae ad apicem et basin laminarum versus
sensim ad minorem modum reductae; pinnae majores partem mediam
occupantes e basi antica truncata V2 cm lata rachi parallela integra

et basi postica exciso-cuneata altero tanto longiore integra trapezio-

oblongae, linea obliqua supra bases integras c. usque IVg cm latae,

c. IV2 longae, obtusiusculae, basi antica auriculatae (auriculis cune-
atis truncatis 2--3-lobulatis, lobulis rotundatis vel obtusis), margine
cetero dentato-lobulatae, lobulis incisione subprofunda fere medium
semifacierum attingentes separatis c. 1 mm altis et 2—3 mm basi
latis obtusiuscrdis vel acutiusculis ; lobulis marginis antici 4—5 praeter
auriculae, postici 3—4; nervuli auricularum aut simpliciter supra
.medium furcati aut ramo rachi proximo iterum furcato subdichotomi;
nervuli ceteri omnes simplices (rarissime nervulus anticus auriculae
proximus breviter furcatus). Son in auriculis deficientes; ceteri

partem mediam nervulorum simplicium occupantes, ambitu elliptici,

c. 2 mm longi, 1 mm vel parum ultra lati, sporangia multa gerentes.

Indusia tenuiter membranacea, sordide albida, integra, vix ^/a mm
lata, in mesophyllum non protracta. Sporae 0,033 mm longae et

0,021 mm latae, crista mediana vix 0,003 mm alta acie minute
spinuloso-denticulata inclusa, lateribus cristulis tenuissimis literae-

formibus et gibbis minutissimis verruciformibus ornatae.
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vPeru: Bei Tabina (Lechler Nr. 2105).

Die Art unterscheidet sich von A, fernandezianum durch den

Aufbau dcr Spreuschuppen, welche bei A. tahinense durchsichtig

gegittert sind, wenn auch bisweilen die Zellen der Randreihen

stark zusammengedriickt sind, aber nie wie der Regel nach

bei A. fernandeziannm voUig undurchsichtig und schwarz sind,

ferner durch die schwarzvioletten Stiele, die kleineren Ohrchen,

welche nur 2—3-lappig sind, die weniger dichotom geteilten Ohrchen-

nerven und die fast stets ungeteilten iibrigen Fiederseitennerven
p

und daher auch nicht gespaltenen Randzahne.

Von A, Sellowianwm Presl unterscheidet sich die Art durch

schmalere, tief lappig-gezahnte Fiedern, die bei A. Sellovnannm

nur seicht kerbig-gesagt sind, durch die mit Ausnahme des Ohrchen-

nerven fast stets ungegabelten Seitennerven der Fiedern, durch die

kiirzeren, dem Fiedermittelnerv weniger genaherten Sori, die diinner

membranartigen, nicht braunhchen Indusien. Von beiden Arten

unterscheidet sich A. tahinense auch noch durch den niedrigen,

deuthch stachelig gezahnten Mediankamm der Sporen.

Das mir vorliegende Exemplar zeigt am Ende der Blattspreiten

k e i n e Brutknospen, die bei den beiden verwandten Arten nicht

selten sind. Immorhin ist es moglich, da6 solchc auch bei A. tahinense

vorkommen.

Die Nr. 2105 wird in den ,,FiUces Lechlerianae'* nicht aufgefuhrt,

doch lag in Mettenius' Herbar das betreffende Exemplar in einem

Bogen mit der Bestimmung ,,4. lunulatum'.

Asplenium

Eimspl Rhizoma

erectum, 5 mm crassum. Folia c. 2—272 dm longa. Petioli usque

V2 longitudinis laminarum aequantes, vix ultra 1 mm basi crassi,

supra flavovirentes, infra plumbei, lateribus anguste alati (alis vix

ultra V2 "^ni latis flavo-virentibus) . Squamulae in parte basilari

petiolorum persistentes, e basi cordata elongato-deltoideae, acufae,

nigricantes, clathratae, cellulis parietes internes duplices castaneos

vel nigros usque ad 0,03 mm crassos et lumina angustiora vel parum

latiora quam parietes internos et parietes externos tenuissimos

hyalinos gerentibus formatae. Laminae lanceolato-oblongae, ambitu

a medio ad basin versus parum sed sensim angustatae, ad apicem

versus acuminatae, medio c. 2^/2—4: cm latae, 1—IV2 dm longae,

profunde pinnatipartitae, in cuspidem pinnati-lobatam brevem

^) Benannt nach dem Sammler JOHN DAY.

He(kvigia Band LX. 15
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desinentes. Pinnae c. 8—14-jugae; infimae oppOsitae; ceterae sub-

oppositae vel altemae; pleraeque breviter petiolulatae (petiolulis

virentibus vix 1 mm longis vix V2 ^^ ^^si latis) ; ad apicem versus

sitae ad minorem modum reductae sessiles; pinnae majores e basi

antica rachi parallela subexciso-truncata et e basi postica exciso-

cuneata trapezio-ovatae, acuminato-obtusiusculae, utroque latere

basi antica ultra medium semifaciei profunde auriculato-incisae,

cetero margine usque ad medium semifacierum lobato-incisae ; auri-

culae cuneatae apice truncate vel rotundato 4—5-dentato-Iobulatae

(dentibus vel lobulis ^U-^l mm altis basi 1—2 mm latis acuminato-

deltoideis) ; lobi praeter auriculam latere antico 4—raro 5, latere

postico quoque 4—raro 5; lobus anticus auriculae proximus eique

vicinus apice 2—3-denticulato-lobulatus ; lobi ceteri plerumque

integri, acumlnati. Pinnae maximae in specimine 2 cm longae,

supra basin anticam integram 7—9 mm longam et basin posticam

integram 1 cm vel parum ultra longam linea obliqua c. IV2 cna latae.

Nervulus auricularum vel pinnato-ramosus (ramis utroque latere

1—3), vel flabellato-dichotomus (ramis medio furcatis); nervulus

anticus loborum auriculis proximorum subdichotomus (ramo pri-

mario postico iterum furcato) ; nervulus loborum basilarium posti-

corum similis vel pinnato-ramosus (ramis utroque latere 1—2);

nervuli loborum 1—2 sequentium saepe furcati; nervuli ceteri apicales

simplices, Sori partem mediam nervulorum simplicium vel partem

simplicem nervulorum furcatorum et partem ramuli antici vel in

auriculis et lobo basilari postico partem mediam ramulorum nervu-

lorum occupantes, IV2— "^ ^^ longi, in specimine non maturi spo-

rangia pauca gerentes; sorus in ramulo antico nervuli lobuli auriculae

proximi raro diplazioideus. Indusia membranacea, statu sicco

avellanea, vix ultra V2 ^^ l^Xdi, integra, in mesophyllum parum
protracta. Sporangia et sporae non satis maturae.

'^Jamaica: Keynsham (J. Day Nr, 36, im Jahre 1875 ge-

sammelt imter dem Namen A. erectum ausgegeben).

Die Art zeichnet sich durch die langen Blattstiele, die breit

trapezoidisch-eiformigen, am Rande tief, aber wenig gelappten,

stumpflichen Blattfiedern aus, die in dieser Form bei keiner bekannten
Art der betreffenden Gruppe bisher vorhanden ist und durch das

Vorkommen diplazioidischer Sori aus.
t

12, Asplenium sphenolobium Zenker ap. Kunze in Linnaea XXIV,
1851, p. 264; Hieron. Deutsche Zentralafrica-Exped. II, 1910, p. 14;

sjm. A. lunulaium Kunze, Bot. Zeit. VI, 1848, p. 174, non Swartz;

A, minus Moritzi, Verz. et in sched. ZollingeRI Nr. 2113 et 2942,
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n n Bliime ; A. lunulatum var. sphenolobium Kunze in Linnaea 1. c.

;

A. hrasiliense Beddome Ferns of South. India 1863, p. 45, tab. CXXXV
(excl. syn. A, lunulato Sw. et A. hrachyoti Kunze); A. lunulatum

«

var. camptorachis Bedd. Ferns of Brith. India 1865, p. 10, non
A. camptorachis Kunze; A. erectum Hillebrand, Fl. Hawaiian Isl. 1888,

p. 589 pro parte.

Uber diese Art habe ich mich schon in der Veroffentlichung

iiber die Zentralafrika-Expedition II Bot. S. 14 ausgesprochen und

dort die Unterscbiede von A. lunulatum Sw. und A. erectum Bory

erortert. Am angegebenen Orte habe ich nach der verschiedenen

Beschaffenheit der Spreuschuppen die anscheinend durch das ganze

tropische Afrika verbreitete Form als Varietat usamharensis unter-

schieden, die sich von der typischen nur durch die Beschaffenheit

der Spreuschuppen unterscheidet, welche bei dieser meist etwas

groBer und heller rostfarbig oder rotlich-braun gefarbt, durchsichtig

und weniger steif sind und aus kleineren Gitterzellen mit weniger

verdickten rost- oder rotlichbraunen Innenwanden bestehen. Ob
dieses einzige Unterscheidungsmerkmal berechtigt, diese Form als

Varietat oder gar als Unterart A. usamharensis Hieron. n. sp. zu

betrachten, kann vielleicht zweifelhaft sein. Christensen stellt

die Pflanze im Index fil. Suppl. 1906—1912 einfach unter A. spheno-

lobium und zitiert daher als Vaterland zu diesem auch das tropische

Afrika. Nun variieren allerdings die Spreuschuppen auch bei der

nicht-afrikanischen Pflanze. Fine von Thwaites auf Ceylon ge-

sammelte (Nr. 3141) zeigt ahnUche Spreuschuppen, bei denen die

Zellen aber aus langeren Zellen bestehen. Das Typusexemplar aus

der Kollektion ScflMiD-KocH Nr. 96 aus den Nilagiri-Bergen,

welches miraus demHerbar C. KocHs vorhegt, zeigt kleinere Schuppen,

die stark verdickte, dunkelbraune, fast schwarze Innendoppelwande

aufweisen, zum Tell aber noch gegittert durchsichtig sind, aber

doch meist stark zusammengedriickte Lumina besitzen. Andere

Exemplare, so z. B. Kollektion SCHMID Nr. 25 von den Nilagiri-

Bergen, und Koll. WIGHT Nr. 124 besitzen Spreuschuppen, bei

welchen die meisten Zellen bcsonders im oberen Teil ganz zusammen-

gedriickte Lumina zeigen und dann zum groBten Teil vollig undurch-

sichtig und fast schwarz und ziemhch steif sind. Ebenso sind die

Schuppen einer Pflanze aus dem Herbar Hillebrands von den

Hawaii-Inseln, welche dieser als A. erectum nebst einer anderen,

die ich weiter unten unter A, Macraei var. originaria untergebracht

habe, bestimmte. Auch die Spreuschuppen der von Hillebrand
dis,A . erectum wds, microphyllum beschriebenen Pflanze sind sehr ahn-

lich. wenn auch etwas groBer und verhaltnismaBig schmaler. Man
lb*
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muB diese vom siidlichen Haleakalagebirge auf Maui (welchen

Fundort Hillebrand anzugeben vergessen hat) stammende Pflanze

an A. sphenophyllum Zenker als Varietat microphylla (Hillebr.)

Hieron. comb, nov. anschlieGen.

Nach dem ini Herbar des Kgl. Berlin-Dahlemer Museums vor-

liegenden Material und der vorhandenen Literatur, soweit ich diese

sicher beurteilen kann, miissen als Vaterlander fiir die Hauptform

Vorderindien, Ceylon, Java, Samoa und die Sandwich-Inseln genannt

werden, doch es ist anzunehmen, daB A. sphenolobium auch noch

auf zwischen diesen liegenden Inselgruppen vorkommen wird. Im
folgenden gebe ich die hierher gehorenden Fundorte und den Sammler;

Vorderindien: Nilagiri-Berge in Travacore, an nicht

genauer genannten Fundorten (Hooker und Thomson; Hulton
Nr. 78, 87; Metz Nr. 1251; Perrotet Nr. 1421; Schmid-Koch
Nr. 11, 72, 73, 82, 96, 118, 125, samtlich Typusexemplare, von denen

mir aber nur Nr. 96 vorliegt; Spurgin gesammelt 1856; Weigle-
SCHAEFER, T57pusexemplare, die ich nicht gesehen habe; Wight
Nr. 93, 124, 124/?, 2211, 3135); femer von Devicolam bei 6000'

(MEEBOLD Nr. 13501, — Dezember 1910, als A. lunulatum var

camptorachis ausgegeben) ; bei Utacamund (SCHMID Nr. 25)

.

Ceylon: an nicht angegebenenOrten (CURR; Hutchison n. 38/64;

Thwaites Nr. 3141; Walker Nr. 1885). — Java: Buitenzorg

(Max Fleischer gesammelt etwa 1898); an nicht angegebenen

Orten (Zollinger Nr. 2113, 2942, als A. minus Bl. var. falschlich

bestimmt) ; — Samoa: Urwald der hoheren Regionen liber Aopo

auf Savaii bei 600 m ii. M. (Vaupel Nr. 303, — 4. Febr. 1907);

Sandwich-Inseln: ohne genaueren Fimdort (Hillebrand

als A. erectum falsch bestimmt); auf der Insel Kauai (Knudsen

Nr. 147).

Auf den Nilagiri-Bergen wurde auch das echte A. camptorachis

Kunze (Linnaea XXIV, 1851, p. 262) gesammelt (Coll. SCHMID-KOCH
Nr. 123). Ich betrachte das letztere fiir eine durch trockneren, viel-

leicht sonnigen Standort erzeugte Hochgebirgs-Varietat. Nach dem

aus dem C. KocHschen Herbar stammenden, mir vorliegenden

Typusexemplar unterscheidet sich die Var. camptorachis durch etwas

breiter gefliigelte Blattspindeln, die ubrigens schon bei der Hauptform

in bezug auf die Breite der Fliigel etwas variieren (daher Beddome
eine etwas breiter gefliigelte Form als A. brasiliense abbildete und

spater als A . camptorachis bezeichnete) , durch etwas stumpfere

Blattfiedem und besonders dadurch, daJ3 die Seitennerven der

groCeren Fiedem meist, auch die der hinteren Halbseite gegabelt

und dementSDrechend die betreffenden Kerbzahne des Randes an
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der Spitze eingekerbt sind. Die Spreuschuppen von Hauptform und
Varietat stimmen in bezug auf den Aufbau vollig iiberein, doch

sind dieselben bei der Varietat etwas langer.

KuNZE vermutete, daB A. camptorachis in die Verwandtschaft

von A. marinum L. gehore. Das ist jedoch sicher unrichtig, sondern

es gehort hierher, ob man es nun als getrennte Art odor nur als

Varietat von A. sphenolobium betrachtet.

Die etwas bin und her gebogene Spindel der Blatter, durch

welche KUNZE zur Namengebung veranlaBt wurde, ist vermutlich

nur eine zufallige Eigentiimlichkeit des Typusexemplars.

Var. diplaziosora Hieron. n. var.
n

Differt a forma typica pinnis majoribus laminae mediae e basi

antica truncata simili sed postica saepe magis exciso-cuneata paulo

breviore trapezio-oblongis margine tenuiter crenato-serratis, auriculis

saepe obsolete crenatis vel subintegris apice ramulorum nervuli

1—4 soros ceteris breviores gerentibus quorum saepe in ramulo

antico nervuli positus diplazioideus; nervulo basilari postico in pinnis

inferioribus a medio usque ad basin versus laminae sitis saepe sub-

dichotomo vel dichotomo ramo primario ejus altero vel ramis ambobus

primariis ejus iterum furcatis.

Sandwich-Inseln: An nicht angegebenem Fundorte

(HiLLEBRAND Nr. 3 mit der falschen Bestimmung als A. erectum Bory

und A. pavonicum Brack.).

Die Varietat besitzt vielleicht langere Blattspreiten mit mehr

Fiedern, da eines der vorhandenen Blatter, an dem auch noch die

Spitze fehlt, ca. 40 Fiedern aufweist. Auffallend ist besonders, daB

das Ohrchen fast stets Sori tragt, was bei der t3^ischen Form selten

ist, und daB oft der dem vorderen Zweige des Ohrchennerven ange-

horige Sorus haufig und auch der dem vorderen Zweig des oft noch

dichotom geteilten, dem Ohrchen benachbarten Seitennerven, wenn
auch nur sehr selten, diplazioid ausgebildet sind. Die Spreuschuppen

weichen von denselben Organen der meisten Exemplare der Haupt-

form ab, doch ahneln sie im Aufbau den der von Thwaites auf

Ceylon gesammelten Pflanze, indem sie im allgemeinen etwas langer

sind (bis 5 mm lang bei kaum 1 mm Breite iiber der Basis) und

weniger verdickte, meist weniger dunkel-, sondern ziemlich hell-

rotlich-braun gefarbte Doppelinnenwande zeigen. Die groBten Fiedern

sind an dem langsten Blatte c. 2V4 cm lang, an der Basis bis 7 mm
breit und messen schief iiber den Enden der ganzrandigen Basen

fast bis iVa cm. Im allgemeinen ist die ganzrandige, mehr aus-
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geschnittene hintere Basis im Verhaltnis zu der bei dem Typus-

exemplar von A. sphenolobium etwas kiirzer.

13. Asplenium Macraei Hook, et Grev. Icon. Fil. tab. 216;

syn. A, patens Hook, et Arn. in Bot. Beech. Voy. p. 106 (n o n 274).

Var. originaria Hieron n. var.; syn. A. erectum Gaud, in Freycinet

Voy. 1826, p. 317; Hillebrand, Fl. Hawaiian Islands 1888, p. 589

pro parte; Heller in Minnesota Bot. Stud. I Bot. Ser. II, p. 773,

non Bory, A, luwulatum W. J. Robinson in Bull. Torrey Bot.

CI. XL, 1813, p. 210 pro parte, non Swartz.

Differt a forma typica pinnis minus profunde dentato-lobulatis.

Gaudichaud hat zuerst (in L. de FREYCinet Voy. aut. d.

Monde, Bot. 1826, p. 317) A, erectum Bory von den Sandwich-Inseln

aufgefiihrt. Doch war anzunehmen, daB es sich dabei nicht um diese

auf Bourbon entdeckte und spater von anderen Inseln des mada-

gassischen Gebiets und aus Siidafrika bekannt gewordene Art handelt.

Dieser Autor hat auch schon auf Unterschiede von dieser aufmerksam

gemacht, wollte aber die Pflanze von den Sandwich-Inseln nicht

als besondere Art betrachten.

Es liegen mir nun zwei von Gaudichaud gesammelte Blatter

aus dem Herbar KuNTHs mit der Zettelaufschrift „Asplenium Nr. 13;

Sandwich; Gaudichaud ded. 1822" von Kunths Hand vor, welche

wohl sicher von der Pflanze stammen, die Gaudichaud als A. erectum

bezeichnet hat, obwolil dieser Name auf dem Zettel nicht auf-

geschrieben ist. Ferner liegen mir derselben Form entsprechende,

von D. Douglas auf den Sandwich-Inseln gesammelte Blatt-

exemplare, dann ein Blatt einer alteren Pflanze und eine ganze

jungere Pflanze aus dem Herbar W. Hillebrand ebenfalls von

den Sandwich-Inseln, und schlieBlich drei Blatter, die auf Tahiti

vermutlich von d'Ur.ville gesammelt worden sind, vor. Letztere

bestimmten Mettenius und Kuhn als A, Macraei, Diese Be-

stimmung ist nach meinen Untersuchtmgen auch richtig. Es handelt

sich hier aber um eine Form mit weniger tief lappig gezahnten Blatt-

fiedern, die dem A. erectum Bory dadurch ahnlich ist imd die wohl

als die Stammform der als A. Macraei beschriebenen Form betrachtet

werden kann. Die Sprcuschuppen, welche ich allerdings nur von

dem ziemlich jungen Pflanzenindividuum aus dem Herbar Hille-

BRAND untersuchen konnte, da sie an den einzelnen Blattem der

anderen Exemplare fehlen, stimmen im Aufbau durchaus ;nit den

Spreuschuppen der als A. Macraei beschriebenen Pflanze. Die als

A, erectum var. suibimnnatum von Hillebrand beschriebene Form
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steht zwischen den beiden hier besprochenen Forxnen in der Mitte.

Es kann daher kein Zweifel sein, daB die fiir A. erectum zuerst von
Gaudichaud ausgegebene Pflanze zu A. Macraei spezifisch gehort,

zumal auch bei den mir vorliegenden Blattern des von Macrae
gesammelten Typusexemplares bisweilen sich sehr ahnliche, weniger

tief eingeschnittene Fiedem vorfinden. Da man annehmen muB,

daB aus dieser Form, die als A. Macraei beschriebene Form erst

als Varietat entstanden ist, so miiBte man derselben folgerichtig

einen neuen Artnamen geben und unter die neue Art dann A, Macraei

als Varietat oder Form unterordnen. Da jedoch bei der Anordnung

von Arten und Varietaten meist von den Autoren nicht die wahr-

scheinliche Phylogenie, sondern die historische Entwicklung der

Forschungsergebnisse beriicksichtigt wird, so habe ich die von mir

als Stammform bezeichnete Pflanze als Var. origiTmria unter A,

Macraei gestellt.

DaB nun aber in dieser Varietat nicht, wie Gaudichaud und
andere Autoren glaubten, das A. erectum Bory, auch nicht das

A, lunulatum Sw.. wie W, J. Robinson (Bull. Torrey Bot. CI. XL,

1913, p. 210), dem diese Verfasserin A. erectum nur als Synonym
unterordnet, annahm, sondem eine diesen nahe verwandte, aber

w

doch verschiedene Art vorliegt, ergibt ein genauer Vergleich. Der

Aufbau der Spreuschuppen ist etwas, aber deutlich erkennbar ver-

schieden, der Rand der Fiedern ist stets tiefer lappig gezahnt, die

Sori befinden sich weiter entfernt von der Mittelrippe der Fiedern

und reichen fast stets bis in die Randlappen hinein. An den Enden
der Blatter linden sich nie wie oft bei A. lunvJaturh Brutknospen.

AuBcrdem sind noch andere, weniger auffallende Unterschiede von

den beiden genannten afrikanischen Arten vorhanden, auf die ich

hier nicht weiter eingehen will. Ahnlicher als beiden ist die Varietat

originaria dem A, sphenolobium Zenker. Doch ist es stets moglich,

dieselbe ebenfalls durch die Stellung der Sori und den verschiedenen

Aufbau der Spreuschuppen zu unterscheiden. Sicher aber sind beide

sehr nahe Stammverwandte.

Var. stricta (Brack.) Hieron.; syn. A. strictum Brack. U. St.

Expl. Exped. XVI, 1854, p. 168, tab. 23, fig. 1; A, erectum var. myrio-

phyllum Hillebrand; Flora Hawaiian Isl. 1888, p. 591.

HiLLEBRAND scheint nicht Gelegenheit gehabt zu haben, die

Abbildung und Beschreibung des A. strictum Brack, nachzusehen,

sonst hatte er wohl nicht seine Var. myriophyllum aufgestellt

und den Namen A. strictum als Synonym unter seiner Var.

Macraei zitiert.
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Das anscheinend nicht seltene Vorkommen von diplazioidischen

Sori hat Hillebrand schon bemerkt, doch ist ihm entgangen,

daB auch beim typischen A, Macraei bisweilen solche vorhanden sind.

Var. angustifolia Hieron. n. var.

Differt a forma typica squamulis angustioribus brevipribus

nigrescentibus vel ubique impellucidis vel parte inferiore sola sub-

clathratis, laminis foliorum angustioribus (in specimine usque ad

23 cm longis, 1—IV2 cm latis), pinnis brevioribus (pinnis maximis

vix ultra 7 mm longis), superioribus a medio ad apicem laminae

versus sitis ambitu e basi antica truncata et e basi postica subexciso-

cuneata trapezio-ovatis, basi antica auriculatis, inferioribus a medio

laminae ad basin versus sitis e basi utraque truncata vel altera

postica subtruncata deltoideis vel subdeltoideis subaequilateris

utraque basi auriculatis, auriculis pinnarum majorum omnium
incisione profunda separatis (auricula antica interdum fere usque

ad costam) cuneatis apice truncatis emarginati-bilobis vel trilobis,

pinnis cetero margine antico trilobo, postico bilobo, soris brevioribus

vix usque 2 mm longis.

Sandwich-Inseln: An nicht genauer angegebenem Orte

(Baldwin Nr. 35 aus dem Herbar Hillerrands stammend).

Die Varietat zeichnet sich durch die abweichende Beschaffen-

heit der Spreuschuppen aus, welche nur bis etwa 8^/3 mm lang und

bis wenig iiber ^/g mm iiber der Basis breit sind, deren Zellen so

stark verdickte Innendoppelwande besitzen, daB die Lumina ganz

zusammengedriickt sind und die Spreuschuppen folglich ganz un-

durchsichtig, schwarz und sehr starr sind, oder doch nur im unteren

Teile etwas Gitterzellstruktur zeigen. Ferner unterscheidet die

Varietat sich durch die viel schmaleren Blattspreiten und die kurzen,

am Rande auBer dem oder den Ohrchen nur wenige Lappenzahne

zeigenden Fiedern. Die Stiele und Spindeln sind dunkler gefarbt

als bei den iibrigen Formen der Art, dimkelbraun bis fast schwarz;

die griinen Fliigel derselben sind meist mit zahheicheren, kurzen

Driisenhaaren, als wie dies bei den iibrigen Formen der Fall ist,

besetzt-

mum
turma

Hieron. — Fohum unicum, quod solum praesto est, 3 dm longum.
Petiolus c. 6 cm longus, IV2 mni basi crassus, plumbeus, margine

^) Ableitung des Namens von ax**To-, GefaB, Behalter aa Stelle fUr Sorus

und dm).bog, doppelt.
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angustissime alatus (ala lutescenti-virente vix V2 ^^ lata). Rachis

petiolo similis. Squamulae in specimine paucae basi petioli pcrsi-

stentes, usque ad 2^2 mm longae, vix V2 "^^ supra basin latae,

e basi cordata elongato-deltoideae, clathratae, fulvo-castaneae, cellulis

parietes intemos duplices usque ad 0,03 mm crassos et externos

tenuissimos hyalinos gerentibus formatae; squamulae majores parte

latissima ultra basin c. 10—12 series cellularum ostendentes. La-

mina c. 24 cm longa, S^/g cm parte media lata, sublanceolato-oblonga,

acuminata, profunde pinnatipartita, in cuspidem brevissimum

pinnatilobatam desinens. Pinnae membranaceae, c. 30-jugae; majores

partis laminae e basibus integris ex antica truncata vel subexciso-

truncata rachi parallela 5—6 mm longa et e postica cuneata vel sub-

exciso-cuneata 9—10 mm longa trapezio-oblongae, c. usque 17 mm
longae et supra bases integras linea obliqua 10—11 mm latae, basi

antica subauriculatae (auriculis plerumque parum separatis, rare

profunde usque ultra medium semifaciei anticae disjunctis, truncatis,

apice 2—4 irregulariter lobulatis, lobulis rotundato-obtusis vix 1 mm
longis et 1 mm basi latis), margine antico cetero 6—8-crenato-

serratis, margine postico 4—6-crenato-serratis (crenis vix ultra V2 ^^^
altis, IY2—2 mm basi latis). Nervi mediani (costae) pinnarum et

nervuli laterales utroque latere parum prominuli; nervulus auri-

cularum subdichotomus (ramulo postico primario iterum furcate

rarius repetito furcate); nervulus ei auricularum proximus simplex

vel rare medio furcatus; nervuli laterales ceteri omnes semper sim-

plices. Sori in specimine valde immaturi partem rnediam nervulorum

simplicium et ramulorum nervuli auricularum fere semper occupantes,

costae approximatae, sed vix earn attingentes nee in crenas marginis

pinnarum intrantes; sorus ramuli antici nervuli auricularum fere

semper diplazioideus. Indusia membranacea hyalina usque ad 4 mm
longa, 0,6—0,7 mm lata, in mesophyllum vix vel parum protracta.

Sporangia et sporae in specimine deficientes.

Cuba: Im ostlichen Teile der Insel (C. Wright Nr. 849,

September 1859 — Januar 1860).

Die Art hat groBe Ahnlichkeit mit den schmalblattrigen und

mittleren Formen von A. Claussenii, zeichnet sich aber durch mehr

meergriine Laubfarbe, etwas tiefer kerbig eingeschnittene Fiedern,

durch die in spitzerem vorderen Winkel von dem Mittelnerven ab-

gehenden, oft auch etwas sichelformig nach hinten eingebogenen

Seitennerven der Fiedern und ebenso nach hinten sichelformig

gebogene und meist langere Sori, breitere Indusien und besonders

durch das Vorkommen von meist mehreren Sori auf dem Ohrchen,

von denen der eine fast stets diplazioidisch ist, vor diesen aus. Die
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Spreuschuppen, von welchen nur wenige an der Basis des Stieles

des einzigen mir vorliegenden Blattes noch vorhanden waren, zeigen

einen von den gleichen Organen von A. Claussenii abweichenden

Ban und sind sehr ahnlich oder gar gleichartig den Spreuschuppen

von A, rhizophyllum (Thunb.) Kunze, so daB man glauben konnte,

daB in der hier beschriebenen Art die Stammform dieser vorliege

und daB demnach A. rhizophyllum nur eine Varietat mit tiefer ein-

geschnittenen Blattfiedern von A. diplosceuum darstelle.
\

4

15. Asplenium harpeodes Kunze in Linnaea XVIII, 1844, p. 329;

syn. A. erectum var, harpeoides Mettenius, Aspl. in Abb. d. Senckenb.

Naturf. Gesellsch. Ill, 1859, p. 166 (sep. 122); Hooker Spec. fil. Ill,

1860, p. 127; A. lunulatum B erectum Baker in Flora Bras. I, 2, p. 435,

t. 27, f. 11, 12; non A, erectum Bory.

Seit Mettenius die Art als Varietat von A. erectum Bory

betrachtet hat, sind ihm die meisten Autoren in aieser Beziehung

gefolgt, wahrend andere die Art als solche beibehalten haben. KuNZE
hat nun auch bereits auf Unterschiede beider Arten aufmerksam

gemacht. Nach demselben unterscheidet sich A. erectum von A.

harpeodes ,,durch breitere, stumpfere, weniger ungleiche Fiedern,

kiirzere, von der Mittelrippe entferntere Fruchthaufen, lichter gefarbte

Spindel und Strunk". Dem ist hinzuzufiigen, daB bei A, erectum die

Spreiten im allgemeinen nach unten zu mehr nach und nach ver-

schmalert sind, daB die Ohrchen der vorderen Basis der Fieder-

blattchen mehr, oft eiformig vorgezogen sind und dann an der Spindel-

seite nicht ganz abgestutzt sind, sondern hier 1 bis 2 Zahne zeigen,

wahrend bei A. harpeodes die Ohrchen sowohl oben als auch an der

Seite abgestutzt sind und sich kaum iiber den iibrigen Fiederteil

abheben. Die untersten reduzierten Fiedern sind bei A, erectum

fast gleichscitig, indem auch an der Basis der hinteren Fiederseite

sich ein ganz ahnliches entwickeltes Ohrchen findet. Bei ^amtlichen

Fiedern des Mittelteils der Fiedern von A. erectum ist die hintere

Basis stets mehr als bei A. harpeodes vorgezogen und die hintere

Halbseite der Fiedern also breiter als bei diesem, dabei ist der un-

gezahnte hintere Basalrandteil im allgemeinen stets kiirzer und

kairni viel langer als der ungezahnte vordere Basalrandteil. Ferner

findet sich in bezug auf den Aufbau der Spreuschuppen ein Unter-

schied, der darin besteht, daB die Zellen derselben bei A, erectum

etwas groBere Lumina und meist weniger dicke Innenwande zeigen.

SchlieBlich ist noch ein Unterschied in bezug auf die Sporen vor-

handen. Der Mediankamm der Sporen von A, erectum ist etwa

doppelt so hoch als der von A, harpeodes und zeigt an der Schneide
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stets winzige Stachelzahne, wahrend der Mediankamm von A. har-

peodes niedriger ist (kaum 0,003 mm hoch) und an der Schneide

wellig Oder lappig-gezahnt, aber nicht stachelig-gezahnt ist.

Bemerkt sei, daB die Gesamtheit der hier angegebenen Merk-

male als Unterschiede sich nur auf die Hauptformen der beiden

Arten beziehen, bei den Varietaten fallt bald das eine, bald das

andere weg, oder es kommen auch noch andere in Betracht.

Die Hauptform von A. harpeodes ist auf den Antillen-
inseln, in Mexiko, Guatemala, Costarica,
siidamerikanisch Columbien, Venezuela, bri-
tisch Guiana, Bolivien und B r a s i 1 i e n und noch

weiter in Mittel- und Siidamerika verbreitet.

Zu A. harpeodes gehoren meines Erachtens nach folgende

Varietaten

:

L

L

1. Var. jucunda (Fee) Hieron.; syn. A. jucundum Fee, Crypt.

Vase, du Bresil I, 1869, p. 68, tab. 17, fig. 1.

Differt a forma genuina squamulis angustioribus quorum maxi-

mae parte latissima supra basin non ultra 22—24 series cellularum

demonstrant, pinnis inter se magis approximatis, margine argutius

dentatis; nervulis auricularum baseos anticae solum simpliciter fur-

catis vel solum ramis posticis iterum furcatis, auriculis inde 2—3-

dentatis.

AuBer Nr. 1768 der GLAZloUschen Sammlung gehoren hierher

auch Nr. 4658 derselben Sammlung und die von Wacket in den

Urwaldern bei Rio Grande im Staate Sao Paulo gesammelte, in

E. RosENSTOCKs Filices austrobrasilienses exsiccatae heraus-

gegebene Nr. 193.

Ubergangsformen von dieser Varietat zu der Hauptform scheinen

vorzukommen, die sich in bezug auf die Art der Bezahnung des

Randes der Fiederblatter an die Hauptform, in bezug aber auf die

ubrigen Merkmale sich an die Varietat anschlieBen.

.

Zu diesen Ubergangsformen scheinen mir zu gehoren die Exem-
plare, gesammelt von Picarda 1890 auf Haiti und das von
Sxt^BEL gesammelte, mit Nr. 499 bezeichnete und zwischen den

Orten Fusagasuga und Pandi in Columbien gefundene Exemplar,

das von mir friiher als A, harpeodes bestimmt wurde.

2. Var. giaucovirens Hieron. n. var.

Differt a forma typica foliis ubique glaucovirentibus; petiolis

et rachibus statu sicco griseis paulo latius alatis (alis usque ad Yj mm
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latis glaucovirentibus) ; laniinis in speciminibus IV3—3 dm longis,

quam in forma typica pro conditione brevioribus, 5^/3—9 cm
parte media latis; pinnis c. li—20, plerisque oppositis (paribus

magis distantibus, inferioribus usque ad 2V2 cm distantibus) ; pinnis

basilaribus ad rudimenta minuta reductis; costis latere dorsali meso-

phyllo discolores albido-pallescentibus; soris inferioribus a costa

magis remotis, squamulis petiolgrum seriebus pluribus cellu-

larum paulo minorum, formatis, latioribus parte latissima supra

basin 32—34 series cellularum demonstrantibus; ceteris notis

similibus.

Costarica: Im Walde von Las Vueltas-Tucurrique

635—700 m ii. M. (Ad. Tonduz Nr. 13 336, — Februar 1899). ^

Die Varietat ist auffallend durch die hellmeergriine Farbe der

Blatter, die nach dem Trocknen belle graue Farbe der Stiele und

Spindeln und die vollige Reduktion der untersten oder der beiden

untersten Fiederpaare. Die weiBliche Verfarbung des Mittelnerven

der Fiedern an der Untcrseite kommt bisweilen auch bei der Haupt-

form vor. Die Blattstiele sind bei der Hauptform stets dunkel,

meist blauschwarz gefarbt.

3. Var. Glazioviana Hieron. n. var.; syn. A. erectum f. serratum

Lindman in Ark. f, Bot. I, 1903, p. 214, tab. 10, f. 7, quoad specimina

brasiliensia (speciminibus austroafricanis exclusis)^),

Differt a forma typica foliis longioribus, usque 7—8 dm longis;

petiolis latioribus; squamulis majoribus usque ad 6 mm longis

IV4 mm -supra basin latis, cellulis non comprcssis lumina latiora

gerentibus formatis; squamulis maximis parte latissima supra basin

series saepe plures usque ad 32 monstrantibus ; laminis latioribus

usque ad 1 dm latis, pinnis majoribus (maximis usque ad 5^/2 cm
longis, 1 cm basi latis), dentibus marginis paulo majoribus c. ^4— ^ ^^
altis; auriculo proximis c, 3—6 marginis antici et 1—3 marginis

postici inferioribus bifidis (raro dente primo 3—4 fido auriculiformi)

r

') Unter A. erectum i. serratum scbeint LINDMAN sehr verschiedene Arten

zusamraengefaBt zu haben. Von den von ihm anfgezahlten Sammlernumraern liegen

mir aui3er GLAZIOU Nr, 5311 noch REGXELL III Nr. 1467* und MOSeN Nr. 2108

aus dem Herbar des Berlin-Dahlemer Museums vor. Erstere Nummer gehort danach

zweifellos zu A. alatiim H. B. Wiild., als seiches das Exemplar auch vom Botanischen

Museum in Upsala ausgegeben wordea ist; MOSEN Nr. 2108 dagegen gehort sicher

zu A. pteropiis Kaulf. Von dieser ist wohl auch eine Blattfieder im Ark. 1 Bot. X,

1903, Tai. 10, Fig. 7, von LiNDilAN dargestellt worden. Da auCer in Brasilien die

betreffende Form nach LiNDitAN auch in Siidafrika vorkommen soil, so diirite der-

selbe auch noch eine Form des wahren A. erectum Bory zu seiner forma serrata zu-

gezogen haben.
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et nervulis eorum furcatis (raro primis dichotomis) ; soris usque ad

5 mm longis, indusiis latioribus usque ad 0,7—0,8 mm latis.

Unter den von LiNDMAN aufgefiihrten Exemplaren befindet

sich auch die Nr. 5311 der GLAZiouschen Sammlung. Ein Cotypen-

exemplar dieser Nummer licgt auch im Herbar des Kgl. Berlin-

Dahlemer Museums. Zur selben Varietal gehort auch Nr. 7336 der

GLAZiouschen Sammlung, ferncr ein bei Rio Grande im Staate

Sao Paulo von M. Wacket (in Rosenstock Fil. austro-bras. exsicc.

Nr. 26) im Februar 1905 gesammeltes Exemplar, ferner ein von

G. A. LiNDBERG bei Pedra Branca unweit Caldas in Minas Geraes

(Nr. 628) am 15. Juli 1854 gesammeltes Exemplar und vermutlich

auch die von ROSENSTOCK als A. eredum forma lagesiana (Hed-

wigia XLVI, 1907, p. 98) bcschriebene und in den Fil. austro-bras.

exsicc. unter Nr. 390 von Spanagel (unter Nr. 4) bei Lages in Santa

Catharina gcsammelten Exemplare, die aber verhaltnismaDig jiingeren

Pflanzen angehoren und daher nicht alle charakteristischen Merk-

male bieten.

4. Var. major Hieron. n. var.; syn. A. hrasiliense Hieron. in

Engl. bot. Jahrb. XXXIV, 1904, p. 462, non Raddi; A. hrasiliense

forma psevdoharpeoides Hieron. in Hedwigia XLVII, 1908, p. 225

pro parte.

Differt a forma typica foliis majoribus, petiolis rachibusque

crassioribus (petiolis usque ad 4 mm basi latis), laminis latioribus

usque ad 12 cm latis, pinnis latioribus (maximis 6—7 cm longis

c. 13 mm basi latis), margine basibus integris exceptis grossius dentatis

(dentibus obtusis usque ad 2 mm altis c. 2—4 mm basi latis), soris

crassioribus ambitu cllipticis costampinnarum nunquam attingentibus

indusiis latioribus, usque ad V2 ^"^ latis.

Venezuela: Caracas (GOLLMER) ; in der subalpinen Region

bei Caracas (FUNK u. SCHLiM Nr. 246) unter dem Namen ^Asplenium

hisectum** ausgegeben. — Columbien: Auf dem Berge Tolima

(SCHMIDTCHEN) ; in der unteren Waldregion des Berges Tolima

(StUbel Pterid. columb. Nr. 18); zwischen Tacuyo und Santo

Domingo 1800—2500 m ii. M. bei der Exkursion nach dem Berge

Huila (StUbel Nr. 168).

Diese Pflanze ist von mir wegen der groBen Ahnlichkeit mit

einer als Forma pseudoharpeoides von A. hrasiliense beschriebenen

Form vereinigt worden. Ich fiihle mich aber jetzt veranlaBt, unter

A, hrasiliense var. psevdoharpeoides nur die SxUBELsche Nr. 258

zu belassen, wahrend ich die beiden andern am angegebenen Orte

genannten Nummem zu A. harpeodes als Var, major stelle. A. hat-
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feodes var. major unterscheidet sich von A. brasiliense var. pseudo-

harpeoides durch die in trockenem Zustande dunkleren, entweder

schwarzbraunen oder fast blauschwarzen Stiele und Spindeln, welche

bei A. brasiliense forma psevdoharpeoides graubraun sind, durch

die kiirzeren, weniger der Fiedernmittelrippe genaherten Sori und

die kaum halb so breiten Indusien.

Leider fehlen an den Exemplaren der Var. major die Spreu-

schuppen, so daB nicht festzustellen ist, ob diese noch unterscheidende

Merkmale bieten.

Was mich besonders veranlaBt, die vorliegende Pflanze als

Varietat unter A. harpeodes zu stellen, ist, daB anscheinend Uber-

gangsformen vorkommcn, welche eben so breite Blatter und fast

ebenso groBe aber spitzere Fiederrandzahne und etwas mehr der

Mittelrippe genaherte Sori besitzen. Von der Var. Glaziouviarm

Hieron. ist die Var. major leicht zu unterscheiden durch die groBeren

Randzahne der Fiedern, von denen meist nur einer der vorderen,

der dem Ohrchen benachbarte an der Spitze gespalten ist und dessen

zugehoriger Seitcnnerv gegabelt ist, und durch die von dem Fieder-

mittelnerv entfernter stehenden Sori.

5- Var. incisa (Rosenstock) Hieron.; syn. A, erectum var. incisa

Rosenst. in schedula in Herbario Boliviano Buchtini.

Differt a forma typica squamulis maximis latioribus, parte

latissima series cellularum plures (30—36) monstrantibus; laminis

saepe latioribus, interdum usque ad 1 dm vel ultra latis; pinnis mar-

gine grossius et profundius dentato-lobulatis (dentibus vel lobulis

c. 2—2^/2 mm rarius ultra altis, basi c. 1—2 mm latis obtusiusculis

vel acutiusculis)
;
pinnis majoribus in speciminibus usque ad 6 cm

longis, 1 cm basi latis, supra partes basilares integras marginis linea

obliqua c. IY2 cm latis; auriculis interdum manifeste protractis

et incisione profunda a cetera pinna interdum medium semifaciei

anticae pinnarum attingenteseparatis; sorisplerisque costampinnarum

attingentibus et interdum basi quasi confluentibus, saepe longioribus,

usque ad 8 mm longis et crassioribus, sporangia multa continentibus,

usque ad 1 mm crassis; indusiis altero tanto latioribus, usque ultra

V2 nim latis raro diplazioideis ; sporis crista mediana aequialta

(vix ultra 0,003 mm alta) sed acie minute spinuloso-denticulata

ornatis, ceterum similibus.

Bolivia: In der andinen Region bei Unduavi in Nord-

ynngas in einer Hohe von 3300 m ii. M. (O. Buchtien Nr. 101,

gesammelt im November 1910); an nicht angegebenen Fundorten

(M. Bang n. 2233; Mandon Nr. 63, gesammelt 1863); Larecaja
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(GtJNTHER, gesammelt 1890); am Soratd (GOnther, gesammelt

1893); ohne Fundortsangabe (ROEZL).

Die letzten drei Exemplare bestehen nur aus schmalen Blatt-

spitzenfragmenten, doch lieBen dieselben als zu dieser Varietat

zugehorig sich erkennen durch die Beschaffenheit der Sporen. Durch
die Beschaffenheit des Mediankammes der Sporen, durch die oft

mehr abgesetzten und mehr vorgezogenen Ohrchen und auch die

Beschaffenheit der Fiedernrander steht die Pflanze dem A. erectum

nahe, auf der anderen Seite aber kennzeichnet sie sich durch die

violettschwarz gefarbten Blattstiele, die nur kurz und wenig an

der Basis verschmalerte Blattspreiten und durch die der Costa genaher-

ten Sori als der Hauptform von A. harpeodes verwandt. Vielleicht

ist sie in Zukunft besser als besondere Art (A. RosenstocTcii Hieron.

n. sp.) zu betrachten, die zwischen den beiden Arten steht.

16. Asplenium pseuderectum Hieron. n. sp.; syn. -4. luntUatum

var. pteropus Kuhn in Urban Addit. IV in Englers Bot. Jahrb. XXIV,
1897, p. 104 (sep. 422) pro parte, non A. pteropus Kaulf.

Euasplenium e turma A. lumtdati Sw. ex affinitate proxima

A. pteropodis Kaulf. — Rhizomata suberecta vel breviter ascen-

dentia, c. usque 5 mm crassa. FoHa usque ad 4 dm longa. Petioh

^/i5—Vs longitudinis laminae aequantes, supra obscure virentes,

infra subatroviolacei, alati (alis Vj

—

^/^ mm latis atrovirentibus), in

speciminibus 2—5 cm longi, basi usque ad 1 mm (ala exclusa)

crassi, Squamulae e basi cordata elongato-deltoideae, integrae,

acutae, usque ad 5 mm longae, 1 mm supra basin latae, clathratae,

cellulis parvis parietes internos duplices usque ad 0,018 mm crassos

fulvos vel castaneos et parietes externos hyalinos luminaque

plus minusve compressa gerentibus formatae; squamulae

maximae parte latissima supra basin series cellularum c. 36—46

ostendentes. Laminae ambitu lineari-Ianceolatae, ad apicem versus

acuminatae, ad basin versus sensim angustatae, profunde pinnati-

partitae, in cuspidem brevem vel rarius longam (^/g—raro 6 cm)

pinnati-lobatam prorsus serratam desinentes; laminae maximae

c. 3V2 dm longae et 4 cm medio latae. Pinnae in laminis maximis

usque 40-jugae, oppositae vel suboppositae, vel superiores alternae;

pinnae ad basin laminae versus ad minorem modum reductae trapezio-

flabcllatae, apice rotundato paucilobulatae ;
pinnae majores partis

mediae laminarum e basi antica truncata integra 5—6 mm longa

rachi parallela vel subparallela et basi postica parum exciso-cuneata

7—8 mm longa subfalcato-trapezio-oblongae, obtusiusculae vel

acutiusculae, usque c. 2 cm longae et supra bases integras linea
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obliqua 1 cm latae, basi antica subauriculatae (auricxilis a pinna

cetera incisione tenui parum separatis, apice truncate 2—3-lobulatis,

lobulis c. 1 mm longis, IV2 ni^i basi latis, obtusis), margine antico

cetero 7—8-, postico 5—7-lobulato-serratae (lobulis 0,5—0,6 mm altis,

IV2—2 mm basi latis). Nervi mediani (costae) et nervuli pinnarum

infra parum prominuli. Nervulus auricularius vel supra basin furcatus

vel subdichotomus (ramulo postico medio furcate). Nervuli latcrales

in pinnis majoribus semifaciei anticae 8—9 (nervulo auriculario

incluso) et semifaciei posticae 5—7, omnes semper simplices. Sori

partem mediam nervulorum simplicium occupantes, a costa et

margine semper valde remoti, vel raro partem superiorem ramuli

antici secundarii ramuli postici primarii nervulorum auricularium

occupantes, usque ad c. 2 mm longi et 1 mm lati, sporangia saepe

multa gerentes. Indusia membranacea, avellanea, integra, c. 0,4 mm
lata, in mesophyllum parum protracta. Sporae pellucido-melleae,

c. 0,036 mm longae et 0,024 mm latae, crista mediana raro interrupta

melleo-pellucida acie minutissime spinuloso-denticulata c. 0,003 mm
alta et cristulis anastomosantibus lateralibus tenuibus areolas paucas

formantibus vel interdum literiformibus et gibbis minutissimus

in striolas dispositis ornatae.

Portorico: Im Urwald auf dem Monte Gregorio bei Hato-

grande (SiNTENiS Nr. 2637, — 31. August 1885); an Felsen im

Urwalde auf dem Monte Piedra pelao (SiNTENis Nr. 5458, — 27. Ok-

tober 1886) ; im Urwald des Monte Guvuy (Sintenis Nr. 2672 c,

28. August 1885); an nicht angegebenen Fundorten (Schwanecke
Nr. 49; BALBis). — St. Vincent (Hooker). Grenada'
(R. V. Sherring Nr. 215, — 3. Februar 1891).

Die Art steht sehr nahe dem A. pteropus Kaulf., von dem sie

sich durch kiirzere, weniger breit gefliigelte Blattstiele, zahlreichere,

naher aneinander stehende, schmalere, etwas ungleichseitigere,

kleinere Blattfiedern unterscheidet. Die Spreuschuppen und Sporen

beider Arten sind sehr ahnlich.

Var. dissecta (Kuhn) Hieron. syn. A. lunvlatum var. dissecta

Kuhn in Urban Additam. IV in Engl. Bot. Jahrb. XXIV, 1897,

p. 104 (sep. 422) nomen.

Differt a forma typica pinnis profunde dissectis. Auriculae

flabellatae, incisione profunda interdum fere usque ad costam pinna-

rum producta separatae, apice truncato saepe irregulariter 3—5-

lobulatae (incisione antica vel media magis profunda quam ceterae)

;

lobuli antici auriculae proximi 1—3 cuneati, apice emarginati,

truncati; lobulus posticus auriculiformis basilaris cuneatus, apice
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truncate emarginato-bilobus vel trilobus ; lobulus posticus ei proximus

integer vel interdum apice emarginato-bilobus; lobuli ceteri semper

integri, incisionibus minus profunde separati. Nervuli auricularum

flabellatim subdichotomi vel dichotomi; nervulus anticus nervulo

auriculario proximus et nervulus posticus basilaris auricularius infra

medium furcatus vel subdichotomus (ramo primario postico iterum

furcato); nervuli 1—2 sequentes infra medium furcati; ceteri omnes

simplices.

Portorico: Im Urwald des Berges ,,Los Rdbanos" an

Felsen, in der Sierra de las Piedras (Sintenis Nr. 5457, — 30. Ok-

tober 1886).

Nach der Beschaffenheit des allgemeinen Habitus, welche sich

durch die dichtgedrangten Fiedern, die kurzen Stiele und andere

Kennzeichen ausspricht, gehort diese Varietal zu A. psevdoerectuin

Hieron. und nicht zu dem nahe verwandten A. pteropus Kaulf.

17. Asplenium Claussenii^) Hieron. n.sp.; syn. A.lunidatum Baker

in Flora Brasil. I, 2 excl. var.; A. lunulatum var. commune Lindman,

Ark. f. Bot. I, 1903, p. 217, tab. 10, fig. 2, quoad specimina brasi-

liensia (exclus. syn. A. mnltijugum Wall, et A. dimidiatum Lowe);
e

non A. lunvlatum Sw.

Rhizomata breviter repentia vel ascendentia, in speciminibus

vix ultra 5 mm crassa. Folia usque ad 3, rarius 4 dm longa. Petioli

^) Benannt nach P, CLAUS9EN, der in den Jahren 1834 bis 1843 in den brasi-

lianischen Provinzen Rio de Janeiro und Minas Geraes sammelte.

Fiir diese Art ist von verschiedenen Autoren der Name A.auricularium Desv.

Prodr. in Mem. Soc. Linn. VI, 1827, p. 273 verwendet worden. LINDKAN jedoch

wagte den Namen A. auricularium Desv. nicht fiir diese Art zu benutzen, wed ,,er

ungewiB sei und von PKESL (Tent. Pteridol., p. 107) dem A. brasilienee zugeschrieben

werde und die Abbildung von A. auricularium in ETTINGSHAUSBN8 Famkrauter

d. Jetztwelt, Taf. 88, Fig. 15, nach KUNZEs brasilianischem Exemplare ira Herb.

Mus. Vindob. eine sehr undeutliche Figur sei, die ebensogut eine Blattspitze von

SWARTZs A. regulare wie irgend eine andere Art sein konne". Was die letztere Angabe

betrifft, ist anzunehmen, daO das erwahnte KUNZEsche brasilianische Exemplar

ein Cotypen-Exemplar aus der P. CLAUSSEN"schen Sammlung Nr. 2107 ist, welche

Nummer KUXZE als „A. auricularium {— A. brasHiense Link)" bestimmte. Die

Abbildung in ETTINGSHAUSENs Farnkr. d. Jetztw. bezieht sich danach doch ver-

mutlich auf eine Form der vorliegenden Art.

Ob nun die Anwendung KUNZEs des Namens A. auricularium Desv. auf diese

Pflanze berechtigt ist, scheint allerdings sehr fraglich zu sein. Bei METTENIU3

Aspl. in d. Abh. d. Senckenb. Naturf. GeseUsch. Ill, 1859, p. 165 (sep. 121), findet

der Name A. auricularium Desv. sich nur unter den Synonymen des A. lunulatum

var, majus Mett. erwahnt, einer Sammelart, die in Canton. Mexiko, Cuba, Brasilien

und Columbian vorkommen sollte. Nun hat aber METTENIU3 nach der Bearbeitung

der Asplenien in den Abh. d. Senckenb. Naturf. Gesellsch, in seinem Herbar Exemplare

He^wigia Baud LX, 16
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^I^-~^I^ longitudinis laminae longi, olivaceo- vel castaneo- vel atro-

violacei, compresso-cylindracei, anguste alati (ala vix V2 "^"^ ^^.ta

virente), basi c. IV2 ^"^ crassi, parte inferiore squamulosi; raches

petiolis similes, paulo latius alatae, Squamulae e basi utraque cordata

elongato-deltoideae, acutae, in pilum articulatum seriebus cellu-

larum binis formatum desinentes, margine sparse fimbriato-ciliatae

(ciliis vix laltra 0,3 mm longis), vix ultra 3 mm longae et parum ultra

^/4 mm raro 1 mm supra basin latae, clathratae, cellulis parietes

internos vel ferrugineos vel fulvos usque ad 0,02 mm crassos et

externos tenues hyalinos vel farius lutescenti-pellucidos gerentibus

formatae; squamulae maximae parte latissima supra basin in forma

altera c. 20—30, in altera c. 30—40 series cellularum ostendentes.

Laminae ambitu lineari-lanceolatae, ad basin et apicem versus sensim

angustatae, acuminatae^ profunde pinnati, partitae, in cuspidem

brevem pinnati-lobulatum desinentes; laminae maximae c. 3 dm
longae, in forma altera vix ultra 3 cm et in forma altera interdum

ultra 5 cm parte media latae. Pinnae in laminis maximis c. 45—50-

jugae, ad apicem et basin laminarum versus sensim ad minorem

modum reductae; pinnae majores partis mediae laminarum maxi-

marum e basi antica truncata et e basi postica cuneata vel parum

exciso-cuneata utrisque integris trapezio-oblongae, subrectae vel

subfalcatae, obtusae vel obtusiusculae, basi antica subauriculatae
r

(auriculis vix vel manifeste protractis, truncatis vel obtusis vel

subrotundatis, breviter 3—5-, rarius 6-dentato-lobulatis, lobulis

dieser Art als A, auricularium Desv. bestimmt und handschriftlich auf dem Zettel

bezeichnet oder doch mit solchen. Exeniplaren in denselben Bogen mit der Aufschrift

des Namens gdegt und also dadurch die Bestimmungen KUNZEs gewissennaSen

anerkannt. Da nun aber nicht nachzuweisen ist, daB METTENIU9 das Typenexemplar

von A. auricularium Desv. aus dem DESVAUXschen Herbar gesehen hat, so bleibt

der Name immerhin sehr zweifelhaft, um so raehr, als auch die kurze DESVATTXsche

Diagnose nicht auf diese Art paGt, da in derselben steht: „Pinnis basi

superiore retrorsum cordato- auriculatis.'* Daher verwende auch ich den

Namen A. auricularium jetzt nicht mehr atif diese Art, obgleich derselbe von KUNZB,

MetteXIUS, ETTINGSHAU3EN und auch neueren Forschern der Art zugeschrieben

worden ist.

/ Der von LINDMAN als Synonjin seines A. lunulatum var. commune zugezogene

Name A. mulHjugum Wall gehort uach den im Herbar des Beriin-Dahlemer Museums
befindlichen Cotypen aus Ostindien sicher nicht hierher, sondem einer Form von

A. normale Don mit spitzeren Blattfiedern. Auch der ebeufalls als Synonym von

LIXDMAN genannte Name des A. dimidiatum Lowe Ferns of Brit, and exot. V, pi. 13 A,

welches METTENIUS fragUch zu A. pteropus Kaulf. zieht und nach CKRISTENSENs
Index p. 108 mit A. aemicordatum Raddi identisch sein soil, gehort meines Erachtens

nach auch nicht hierher, da der UmriB der Blattspreite auf der LoWEschen Abbildung

nicht linear-lanzetUich, sondern mehr lang dreieckig ist, indem die Fiedem nach der

Basis der Spreite zu kaiim an GroBe abnehmen.
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vix ultra V2 "^ni altis, 1 mm basi latis), margine cetero dentato-

serratae vel subcrenato-serratae (dentibus vel serraturis obtusiusculis

vel breviter acuminatis), praeter dentes auriculi denies marginis

antici 6—8 gerentes, quorum 1 vel 2—3 auriculae proximae apice

bifidae; marginis postici 4—5 vel 5—6 semper simplices gerentes.

Pinnae maximae in forma altera IV2 cm, in forma altera 2Y2— 3 cm
supra bases integras vix ultra 1—IV2 cm linea obliqua metientes.

Nervi mediani (costae) utroque latere parum prominuli, ima basi

parum stramineo-pallescentes, cetera parte mesophyllo concolores;

nervuli utriusque lateris vix prominuli, mesophyllo concolores vel

rarius nigricantes, lateris antici 7—8, in formis alteris 9 vel 10—11,

lateris postici 4—5 vel 6 in pinnis maximis; nervuli auricularum in

pinnis maximis aut simpliciter pinnato-ramosi (ramis utroque latere

1—2) aut bis vel ter dichotomi; nervuli antici 1—2 (3) medio vel

supra medium furcati, raro nervulus auriculi proximus primus ramo
iterum furcato dichotomus, nervuli ceteri omnes simplices. Sori

usque ad 4—6 mm longi ^/^—1 mm lati, sporangia pro conditione

saepe pauca gerentes. Indusia membranacea sordide albida vel fuli-

ginea subnitentia vix ultra Y2 ^^ l^.t^, integra, in mesophyllum paulo

protracta. Sporae c. 0,03—0,033 mm longae, 0,025 mm latae, crista

mediana c. 0,006 mm alta manifeste spinulosi-denticulata inclusa,

lateribus cristulis anastomosantibus tenuibus areolas paucas forman-

tibus et in areolis cristulis parvis literiformibus interdum ornatae.

Trotz der groBen habituellen Ahnlichkeit der Formen ist die Art

eine sehr polymorphe, worauf schon Lindman aufmerksam gemacht
bat, und gehort zu den Arten, welche zur Jetztzeit im Begriff sind,

sich in mehrere zu spalten, die jedoch anscheinend noch nicht be-

festigt sind und zwiscben denen noch Ubergange vorkommen. Die

Art variiert durch langere und kiirzere Blattstiele, durch schmalere

und breitere Blattspreiten und dementsprechend kiirzere und langere

Fiederblattchen, die schmaler oder breiter sind und entweder von-

einander mehr entfernt sind oder sich naher stehen und deren Rand
mehr oder weniger tief lappig-gezahnt oder kerbig-gesagt ist, femer

durch die Anzahl der Randzahne und entsprechend der Seitennerven

und schlieBlich durch die GroBe tmd den Aufbau der Spreuschuppen.

Die im folgenden charakterisierten Forjnen lassen sich leicht

unterscheiden. Man wiirde keinen Anstand nehmen, in denselben

verschiedene Arten zu sehen, wenn nicht zahlreiche und auch unter-

einander verschiedenartige Ubergangsformen vorhanden waren.

1. Forma angustifolia Hieron. Laminis vix ultra 3 cm latis:

pinnis obtusis margine crenato-serratis; crenis c. Vi rnni vel parutn

16*
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r

ultra altis; pinnis maximis IY2 cm longis basi 5—7 mm latis; nervulis

semifaciei anticae pinnarum majorum 6—7, semifaciei posticae

4—5; squamulis maximis parte latissima supra basin c. 20—30 series

cellularum monstrantibus, cellulis parietes duplices internes pro con-

ditione crassos saepe fuscos gerentibus.

Antilleninseln: Beim Dorfe Monte Verde in Ost-Cuba

(C. Wright Nr. 1024, — Januar—Juli 1859); an Felsen des Gipfels

des Barges Galsa auf Portorico (P. Sintenis Nr. 4222, — 28. April

1886). Venezuela: an FluBufem in feuchten Waldern bei

Cocollar unweit Caripe (Moritz Nr. 185); Las Lagunas (MORITZ

Nr. 186); Colonia Tovar (Fendler Nr. 138).

2. Forma latifolia, welche in zwei Unterformen auftritt:

a) Forma laminis parum ultra 5 cm latis, pinnis margine dentato-

serratis (dentibus usque ultra 1 mm altis)
; pinnis maximis c. 2V2 cm

longis, basi 5—7 mm latis, nervulis anticis pinnarxmi majorum
10— 11, posticis 7—8; squamulis maximis parte latissima supra

basin 30—40 series cellularum monstrantibus, cellulis parietes

internes duplices pro conditione minus incrassatos (c. 0,01—0,02 mm
crassos) saepe ferrugineos gerentibus formatis.

Brasilia: An nichtangegebenemFundorte (Claussen Nr. 107

zum Teil).

b) Forma priori similes, sed pinnis margine crenato-serratis

serraturis vix ultra ^/j mm altis.

Brasilia: An nicht angegebenem Fundorte (ClausseN

Nr. 21107 zum Teil).

Zvvischen diesen beiden Formen kommen nun in bezug auf die

Breite der Blattspreiten und die Anzahl der Seitennerven resp. der

Einkerbungen der Fiedern stehende mannigfaltige Ubergangsformen

besonders in Brasilien vor, die ich bier nicht alle anfiihren kann,

weil sie zu wenig fixiert sind und fast stets die Exemplare ver-

schiedener Fundorte Unterschiede bieten.

Auffallender von diesen zwischen den genannten beiden Formen
stehenden "Obergangsformen ist die folgende:

r

3. Forma nigricans Hieron. f. n.

Forma foliis brevioribus, vix 3 dm longis; petiolis costis nervu-

lisque statu sicco nigricantibus ; caulibus c. V4
—

^/s
longitudinis

laminae aequantibus; laminis 1—2 dm longis, 2—4 cm medio latis;

pinnis majoribus 1—2 cm longis, supra bases integras 7—12 mm
linea obliqua latis; auriculis truncatis vel rotundatis. anice 3—5-
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dentato-lobulatis; pinnis margine cetero (basibus integris exceptis)

brevius subcrenato- vel subdentato-seiratis; serraturis margine antico

cetero et postico 7—8 c. ^/g— 1 mm altis 1—2 mm basi latis, serratura

unica vel serraturis binis auriculo proximis marginis antici saepe

apice bifido-emarginatis ; nervulis nigricantibus, in pinnis maximis

latere antico 8—9, postico 6—7; squamulis minoribus quam in

formis omnibus ceteris 1—272 "^^ longis, c. ^/g—V2 ^^ supra basin

latis, parum pellucidis vel subimpellucidis, fulvis, cellulis parietes

internes magis incrassatos usque ad 0,015 mm crassos et lumina

angusta vix ultra 0,015 mm lata gerentibus compressis formatis^'

squamulis maximis in parte latissima supra basin sita series cellu-

larum 24—26 ostendentibus.

Brasilien: Auf dem Alto Macah6 in der Provinz Rio de

Janeiro (R. Mendonc;a Nr. 416, gesammelt im Mai 1884).

Die Form ist vermutlich das Erzeu^nis trockneren Gebiresklimas.

18. Asplenium Bangii^) Hieron. n. sp.

Enasplenium e turma A. lunulati Sw. — Rhizomata breviter

erecta, in specimine ^2 ^^ crassa. Folia c. 3—4 dm longa, pauca

fasciculata. Petioli c. Vs^^Va longitudinis laminarum aequantes, vix

2 mm basi crassi, atroviolacei, vel sordide violascentes, juventute
r

squamulosi, compresso-cylindracei, supra canaliculati, lateribus an-

guste alati (alis vix V2 ^^ ^^^^^ virentibus); raches petiolis similes.

Squamulae e basi cordata elongato-deltoideae, acutae vel subacu-

minatae, vix ultra 2V2 nim longae, 0,6 mm basi latae, margine sub-

integrae, ciliatae (ciliis simpliciter articulatis cellulis 2—3 formatis),

clathratae, pellucidae vel interdum parte mediana vel parte superiore

tota impellucidae vel subimpellucidae, cellulis parietes duplices

internos fulvos plus minusve incrassatos (interdujn usque ad 0,03 mm
crassos) gerentibus formatae, lumina plus minusve compressa osten-

dentes; squamulae maximae c- vix ultra 2 mm longae 0,6 mm supra

basin latae et parte latissima c. 20—30 series cellularimi monstrantes.

Laminae lineari-lanceolatae (maximae c. 3 dm longae, 6 cm medio

latae), ad basin versus parum, ad apicem versus sensim angustatae,

profunde pinnatipartitae, in cuspidem pinnati-lobatam desinentes.

Pinnae in laminis maximis usque ad 45-jugae, majores e basibus

integerrimis basi antica truncata rachi subparallela et basi postica

exciso-cuneata trapezio-oblongae, patentes, rectae vel parum fal-

*) Benannt nach dem Sammler MIGUEL BANG, der 1889 und den folgenden

Jahren in BoUvien sammelte.
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catae, obtusiusculae vel acutiusculae, basi antica subauriculatae

(auriculis parum a cetera pinna separatis obtusis subintegris vel

margine undulatis vel breviter 4—6-dentato-lobulatis lobulis vix

V2 xnm altis et vix 1 mm basi latis), margine cetero crenato- vel

subdentato-serratae, crenis marginis antici pinnarum maximarum

c. 11— 12, crenis 2—3 earum auriculae proximis apice emarginatis,

crenis marginis postici pinnarum maximarum 8— 10. Pinnae maximae

c. 3 cm longae, ima basi c. 8—9 mm latae et supra partes basilares

integras linea obliqua c. 1 cm latae. Nervi mediani (costae) et nervuli

laterales mesophyllo concolores virides; nervi mediani supra pro-

minentes, infra parum prominuli; nervuli semifaciei anticae pinnarum

maximarum 12, posticae 9; nervulus auricularum usque ter dicho-

tomus; nervuli 2—3 nervulo auriculae proximi medio vel supra

medium furcati, nervuli ceteri simplices. Sori c. 2—4V2 nim longi,

parum ultra ^/^ mm lati, in specimine pro conditione sporangia

pauca continentes, partem mediam nervulorum vel ramulorum eorum

occupantes, nee costam pinnarum nee marginem attingentes; sorus

nervuli antici auriculae proximi interdum diplazioideus. Indusia

membranacea, albido-meUea, nitentia, Integra, vix Vg ^^ ^^^^' ^^^

in mesophyllum protracta. Sporae non satis maturae subumbrino-

pellucidae, c. 0,03 mm longae, 0,018 mm latae, crista mediana humil-

lima denticulata et lateribus cristulis anastomosantibus literi-

formibus paucis et gibbis verruciformibus minutis ornatae.

Bolivia: Genauer Fundort nicht angegeben (M. Bang Nr.2419).

Var, subintegerrima (Rosenst.) Hieron.; syn. A. auricularium

var. subintegerrima Rosenstock in Feddes Repert. XII, 1913, p. 469.

Differt a forma typica laminis foliorum angustioribus vix ultra

4 cm latis, pinnis brevioribus (maximis c. 2 cm longis, c. 6—7 mm
basi latis), partibus basilaribus integerrimis exceptis margine brevius

crenato-serrulatis (crenis vix ultra ^/^ mm altis usque ad c. IV2 ^^
basi latis), nervulis lateralibus semifaciei anticae 9—10, semifaciei

posticae 6—7, soris vix ultra 3 mm longis. — Sporae c. 0,039 mm
et 0,021—0,027 mm latis crista mediana c. 0,006 mm lata acie

minute spinuloso-denticulata inclusa, lateribus cristulis tenuioribus

humilioribus anastomosantibus vel areolas paucas formantibus vel

subliteraeformibus et inter eas gibbis verruciformibus minutis saepe

in lineas dispositis ornatae. Sori diplazioidei in specimine varietatis

deficiunt.

Bolivia: In der subtropischen Region bei Polo-Polo unweit

Coroico in Nordyungas c. 1100 m ii. M. (O. Buchtin Nr. 3338, ge-

sammelt Oktober oder November 1911).
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Die Varietat charakterisiert sich als zur Hauptforni zugehorig

besonders durch die gleiche Beschaffenheit der Spreuschuppen und
durch die schmalen weifilichen Indusien. Die Verschiedenheit der

Sporen erklart sich wohl dadurch, daB die Sporen bei dcm Exemplar

der Hauptforxn nicht voUig reif sind.

Die Art unterscheidet sich von den Formen des A. Clausseni
h

Hieron, besonders durch den Aufbau und Kleinheit der Spreuschuppen,

die bedeutend schmaleren weiBHchen Indusien und das Vorkommen
von diplazioiden Sori wenigstens bei der Hauptforxn. Die Haupt-

form steht dem A. fluminense (Lindm.) Hieron. (syn. ^. Innulatum

var. fluminense Lindman in Ark. f. Bot. I, 1903, p. 218, Taf. 10> Fig. 3)

nahe, bei welchem die Nerven der Fiederohrchen bei den langeren

Fiederblattchen des mittleren Spreitenteils stets deutlich fiederig

verzweigt sind mit jederseits 2 bis 3 Asten. Auch sind bei A. flumi-

nense die Sori kiirzer und enthalten mehr Sporangien und die Indusien

sind breiter. Auch scheinen bei A. fluminense keine diplazioiden

Sori vorzukommen.

19. Asplenium potosinum Hieron. n. sp.

Euasplenium e turma A. lunulati Sw., proxime affine A, Bangii

Hieron. — Rhizoma breviter erectum, in specimine c. 5 mm crassum.

Folia c. 4—5 dm longa, pauca fasciculata. Petioli breves (in specimine

c. 3 cm longi), vix ultra Vis l^^^gitudinis laminarum aequantes, vix

ultra IV2 mm basi crassi, ardosiaci (griseo-violascentes) , compresso-

cylindracei, late'ribus anguste alati (ahs c. '^l^mm latis, lutescenti-

vifentibus) ; raches petiolis similes. Squamulae partis inferioris

petiolorum e basi cordata elongato-deltoideae, acutae, in pilum

articulatum desinentes, margine subintegrae, glanduloso-ciliatae

(ciliis simpliciter articulatis in denticulis pluricellularibus insidentibus,

cellula ovoidea massa fulva repleta terminatis), clathratae, pcllucidae,

cellulis parietes intemos duplices vix usque 0,02 mm crassos fulvos

vel ferrugineo-fulvos et parietes externos tenues hyalinos vel sub-

ferrugineo-hyalinos gerentibus formatae, lumina vix compressa

ostendentes; squamulae maximae vix ultra 3Y2 nim longae, 1 mm
supra basin latae, parte latissima 26—34 series cellularum osten-

dentes. Laminae lineari-lanceolatae (maximae in specimine c. 4^2 dm
longae et 4V2—5 cm medio latae), ad basin et apicem versus sensim

angustatae, pinnatipartitae, in cuspidem pinnati-lobulatam desi-

nentes. Pinnae in laminis maximis speciminis usque c. 45-jugae;

majores e basibus integerrimis basi antica truncata rachi subparallela

et basi postica subexciso-cuneata subfalcato-trapezio-oblongae, pa-

tentes, acuminatae, acutiusculae, basi antica subauriculatae (auriculis
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parum a cetera pinna separatis, obtusis vel truncatis margine 4—5-

dentato-lobulatis, lobulis vix ^j^ nam altis et vix 1 mni basi latis),

margine cetero crenato-serratae, crenis marginis antici pinnarum

maximarum praeter auriculae c. 8— 10, crenis earum auriculis

proximis 1—2 apice emarginatis, ceteris simplicibus, crenis marginis

postici pinnarum maximarum 6—7. Pinnae maximae c. 2V2 cm
longae, 8—9 mm ima basi latae et supra partes basilares integras

linea diametiente obliqua c. 12—15 mm latae. Nervi mediani (costae)

basi saepe stramineo-pallescentes, cetera parte et nervuli laterales

mesophyllo concolores virides; nervi mediani utroque latere parum

prominuli; nervuli semifaciei anticae pinnarum maximarum 9,

posticae 7—8; nervulus auricularum in pinnis maximis subpinnatim

ramosus ramis utroque latere 2^—3; nervuli 1—2 nervulo auriculae

proximi medio vel supra medium furcati; nervuli ceteri semper

simplices. Sori c> 3—5 mm longi, vix ^j^ mm lati, in specimine pro

conditione sporangia pauca continentes, partem mediam nervulorum

vel famulorum occupantes nee costam pinnarum nee marginem

attingentes; sorus ramuli antici nervuli auriculae raro diplazioideus,

Indusia membranacea hyalina, subnitentia, integra, c. V2 ^^^^^^ lata,

non in mesophyllum protracta. Sporae submelleo-pellucidae, c.

c. 0,04 mm longae, 0,03 mm latae, crista mediana c. 0,003 mm alta

acie minutissime spinuloso-denticulata et lateribus cristulis anastomo-

santibus literiformibus rare reticulatim conjunctis et gibbis verruci-

formibus minutissimis saepe in series dispositis ornatae,

M e X i k o : In sehr felsigen Waldcrn an der Barranca de las

Canoas im Staate San Luis de Potosi (C. G. Pringle Nr. 3920,

17. Oktober 1891, als ,,A. hastatum KI." ausgegeben).

Var. inclsa Hieron. n. var.

Differt a forma typica foliis interdum apice proliferis, pinnis

margine profunde denticulato-lobulatis, lobulis pinnarum maxi-

marum semifaciei anticae praeter auriculam 8—9, semifaciei posticae

8—9, lobulis 1—2 (raro 3) auriculae proximis apice emarginatis vel

interdum trifidis; auriculis a parte cetera pinnarum incisione pro-

fundiore separatis apice saepe rotundatis, costis fere ubique utroque

latere siccatione stramineo-pallescentibus.

Mexiko: An waldreichen Abhangen im Tamasopo Canyon

im Staate San Luis de Potosi (C. G. Pringle Nr. 3968, — 5. Dezember

1891 als „A. eredum var. proUferum Hook" ausgegeben).

Var. semipinnata Hieron. n. var.

Differt a forma typica foliis apice proliferis, pinnis majoribus

parte inferiore profunde pinnatisectis in cuspidem pinnatilobatam
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desinentibus, lobulis partis inferioris obovatis, lobulo basilar! antico

locum auriculae
,
occupante parte superiore pauci-crenato-dentato

(dentibus deltoideis acuminatis), lobulis ei proximis 1—3 apice

emarginatis vel tridentatis, lobulis ceteris saepe apice obsolete

crenulatis vel subintegris, sorisbrevioribus in lobulispartiuminferiorum

pinnarum partes medias ramorum nervulorum occupantibus.

M e X i k o : Auf fruchtbarem Boden an den Bergseiten des

Tamasopo Canyon im Staatc San Luis de Potosi (C. G. Pringle
Nr. 3367, — 25. November 1890, ausgegeben als ,,A. erectum var.

suhhipinnatum Hook").

Nur bei den mir vorliegenden Exemplaren der beiden Varietaten

finden sich am Ende einzelner Blatter jnehr oder weniger entwickelte

Brutknospen. Das mir vorliegende Exemplar der Hauptform zeigt

keine Brutknospen, doch ist anzunehmen, daB auch bei dieser solche

nicht fehlen werden. DaB die beiden Varietaten als solche zu der

Hauptform gehoren, geht besonders aus der vollig gleichartigen

Beschaffenheit der Spreuschuppen und Sporen hervor und dadurch,

daB die Var. incisa als verbindendes Mittelglied zwischen der Haupt-

form und der Var. suhhipinnata steht.

Die Hauptform ist sehr ahnlich dem oben beschriebenen A . Bangii,

unterscheidet sich aber von diesem durch groBere und verschieden

gebaute Spreuschuppen, deren Zellen bei A. potosinum nicht zu-

sammengednickte Lumina wie bei A. Bangii zeigen, durch die

geringere Anzahl der Seitennerven der Fiedern und der Sori, durch

etwas breitere Indusien und andere weniger auffallende Merkmale.

20. Asplenium argentinum Hieron. n. sp.; syn. A, lunulatum

Grisebach, Plant. Lorentz. in Abh. d. Kgl. Gesellsch. d. Wissensch.

z. Gottingen XIX, 1874, p. 229 n. 909; Symbolae ad flor. Argent.

1. c. XXIV, 1879, p. 344, n. 2243; Hieron. in Engl. Botan. Jahrb.

XXII, 1896, p. 376, n. 33,

Euasplenium e turma A, lunulati Sw. et affinitate A, fluminensis

(Lindm.) Hieron. et A. Bangii Hieron. — Khizomata breviter erecta

vel ascendentia usque ad 1 cm crassa, rudimentis petiolormn foliorum

vetustorum dense obtecta. Folia in plantis majoribus multa fasci-

culata, 4—6 dm longa. Petioli c. V«—Vs longitudinis laminarum

aequantes, compressi, parte inferiore supra plani vel statu sicco

interdum bicanaliculati striis binis parum prominulis omati (obsolete

alati), parte superiore supra angustissime sed sicut raches manifeste

alati (ala vix V2 ^^ ^^*^ virente), infra plano-convexi, basi usque

ad 2V2 mm crassi, ubique umbrini, opaci, juventute squamulosi;
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raches petiolis similes. Squamulae e basi cordata elongato-deltoideae,

acutae, in pilum articulatum longum desinentes, usque ad 6 mm
longae, fere 1 mm basi latae, basi praesertim sparse fimbriato-

ciliatae (pilis articulatis, basi seriebus binis vel ternis cellularum

formatis, usque ad Va ^^ ^ongis), clathratae, pellucidae, cellulis

parietes duplices internes ferrugineos usque ad 0,015 raro 0,02 mm
crassos et parietes externos hyalines gerentibus formatae; squamulae

maximae parte latissima supra basin c. 30—40 series cellularum

ostendentes. Laminae lineari-lanceolatae (maximae c. 4 dm longae

et usque 6Y2 medio latae), ad basin et apicem versus sensim angustatae,

profunde pinnatipartitae, in cuspidem pinnati-lobatam desinentes.

Pinnae in laminis maximis c, usque ad 45-jugae, ad apicem et basin

laminarum versus sensim ad minorem raodum reductae, majores

partis mediae e basibus integerrimis e basi antica truncata et e basi

postica exciso-cuneata falcato-trapezio-oblongae, patentes, acu-

tiusculae vel obtusiusculae, basi antica auriculatae (auriculis saepe

manifeste protractis, rotundatis, breviter 3—5-dentato-lobulatis,

lobulis V2— 1 rnn^ altis 1 mm basi latis), margine cetero dentato-

serratae (dentibus acutiusculis vel obtusiusculis) ; marginis anticj

pinnafum maximarum praeter dentes auriculi c. 8—10, quorum
1—2, raro 3—4 auriculae proximae apice bifidae vel interdum etiam

trifidae; marginis postici pinnarum jnaximarum 8—9 semper sim-

plicibus). Pinnae maximae 2^/2—3^/^ cm longae et supra bases

integras c. 174—IV2 cm linea obliqua latae. Nervi mediani (costae)

utroque latere parum prominiili, statu sicco saepe stramineo-palles-

centes; nervuli lateraies utroque latere vix prominuli mesophyllo

concolores virides; latere antico c. 9—11; latere postico 7^9 in pinnis

maximis; nervuli auricularum in pinnis maximis pinnatim ramosi

ramis utroque latere 2—3, vel interdum subdichotomi ramis rarius

furcatis; nervuli 1—2 raro 3—4 nervulo auriculae proximi saepe

medio vel supra medium furcati, ramis raro iterum furcatis in nervulo

primo proximo dichotomi; nervuli ceteri omnes simplices. Sori usque

ad 4 mm longi, c. IV2 mm lati, ambitu ovati vel elliptici, sporangia

multa gerentes. Indusia membranacea, sordide albida, subnitentia,

Va—V5 mm lata, Integra, vix in mesophyllum protracta. Sporae

c. 0,038—0,04 mm longae et 0,03 mm latae, crista mediana c, 0,006 mm
alta manifeste spinuloso-denticulata inclusa, lateribus cristulis

anastomosantibus tenuibus literiformibus paucis et inter eas gibbis

verruciformibus minutissimis omatae.

Argentina: In den subtropischen Waldern und Schluchten

der Umgebung von Siambon in der Sierra von Tucuman (P- G.

LORENTZ Nr. 160 und 720. im Marz 1872 ^esammelt: LORENTZ
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und HXEKONYMUS Nr. 1041, gesammelt d. 17. Januar 1873; Nr. 798

und 811, gesammelt d. 27. Januar 1874); in den subtropischen

Urwaldern von La Crxiz in der Ebene der Provinz Tucuman (Loeentz

und HiERONYMUS Nr. 51, gesammelt Ende Dezember 1872); an

der Cuesta de las Canas in der Provinz Catamarca (F. ScHiCKEN-

DANTZ Nr. 63, gesammelt im August 1875: junge Pflanzen); bei

La Casa de Piedra unweit La Huertita in der Sierra von San Luis

(C. Galander, gesammelt am 11. Marz 1882).

Die Art steht dem A. fluminense (Lindm.) Hieron. am nachsten,

unterscheidet sich durch breitere Blattfiedern, etwas tiefer ein-

geschnittene Randzahne, durch die mehr dichotomisch verzweigten

Nerven der Ohrchen der Fiedern und vermutlich auch durch den

Aufbau der Spreuschuppen. Von A. Bangii Hieron. unterscheidet

die Art sich durch tiefer eingeschnittene Randzahne der Blattfiedern,

breitere Indusien, das Fehlen von diplazioiden Sori und den Aufbau

der stets groBeren Spreuschuppen.

21. Asplenium Sintenisii^) Hieron. n. sp.; syn. A, lunvlatum

var. major Kuhn in Urban Addit. IV in Englers Bot. Jahrb. XXIV,
1897, p. 104 (sep. 422) pro parte (exclus. syn.).

Enasplenium e turma A. lunulati Sw. et affinitate A, Clanssenii

Hieron. et A. diplosceui Hieron. — Rhizofnata breviter repentia

vel subascendentia, c. 5 mm crassa. Folia usque ad 4 dm longa,

valde approximata, subfasciculata, numerosa, statu sicco nigro-

virescentia. Petioli vix V4 longitudinis laminarum aequantes, vix

1 mm basi crassi, compresso-cylindracei, umbrini vel castanei, opaci,

lateribus angustissime alati (alis statu sicco olivaceis vix ultra Vs ^^
latis). Raches petiolis similes. Squamulae parte basilar! petiolorum

persistentes, e basi cordata elongato-deltoideae, vix ultra 2V2 mm
longi et parum ultra ^/g mm supra basin latae, acutae, clathratae,

cellulis parietes internos duplices fulvos vel subferrugineos usque

c. 0,024 mm crassos et parietes extemos subferrugineo-pellucidos

plerumque lumina non vel parum compressa (indeque squamulae

apice impellucidae nigricantes) gerentibus formatae; squamulae

maximae parte latissima supra basin series cellularum 10—12 osten-

dentes. Laminae ambitu lineari-lanceolatae, ad apicem versus sensim

angustatae, profunde pinnatipartitae, in cuspidem brevem vix ultra

IVj cm longam pinnatifido-lobatam desinentes. Pinnae in laminis

maximis usque c. 40-jugae, inferiores oppositae vel suboppositae,

^) Benannt nach dem bekannten naturforschenden Reisenden und botanischen

Sammler PAUL SiNTfiNIS.
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ceterae saepe alternae; pinnae inajores e basibus integris basi antica

8—9 mm longa parum exciso-truncata rachi parallela et basi postica

recta usque ad 1 cm longa trapezio-ovatae, supra bases integras

linea obliqua 10— 12 mm latae, basi antica subauriculatae (auriculis

truncatis vel rotundatis apice 2—4-crenato- vel subdentato-lobulatis;

lobulis vix ^/a mm altis et ± 1 mm basi latis), cetero margine antico

saepe irregulariter 4—5- et margine cetero postico 3—4-crenato-

serratae. Nervi mediani (costae) supra parum prominuli. Nervuli

pinnarum utroque latere vix prominuli ; nervuli semifaciei antitae 5—

6

posticae 4—5; nervulus auriculae subdichotomus (ramo postico

primario iterum furcato) vel dichotomus (ramis utrisque primariis

ambobus iterum furcatis) ; nervulus anticus nervuli auriculae proximus

saepe supra 73 longitudinis furcatus; nervuli laterales ceteri omnes

simplices. Sori partes medias nervulorum simplicium vel partes

medias ramulorum nervulorum dichotomorum auricularium occu-

pantes, usque ad 5 mm longi, 1 mm lati; sori ramuli antici nervuli

auriculae saepe diplazioidei. Indusia avellaneo-hyalina, membranacea,

c. 0,6 mm lata, integra, in mesophyllum parum protracta. Sporae

c. 0,036 mm longae, 0,021 mm latae, crista mediana lobulato-incisa

(lobulis integris) saepe interrupta usque c. 0,0035 mm alta et cristulis

lateralibus tenuioribus literiformibus vel reticulatim anastomosantibus

areolas paucas formantibus et inter eas gibbis minutissimis verruci-

formibus omatae.

P'ortorico: Barranquitas, Urwald auf Monte Torrecilla,

1130 m ii. M. (SiNTENis Nr. 1997 b und 2071, ~ 30. Oktober 1885).

Haiti: Morne Tranchant, 1800 m ii. M. (Picarda Nr. 736,

3. August 1891).

Die Art unterscheidet sich von den genannten und anderen

verwandten Arten durch die verhaltnismaBig kiirzeren und breiteren,

dunkelgriinen Fiedern und den Ban der Spreuschuppen, die an der

breitesten Stelle aus weniger Zellreihen bestehen. Letztere Organe

sind bei A. diploscevos Hieron. ahrilich. Auch teilt die Art mit dieser

das Vorkommen von diplazioiden Sori am vorderen Primaraste des

Auricularnerven.

22. Asplenium Hagenbeckii i) Hieron. n. sp.

Euasplentum e turma A. lunulatae Sw. et affinitate proxima

A, otitis Lk. — Rhizomata breviter erecta, vix ultra 1 cm alta, 3 mm

*) Benannt nach dem bekannten Tierziichter HAGENBECK. der Anfang der

achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts eine Expedition nach dem argentiniscli-

paraguayischen Gran Chaco aussendete.
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crassa. Folia 4—5 fasciculata, usque ad 3V2 dni longa. Petioli

^/t—Vs longitudinis laminae aequantes, compresso-cylindracei, vix

IV2 rnm basi crassi, statu sicco umbrini, lateribus angustissime alati

(alls lutescenti-virentibus vix ultra V4 m^ latis). Raches petiolis

similes. Squamulae e basi cordato-ovata elongato-deltoideae, longe

acuminatae, clathratae, parte mediana cellulis polyedricis vel breviter

rectangulis lumina non compressa parietes internos duplices usque

c. 0,03 mm crassos nigro-castaneos et parietes externos tenuissimos

hyalinos vel pellucido-ferrugineos gerentibus, partibus ma|ginalibus

seriebus c. 3—4 cellularum lumina angustiora subcompressa et

parietes internos multo tenuiores ferrugineos parietes externos hya-

linos gerentium elongato-rectangularum formatae; squamulae maxi-

mae c. 3^/2 mm longae, 8—10 mm supra basin latae, parte latissima

series non ultra 16 cellularum ostendentes. Laminae ambitu lineari-

lanceolatae, ad apicem versus acuminatae, ad basin versus parum
angustatae, profunde pinnatipartitae, in cuspidem pinnati-lobatam

prorsus serratam desinentes. Pinnae in foliis xnaximis speciminum

usque ad 26-jugae, patentes vel (infimae) reflexae, ad basin apicemque

versus sensim ad minorem modum reductae; pinnae inferiores

ejusdem lateris c. 7—15 mm inter se distantes; pleraeque breviter

petiolulatae (petiolulis vix ultra V2 ^'^ longis, basi vix Va ^"^
latis); pinnae supremae ad minorem modum reductae sessiles;

inferiores oppositae, superiores suboppositae vel alternae; majores

omnes e basi antica rachi parallela integra parum exciso-truncata

usque ad 8 mm longa et e basi postica exciso-cuneata integra usque

1 cm longa trapezio-ovato-oblonga, obtusae, basi antica subauri-

culatae (auriculis parum a cetera pinna separatis, truncatis vel

rotundatis, parum protractis, apice 5—6-dentatis, dentibus deltoideis

c. 1 mm altis et 1 mm basi latis), margine antico cetero 5—6- (rarius

7-) crenato-serratae (crenis auriculae proximis 2—3 apice emar-

ginato-bifidis), margine postico cetero 4—5-crenato-serratae. Pinnae

maximae in foliis maximis c. 2—272 ^"^ longae, 8 mm medio latae

et supra bases integras linea obliqua c. 14—15 mm latae. Nervi

mediani (costae) et nervuli utroque latere parum prominuli; nervulus

auricularius flabellato-dichotomus; nervuli semifaciei anticae auri-

culario ptoximi 3—4 medio vel infra medium furcati; nervuli ceteri

semifaciei anticae et posticae simplices vel saepius nervuli medii

2—3 semifaciei posticae medio vel supra medium furcati. Sori partem

mediam nervulorum simplicimn vel ramorum nervulorum furcatorum

occupantes, nee costam pinnarum nee sinus crenarum marginis

earum attingentes, c. 3—4 mm longi, 1—IVa nim lati. Indusia

membranacea, statu sicco umbrina, 0,5—0,6 mm lata, integra, in
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mesophyllum pauIo protracta. Sporae subpellucido-nielleae,

c. 0,05—0.052 mm longae, 0,03 mm latae, crista mediana c. 0,007

0,01 mm alta acie minutissime spinuloso-denticulata inclusa,

cristulis lateralibus reticulatim anastomosantibus vix paulo humili-

oribus et cristae medianae similibus areolas paucas formantibus et

in aureolis inter cristulas laterales cristulis tenuissimis humilibus

literiformibus ornatae.

Gran Chaco: Genauerer JFundort nicht angegeben

(HAGEI!||ECK). f

Die Art ist vielleicht identisch mit der von LiNDMAN Ark. f.

Bot. I, 1903, tab. 10, fig. 9, als A. firmum Kze. falschlich abgebildeten.

Die betreffende Figur entspricht ziemlich gut unsercr Pflanze. Die

Art ist aber sicher nicht A. firmum Kze. = A. dbscissum Willd.,

welches an den ausgewachsenen Stocken viel breitere Blatter tragt,

an denen langere meist spitzere Fiedern in viel geringerer Anzahl

vorhanden sind. Die vorliegende Art hat dagegen etwas Ahnhchkeit

mit A. regulare Sw., von dem sie sich durch weniger starke Blatt-

stiele und Spindeln, durch die im allgemeinen geringere Anzahl der

Seitennerven der
,
Blattfiedern, welche haufig gegabelt sind (bei

A, regulare sind nur die dem Auricularnerven 1—2 nachsten der

Vorderhalfte der Fiedern gegabelt) , durch kiirzere und breitere,

stets deutlich gegitterte Spreuschuppen und noch andere Kenn-

zeichen unterscheidet. Die nachst verwandte Art ist sicher A/otites

Link, mit dem sie groBe Ahnlichkeit in bezug auf die Beschaffenheit

der Spreuschuppen und Sporen aufweist. Doch ist A. Hagenbeckii

weniger zierlich. Die Fiedern stehen fast im rechten Winkel von

der Spindel ab, die untersten sind sogar nach unten gebogen, wahrend

A. otites in spitzem Winkel nach oben gelegte Fiedern zeigt. Auch

sind die Fiedern bei A. Hageribechii weniger ungleichseitig und ent-

halten fast stets auch in der hinteren Halbseite gegabelte Seiten-

nerven, die bei A. otites stets ungeteilt sind. Auch sind die Seiten-

nerven der Fiedern bei A. otites auch in spitzerem Winkel nach dem
Fiederende gerichtet und die der hinteren Halbseite der Fiedern sind

stets ungegabelt und diese selbst ist schmaler.

23. Asplenium Cruegeri^) Hieron. n. sp.

Eitasplenium ex affinitate A. otitis Lk. et A. Hagenbeckii Hieron.

— Rhizomata breviter erecta, vix ultra 2 cm alta, V2 ^"^ crassa.

Folia c. 3—5 fasciculata, usque ad 3 dm longa. Petioh Vs—V2 l*^ngi"

*) Benannt nach dem Sammler H. CRUEGER, der iu deu Jahren 1857 bis 1863

auf Trinidad botanische Sammlungen machte.
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tudinis laminae aequantes, compressb-cyliqdracei, c. IV2 nim basi

crassi, statu sicco grisei, angustissime alati (alls vix V« nim latis

lutescenti-virentibus). Raches petiolis similes. Squamulae e basi

cordato-ovata elongato-deltoideae, longe acuminatae, clathratae,

parte mediana cellulis polyedricis et rectangulis lumina non compressa

parietes internes duplices usque c. 0,03 mm crassos nigrocastaneos

et parietes externos tenuissimos pellucido-ferrugineos gerentibus,

partibus marginalibus seriebus 2—3 cellularum lumina angustiora

subcompressa et parietes intcrnos multo tenuiores ferrugineos et

parietes externos hyalines gerentium elongato-rectangularum for-

matae; squamulae maximae c. 4 mm longae, 0,8 mm supra basin

latae, parte latissima series vix ultra 12 cellularum ostendenteS;

Laminae ambitu ovato-oblongae, ad apicem versus acuminatae, ad

basin versus vix vel parum angustatae, profunde pinnatipartitae, in

cuspidem pinnati-lobatam prorsus serratam elongato-deltoideam

apice obtusiusculam desinentes. Pinnae in foliis maximis speciminum

usque ad 15-jugae, patentes vel infimae reflexae, ad apicem versus

ad minorem modum reductae, ad basin versus non reductae; pinnae

inferiores ejusdem lateris c. 10—15 mm inter se distantes; pinnae

pleraeque breviter pctiolulatae (petiolulis c. 1 mm longis et V2 nim

basi latis); pinnae supremae ad minorem modum reductae, sessiles;

inferiores oppositae vel suboppositae, superiores saepe alternae;

majores omnes e basi antica rachi parallela integra vix exciso-truncata

usque ad 7mm longa et e basi posticaexciso-cuneata integra 10—12 mm
longa trapezio-obovatae vel oblongo-obovatae, obtusae, basi antica

subauriculatae (auriculis saepe parum a cetera pinna, sed in pinnarum

parte basilari incisione profunda interdum fere costam attingente

separatis, truncatis vel rotundatis, parum protractis, apice 5—6-

dentatis, dentibus deltoideis Vz" vix 1 mm altis et c. 1 mm basi latis

breviter acuminatis), margine antico cetero saepe 8-crenato-serratae,

(crenis saepe omnibus apice emarginato-bifidis), margine postico

cetero 5—6-crenato-serratae (crenis omnibus vel superioribus 4—

5

apice emarginato-bifidis) ;
pinnae maximae in foliis maximis

c. 2—2Va cm longae, supra medium 10 mm et supra bases integras

linea obliqua c. 15 mm latae. Nervi mediani (costae) et nervuli

laterales pinnarum utroque latere parum prominuli; nervulus auri-

cularius flabellato-dichotomus ; nervuli semifaciei anticae praeter

auricularium omnes infra medium vel medio furcati; nervuli semi-

faciei posticae infimo et infimo proximo simplici interdum excepto

medio vel supra medium furcati. Sori partem inferiorem ramulorum

anticorum nervulorum rarius etiam partem parvam partis simplicis

nervulorum furcatorum occupantes, nee costam pinnarum nee sinus
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crenarum marginalium earum attingentes, c. IV2—4 mm longi et

c. 1 mm lati. Indusia membranacea, statu sicco avellanea, 0,7—0,8 mm
lata, Integra, in mesophyllum vix protracta. Sporae subpellucido-

melleae, c. 0,045—0,05 mm longae, 0,03 mm latae crista mediana

0,006—0,009 mm alta crispula acie minute spinuloso-denticulata

inclusa, cristulis lateralibus reticulatim anastomosantibus vix paulo

humilioribus et cristae medianae similibus areolas paucas forman-

tibus et in areolis inter cristulas laterales cristulis tenuissimis humilibus

literiformibus liberis omatae.

Trinidad: Am Camerun-Wasserfall (H. CRUEGER Nr. 44

zum Teil, — 18. Januar 1852, ausgegeben vom Herbarium des

Royal Gardens Kew mit A, tee^wm-Exemplaren unter dem Namen
A. firmum Kunze und Nr. 535); aii nicht angegebcnem Orte (A.

Fendler Nr. 35, aus der Sammlung der Jahre 1877—1878).

Britisch Guiana: An nicht angegebenem Orte (Sammler

unbekannt Nr. 74).

Die Art steht dem A. Hagenbeckii Hieron, sehr nahe, unter-

scheidet sich durch langere Blattstiele, kiirzere Blattspreiten, die

weniger Fiedem tragen und nach der Basis zu nicht oder doch kaum

verschmalert sind, d.urch meist verkehrt eiformig-langliche Fiedem,

deren Seitennerven meist gabelig geteilt sind. Durch die letzteren

Kennzeichen unterscheidet sich die Art auch von A. otites Link

und noch durch das wagrechte Abstehen der meisten und die zuruck-

gebogene Stellung der untersten Fiedern. Besonders durch die

ahnliche Beschaffenheit der Spreuschuppen und der Sporen steht

die Art den beiden genannten nahe.

24. Asplenium Hostmanni^) Hieron. n. sp.

Etcasplenium ex affinitate proxima A. ijiaequilateralis Willd.

Rhizomata breviter erecta vel ascendentia, vix ultra V2 cm longa et

2V2 mm crassa. Folia pauca (in speciminibus 3—6) fasciculata, vix

ultra 3 dm longa. Petioli c. V3—V2 longitudinis laminae aequantes,

compresso-cylindracei, statu sicco straminei, nigrescenti-striato-

maculati, basi vix IV2 mm crassi, lateribus angustissime alati (alis

sordide virentibus vel olivaceis, vix ^/^ nun latis). Raches petiblis

similes. Squamulae e basi cordata elongato-deltoideae, acutae,

clathratae, parte mediana seriebus paucis cellularum lumina non

compressa parietesque intemos duplices nigro-castaneos u^que ad

0,03 mm crassos et parietes extemos tenuissimos subferrugineo-

») Benannt nach Dr. F. W. HOSTMANN. der in den Jahren 1823 bis 1843 in

Surinam sammelte.
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hyalinos gerentium, partibus marginalibus scricbus 2—3 cellularum

lumina subcomprcssa et parietes internos dupliccs jnulto tenuiores

castaneos gerentium formatae; squamulae jnaximae vix ultra 3 mm
longae, parte latissima supra basin 0,05—0,07 mm lata scries cellu-

larum 10—14 ostendentes. Laminae ambitu ovato- vel deltoideo-

oblongae, breviter acuminatae, profunde pinnatipartitae, in cuspidem

pinnati-lobatam prorsus serratam desinentes. Pinnae c. 10—IG-jugae,

oppositae vel (supcriores) suboppositae vel altemae, ad basin versus

vix vel parum decrescentes; pleracque petiolulatae (petiolulis usque

ad IY2 mm longis vix V2 ^^^ ^^^i latis) ; supremae sensim ad minorem

modum reductae sessileS; pinnae majores e basi antica truncata

vix excisa rachi parallela integra c. 7—9 mm longa et e basi postica

subrecta vel manifeste exciso-cuneata integra c. 12— 15 mm longa

trapczio-oblongae ad apicem versus sensim angustatae, acutiusculae

vel obtusiusculae, basi antica auriculatae (auriculis parum protractis

tenuiter a pinnae cetera parte incisione ceteris parum profundiore

separatis truncatis apice irrcgulariter 5—6-dcntato-Iobulatis (dcntibus

deltoideis acuminatis 1—2 mm longis 1—IV2 mm basi latis), margine

antico et postico cetero serrato-dentatae, dentibus anticis auriculae

proximis 3—4 apice emarginato-bifidis, raro trifidis. Nervi mediani

(costae) pinnarum et nervuli laterales earum utroque latere parum
prominuli; nervuJus auricularius flabellato-dichotomus; nervuli antici

3—6 nervulo auriculario proximi supra basin vel infra medium
furcati; nervulus auriculario proxiinus primus raro subdichotomus

(ramo antico primario ejus furcato); nervuli postici simplices vel

inferiores medio seu supra medium furcati. Pinnae niaximac c. 4 cm
longae, 7 mm medio et supra partes basilares integras linea obliqua

17— 18 mm latae, nervulos laterales anticos c. 10— 11 (nervo auri-

culario incluso) et posticos 7—9 gerentes. Sori partem mediam
nervulorum simplicium vel partem simplicem nervulorum furcatorum

vel intcrdum etiam partem inferiorem rami antici, interdum partem

mediam ramulorum nervuli auricularii occupantes; sori plerique

costae approximati, sed earn non attingcntes, a margine remotae

incisionum sinus non attingentes, c. 2—4 mm longi et 1—P/g mm lati;

sori auricularii rarissime diplazioidei. Indusia membranacea, pellu-

cido-avellanea, integra, c. 0,8 mm lata, in mesophyllum non protracta.

Sporae melieae c. 0,05—0,052 mm longae, 0,03—0,033 mm latae

crista mediana pellucido-meilea c. 0,009 mm lata acie minutissime

spinuloso-denticulata inclusa, cristulis latcralibus reticulatim ana-

stomosantibus areolas paucas formantibus crista mediana paulo

humilioribus et inter eas in areolis cristulis parvis literiformibus

liberis ornatae.

Hedwigia Baud LX. 17
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Surinam: An nicht angegebenem Orte (Hostmann Nr. 168,

gesammelt 1842, als A. brachyotus Kunze ausgegeben), — Fran-
zosisch Guiana: Cayenne t[BoN, gesammelt 1845, als „^/

virescens" ausgegeben) ; Sammler unbekannt, aus dem Pariser

Museum, gesendet von P. Sagot, als A, semicordatum ausgegeben;

De Limminghe, gesammelt 1860, als ,,A, virescens'' ausgegeben).

Brasilia: Minas Geraes (Sammler unbekannt, Nr. 634, als

A. abscissum Willd. var. aus dem Herbar Mettenius).

Die Art unterscheidet sich voii A, inaequilaterale Willd. durch

niedrigeren Wuchs, zarteres Laub, diinnere Blattstiele, spitzer

gezahnte, schmalere, naher aneinander geriickte Blattfiedern, kiirzere

Spreuschuppen, welche aus weniger Reihen zusammengcdriickte

Randtcile zeigen, und bedeutend groBere Sporen. Durch den Bau

der Spreuschuppen und die Beschaffenheit und GroBe der Sporen

schliefit sich die Art an A. Otitis Lk. an, das aber durch die Form

der Blattfiedern und andere Kennzeichen abweicht. Habituell ist

die Art fast ahnlicher als den beiden genannten Arten dem A. laetum

Swartz, von welchem sie aber leicht durch das nicht kriechende,

sondern aufsteigende oder kurz aufrechte Rhizom, durch die heller

gefarbten Blattstiele und Blattspindeln, die kiirzeren, etwas weniger

schlappen Spreuschuppen usw. zu unterscheiden ist.

25. Asplenium Hoffmanni^) Hieron. n. sp.

Euasplenium e turma A. laeti Sw. — Rhizomata breviter re-

pentia, c, 2—3 cm longa, vix ultra 2 mm crassa, apice foliis paucis

(in speciminibus 1—2) coronata. Folia in speciminibus vix ultra

2 dm longa. Petioli ^/^

—

'^/^ iongitudinis laminae aequantes, vix

ultra 1^/2 mm basi crassi, compressi, sordide atro-violacei vel atro-

virentes, angustissime alati (alls virentibus c. Ve
—

*/4 ^"^ latis).

Squamulae e basi subcordata lineares vel deltoideae, acutae, valde

flaccidae, clathratae, cellulis rectangulis parietes internos duplices

nigro-castaneos usque 0,015 mm latos lateribus asperulos parietes

externos tenuissimos hyalines luminaque non compressa gerentibus

formatae; squamulae maximae vix ultra IV2 nim longae et vix

V2 nim basi latae, parte latissima supra basin series cellularum

8—10 ostendentes. Laminae ambitu subdeltoideo- vel oblongo-

ovatae, ad apicem versus acuminatae, ad basin versus parum angusta-

tae, pinnatipartitae, in cuspidem pinnatifido-lobatam prorsus serra-

tam desinentes. Pinnae 6—8-jugae, oppositae vel suboppositae vel

^) Benannt nach CARL HOFFMANN, der in den Jahren 1854 bis 1857 in Costarica

sammelte.
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rarius (eae partis mediae lajninarum) alternae, tenuiter mcmbranaceae

;

inferiores in petiolulum angustatae (petiolulis vix ultra 172 mn^
longis V2 ^'^ b^si latis); superiores sessilcs; pinnae majores partis

mediae laminarum e basi antica c. 10— 13 mm longa subexciso-

truncata integra et e basi postica profunde exciso-cuneata usque

2 cm longa integra trapezio-ovatae vel trapezio-oblongo-ovatae,

obtusae, basi antica subauriculatae (auriculis parum a pinna cetera

incisione ceteris parum profundiore separatis, apice truncato 4—5-

dcntatis, dentibus dcltoideis c. 2—3 mm longis et 2—2Y2 mm basi

latis), margine antico cetero 5—6-, postico 3—4-lobato-dentatae

(dentibus anticis 1—2 auriculae proximis saepe a'pice bifidis, ceteris

semper integris). Nervi mediani (costae) pinnarum vix vel parum
prominuli. Nervulus auricularius flabellato-dichotomus, ramo antico

primario simplici vel apice furcate, ramo postico primario supri

basin furcato, ramulo ejus antico saepe medio furcato; nervuli

1—2 nervulo auriculario proximi saepe supra medium furcati, nervuli

ceteri semper simplices. Pinnae maximae usque ad 4 cm longae,

c. IV2 ^J^^ medio et supra partes integras marginis linea obliqua

2—2V2 cni latae. Sori in speciminibus valde immaturi partes medias

nervulorum simplicium vel ramulorum primariorum auriculariorum

occupantes, nee costam attingentes, nee in dentes vel lobulos

marginis intrantes, c. 5— 10 mm longi; sori ramum anticum

primarium nervuli auricularii occupantes saepe diplazioidei. In-

dusia tenuiter membranacea, integra, hyalina, 0,7—0,8 mm lata,

in mesophyllum parum protracta. Sporangia et sporae in speci-

minibus deficientes.

Costarica: Aguacate (C. Hoffmann Nr. 836, — August

1857).

Die Art ist durch die am Rande tief lappig-gczahnten Fiedern

ausgezeichnet und ahnelt dadurch etwas dem A. hrasiliense Raddi,

hat aber weniger zahlreiche und sehr diinnhautige Blattfiedern und

schlieBt sich durch das diinne kriechende Rhizom und die Beschaffen-
*

heit der Spreuschuppen an A. laetum Sw. an.

26. Asplenium cirrhatum Rich.; Willd. Spec. pi. V (1810), p. 321;

S5m. A. rhizopharum Mett. Aspl. in Abh. d. Senckenb. Naturf. Gesell.

Ill, (1859) p. 175 (seors. impr. 131), n. 100 pro parte; A. rhizophorum

Hook. Spec, fil. 111 (1860), p. 122 pro parte; n o n L.

Var. acutiserrata Hieron. n. var.

Differt a forma genuina pinnis margine acute serratis nee obtuse

crenato-scrratis.

17*
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Trinidad: An nicht angegebenem Fundorte (A, Fendler

Nr. 140, — aus der Sammlung aus den Jahren 1877 bis 1880); an

einem FluB uber der Maranas Canada (C. CRUEGER ohne Nr.,

22. Oktober 1859).

27. Asplenium Spruceanum Hieron.; syn. A. pectinatum Moore

in Herb. Hooker et in Ind. fil. p. 152 (1857), nomen solum, non Wall,

cat. 231; et Mettenius Abli. d. Senckenb. Naturf. Ges. HI (1859),

p. 241 (197) Nr. 241; A. Hallii Hook.^ Spec. fil. Ill (1860), p. 202

pro parte, quoad specimen SPRUCEanum et 2. Cent. tab. XXX,
fig. 2 et 3, non fig. 1, et quoad descriptionem pro parte.

Euasflenium ex affinitate A. Hallii Hook, pro parte. — Rhizoma

ascendens c. 2 cm longum, V2 cm crassum. Folia plura (in specimine 8)

fasciculata, c. 2—3 dm longa. Petioli et raches compresso-cylindracei,

castanei, nitentes, angustissime alati (alis in rachibus latioribus

c. usque 0,1 mm latis, sordide virentibus); petioli vix ultra 1 cm
longi et 1 jnm basi crassi. Squamulae e basi rotundata vel subcordata

elongato-deltoideae, usque ad 3 mm longae, vix ultra V2 "^^ supra

basin latae, acutissimae, in pilum articulatum desinentes, clathratae,

cellulis polyedricis vel breviter rectangularibus parietes internos

duplices fulvos c. 0,01—0,02 mm crassos lateribus laevQS et parietes

externos tenuissimos hyalinos gerentibus formatae. Laminae ajnbitu

lineari-lanceolatae, c. 2—3 cm parte media latae, ad basin et ad

apicem versus sensim angustatae, apice flagelliformi proliferae,

profunde pinnatipartitae. Pinnae sessiles, usque ad 45-jugae, alternae,

ad apicem et basin laminae versus ad minorem modum reductae;

pinnae majores e basi antica integra 5—7 mm longa exciso-truncata

et e basi postica vix ultra 5 mm longa integra subtrapezio-ovatae

vel ovato-oblongae, vix ultra 2 cm longae et 6—7 mm medio latae,

subpcctinato-pinnatifidae, basi antica auriculatae (auriculis bifidis

vel raro trifidis cuneatis truncatis, lobulis obtusis), semifacie antica

cetera 4—5- et semifacie postica 4—6-pinnatifido-lobulatae ;
pinnae

supremae reductae cuncatae trifido-lobulatae ; infimae reductae

trifidae lobulis saepe bifidis vel emarginatis. Nervi median! (vel

costae) et nervuli lateralcs pinnarum utroque latere paruni prominuli;

nervulus auricularius pinnarum majorum infra mediuni furcatus,

ramo postico interdum iterum furcato; nervuli ceteri omnes simplices.

Sori partem mediam nervulorum simplicium vel raro ramuli antici

nervuli auricularii occupantes, c. IV2—2 mm longi, V2—V4 "^m lati.

Indusia fuliginea, membranacea, integra, in mesophyllum

non protracta. Sporae non satis maturae pellucido-jnelleae,

c. 0,05—0,052 mm longae, 0,035—0,037 mm latae, crista mediana
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crispula irregulariter denticulata c. 0,006—0,009 mm alta et cristulis

lateralibus reticulatim anastomosantibus aureolas paucas formantibus

paulo crista mediana humilioribus ornatae.

Nord-Brasilien: Bei San Gabriel do Cochocira am Rio
Negro (R. Spruce, Nr. 2375, — Juni^August 1852).

Hooker hat schon bemerkt, daB die HALLsche Pflanze ver-

schicden ist von der SPRUCEschen und sagt Spec. fil. Ill, p. 202:

„My speciYnen from Col. Hall have the pinnae again pinnated,

especially in their lower half; those of Mr. SPRUCE are only deeply

pinnatifid", fiigt aber hinzu ,,but the plants are clearly specifically

identicar*.

Wenn auch die beiden Pflanzen sehr nahe verwandt sind, so

mochte ich doch dieselben nach genauer Untersuchung fiir ver-

schiedenen Arten zugehorig halten. Das auf die HALLsche Pflanze

nach meiner Ansicht beschrankte A: Hallii hat bedeutend dickere,

breiter gefliigelte Blattstiele und Spindeln. Seine Spreuschuppen

sind breiter und werden von mehr Zcllreihen an der breitesten Stella

und aus Zellen gebildet, deren Innendoppelwande etwas dunkler'

braun gefarbt, weniger dick, nur etwa bis 0,015 mm dick und an

den Seiten durch deutlich warzenformige, kleine Hocker rauh sind.

Dazu kommt noch, daB die Blattspreiten breiter, bis 6 cm breit

sind, die groBeren Fiedern an der Basis jederseits tiefcr abgetrennte

Ohrchen besitzen, von dcnen das vordere an der abgestutzten oder

gerundeten Spitze in 3 bis 6 Lappen gespalten ist und dcssen Nerv

mehrfach dichotomisch oder auch deutlich fiederig verzweigt ist.

Auch sind die dem Ohrchen benachbarten 1 bis 3 vorderen Fieder-

lappen und bisweilen auch die unteren hinteren Fiedcrlappen an

der Spitze ausgerandet und dementsprechend die Nerven derselben

gegabelt. SchlieBUch sind auch die Sori bedeutend langer. Es sind

also geniigend unterscheidende Merkmale vorhanden, welche be-

rechtigen, die beiden Pflanzen als verschiedene Arten zu betrachten.

4

28. Asplenium paraguariense Hieron. n. sp.

Eicasplenium ex affinitate A. flabellulati Kunze. RMzoma
ascendens, c. 7 cm longum, 6—7 mm crassum. Folia plura (in speci-

mine 7) fasciculata, c. 3—5 dm longa. Petioli subcompresso-qua-

dranguli, supra canaliculati, infra convexi,lateribus subplani, castanei,

nitentes, c. ^l^—V-[^ dm longi, vix ultra IV2 rnn^ basi crassi, apteri.

Raches lateribus alatae (alis c. V2 ^^ ^^^^^ olivaceis), in partem

apicalem flagelliformem in specimine usque IV2 dm longam elongatae,

magis compressae quam petioli, ceteris notis iis similes. Squanaulae



262 G. Hieronymus.

paleaceae basi petiolorum persistentes, e basi subcordato-rotundata

elongato-deltoideae, sensim acuminatae, in pilum brevem articu-

latum desinentes, clathratae, cellulis polyedricis vel breviter rectangu-

laribus parietes internos duplices castaneos c. 0,01—0,02 mm crassos

et externos tenues pellucido-ferrugineos, serierum marginalium saepe^

lumina compressa gerentibus forjnatae; maximae c. 4 jnm longae

et 1 mm supra basin latae, parte latissima supra basin seriebus

cellularum c. 24—28 ostendentes. Laminae ambitu deltoideo-

ovatae vel deltoideo-oblongae, c. 2—2V2 dni longae, 6—10 cm supra

basin latae, profunde bipinnatipartitae. Pinnae primi ordinis bre-

viter petiolulatae (petiolulis vix 2 mm longis) ; inferiores oppositae

vel suboppositae, vix vel parum ad minorem modum reductae,

superiores altemae ad apicem versus sensim ad minorem modum
reductae; supremae interdum lanceolatae vel cuneatae et apice

cordato-emarginatae, paucae in directione ad basin versus sequentes

e basi antica Integra truncata et e basi postica integra cuneata

longiore trapezio-ovatae, margine 5—6 irregulariter lobulatae;

pinnae ceterae omnes pinnatae, ambitu deltoideo-ovatae vel sub-

trapezio-ovatae; maxijnae in laminis maximis 6 cm longae, 2V2 cm
supra basin latae. Raches pinnarum primi ordinis virentes, com-

pressae, c. 0,7 mm latae, anguste alatae (alis lutescenti-virentibus

vix 0,25 mm latis). Pinnulae inferiores pinnarum majorum e basi

antica truncata et e basi postica cuneata ambitu trapezio-ovatae;

infimae basi antica et postica profunde auriculatae (auriculi cuneatis,

anticis cordato-emarginatis), parte cetera pinnularum flabeUato-

cuneata irregulariter 4—5-lobulatae (lobulis obtusis); pinnulae

superiores pinnarum majorum e basi antica truncata et e basi postica

integris trapezio-obovatae vel cuneato-flabellatae, margine cetero

4—6-lobulatae; supremae emarginato-cordato-cuneatae, vel cuneatae

et apice rotundatae. Nervuli pinnularum pinnatiramosi, ramiili

eorimi in auriculas intrantes furcati vel repetito furcati (dichotomi),

ramuli ceteri utroque latere 1—2, inferiores saepe infra medium vel

medio furcati. Sori partem mediam ramulorum nervulorum pinnu-

larum occupantes, c. 3—5 mm longi, 1 mm lati; son ramuli antici

nervuii auricularii raro diplazioidei. Indusia membranacea, olivacea,

integra, in mesophyllum non protracta, c. 1 mm vel paulo ultra lata.

Sporae pellucido-meUeae, crista mediana inclusa 0,05—0,057 mm
longae, 0,03—0,04 mm latae, crista mediana c. 0,006—0,009 mm alta

acie undulato-integra vel minutissime denticulata non interrupta et

cristulis crista mediana paulo humilioribus anastomosantibus

areolas paucas formantibus lateribus ornatae, inter cristulas laterales

laeves.
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Paraguay: In feuchten, steilwandigen Schluchten der

Cordillera de Mbatobi bei Paraguari (Balansa Nr. 2891, — Mai 1881).

Die Art steht dem A. flabellulatum Kunze nahe, unterscheidet

sich durch iiberall griine Spindeln der Fiedern erster Ordnung,

Welche bei A. flagellatum wenigstens zur Halfte im trockenen Zustande

ockcrfarbig und unterhalb bisweilen iiber die Mitte hinaus mit

purpur-schwarzem, oft unterbrochenem Strich bezeichnet sind, durch

groBere Fiedern zweiter Ordnung, groBere, stumpfcre, eiformige

Lappen der Fiedern zweiter Ordnung, welche bei jenern dreieckig,

kurz zugespitzt und kleiner sind, durch groBere Sori, breitere Indusien

und vermutlich noch durch andere Kennzeichen, die ich zur Zeit

nicht feststellen kann, da von A. flabellulatum mir nur ein einziges

Blatt zum Vergleich vorliegt.

29. Asplenium HumblotiP) Hieron, n. sp.

Euasplenium ex affinitate A. cladolepti Fee. — Rhizoma breviter

erectum vel ascendens, vix 1 cm longum, 4 mm crassuni. Folia

IV2—2V2 dni longa, plura fasciculata (in specimine 8). Petioli com-

presso-cylindracei, c. 4—6 cm longi, vix ultra 1 mm basi crassi,

umbrini, opaci, lateribus striis elatis (alis angustissimis) concoloribus

omatae. Raches manifeste alatae (alis vix ^/g mm latis umbrinis

vel olivaceis), ceteris notis petiolis similes. Squamulae paleaceae

parte basilari petiolorum persistentes e basi cordata anguste elongato-

deltoideae, acutae, in pilum articulatum cellula glanduliformi termi-

natum desinentes, margine sparse piloso-denticulatae (dentibus in

pilum articulatum simplicem ' cellula glanduliformi terminatum

desinentibus, reflexis), clathratae, cellulis subquadrangulis parietes

internos duplices fulvos c. 0,006—0,009 mm crassos parietes extemos

tenuissimos subferrugineo-pellucidos saepius lumina subcompressa

gerentibus formatae; squamxJae maximae vix ultra 2V2 mm longae,

vix ultra Ys nim supra basin latae, parte latissima supra basin series

vix ultra 16 cellularum ostendentes. Laminae ambitu lineari-lanceo-

latae, ad basin versus sensim angustatae, ad apicem versus acuminatae,

parte apicali et basilari breviter simpliciter profunde pinnatipartita

excepta bipinnatipartitae ; laminae maximae in specimine vix ultra

17 cm longae et 3 cm medio latae. Pinnae primi ordinis c. usque

25-jugae; pleraeque profunde pinnatipartitae, breviter petiolulatae

(petiolulis vix ultra V2 ^"^ longis V4 rnrn basi latis), circumscriptione

^) Benannt nach dem Sammler Lfeo^' HUMBLOT, der Anfang der achtziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts auf den Comoren und spater in iVIadagaskar Pflanzen

sammeUe. .
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ovatae vel deltoidco-ovatae, usque ad IY2 cm longae, 1 cm supra

basin latae, segmentis 3—4-jugis, superioribus obtusis vel truncatis,

inferioribus emarginatis, segmento ^basilar! semifaciei anticae auri-

culariformi cuneato-truncato apice irregulariter 3—4-lobulato; pinnae

supremae et basilares sensim ad minorem modum reductae ; supremae

simplices cuneatae, apice obtusae vel emarginatae; infimae trifidae

partibus cuneatis truncatis apice 3—4-lobulatis. Nervi mediani

(costae) pinnarum primi ordinis et nervuli infra parum prominuli;

nervuli segmentorum inferiorum flabellato-dichotomi, superiorum

furcati vel supremorum indivisi. Sori partem mediam ramorum

ultimorum nervulorum occupantes, c. IV2 mm longi, vix 1 mm lati.

Indusia membranacea, unibrina, integra, vix ultra Va ^^n lata, in

mesophyllum vix producta. Sporae melleae, c. 0,027—0,03 mm
longae, 0,02—0,022 mm latae, crista mediana c. 0,003 mm alta

lobulata vel interdum interrupta acie plerumque manifeste spinuloso-

denticulata et cristulis lateralibus litcriformibus vix reticulatim

anastomosantrbus ornatae.

Comoren-Inseln: An nicht angegebenem Fundorte

(LEON HUMBLOT Nr. 1546).

Die Art ist dem A. cladolepton Fee, einer in siidamerikanisch

Coluinbicn heimischen Art, so ahnlich, daB man sie auf den ersten

Blick fiir dieses halten mochte. Doch ergebcn sich bei gejiauer Unter-

suchungUnterschicde, die eineTrcnnung der beiden Arten berechtigen,

zumal die Vaterlander beider Arten so weit voneinander entfemt

sind. Besonders ist der Ban der Spreuschuppen verschieden. Die

Spreuschuppen von A, cladolepton sind groBer, besonders breiter,

bei etwa 8^/3 mm Lange sind die groBten derselben iiber der Basis

fast 1 mm breit und zeigen hier ungefahr die doppelte Anzahl von

Zellreihen. Am Rande sind sie schwach wellig und besitzen hier

keine zuriickgebogcnen, auf Zahnchen aufsitzende Driisenglieder-

wimpcrn. Die Zellen, aus denen die Spreuschuppen von A. dado-

Upton aufgcbaut sind, besitzen meist breitcre Lumina und starker

verdickte Doppelinnenwande. Die Sporen sind bei A. cladolepton

groBer, etwa 0,039 bis 0,04 mm lang und 0,027 bis 0,028 mm breit,

besitzen einen etwas niedrigeren Mediankamm und an den Seiten

derselben finden sich an Stelle der buchstabenformigen Leisten nur

winzige, warzenformige, oft in Reihen oder zu Gruppen angeordnete

Erhohungen.

30. Asplenium benguetense Hicron. n. sp.

Euasplenium ex affinitate proxima A. cuneatiformis Christ. —
Rhizoma fortasse breviter (?) repent, dense squamulosum. Folium
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(unicum speciminis) 7V2 dm longum. Petiolus lamina brevior,

c. 3V2 dm longus, statu sicco olivaceus, compresso-cylindraceus,

supra canaliculatus, infra piano-convexus, ima basi incrassatus,

et in specimine c. 4 mm crassus denseque hie squamulosus, cetera

parte (squamulis fortasse plerumque delopsis) subdenudatus et

squamulis parcis ornatus. Squamulae paleaceae e basi lata sessili

elongato-deltoideae, acutae, in pilum articulatum brevem desinentes,

clathratae, cellulis parte inferiore polyedricis, parte superiore sub-

quadrangularibus parietes internes duplices rufos vel castaneos secus

lineam medianam usque ad 0,02 mm marginibus vix 0,01 mm crassos

lateribus laeves parietes externos tenuissimos hyalines luminaque

non compressa gerentibus formatae; squamulae maximae c. 4^2 mm
longae, c. 0,7 mm basi latae et parte latissima sericbus cellularum

c. 12—14 ostendentes. Lamina circumscriptione elongato-deltoidea,

ad apicem versus sensim acuminata, basi non angustata, 41 cm
longa, 17 cm ima basi lata, pinnata, in cuspidem pinnati-lobulatam

desinens. Pinnae c. 23-jugae ad apicem versus ad minorem modum
reductae; pleraeque petiolulatae (petiolulis vix ultra 3 mm longis,

parum ultra V2 ^^ basi latis), circumscriptione e basi utraque

cuneata subtrapezio-elongato-deltoideae, acutae, basi pinnatipartitae,

parte media pinnati-lebatae, ad apicem versus grosse dentato-scrratae

;

segmentis basilaribus anticis auriculariis e basi utraque cuneato

integra obovatis, apice rotundatis 10—14-dGntato-lobulatis (lobulis

c. 1—2V2 mm longis c. 1 mm basi latis ebtusiusculis) ; segmentis

auriculariis maximis 2V2 cm longis, 12^13 mm supra medium latis;

segmento basilari postico simili in pinnis inferioribus 3 utriusque

lateris exstantibus; lobis partis mediae pinnaruni cuneatis, apice

truncato vel subrotundato 3—7-dentato-lobulatis, ad apicem pinnae

versus sensim decrescentibus; serraturis vel dentibus apicalibus

inferioribus bifido-emarginatis, ceteris integris. Nervi median!

(costae) pinnarum et nervuli omnes utroque latere parum prominuh;

nervuli segmentorum auricularium et loborum inferiorum pinnati-

ramosi, ramis infra medium vel medio furcatis; nervuli loborum

pinnarum ceterorum subdichotomi. Pinnae partis apicalis laminae

e basi antica subtruncato-cuneata vel cuneata integra et e basi postica

cuneata integra fere altero tanto longiore trapczio-ovato-oblongae

vel trapezio-ovatae, margine cetero dentato-scrratae; infcriores

petiolulatae, superiores sessiles. Sori partem mcdiam maximam
nervulorum simplicium apicalium vel partem mediam maximam
ramulorum nervulorum furcatorum dichotomorum et pinnatiramo-

sorum occupantes, margines nee costam pinnarum nee nervulum

medianum segmentorum attingentes, c. 5—10 mm Ipngi, c. 1 mm lati.
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Indusia subchartacea, umbrina vel fuliginea, Integra vix ultra 0,6 mm
lata, in mesophyllum vix vel parum contracta. Sporae melleae,

c. 0,045—0,06 mm longae, 0,03—0,033 mm latae (crista mediana

inclusa), crista mediana 0,003—0,008 mm alta subspinuloso-dentato-

lobulata raro interrupta cristulisque similibus anastomosantibus

literiformibus vel interdum reticulatim conjunctis et areolas paucas

formantibus ornatae.

Philippinen-Inseln: Bei Baguio in der Provinz

Benguet der Insel Luzon (A. D. E. Elmer im Herbar des „Bureau

of Government Laboratories" Nr. 6012; — Marz 1914).

Die Art ist sehr ahnlich dem A. cuneatiforme Christ (Bull, de

I'Herb. Boissier II ser. 1914, t. IV, p. 613), so daB man sie fiir diese

auf Formosa vorkommende Art halten konnte. Doch sind geniigend

Unterschiede vorhanden, die berechtigen, beide als verschiedene

Arten zu trennen. A, cuneatiforme besitzt kleinere Spreuschuppen,

die aus etwa halb so groBen Zellen gebildet werden, bei denen die

Seitenwande der Doppelinnenwande deutlich rauh sind. Die Rand-

zahne der Segmente und Lappen der Fiedern sind etwa nur halb so

lang und die Indusien sind ungefahr doppelt so breit als bei A.

henguetense.
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Schweizer Flechten.

II.

Von Dr. G. L e 1 1 a u in Lorrach.

[Abgeschlossen Januar 1918-]

Graubunden, der siidostliche Grenzkanton der Schweiz, war

das Hauptziel einer Reise, die ich zu Ende Juni und Anfang Juli

1913 unternahm. Kurz vorher hatte ich Gelegenheit gehabt, bei

St. Anton am Arlberg den Spuren Arnolds, unseres Altmeisters

der alpinen Lichenogra]^ie, zu folgen. Aus dem vorarlbergischen

Lande ging es dann, na<^ kurzem Aufenthalt in Thusis und Besuch

des Bergkegels Hohen-Rhatien, ins Engadin. Einige Aus-

fliige in der Umgebung von Pontresina und St. Moritz
diirfen als eine kleine Erganzung dessen gelten, was in meiner

ersten Zusammenstellung schweizerischer Lichenen („Schweizer

Flechten I." in Hedwigia Band LX p. 84—128)" vom Oberengadin

berichtet werden konnte. Im mittleren und unteren
Engadin jedoch lag diesmal das Hauptfeld meiner Sammel-

tatigkeit, nahe der Talsohle bei den Orten Zernez und Ardez, und

dann hauptsachlich osthch vom Inn im Gebiete des Schweizer
Nationalparks und seiner nachsten Nachbarschaft. Ich

hoffe, zu der „Bestandsaufnahme" dieses Naturschutzgebietes durch

meine Arbeit einen ersten, vorlaufigen lichenologischen Beitrag

liefem zu konnen. \

Leider fiel die Reisezeit wiederum in eine Periode auBerst

schlechten Wetters und groBer Kalte, so daB nur einige wenige

Tage von langerem Niederschlag frei blieben. Selbstverstandlich

wurde dadurch das Ergebnis der Sammlungen stark beeintrachtigt,

und der Besuch hochalpiner Orte, der fast bestandigen Schnee-

bedeckung wegen, beinahe ganz verhindert.

Was die Bearbeitung des mitgebrachten Materials betrifft,

ebenso die Aufstellung der Flechtenverzeichnisse usw. in dem Fol-

genden, so ware dasselbe zu sagen wie in meinem ersten Schweizer

Beitrag. Die^ manchem Freunde der Genauigkeit gewiB unsym-

pathischen Fragezeichen treten wieder recht haufig auf. Aber auch
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in der Lichenographie ist Bescheidenhcit und Vorsicht vielleicht

besser als scheinbare Sicherheit. Ohne so manche Verbesserungen

und Anderungen der Bestimmung geht es, trotz alledem, bei dem
Aufrichtigen auf die Dauer jedoch nicht ab, wie man bei Arnold
(Tirol) u. a. nachlesen kann.

Die im folgenden benutzten Abkiirzungen sind dieselben wie

in meincr oben zitierten Abhandlung iiber „Scliweizer Flechten I"

(abgekiirzt „Schweiz I"), auf die ich hiermit verweisen mochte.

1. Hohen-Rhatien.

Am 23. Juni stieg ich auf dem gewohnlichen FuBpfade von

Thusis nach der Ruine der alten Burg Hohen-Rhaticn hinauf. Der

an seinen wcniger steilen Flanken bewaldete Bergkegel erhebt sich

mit schroffen Felsen gegen 250 m iiber den nordlichen Ausgang

der Via mala-Schlucht bis zu einer Meereshohe von 950 m. Daŝ

Gestein ist der gleiche oder ein ganz ahnlicher kalkhaltiger Biindner-

schiefer, wie er uns in der benachbarten Via mala langs der StraBe

bcgegnet (vgl. Schweiz I, 1).

A. Im oberen Teile des Aufstiegs, bei ungefahr 880—900 m
Hohe, steht eine Gruppe alterer Eschen {Fraxinus excelsior) in der

Nahe des Weges, die einer gut ausgebildcten Flechtenvegetation

auf ihrer Rinde Platz gewahren. Hier mitgenommene Proben ergaben

folgendes:

1. Arthopyrenia pluriseptata (Nyl.) = Metasphaeria iuglandis

(Mass.) Wain. .

'

2. Arthonia punctiformis (Ach.). Die reifen Sp. haufig oder

meistens 5-zellig.

3. Pachyphiale fagicola (Hepp) Zw.
4. Bacidia {Eu-Bac.) abhrevians (Nyl.).

5. B, (Weitenwehera) naegelii (Hepp) A. Zahlbr.

6. Catillaria {Biatorina) nigroclavata (Nyl.).

7. Lecidea parasema Ach. Lager c

8. Collema nigrescens (Leers) Wain, f, furfuraceum Schaer. st.

9. C. rupestre (L.) Wain. st. (vid.).

10. C verruculosum Hepp. Steigt also auch hier, nordlich der

Alpen-Zentralkette, noch bis 900 m. In der Schweiz bisher nur

bei Chur und Genf gefunden (Stizenberger I).

11, Leptogium {Mallotium) Jiildebrandtii (Gar.) Nyl.-Neu fxir die

Schweiz, bezw. bisher nur in den siidlich anstoBenden Grenzgebieten

nachgewiesen.
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12. Lecanora {subfusca) allophana (Ach.) Anzi.

13. L. {suhf.) chlarona (Nyl.) und f. rugosa (Pers.).

14. Parmelia glabra Schaer.

15. Caloplaca cerina (Ach.) Th. Fr.

16. C. pyracea (Ach.) Th. Fr.

17. Buellia {Diplotomma) epipolia (Ach,) pi. corticola. [Sp.

vierteilig, nicht mural.]

18. Rinodina colohina Ach.

19. i?. laevigata (Ach.) Malme.

20. Physcia aipolia (Ach.) Nyl.

21. P. leucoleiptes (Tuck.) m. f. argyphaeoides Oliv.

22. P. ohscura (Ehr.) Th. Fr.

23. P. pulverulenta (Hofl) Nyl.

Lecanora

chlarona.

B. Bald nach dem Beginn des Aufstiegs iiber der Rheinbriicke

kommt man an einem sonnigcn Bcrgvorsprung vorbei, der nahe

rechts am Wege liegt. Flachc Felsbuckcl und mit Rasen und Erde

wechselnde Leisten des schicferigen Gesteins ergaben hier die folgende

Flechtenausbeute

:

1. Verrucaria nigrescens Pcrs.

2. Dtploschistes alhissimns (Ach.). — Th, k ^, c + tief ziegel-

^^^y J+ heller blau. [Nach Harmand , ,Lichens de France findet

man bei dieser immer noch ,,unscharfen" Art Th. J —, nach Wainio

jedoch auch J + leicht blau, so z. B. bei dem Acharius'schen Original

aus der Schweiz.] Vielleicht nur ein veralteter D. scruposus ?

3. Lecidea tessellata Flk.

4. Rhizocarpon distinctum Th. Fr. — Thallushyphen teilweise

J+. Epithezium schwarzlichgriin, mit k+ mehr oder weniger

ins Violettschwarzliche verfarbt, mit n + schon violettrot. Die

Farbung der Paraphysenspitzen wechselt bei dieser Art von Rot-

schwarzlich iiber Schwarzbraun und Olivbraun bis Dunkelgriin.

5. R, geograpJiicum (L.) DC. (vid.).

6. R. montagnei (Fw.) Kbr. — Sp. einzeln, groBer als bei R,

geminatum (Fw.) Kbr.

7. Pertusaria lactea (L.) M^ulf. st.

8. Candelariella vitdlina (Ehr.) Mull.-Arg.

9. Lecanora {Aspicilia) cinerea Ach. — Konidien etwas groCer

als z. B. bei Hue I angegcbcn: 14—20x0,8 //, gerade.

^ 10. L. silvatica (Zw.).
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11. L. (Eu-L.) argopholis Ach. Ganz entsprechend Arn. Exs.

1775.

12. L. hageni Ach. subsp. umhrina (Ehr.) Arn. — Ap. unbereift,

klein; Kon. nicht gesehen.

13. L. [Placodium) saxicola (Poll.) Ach. und f. diffracta Ach.

14. Parmdia conspersa (Ehr.) Ach.

15. P. delisei Duby. Mark c —, k (c) + voriibergehend rosa.
I

16. Blastenia lamprocheila (DC. Nyl.) Arn. (?).

17. Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. Fr. f. flavovirescens

(Wulf .)

.

18. Tichothecium pygmaeum Kbr. a. Th. der Lecidea tessdlata.

C. An Felswandchen und Riffen, teilweise im Halbschatten

liegend, ungefahr auf halber Hohe des Berges:

1. Verrucaria leightonii Mass. (?) Zu wenig.

2. F. muralis Nyl. = ritpestris Schrad. ( ?) = Nr. 22 in Lettau I.

3. F. nigrescetis Pers.

4. Porina (Sagedia) persicina (Kbr.) A. Zahlbr. > hyssophila

(Kbr.) A. Zahlbr. — Schlecht entwickelt.

5. Lecanactis stenhammari E. Fr. = praerimata (Nyl.) st.

6. Diploschistes bryophilus (Ehr.) A. Zahlbr.

7. Z). scTuposus (L.) Norm.

8. Gyalecta cupularis (Ehr.) E. Fr. ^

9. Catillaria [Biatorina) lenticularis (Ach.) Th. Fr.

10. Lecidea {Eu~L.) petrosa Arn. f. vid. — Th. unbedeutend,

graugelblich, J — . Ap. bis 1 mm, flach bleibend oder etwas konvex,

mit einfachem (nur wenig bogenformig-eingefaltetem) Rande. Hypo-
*

thezium dick, (braun-)schwarz, an der oberen Grenze oft etwas

griinhch. Paraphysen verleimt, ca. 80—100 pt hoch, oben breit-

smaragdgriin bis dunkel-blaugriin. Sp. ca. 19—24x9—12 /i.

Meistens mehr in alpiner Hohe gefunden, aber auch in tieferer Lage,

z. B. von Hue bei Aix les Bains.

11. L, speirea Ach.

12. L. {Psora) decipie-ns (Ehr.) Ach. Auf Erde neben den Felsen.

13. Protoblastenia nmnticola (!

14. P. rupestris (Scop.) Stnr.

Form
an R. calcarium (WeiB) Th. Fr., wie in Schweiz I, 1.

16. Acarospora glaucocarpa (\Vbg.) Kbr. var. distans Am. in
r

Exs. Vindob. 460, jedoch mit groBeren, bis 2 mm Durchmesser

haltenden Ap., die immer unbereift bleiben. Hierzu wohl auch die

Flechte aus der Via mala (Schweiz I, 1).
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17. A, spec, rufesceiis (Sm.) Th. Fr. > discreta (Ach.) Th. Fr, ?

Jedenfalls zu der „Gesamtart discreta'', (Vgl. Schweiz I, 4.)

18. Biatorella {Sarcogyne) pruinosa (Sm.) Mudd f. macroloma
^

Flk. und nuda Nyl.

19. B. simplex (Dav.) Br. et Rostr.

20. Collema laureri (Fw.) Nyl.

21. C. pulposuvi (Bernh.) Ach.

22. C. rupestre (L.) Wain. st.

23. Leptogium lacerum (Sw.) S. Gray. st.

24. Placynihium nigrum (Huds.) S. Gray.

25. Peltigera canina (L.) Hoff.

26. P. polydactyla (Neck.) Hoff.
I

27. P. rufescens (Sm.) Hoff. st.

28. Solorina saccata (L.) Ach. [Die letzten 4 iiber Moosen.]

29. Candelariella vitellina (Ehr.) Miill.-Arg.

30. Lecanora [Aspicilia) contorta Ach. Hue.

31. L. {Eu-Lec.) crenulata Nyl,

32. Blastenia lamprocJieila (DC. Hue) Arn. (?)

33. Caloplaca (Eu-C.) aurantiaca (Lightf.) Th. Fr, und f. flavo-

virescens (Wulf.) Arn. Exs. 882.

34. C. variabilis (Pers.) Th. Fr.

35. G. (Gasparrinia) cirrhochroa (Ach.) Th. Fr. st.

36. V. elegans (Link) Th. Fr.

37. Buellia (Diplotomma) alhoatra (Hoff.) Th. Fr. f. athroa Ach.

pi. saxicola. [Sp. murales.]

38. B. epipolia (Ach.) f. (?) [Sp. 4-cellulares.]

39. B. (Eu-B.) myriocarpa (DC.) Mudd. f. aeqitata Ach.

40. Binodina bischoffii (Hepp) Kbr.

41. Physcia lithotea (Ach.) st.

D, Auf der Hohe der Bergkuppe, innerhalb der Ruine und in

deren Nachbarschaft, wuchsen auf anstehendem, meist wenig iiber

den Boden aufragendem Schieferfels

;

1. Staurothele catalepta (Hepp) Zschacke. [Hym.-Gon. kugelig.

2. Verrucaria glaucina Ach. (?) st.

3. F. nigrescens Pers.

4. Lecidea enteroleuca Ach. >

5. Proioblastenia rupestris (Scop.) Stnr.

6. Ehizocarpon concentricum Dav, (?).

7. B, distinctum Th. Fr.

8. B. montagnei (Fw.) Kbr.
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9. Cladonia spec. ? — Kleine, sterile, dick soredios-umrandete

Schuppen, auf Erde zwischen den Steinen der Wegeinfassung;

k + gelb > rot, salazinsaurehaltig.

10. Acarospora discreta (Ach.) Th. Fr., ungefahr (s. o.).

11. Colhma muUifidum (Scop.) Schaer. {granuliferum Nyl.),

cristatum (L.) st.

12. Caiidelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.

13. Lecanora {Aspicilia) contorta Ach. Hue.

14. L. vemiculosa Krph. f. ? [polychroma (Anzi) f. ?] Ohne
Pykniden.

15. L. spec, ahnlich recedens (Tayl.), schlecht entwickelt.

16. L. {Eu'L.) dispersa (Pers.) Ach.

17. L, hageni Ach. subsp. umbrina (Ehr.) Arn,, wie oben unter B.

18. L. {Placodium) alplioplaca (Wbg.) Ach.

19. L, circinata Ach. Th. k —

.

20. Parmdia conspersa (Ehr.) Ach.

21. P. delisei Duby.

Arn
23. CalopJaca aurantiaca (Lightf.) Th. Fr. und f. flavovirescens

(Wulf.) wie obeh.

24. C. variahiUs (Pers.) Th. Fr.

25. Buellia {Diplotomma) alboatra (Hoff.) Th. Fr. f. athroa Ach.

26. B. epipolia (Ach.).

27. B, venusta (Kbr.). Alle 3 Arten wachsen hier, gut getrennt,.

nebeneinander.

28. B. {Eu~B) myriocarpa (DC.) Mudd f. aequata Ach.

29. Physcia sciastrella (Nyl.) Harm., vid. (sehr wenigl), an

P. lithotea (Ach.) iuvenilisj' st.

30. Echinothecium reticidahimZoipi, a.Th. der Parmelta conspersa.

31. Tichothecium pygmaeum Kbr, f. microcarpum Arn. — erra-

ticum Mass., auf Ap. der Caloplaca aurantiaca f. flavovirescens.

2. Ober-Engadin.

Die nachsten, sehr naBkalten 4 Tage brachte ich, wie ini Jahre

vorher, im Ober-Engadin zu, bei Pontresina und St. Moritz. Ab-

gesehen von einem Ausflug ins Rosegtal, der etwas groBere Samniel-

ausbeute brachte, konnten in dieser Zeit nur hier und da gelegent-

lich einige Flechten mitgenommen werden. So wurde nahe dem
Ort Pontresina u, a. Blastenia ferruginea (Huds.) Arn. auf Holz

eines Gelanders festgestellt. Im Berninatale oberhalb des

Dorfes fand sich auf Nadelholz wiederum reichhch sterile Parmelia

furfuracea (L.) Ach. subsp. olivetorina (Zopf) A. Zahlbr.

/
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A. Im genannten Talabschnitt, langs des (ostlichen) Weges
Pontresina—Berninafalle [18—1900 m], wurden auf Steinblocken

und Moos eingesammelt:

1. Cladonia furcata (Huds.) Schrad. f. racemosa (Hoff.) Flk. st.

2. C gracilescens (Flk.) Wain. (?) st.

3. Lecanora {Eu~L.) cenisia Ach.

4. L, IPlacodium) rubina (Vill.) Wain.

5. L. melanophthalma DC.

6. Alectoria iubata (L.) Nyl. st.

7. Physcia tribacia Ach. f. vid., wohl zu subsp. alhonigra (Schl.;.

Zu wenig.

8. Didymella epipolytropa (Mudd) Sacc. var. uloihii (Kbr.)

Vouaux [Sp. an den Enden ziemlich zugespitzt], auf Ap. der Lecanora

melanophthalma,

B. Am Fu6e der Berninafalle (1900 m) auf nassen Fels-

blocken (Silikatgestein)

:

1. Staurothele clopima (Wbg.) Th. Fr. — Hym.-Gon. langlich.

2. Lecanora argophoHs Ach. Im Aussehen fast eine kraftige

L. cenisia Ach. vortauschend, da die gelbe Farbe des Lagers fast

bis zur Farblosigkeit ausgebleicht ist.

3. Physcia tribacia Ach. f. vid.

Am 26. Juni fiihrte mich ein Ausflug ins R o s e g t a 1 , bis

zum Hotel Roseggletscher und dessen Umgebung (Meereshohe

1800—2000 m) . Besonders an der oberen Wegstrecke zwischen

Pontresina und diesem Hotel erfreut eine reiche Flechtenvegetation.

Auf und zwischen den zahlreichen Felsblocken (Granit und Syenit)

wachsen iiberall schone Cladonienrasen. Geradezu massenhaft und
sehr schon entwickelt findet man sie in einem groBeren ,,Felsen-

meer" im oberen Teile des Tales, zwischen dem Wege, der nahe

dem Bache lauft, und dem mehr ostlich ziehenden FuBpfade. In

grofien Polstem wuchert hier die prachtige Cladonia alpestris (L.)

Rabenh. neben reichlicher C. amaurocraea (Flk.) Schaer., und die

Flache der groben Felsblocke ist vielfach ganz iiberdeckt mit iippig

gedeihenden Gyrophoren.

C. Auf Silikatgestein wurden im Rosegtal gefunden:

1. Microthdia metzleri Lahm.

2. Coenogonium gernianicum Gluck. st.

3. Lecidea [dedinans Nyl.] lapicida E. Fr. Kbr. und f. ochro-

mela Ach.

i. L, pantherina (Ach.) Th. Fr.

Hedwigia Band LX. lo
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5. L. pluwbea Garov. — Th. bleigrau, areoliert, mit schwarzem

Vorlager; die Areolen etwas gewolbt, ca. 0,2—0,8 mm, gegen die

Peripherie deutlich radiargestreckt. Ap. schwarz, zuerst fast ein-

gepreBt, dann sitzend und wenig hervortretend, nur in der Jugend

mit deutlicherem, diinnem Rand, flach, dann etwas gewolbt, bis

1 mm. Margo auBen dunkel-braungriin, innen blaBbriiunlich bis

farblos. Hyp. farblos bis braungelblich. Par. verleimt, oben dunkler

olivgriin bis fast grasgriin und smaragdgriin, n + braunlichrot bis

weinrotlich. Sp. 9—12,5x4—5(—5,5) ju. Konidien sichclformig,

ca. 17—26x0,5—0,8 /i.

6. L. tenebrosa Fw.

7. L. tessellata Flk. »

8. L. trochodes (Tayl.) Leight., ungefahr var. euopsoides Wain,

in Wainio ,,Adjum. ad Lichenograph. Lapponiae fenn. atque Fenniae

bor/' (Meddel. af Soc. pro Fauna et Flora fennica 1883), nach der

Beschreibung. — Th. ziemlich diinn, aus sehr kleinen (0,1—0,3 mm)
konvexen Areolen bestehend, braun, in der Randzone gcschwarzt,

k —
, J — . Ap. sehr klein, kaum iiber 0,2—0,3 mm (inkl. den Rand),

mit dickcm Rand und meist oben stark verbreitertem „Naber',

so daB die Fruchtschcibe gewohnlich ring- bis sichelformig und ganz

schmal wird. Excipulum braunschwarz, Hyp. dunkelbraun. Par.

schlaff, verleimt, wenig kenntlich, ahnlich wie bei Rhizocarpon,

farblos, oben heller bis dunkel (gelb- bis oliv-)braun, J + blau > bald

dunkelgriin bis dunkel-braungriin. Sp. zu 8, farblos, nur zuletzt

manchmal (veraltet) braunlich, kurz-elliptisch bis zu ganz rund,

8—13,5x7—10,5 fx, Pykniden vergeblich gesucht.

9. Bhizocarpon (Catocarpon) oreites (Wain.) A. Zahlbr,

10. B, polycarpum (Hepp) Th. Fr.

11. i?. [Eu-R) eupetraeim (Nyl.) A. Zahlbr. — Makrosk. Rcak-

tion: Th. k + gelb > rot. Thallus-Teile ergeben, mit der Sodaprobe

(Lettau II), reichhche Mengen von Salazinsaure.

12. R. geminatum (Fw.) Kbr.

13. R. geograpMcum (L.) DC. contiguum E. Fr. und subsp.

atrovirens L. E.Fr.

14. Gyrophora cirrosa (Hoff.) Wain. var. fnammulata (Ach.),

th. poly- et monophyllo. Die einblattrigen, groBeren Exemplare

sehcn, bis auf die verkiimmerten Rhizinen, der daneben wachsenden

G. vellea ganz ahnhch. — Selten mit einigen, schlecht entwickclten

Ap. Sp. 15—20x10—13,5 /z.

15. G, crustulosa Ach.

16. Cr. cylindrica (L.) Ach. mit f. tornata Ach.

17. G. deusta (L.) st.
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18. G, hyperborea (Hoff.) Mudd. Auch hier wiedcr auffallend

haufig mit kleinen Pflanzchen der Cetraria caperata Wain, bcsetzt.

19. G. polyphylla (L.) Kbr. st.

20. G. torrida (Stizb.). Kon. gerade, 3—3,5x1—1,3 ji.

21. G. vellea (L.) Ach. st.

. 22. Acarospara discreta (Ach.) Th. Fr. (?).

23. Biatorella [Sporastatia) testudinea (Ach.) Mass. (f. pollens

Mtg.).

24. Pertusaria lactea (L.) Wulf. st.

25. Lecanora {Aspicilia) alpiim (Sm.) Nyl.

26. L. cinerea Ach. An mchreren Stellen gefunden. Kon. gerade,

14—20 X 1 p. (also etwas langer als gewohnlich angegeben). — Hierhin

gehort vielleicht (?) auch ein ganz ahnlich aussehendes und gleich

reagierendes steriles Lager mit weiBlichen Soralen, ahnhch der

,,Aspicilia grisea Arn." (Arn, Monac. Exs. 36). Eine sorediose Form
der A. cinerea wird z. B. auch bei Arnold, Tirol 15, p. 385 erwahnt.

27. L. cinereorufescens Ach., iuvenilis [> sanguinea Krph.],

28. L. silvaiica (Zw.) vid., ohne Pykniden; oder vielleicht eher

L. inornata (Arn.). — Die erstere Art scheint sonst die Hiigel- und
untere Bergregion vorzuziehen.

• 29. L, {Eu~L.) atra (Huds.) Ach.

30. Z. cenisia Ach.

31. L. polytropa Ach.

32. i. sordida (Pers.) Th, Fr.

33. L. [Placodium) rvhina (Vill.) Wain, und f. pseudo-melanoph-

thalma Harm. [Ap. teilweise olive verfarbt].

34. Ochrolechia suhtartarea (Nyl.) st.

35. Cetraria hepatizon (Ach.) Wain.

36. C. iristis (Web.).

37. Parmelia conspersa (Ehr.) Ach.

38. P. encausta Ach.

39. P. dbscurata (Ach.) Bitt. st. Von Rinde iibergesiedelt.

40. P. physodes (L.) Ach. st.

41. P. saxatilis (L.) Ach. und deren f. panniformis Ach., oft

reichhch fruchtend, und mit alien Cbergangen zur Hauptform.

42. P. stygia (L.) Ach.

43. P. vittata Ach. Bitt. st.

44. Alectoria bicolor (Ehr.) Nyl. st.

45. J. lan/xta Minks (vgl. Schweiz I) st.

46. Bamalina poUinaria Ach. f. rupestris (Flk.) st.

47. Caloplam (Gasparrinia) elegans (Link) Th. Fr.

48. Buellia contermina Am. ? Zu wenig.

18^
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49. BinodiTia {Beltraminia) oreina (Ach.) Wain.

50. Physcia tribacia Ach. f., ziemlich genau = (subsp.) atbo-

nigra (Schl.) in Arnold Exs. 1648; teilweise nur mit Soralen, teil-

weise nur mit Ap. Auf Blocken nahe an einem Seitenbach.

51. P. tribacia Ach. f. mehr gegen (subsp.) caesitia (Nyl.) vid. st.

52. Abrothalltts parmeliarum Nyl., a. Th. der Parmelia stygia.

Sp. groBer als bei Kotte (..Einige ncue Falle von Neben-Sym-

biose", Inaug.-Diss. Miinster 1909) angcgeben, meist 17—19x5—6 n
ich fand sie aber auch an andern Orten fast immer in ahnlicher

GroBe —, im iibrigen mit der dortigen Beschreibung iibereinstimmend.

53. Discothecium calcaricolum (Mudd) var. sendtneri Am. auf

Th. von Lecan. {Aspicilia) cinerea f. (?) soralifera.

54. Echinoihecium reticulatum Zopf sehr wahrscheinlich, st
.

,

auf Th. von Lecan. (Placodium) rubina (vgl. unten, Zernez und
Fetan, Abschnitt 3 und 4).

55. Nesolechia aggregantula (Mxill.-Arg.) Rehm, auf Th. der

Lecanora folytropa, — Ap. bald konvex und randlos. Hyp. dunkel-

braun. Par. verleimt, ± griinlich, oben griinschwarzlich. Sp. 9—12

X 3,5—4,3 //. — Bisher festgestellt aus dem Wallis und Tirol (Vouaux).

56. Tichothecium pygmaeum Kbr., auf dem Lager von 4, 13

(vid.), 27.

D. An Felsblocken am und im Wasser eines von Osten zu-

stromenden Seitenbachleins:

1. Staurothele fissa (Tayl.) Wain, annahernd an var. elegans

(Walk.).

2. Thelidium diaboli Kbr.

3. Verrucaria aethiobola Wbg. Ach. [wie in Schweiz I, 8, Liste L],

vid. f. macrospora [Sp. (22—)25—35x(ll—)14—17 /x]. Vgl. F.

margacea Wbg.
4. Lecidea enteroleuca Ach. f.

5. Pharcidia spec. cf. vemcariarum (Arn.) Sacc. auf Th. der

obigen VerTiccaria.

E. Uber Erdboden, faulen Baumstiimpfen, zwischen und iiber

Moosen usw.:

1. Sphaerophortis fragilis Pers. st. — Das Mark farbt sich jedoch

mit Eine ahnliche „an-

gedeutete" Reaktion fand ich mehrfach bei den Exemplaren der

Exsikkatenwerke u. a., die als ,,fragilis" bezeichnet wurden; as

scheint danach, als ob sich durch diese Reaktion schwerlich eine

sichere Abgrenzung gegen „S. coralloides Pers. var. congestus Hue"
[Med. J + mehr oder weniger stark blau] ermoglichen lieBe.
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2. Cladonia amaurocraea (Flk.) Schaer. und f. celotea Ach. st.

3. C. carneola E. Fr. f,, etwas annahernd an C. cyanipes (schlan-

kere, proliferierende Becher). Substeril.

4. C. cyanipes (Sm.) Wain. st.

5. C. cenotea (Ach.) Schaer. st.

6. C. cornuta (L.) st. '

7. C. crispata (Ach.) Fw. f. ad injundibuliferam (Schaer.) Wain,

accedens. st.

8. C. degenerans (Flk.) Spreng. f. dadomorpha (Ach.) Wain.

und dilacerata Schaer., iibergehend in phyllophora (Ehr.) Fw. st.

9. G. jimbriata (L.) Ach. f. tuhiformis maior (Hag.) Wain, und
f. prolifera Schaer., etwas annahernd an nemoxyna (Ach. Nyl.).

10. C furcata (Huds.) Schrad. f. racemosa (Hoff.) Flk., mon-
strosa et fissa, und f. palamaea (Ach.) Nyl. (letztere st.).

11. C. [gracilis (L.) Hoff. subsp.] elongata (Jacq.) Flk.

12. G. pleurota (Flk.) Schaer, st. — Die alteren Becher an den

oberen Teilen meistens ± soredios, die jiingcren gewohnlich mit

glatter Rinde.

13. G. pyxidata (L.) Ach. subsp. chloropkaea Flk.
r

14. C. verticillata Hoff. Flk., cervicornis (Ach.) Flk. > evoluta

(Th. Fr.) Wain. st.

15. G. alpestris (L.) Rabh. Wain. st.

16. C: rangiferina (L.) Web. st.

17. G. silvatica (L.) Hoff. st.

18. Stereocaulon alpinum Laur.

19. Lobaria scrobicidata (Scop.) DC. st. An einer mit diinnem

Moos iiberwachsenen Felswand.

20. Peltigera horizontalis (L.) Hoff.

21. P. malacea (Ach.) E. Fr.

22. Icmadophila ericetorum (L.) A. Zahlbr.

23. Cetraria aculeata (Schreb.) E. Fr. subsp. muricata Ach. st.

24. C caperata Wain. st.

25. C. islayidica (L.) Ach. st.

26. Parmelia saxatilis (L.) Ach. st.^

27. Alectoria bicolor (Ehr.) Nyl. st.

28. Buellia zahlbruckneri Stnr.

F. Auf Baumrinden — hauptsachlich Larix und Pimis cembra

wachst hier im Rosegtal offenbar im ganzen die gleiche Flcchten-

Genossenschaft wie beim Orte Pontresina selbst und am Wege von

dort nach der Chiinetta (vgl. Schweiz I, 8). Ich vcrzeichnete, ohne

bei dieser Fazies langer zu verweilen: Lecidea caduhriae; Lecanora
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{svbfusca) pinastri und svbintricata ; Cetraria caperata (st.) und

chlorophylla (st.) ; Parmelia furfuracea subsp. olivetorina (st.), obscu-

rata (st.), auch auf Birkenrinde, und pht/sodes; Parmeliopsis ambigua

(st.); Alectoria iubata (st,); Letharia thamnodes (st.) und vvlpina

(st.); Usnea dasypoga f. (st.); BiieUia myriocarpa,
r

G. Auf Holz alter Baumstiimpfe z. B, die folgenden Arten:

1. Gyphelium tigillare (Pers.) Th. Fr.

2. Lecidea elabens E. Fr.

3. Bialorella moriformis (Ach.) Th. Fr,

4. Lecanora varia Ach.

5. Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl. st.

6. Letharia vulpina (L.) Wain. st.

Gelegenthch eines Ausfluges nach Sils wurden am 27. Juni

vom Ostufer des Silvaplaner und Campferer
S e e s (in 1800 m Meereshohe) einige wenige Flechten mitgenommen.

H, Am Ostrande des Silvaplaner Sees auf Fels und iiber Moosen:

1. Leptogium (Mallotium) saturninum (Dicks.) Nyl. st.

2. Lobaria linita (Ach.) Wain. st.

3. Nephroma parile (Ach.) Wain. st.

4. Peltigera polydactyla (Dicks,) Hoff. (vid.) st.

5. Parmelia fuUginosa (E. Fr.) Nyl. st.

6. P. obscurata (Ach.) Bitt. st.

7. P. saxatilis (L.) Ach. st.

8. Eamalina pollinaria Ach. f. rupestris (Flk.) st.

9. Physcia leucoleiptes (Tuck.), pi. saxicola et muscicola, un-

gefahr f. brunnea Harm. — caesiascens m. (Lettau I) st.

10. Echinothecium reticulatum Zopf auf alternder Parmelia

saxatilis.

J. An Felsen und darauf wachsendem Moos, am ostlichen Ufer

des Campferer Sees:

1. DerTuatocarpon {Endopyrenium) cartilagineum (Nyl.). Hiille

der Perithezien fast farblos. Aussehen jedoch mehr wie D. cinereum

(Pers.).

2. Z>. rufesceris (Ach.) A. Zahlbr.

3. D. (Entosthelia) miniatum (L.) Mann f. complicatum (Sw.).

4. Toninia syncomista (Flk.) Th. Fr. (?). Die Friichte, die im

Bau und Aussehen ganz denen dieser Art entsprechen, sitzen alle

auf dem Th. des Dermatocarpon cartilagineum oder zwischen den

Schuppen desselben, so daB sie ganz wie parasitische Ap. erscheinen.

Von eigenem Th. nichts Deutliches zu bemerken. Vgl. Mycobilimbia

endocarpicola (Linds.).
^
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5. Crocynia lanuginosa (Ach.) Hue st.

6. Stereocaulon Tianum Ach. st.

7. Gyroj^hora cmstulosa Ach.

8. G. vellea (L.) Ach. st.

9. Pannaria coeruleobadia Schl. st.

10. Pertusaria globuUfera Turn. st. vid. (wenig und schlecht).

11. Blastema iungermanniae (Vahl Ach.). ^

12. Caloplaca caesiorufa (Ach.) A. Zahlbr.

13. Rinodina turfacea (Wbg.) Th. Fr. vid. (zu wenig).

14. Physcia pulverulenta (Hoff.) Nyl. subsp. muscigena (Ach.)

Nyl. f. lenta Ach. st.

Dermatocarpon

stimmt jedenfalls nicht gut zu P. ar^wldiana Zopf, die von dieser

Wirtsflechte angegeben wurde. — Par. sehr undeutlich oder zer-

flossen. Sp. 17—20(—23) x5—6(—7) //.

Wie man aus den beiden letzten Verzeichnissen ersehen kann^

ist es keine „rein-alpine" Flechtenflorula mehr, die sich hier findet;

vielmehr sind bereits einige Arten beigemischt, die sonst mehr den

niederen Berggegenden angehoren, aber in die trockneren Hoch-

taler der siidlichen Alpen vielfach ziemlich hoch aufsteigen.

3. Zernez.

Am 28. Juni besuchte ich kurz den sogcnannten ,,Kirchberg"

nahe bei Zernez (1500 m). Unter diesem Namen versteht man die

untersten Abhange des Munt Baselgia nordost-

lich nahe bei dem Orte. Der auBerste Vorsprung tragt, nach der

Karte, die einheimische romanische Bezeichnung Chaste Muottas.

Zwei kleine FuBpfadchen, die von der OfenbergstraBe (bald hinter

dem Gasthof zum Adler, und weiterhin hinter dem Zollhaus) nach

links hinauffiihren, durchqueren kleine Felder, Gebiische und Weide-

flachen. Dazwischen erscheinen mehrfach kleine Felswandchen

und Felsbanke eines — jedenfalls etwas kalkhaltigen ~ Hornblende-

schiefers, auf und zwischen denen ich in einer Meereshohe bis zu

1600—1650 m eine Anzahl Flechten einsammeln konnte. Die Ge-

nossenschaft zeigt eine Mischung von Flechten der Silikatgesteine,

die jedenfalls iiberwiegen, mit einem geringeren Prozentsatz von

kalkliebenden Arten:

1. Staurothele catalepta (Hcpp) Zschacke.

2. S. clopima (Wbg.) Th. Fr.

3. Dermatocarpon miniatum (L.) Mann f. complicaturn (Sw.).
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4. EndocaTfon ^pallidum Ach., vid. var. adscendens Anzi.

Schuppen viel kraftiger und zum Teil fast aufrecht stehend, gegen-

iiber z. B. Exs. Vindob. 1522.

5. Lecidea (Eu-L.) atrdbrunnea (Ram.) Schaer,

6. L. fumosa (Hoff,) Ach. /

7. L. intumescens (Fw.) Nyl. auf Lecanora sordida. Es scheint

ixnmer noch nicht festzustehen, ob dies Gewachs eine epiph3^ische

Flechte xnit eigenem Th. ist (wie es z. B. Vouaux noch annimmt),

oder ein syntrophischer Pilz, also eine Nesolechia, der das Lager

seiner Wirtsflechte streckenweise im Aussehen stark verandert.

8. L. latypea Ach.

9. L. ivulfenii Hepp, iiber Moosen.

10. L. [Psora) demissa Rutstr. st. (?)

11. Rhizocavfon geminatum (Fw.) Kbr.

12. E. geographicum (L.) DC. [f. cdntiguum E. Fr.].

13. Toninia (Eu-T,) cinereovirens (Schaer.) Mass. a. genuina

A. Zahlbr.

14. T. syncomista (Flk.) Th. Fr.

15. T. {Thalloedema) coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr.

16. Cladonia pyxidata (L.) Ach. subsp. chlorophaea Flk.

17. C. silvatica (L.) Hoff. st.

18. C, spec. vgl. gracilescens (Flk.) Wain, und macropJiyllodes

Nyl. St.

19. Gyrophora crustulosa Ach. ^
20. G, dev^ta (L.) st.

21. Acarospora fuscata (Schrad.) Am.
22. A . glaucocarpa (Wbg.) Kbr. f . mit diinnen, anliegenden

Schuppen und unbereiften Ap,, neigend gegen subsp. distans Arn.

(in Exs. Vindob. 460).

23. A. oxytona (Ach.) Mass. [> cMorophana (Wbg.). Mass. ?]

vid. Nur ganz junge Ap. vorhanden.

24. Psorotichia spec. (?) st.

25. Collema cristatum (L.).

26. Leptogium lacerum (Sw.) S. Gray f. pulvinatum Hoff. st.

27. Parmeliella microphylla (Sw.) Miill.-Arg.

28. Pdtigera polydactyla (Neck.) Hoff. (?) st.

29. P. rufescens (Sm.) Hoff. st.

30. Pertusaria lactea (L.) Wulf. st.

31. Candelariella viteUiTia (Ehr,) MiilL-Arg.

32. Lecanora [AspiciUa) alptnia (Sm.) Nyl.

33. L. cinereorufescens Ach.

34. L. [calcarid] contorta Ach. Hue, vid.
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35. L, suhdepressa Nyl. (vid.), aber mit kleineren Sp. (17—22
X8—11 pi). Kon. gerade, 7—llxOJ fx.

36. L. [Eu-L.) argophoUs Ach.

37. L. hadia (Pers.) Ach.

38. L. cenisia Ach.

39. L. dispersa (Pers.) Ach.

40. L. pohjtropa Ach.

41. L. sordida (Pers.) Th. Fr.

42. L. [Placodium) alphoplaca (Wbg.) Ach.

43. L, ruhina (Vill.) Wain.

44. L. saxicola (Poll.) Ach. var. diffracta Ach. Macht fast den

Eindruck einer eigenen Art.

45. Cetraria aculeata (Schreb.) E. Fr. subsp. muricata Ach. st.

46. C. islandica (L.) Ach. st.

47. C. [islandica subsp.] tenuifolia Retz. = crispa Ach. st.

48. C. nivalis (L.) Ach. st.

49. Parmelia conspersa (Ehr.) Ach.

50. P. encatista Ach.

51. P. exasperatula Nyl. pi. saxicola st.

52. P. isidiotyla Nyl. / glomellifera Nyl. st.
r

53. P. saxatilis (L.) Ach. st.

54. P. sorediata Ach. st.
m «

55. Blastenia iungermanniae (Vahl Ach.). Uber Moosen.

56. B. lamprockeila (DC. Nyl.).

57. B. leucoraea (Ach.) Th. Fr. Uber Moosen. •

58. B. spec, zu vergleichen mit B. diphyodes (Nyl.) und (Calo-

placa) conversa (Krph.). Zur sicheren Bestimmung zu wenig. AuBer-

dem ist es schwer, iiber B, diphyodes und ihre Verwandten klar zu

werden, Z. B. sind Zwackh 705 und Harm. Rar. 126, bcide als

,,diphyodes** bezeichnet, doch offenbar ganz voneinander ver-

schiedene Arten ?!

59. Caloplaca {Eu-C) cerina (Ach.) Th. Fr. tjber Moos.

60. C. [Gasparrinia] elegans (Link) Th. Fr.

61. XantJioria parietina (L.) Th. Fr. f., durch die tief-orange-

roten, linealischen Lobi schon stark an die vorige Art erinnemd;

vgl. deren var. ectaniza Nyl.

62. Binodina (Beltraminia) nimhosa (E. Fr.) Th. Fr., vid.,

schwach entwickelt. Fiir die Art auffallcnd niedriger Standort!

63. Physcia caesia (Hoff.) Nyl. st.

64. P. lithotea (Ach.) und 1 sciasira Ach. c. ap. Hauptsachlich

auch iiber Moosen.

65. P. lithotea (Ach.) var. endococcinea (Kbr.).



282 G. Lettau.

66. P. pvlverulenta (Hoff.) Nyl. subsp. muscigena (Ach.) Nyl. f. st.

67. P. [albinea Ach. resp. leptalea DC. subsp, suhteres Harm.

st. — Ob spezifisch verschieden von der sonst im Engadin haufiger

beobachteten P. tribacia Ach./caesitia Nyl. ? Macht fast den Ein-

druck, als ob sie nur eine verschmalerte Form der genannten Art ware.

68. Echinothecium reticulatum Zopf st. (vid.); ,,torulose" ekto-

parasitische Hyphennetze auf Lecanora [Plac.) rubina und saxicola

var. diffracta.

Nachtrag: Collema crispum Ach., . bei Brail oberhalb

Zernez, auf Erde einer Wegmauer.

4. Ardez.

Bei Ardez (1471 m) erhebt sich, in ostlicher Richtung von dem
Orte, und abgesondert von den Bergriesen, die das Inntal umlagern,

eine Kette unbedeutcndcr Hiigel, deren erster die Ruine des Schlosses

Steinsberg tragt. Das eigentiimliche Kalkgestein, aus dem
sie bestehen, gehort zum Lias und wii'd nach dem Namen des Schlosses

(und Ortes) Steinsbergkalk genannt. Diese Hohen konnen in mehr-

facher Hinsicht, klimatologisch wie botanisch, mit den Kalkhiigeln

bei Sion im Wallis (vgl. Schweiz I, 3) in Parallele gesetzt werden,

trotz der hier wait ansehnlicheren Meereshohe der Talsohle. Die

Niederschlagshohe ist verhaltnismaBig — fiir das Alpenland

recht gering (Ardez 670 mm, Sion 540 mm). Insolation und Tem-
peraturschwanl^ngen dabei stark.

An den Flanken dieser Hiigel, die sonst zum groBen Teil mit

griiner Weideflache bckleidet sind, fallt das Gestein in kleineren,

steilen Felswandchen ab, an deren FuBe das seltene Dracocephalum

austriaciim L. wachst. Hier konnte ich am 30. Juni einige Stunden

zum Flechten-Einsammeln zubringen, wobei ich fast nur die Hiigel-

kuppe besuchte, die als nachste ostlich hinter der Ruine Hegt. Es

waren zum Teil die erw^ahnten steilen Felsstufen — an denen die

bizarre Glypholecia rhagadiosa auffallt — , zum Teil kleinere felsige

Buckel, die auf der Oberflache des Hiigels hervortreten, an denen

die unten aufgezahlten Flechten festgestellt werden konnten.

1. Staurothele catalepta (Hepp) Zschacke.

2. Verrucaria glaucina Ach. oder fuscella Turn. ? st. Zu wenig.

3. F, nigrescens Pers.

4. Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.
5. Endocarpon pallidum Ach. — Schuppen im ganzen, bis

auf die hier und da etwas aufsteigenden Rander, anliegend, ahnlich

wie bei Exs. Vindob. 1522.
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6. Microihelia marTnorata (Schl.) Kbr.

7. Allarthonia lapidicola (Tayl.) A. Zahlbr.

8. Diploschistes scruposus (L.) Norm. var. albus (Rabh.) Stnr.,

1 accedens. — Th. mit k. nur etwas gelblich, c + ziegelrot, J + leb-

haft, aber hell blauviolett. Vgl. die etwas anders reagierende, sonst

aber ahnliche Form von Sion!

9. Crocynia lanuginosa (Ach.) Hue st.

10. Catillaria athallina (Hepp) Hellb.
'

11. Lecidea (Biatora) atrofusca Fw. Nyl. f. acced. ad var. tern-

pletoni (Tayl.) Th. Fr,

12. L. (Psora) lurida (Sw.) Ach.

13. Toninia (Eu-T.) cinereovirens (Schaer.) Mass, a. genuina

A. Zahlbr. vid., sed sp. brevioribus (18—25x3—4 /<).
r

14. T. ^yncomista (Flk.) Th. Fr. Uber Moosen.

15. T, {Tkalloedema) Candida (Web.) Th. Fr.

16. T. coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr.

17. Cladonia pyxidata (L.) Ach.

18. Acarospora glaucocarpa (Wbg.) Kbr. annahernd an percae-

noides (Nyl.).

19. Glypholecia rhagadiosa (Ach.) Nyl. — scabra (Pers.). — Ich

fand zwar nicht reichUche, aber sehr schone, bis 4 cm breite Exem-

plare diescr seltenen Art. Lageroberflache rissig zerteilt, mehlig-

weiB, k— c— k(c)— . Ap. bis 3 mm. Sp. 4—5(—5,5) X 2,6—3,5

(—4) /I, bis zu kugelig 4x4//. — In der Schweiz bisher nur bei Zer-

matt aufgefunden.

20. Parocyphus riparius (Arn.) ? — Th. wenig entwickelt,

kornelig-brockelig, schwarz. Ap. bis 0,1—0,2 mm, krugformig-

vertieft, schwarz. Par. oben strohgclblich. Sp. 11—14 x 6,5—8 //.

Offenbar die gleiche Flechte wie bei Sion, vgl.^ Schweiz I.

21. Peccania coralloides Mass. (vid.) st.

22. Synalissa ramulosa (Hoff.) E. Fr. st.

23. Pterygium subradiatum Nyl. st.

24. Collema furvum Ach. (vid.) st.

25. G. laureri (Fw.) Nyl.

26. (7. multifidum (Scop.) Schaer. [> cristatum (L.)].

27. C. polycarpum Krph.

28. Leptogium lacerum (Sw.) S. Gray, und f. pulvinatum Hoff. st.

29. Physma chalazanum (Ach.) Arn. oder cJvalazanodes Nyl.

vid. — Schlecht entwickelt. Sp. 13—17 x 7—10 //.

30. Placynthium nigrum (Huds.) S. Gray f. caesium Hue. Lager^

teilweise graublaulich-bereift; Sp. nur zweizcUig.
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31. Pdtigera rufescens (Sm,) Hoff. st.

32. Solorina saccata (L.) Ach. vid. — Nur gesehen.

33. Candelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.

34. Lecanora {Aspicilia) contorta Ach. Hue (vid.).

35. L. verrucosa Th. Fr. Uber Moosen.

36. L. {Eu-L.) dispersa (Pers.) Ach.

37. L. hageni Ach, pi. muscicola, ad f. saxifragae Anzi.

38. L. sordida (Pers.) Th. Fr. f. — Ungewohnlicher Standort

auf Kalkgestein!

39. L. suhfusca (L.) Ach. subsp. epihrya Ach. Uber Moosen.

40. L. {Placodium) alphoplaca (Wbg.) Ach. f., durch die meist

abgeflachtcn Randlappen usw. stark an subcircinata Nyl. sich nahernd.

Vgl. die ahnliche, aber mehr olivgelb gefarbte Form von Sion!

41. L. lamarcJcii Schaer.

42. L. saxicola (Poll,) Ach. vds. versicolor Ach., ganz dieselbe,

sehr blasse und relativ armfriichtige Form wie bei Sion.

43. Ochrolechia subtartarea (Nyl.) st.

44. Cetraria aculeata (Schreb.) E. Fr. st.

45. C. cncuUata (Bell.) Ach. st.

46. C islandica (L.) Ach. st.

47. Blastenia arenaria Pers. (?) st,

48. B. leucoraea (Ach.) Th. Fr.

49. Caloplaca [Eu-C.) aurantiaca (Lightf.) Th. Fr. f.

50. C. cerina (Ach.) Th. Fr. f. stillicidiorum (Oed.). Uber Moos.

51. G. chalybea (E. Fr.).

52. C. lactea (Mass.) vid.

53. (7. variabilis (Pers.) Th. Fr.

54. C. (Gasparrinia) cirrhochroa (Ach.) Th. Fr. st.

55. C. elegans (Link) Th. Fr.

56. G. elegans f. muscicola, centrum versus sorediose efflores-

cens, cf. f. granulosam Schaer. st.

57. C. murorum (Hoff.) Th. Fr. vid. — Zu wenig. [Sp. 11—14,5

X5—6(—6,5) //.]

58. Buellia (Diploiomma) venusta (Kbr.).

59. Rinodina lecanorina Mass. vid.

60. i?. turfacea (Wbg.) Th. Fr. Uber Moos.
^^^ r

61. Physcia caesia (Hoff.) Nyl. st.

62. P. lithotea (Ach.) st. Teilweise auch iiber Moosen.
63. P. pulveruhnta (Hoff.). Nyl. subsp. muscigena (Ach.) Nyl.;

eine ahnliche Pflanze wie bei Sion, ungefahr f. lilacina Arn., die

meines Wissens mit der f. lenia Wain, nahezu zusammenfallt, oder

sich wenigstens mit ihr befiihrt. Sparsam fruchtend.
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64. P, trihacia Ach. subsp. caesitia (Nyl.) vid. st. Auf Felsen

und iiber Moos. Nach dem inneren Bau und auBeren Habitus, wie

es scheint, von svbteres Harm. (s. o. bei Zernez) nicht sicher ab-

zugrenzen. Die untere Rinde ist nach meinen Erfahrungen hier

niemals so deutlich abgesetzt und nie so deutlich paraplektenchy-

matisch wie die Oberrinde.

65. Metasphaeria oder Leptosphaeria spec, auf Th. der Calo-

placa chalybea.

66. Sphaerulina spec. vgl. dolichotera (Nyl.), auf Th. des oben

erwahnten Physma. Per. bis 130 /< im Durchmesser. Sp. ungefahr

3—5(—7) zellig, gerade oder fast gerade, farblos, nur veraltet etwas

braunlich, 19—29x4,8—6(—7) p..

67. Torula spec. (?) st. Auf Th. von Lecanora lamarckii: wieder

ahnlich dem Hyphengeflecht des EchinotJiecium reticulatum Zopf,

ektoparasitisch, jedoch im ganzen grober und kraftiger, die Hyphen
(5—)7— 15 /i dick, dunkeibraun bis schwarzlich, undurchsichtig,

daher die Septierung undeutlich.

Also im ganzen eine ausgesprochene Kalkbewohner-Genossen-

schaft, von dem Charakter der mitteleuropaischen Hiigel- und Berg-

region, mit Beimischung einiger durchaus alpiner Arten, und einiger

weniger Flechten, die sonst Silikatgestein bevorzugen. Nicht weniger

als 29 der hier aufgezahlten Formen hatte ich, im Jahre vorher,

auch bei Sion nachweisen konnen.

Nachtrag. Bei dem Dorfchen Guar da (1650 m), auf

Felsblocken und Wanden, die schon dem Urgestein der Silvretta-

Gruppe angehoren:

1. Gyrophora vellea (L.) Ach. iibergehend in f. rnajnmvlata

(Ach.) St.

2. Lecanora (Placodium) ruhinu (Vill.) Wain.

3. RiThodiTia {Beltraminia) orelna (Ach.) Wain.

Ebenso bei Fetan (1648 m) auf Urgestein:

1, LecaTwra {Placodium) rubina (Vill.) Wain.

2. Echinothecium reticulatum Zopf. Auf der vorigen Art ekto-

parasitisch. Sp. 10—12 X (3,2—)4—4,8 //. ™ Dieser PHz scheint

im Engadin recht haufig zu sein. Hier, soviel ich sehe, zum ersten

Male (mit Frucht) sicher auf einer Lecanoracee nachgewiesen, und

nicht, wie gewohnlich, auf Parmelia. (Vgl. auch oben, bei Zernez,

und im Rosegtal.)

5. Vai Plavna — Sur il Foss — Val Minger.

Wir nahern uns nun dem Bereich des groBen schweizerischen

Naturschutzgebietes im Unter-Engadin. Weit entfernt davon, uber
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die zweifellos reichhaltige Flechtenflora dieses ausgedehnten Berg-

landes bereits naheren AufschluB zu liefern, kann ich doch, nach

den „Stichproben", die ich in den ersten Julitagen zusammen-

brachte, den lichenologischen Charakter einiger Hauptgebiete, be-
r

senders des Val Cluoza, mit einigen Strichen bereits skizzieren. —
Naheres iiber die bisherige Durchforschung des Nationalparks, iiber

die klimatischen, gcologischen und botanischen Verhaltnisse des-

selben, wolle man nachlesen bei B r u n i e s ,,Die Flora des Ofen-

gebietes'* in den Jahresberichten der Naturforsch. Gesellsch. Grau-

biindens, Neue Folge, Band XLVIII (1905/06) und Brunies „Der

schweizerische Nationalpark'* (Basel 1914).

In seiner — fiir spatere Zeit geplanten — groBten Ausdehnung

soil der Naturschutzpark vom Piz d'Esen (bei Cinuskel)

und der italienischcn Grenze iiber das Val Cluoza und Spoltal bis

zum oberen Val Plevna (bei Tarasp) und zum Val da Scarl sich aus-

dehnen. Von diesem groBeren Gebiet sind aber bisher erst einige

Teile in die eigentliche „Naturschutzpflege" iibernommen worden,

in der Hauptsache der Bezirk des Val Cluoza mit einigen Nachbar-

talern, und einige westliche Seitenzweige des Scarltales, so das

Val Minger, das nach Siiden zu die vom Engadin aus viel bewunderte

Pisocgruppe umschlieBt. Dem letzteren Tal und seinem westlichen

AbschluB, der PaBhohe Sur il Foss (2325 m), stattete ich am 1. Juli

einen kurzen Besuch ab, dessen Ausbeute in Anbetracht der sehr

knappen Zeit nur eine geringe sein konnte.

Auf dem Wege von Tarasp-Fontana (1414 m) durch das Val
P 1 a V n a , langs des Baches hinauf bis zur Alpe, wiirde ein langeres

Sammeln wahrscheinlich nicht sehr lohnend sein; nur hier und da

treten kleine Kalkfelschen und Blocke auf, die offenbar nicht viel

bieten. Ebenso ist der Nadelwald an diesem Talwege ziemlich Jung

und jedenfalls nicht besonders ergiebig, soweit der Flechtenwuchs

in Betracht kommt.

Oberhalb der Hiitten der Alpe Plavna fiihrt ein neu angelegter

Weg iiber die rasigen Abhange gegen die PaBhohe Sur il

Foss hinauf, begleitet von Blocken und kleinen Felsnasen eines

kalkigen und dolomitischen Gesteins. Die Hohe selbst hat dolo-

mitischen Untergrund. Oben angelangt, bewundert man gebiihrend

die imposante Pyramide des gegeniiber aufragenden Piz Plavna

dadaint und macht sich dann an die Arbeit. Unmittelbar an den

Randern des alten Grabens, von dem der PaB seinen Namen hat,

und in seiner nachsten Nachbarschaft fand sich auf der strecken-

weise von Gras- und Phanerogamenvegetation entbloBten Erde eine

Erdflechten-Genossenschaft von ausgesprochen alpinem Typus und
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meist niedrigem, aber gut entwickeltem Wuchs. Die Mehrzahl der
Arten tritt allerdings an dicser Stelle nicht in sehr groBer Individuen-
zahl auf.

Beim Absticg ins obere V a 1 M i n g e r fallen ziemlich zahl-

reiche alte, langst abgestorbene und entrindete Arvenstamme auf,

deren genauere Besichtigung fiir den Lichenologen viellcicht lohncnd
ware. Ich konnte nur einen derselben fliichtig bctrachtcn. Auch
welter unten in dem stark bewaldeten Tale wurde nicht mehr ge-

sammelt.

A. Imunteren Val Plavna (ca. 15—1800 m) wurdcn
mitgenommen:

1. Cladonia hacilliformis Nyl. st. Auf Holz eines alten Baum-
stumpfes.

2. C. cariosa (Ach.) Spreng. st, Auf Kalkboden. Die ubliche

Kalkilcchte, nach der Sodaprobe relativ reichliche Salazinsaure ent-

haltend (vgl. Lettau II).

3. C. pyxidata (L.) Ach. [> chlorophaea Flk.]. Auf Baum-
stiimpfen.

4. Pannaria pezizoides (Web.) Lightf. Auf Erdboden im Walde.

6. Parmelia furfuracea (L.) Ach. subsp. oliveiorina (Zopf) A.

Zahlbr. st. Auf Pinus-Rinde.

6. Physcia iribacia Ach. subsp. caesitia (Nyl.) st. Auf Kalk-

blocken mehrfach. — Scheint unterschieden von der nahe ver-

wandten (subsp.) albonigra (Schl.) durch das Vorkommcn auf Kalk,

das seltnere Auftreten von Ap., den weniger regelmaBigcn Wuchs
usw., von der P. trihacia genuina durch die verlangerten und schma-

leren Lobi, die oft sparlicheren und kleineren Sorale, den haufig

geschlosseneren Wuchs u. a. Ob im inneren Bau (Differenzierung

der Unterrinde) sichere Unterschiede bestehen, bleibt noch fraglich.

Vgl. auch Schweiz I, 4, und den vorhergehenden Abschnitt dieser

Arbeit (Ardez).

B. Unweit derPaBhohe Sur il Foss (2325 m) auf

kalkigem (oder dolomitischem) Gestein, Blockcn und Felsbankchen

:

1. Polyhlasiia amota Arn. — Diese Flechte, die nicht nur hier,

sondern auch mehrfach im Val Cluoza gefunden wurde, hat endo-

lithisches Lager, eingesenkte Friichte von ungefahr 0,2—0,3 mm
Durchmesser und Sp. von den MaBen 25—40 X 14—20 //, die an

den Enden ± stumpf und abgcrundet erscheinen. Ich nehme zu-

nachst P. amota (oder die ihr verwandte Art in Arnold Tirol 23 und 25,

mit im ganzen kleineren Sp.) als richtige Bcstimmung an, kann

jedoch gegen P. obsoleia Am. durchaus keinen stichhaltigen Unter-
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schied finden, weder in der GroCe der Friichte noch in der Form
der Sporen.

2. P. cwpularis Mass., eine f. microcarpa Arn.

3. P. singularis Krph.

4. Staurothele clopima (Whg.) Th. Fr. Zschacke.

5. Verrucaria dolomitica (Mass.) Kbr. aut affinis.
L

6. V. rupestris Schrad. [= muralis Ach. Nyl.] f., abweichend

Typ —35 X 10— 11,5 /i), = var.

alpina Am. Tirol 5 und 6. Auf Steinchen am Boden.

7. F. tristis Krph.

8. Lecidea coerulea Krph. vid. (sine sporis).

9. L. enterolenca Ach.

10. L. enterolenca Ach. f. granulosa Arn. Meistens mit dickem,

weiBem, kornig-gefeldertcm bis mehr zerstreut-kornigem Lager.

Th. k f gelb wie bei der nahe verwandten L. diasemoides Nyl.

11. Protohlastenia monticola (Schaer.) Stnr. [= Lecidea fttsco-

rnhens Nyl.].

12. Gandelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.

13. Lecanora {Aspicilia) flavida Hepp f. rujescens Am.
14. L. psevdocoeridea A. Zahlbr. in Exs. Vindob. 1969.

15. L. (Eu-L,) dispersa (Pers.) Ach. und f. coniotropa E. Fr.

16. L. [Placodium) saxicola (Poll.) Ach., kleine sterile Probe,

wahrscheinlich zu subsp. versicolor Ach.

17. Caloplaca {Eu~C.) aurantiaca (Lightf.) Th. Fr.

18. C. lactea (Mass. Arn.).

19. C. [Gasparrinia) elegans (Link) Th. Fr.

20. 0. murorum (Hoff.) Th. Fr. (?) st. Zu wenig.

21. Rinodina hischoffii (Hepp) Kbr. f., nach der Beschreibung

ungefahr var. leuco^nelas Miill.-Arg.: mit weiBem, zerstreutem Th.,

Ap. ganz schwarz, zuerst mit diinnem, weiBem, „falschem" Rand,

dann ganz lecidein aussehend, flach bis etwas konvex.

22. Physcia trihacia Ach. subsp. cuesitia (Nyl.) st.

23. Gonida lecanorina Rehm, auf Ap. der Caloplaca lactea. Hyp.

braun, Sp. ca. 12—14,5 x 3—4,5 //.

24. Tichothecium pygmaeum Kbr. auf Th. von 10 und 21.

C. PaBhohe Sur il Foss auf Erde sowie iiber Moos und Pflanzen-

resten

:

1. DerTuatocarpon cartilagineum (Nyl.) (?).

2. D. cinereum (Pers.).

3. Z>. hepaticum (Ach.) vid.
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4. Bacidia {Weitenwebera) microcarpa Th. Fr. f. vid., mit
kleineren, meistens rem schwarzen Ap., ahnlich B. trisepta (Naeg.)

A. Zahlbr.
r

5. Lecidea [Biatora) atrofusca Fw.
6. L. berengeriana Mass.

7. L. [Eu-Lec.) wulfenii Hepp.

8. L, {Psora) decipiens (Ehr.) Ach.

9. Gladonia degenerans (Flk.) Spreng. f, st.

10. G, pyxidata (L.) Ach. f. neglecta (Flk.) Mass. st.

11. C. silvatica (L.) Hoff. st.

12. Leptogium tetragonoides (Anzi sub Colletna) m. — Einc

mikroskopisch leicht zu erkennende und auBerst charakteristische Art.

Das Lager ist, wenigstens zum groBeren Teil, von einer einschichtigen,

paraplektenchymatischen Rinde bekleidet, deren polygonale Zellen

7—10(— 12) ji Durchmesser haben. Das Innere des Th. besteht aus

„normalen" Nostoc-Schnuren, in Gallert eingebettet, der von relativ

dicken H;^phen durchzogen wird. Nur gegen die Oberflache der

Lagersaulchen hin losen sich die Nostoc-Ketten mehr oder weniger

in Einzelzellen oder kurze ZeUreihen auf, die von einem dichteren

Hyphennetz umsponnen werden. Hyp. farblos, Par. verleimt, oben

braungelblich. Sehr eigenartig sind die Asci und Sp. : letztere liegen

stets zu 4 und meist einreihig in den zyHndrischen Ascis und zeigen

im optischen Langsschnitt einen fast rechteckigen bis annahernd

quadratischen Umrifi, ahnlich denen von L. quadratum l^yl. Sie

sind bei der Rejfe mauerformig geteilt, aber ohne Anwendung von

Reagentien ist gewohnlich nur eine ein- oder drcimalige Querteilung

Oder haufiger gar keine deutliche Teilung erkennbar, so daB man
nur die ziemlich zahlreichen „Blastidien" in eirier hyalinen Masse

verteilt liegen sieht. Die GroBe der Sp. betragt 20—32 x 16—22 ft.

Die Flechte gehort, nach ihrem Bau und ihrer Verwandtschaft,

offenbar zu Leptogium subgen. Collermdium. Die Sp. fand ich groBer

als bei Anzi angegeben, und nicht zu 6, sondcrn zu 4; trotzdem liegt

wohl sicher hier die gleiche Art vor, wie sie Anzi in der Gegcnd von

Bormio gesammelt hat.

13. Heppia desprmuxii (Mont.) A. Zahlbr. = virescens (Despr.)

14. Pdtigera lepidophora (Nyl.) st. — In der Schweiz meines

Wissens noch nicht nachgewiesen. Die Flechte wird aber wohl im

Alpengebiet ziemlich verbreitet sein. Sie liegt in meinem Herbar

von Kernstock bei Antholz im ostlichen Tirol gesammelt (ex herb.

Rieber). Ich selber fand sie (1907) auch in Vorarlberg, oberhalb

Schruns. tJberaU sterill — Nach Bitter „Peltigeren-Studien IF'

Nyl.

Hedwigia Band LX. 19
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(Ber. der Deutschen Botan. Ges. Jahrgang 1904^Band XXII, p. 251)

in Finnland und Suddeutschland gefunden.

15. P. rufescens (Sm.) Hoff. st.

16. Solorina hispora Nyl.

17. Lecanora (Aspicilia) verrucosa Th. Fr.

18. L. {Eu-L.) subfusca (L.) Ach. subsp. epibrya Ach.

19. Cetraria aculeata (Schreb.) E. Fr. f. obtusata Schaer., die

hochalpine Form des mageren Bodens, wohl zu subsp. muricata

Ach. gehorig. st.
I

20. C. islandica (L.) Ach. st.

21. C. [islandica subsp.] tenuifolia (Retz.) st.

22. C. nivalis (L.) Ach. st.

23. Thamnolia vermicidaris (Sw.) Ach. st.

24. Blastenia iungermanniae (Vahl Ach.). (?)

25. B. leucoraea (Ach,) Th. Fr.

26. Caloplaca {Eu~C.) cerina (Ach.) Th. Fr.

27. C. {Gasparrinia) elegans (Link) Th. Fr. st.

28. Rinodina [Beltraminia) nimbosa (E. Fr.) Th. Fr.

29. R. [En-R) mniaraea Ach. [x mniaraeiza (Nyl.)].

30. R, turfacea (Wbg.) Th. Fr.

D. Am obersten Ende des Val Ming^r (zwischen 2200

und 2300 m) auf verwittertem Holz einer alten, langst abgestorbenen

Arve {Finns cembra) :

1. Xylographa minutula Kbr. ^ spilomatica (Anzi). st.

2. X. parallela (Ach,) E. Fr.

3. Lecidea [Biatora) fuscescens Sm. Kbr.

4. L. pullata Norm. Th. Fr.

5. L. {Eu-L.) parasema Ach. f. athallina.

6. L. proxima Anzi sec. descr. [Von Anzi aus dem sehr nahe

gelegenen Val Viera oder Fiera bei Livigno beschrieben.] — Th.

gelbweiBlich, warzig-krustig, ziemlich diinn, mit schmalem schwarz-

lichem Vorlager, k + gelblich bis gelb, c —, k (c) — . Ap. 0,2 bis

0,8 mm, schwarz, von Anfang an etwasgewolbt und (makroskopisch)

ohne deutlich erkennbaren Rand. Unter dem Mikroskop findet

man dunkelolivbraunes bis dunkelgriines, im Innern etwas heUeres

Randgewebe. Hyp. farblos. Par. stark verleimt, oben dunkelgriin,

ca. 70—80 ft hoch. Sp. farblos, langlich-elliptisch, ca. 14—18

X 4—5,5 ft. — Nachst verwandt unserer Pflanze ist jedenfalls auch

L, kolaensis Nyl.

7. Cladonia spec, sterile Squamulae.

8. Candelariella xanthostigma (Pers,).
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9. LecaTiora varia Ach.

10. Cetraria caperata Wain. st.

11^ Parmelia physodes (L.) Ach. st.

12. Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl. st.

13. P. hyperopia (Ach.) Arn. st.

14. Buellia zahlbruckneri Stnr.

6, OfenbergstraBe.

Bei einem etwas verregneten Ausflug von Zernez (1500 m) nach
dem Ofenberg-Wirtshaus (1804 m), am 3. Juli, wurden im Voriiber-

gehen auch einige Flechten mitgenommen, die ich im folgenden

aufzahlen mochte.

A. Am alten Saumweg zwischen Champ long und dem
Ofenberg-Wirtshaus, auf einem alten, halb mit Erde iiberdeckten

Baumstumpf:

1. Cladonia pleurota (Flk.) Schaer. [> coccifera (L.) Willd.] st.
mm

Ahnlich wie im Rosegtal (s. c).

2. CaTtdelariella vitellina (Ehr.) Miill.-Arg. Sp. zu 16 und mehr.

3. Lecanora anopta Nyl. Sp. 9—14 X 4—6 /£. Kon. nicht

gefunden.

4. L, effusa (Pars.) Ach. Pykniden fehlen.

5. L. svhjusca (L.) Ach. var. variolosa F\v. Kbr. ( ?) st, Th.

k4- gelb; nach dem Vergleich der betr. Form ahnhch.

6. Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl. st.

7. P. hyperopia (Ach.) Arn. st.

8. Buellia zahlbruckneri Stnr.

B. Am FuBe des Abhanges „L a D r o s a", an der Ofenberg-

straBe, auf Verrucano:

1. Thelidium acrotellum Arn. vid. (Zu wenig.)

2. Lecidea enteroleuca Ach.

3. L. macrocarpa (DC.) Ach.

4. Rhizocarpon concentricmn Dav. [resp. excentricum Ach.].

Sp. 31—40 X 13—15 li.

5. E. geographicum (L.) DC.

6. Acarospora discreta (Ach.) Th. Fr. (?).

7. Lecanora [Aspicilia) flavida Hepp f^ rufescens Arn.

8. L. {Eu~L.) polytropa Ach.

9. Caloplaca [Gasparrinia) elegans (Link) Th. Fr.

C. An der Waldhohe C rastatscha, jenseits der Ova d'Spin,

nahe der FahrstraBe, unter niedrigen Kiefern, auf Waldboden und

zwischen Nadeln und Moos:
19*
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1. Bacidia {Eu-B.) muscorum Sw.

2. B. (Weitenwebera) obscurata (Sm.) A. Zahlbr. Ebenso wie

die vorige auch auf abblatternde Rinde am FuCe der Kiefernstamme

iibergehend.

3. Lecidea {Biatat'a) sanguineoatra Wulf. — Vielleicht (vgl.

auch Th. Fries „Lich. Scandin.") mit der nachstvenvandten L. atro-

fusca Fw., die im benachbarten Val Cluoza sehr haufig wachst, durch

tibergange verbunden.

4. Cladonia degenerans (Flk,) Spreng. f. euphorea (Ach.) Flk.

5. C. fimbriata (L.) Ach. ttd)iformis i. maior (Hag.) Wain, acced.

ad nemoxynam (Ach.)*st.

6. C. furcata (Huds.) Schrad. f. pinnata (Flk.) Wain, und

f. racetnosa (Hoff.) Flk.

7. C [gracilis (L.) Hoff. subsp.] elongata (Jacq.) st.

8. C, pyxidata (L.) Ach. f. neglecta (Flk.) Mass. st. /

9. C. rangiferina (L.) Web. st.

10. Leptogium sinuatum Huds. f. alpinum Krph. (Arnold Tirol

14!), reich fruchtend. Auch auf Pinus-Rinde iibergehend, am Grunde

der Stamme.

11. Pannaria pezizoides (Web,) Lightf,

12. Peltigera aphthosa (L.) Hoff. st.

13. P. rufescens (Sm.) Hoff. st.

14. Solorina saccata (L.) Ach. wahrsch. (Nur gesehen.)

15. Cetrariafislandica (L.) Ach. st.

16. Blastenia leucoraea (Ach.) Th. Fr.

17. Rinodina mniaraeiza (Nyl.).

7. Val Cluoza.

Die letzten 2 Tage meines Aufenthaltes im Engadin, der 4.

und 5. Juli, waren dem „Kern*' des Naturschutzgebietes, dem Val

Cluoza bei Zernez, gewidmet. Von letzterem Orte (1500 m) fiihrt

ein steiler Saumpfad iiber den Hohenriicken westlich des unpassier-

baren, eine wilde Felsschlucht bildenden Talausganges. Der Weg
steigt bis zum Eingang des eigentlichen Naturschutzbezirkes, bis

auf eine Hohe von ca. 2150 m, durch einen schon ziemlich stark

bewirtschafteten und durchholzt^n Nadelwald, der neben Fichten

und Kiefern, wie iiberall im Engadin, reichhche, auch altere Larchen-

baume hegt.

Wahrend dieses Anstieges wurden, also noch auBerhalb

des Schutzgebietes, die folgenden Fiechten eingesammelt

:

A. An einer Kalk-Felsleiste

:

1. Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. f. complicututn (Sw.) st.

2. Collema multifidum (Scop.) Schaer. vid.
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B. Auf Erde, Moos und pflanzlichem Detritus, meist an lichteren

Stellen des Waldes:

1. Bacidia {Weitenwebera) obscurata (Sm.) A. Zahlbr.

2. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer,

3. C. cornuta (L.) st.

4. C digitata (L.) Ach.

5. C. fimbriata (L.) Ach. (tvbiformis) st.

6. C. [gracilis (L.) Hoff. subsp.] elongata (Jacq.) st.

7. C. 'pyxidata (L.) Ach. f. nsglecia (Flk.) Mass. st.

8. C. rangiferina (L.) Web. st.

9. C. silvatica (L.) Hoff. st.

10. Nephroma parile (Ach.) Wain. st.

11. ^. resupinatum (L.) Fw.
12. Cetraria caperata Wain. st.

13. C. islandica (L.) Ach. st.
h

14. C. nivalis (L.) Ach, st.

15. Buellia zaMhruchneri Stnr.

C. Auf Rinde der Nadelbaume, besonders Larix:

1. Lecidea (Biatora) cadubriae Mass. (Larix).

2. L. (Psora) ostreata (Hoff.) Schaer. st. (Ebenso.)

3. Lecanora svbintricata Nyl. (Ebenso.)

4. Ochrolechia parella (L.) Mass. subsp. alboflavescens Malbr.

Harmand ,,Lich. de France". (Ebenso.)
"" 5. Cetraria caperata Wain. st.

6. C. chlarophylla (Humb.) Schaer. st. (Larix.)

7. Parmelia exasperatula Nyl. st.

8. P. furfuracea (L.) Ach. subsp. olivetorina (Zopf) A. Zahlbr. c. ap.

9. P. obscurata (Ach.) Bitt. st.

10. P. vittata (Ach.) Bitt. st.

11. Parmeliopsis ambigtca (Ach.) Nyl. st.

12. P. hyperopia (Ach.) Arn. st.

13. Alectoria implexa (Hoff.) Nyl. f. carta Ach. [k + gelb] und
f. Tvhens Kernst. [k + gelblich > teilweise deutlich rot] st.

14. A. iubata (L.) Nyl. und f. svhcana Nyl. st.

15. Letharia thamnodes (Fw.) st.

16. L. vulpina (L.) Wain. st. Hauptsachlich auf Larix.

17. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. formae, ahnlich \vie im Ober-

engadin (s. Schweiz I).

18. JJ. dasypoga f. scabrata Nyl. st.

19. Coniosporium spec, reichlich auf 17, offenbar dasselbe Ge-

wachs wie bei Pontresina (Schweiz I). Kon. heller bis dunkler oliv-

braun, 3—6 //.
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D, Auf Holz alter (Koniferen-) Baumstiimpfe

:

1. Cyphelium inquinans (Sm.) Trev.

2. C. tigillare (Pers.) Th. Fr.

3. Lithographa resp. Patinella spec, vid., unterschieden von

L. flexella (Ach.) A. Zahlbr. hauptsachlich durch fast gestielt-hervor-

tretende Ap., farbloses Epithezium, groBere Sp. [10—11,5(—13,5)

X 3—4,5(—5) //].

4. Xylographa parallela (Ach.) E. Fr.

5. Lecidea [Biatora) pullata Norm. Th. Fr.

6. L. symmictella Nyl. (?).

7. L. turgidula E. Fr.

8. L, (Eu-L.) enteroleuca Ach. pL lignicola.

9. L. parasema Ach., fere athallina.

10. L. (Psora) ostreata (Hoff.) Schaer. (vid.) c. ap. — Kleinere,

heller gefarbte Schuppen, c— . Ap. unbereift, kleiner, bis ca. 0,6 mm.
Hyp. heller braun. Kclne Sp. Nach den Merkmalen also annahernd

an L, [Psora) friesii Ach., die mir zum Vergleiche nicht vorliegt;

aber doch wohl cher noch eine jugendlichere L. ostreata.

11. Cladonia cornuta (L.) st.

12. C. deformis (L.) Hoff.

13. C. digitata (L.) Ach. st.

14. Candelariella xanthostigma (Pers.).

15. Icmadophila ericetorum (L.) A. Zahlbr.

16. Lecanora bormiensis Nyl.

17. L. cenisia Ach. Mit unbereiften dunkelbraunen bis fast

schwarzen Fruchtscheiben
,
(ad f. melacarpam Nyl.).

18. L. effusa (Pers.) Ach.

19. L, hypoptoides Nyl. vid. [Sp. kiirzer, 8,5—12 x 3,3—4,3 /i.

Kon. wenig gekriimmt, 5—5,5 x 1 /<].

20. L. metaboloides Nyl. (?).

21. L. mitghicola Nyl.

22. L. fast piniperda Kbr., aber mit brciteren Sp. [8,5—14

X 4,5—5(—5,5) /«]; Kon. nicht gefunden. Vgl. auch die zweifel-

hafte L. metaboloides f. in Schweiz I, 8 (Chiinetta b. Pontresina,

auf morschem Holz).

23. L. svhintricata Nyl. ? (Zu wenig.)

24. Cetraria chlorophylla (Humb.) Schaer st.

25. Parmelia physodes (L.) Ach. st.

26. Parmeliopsis ambigica (Ach.) Nyl. st.

27. P. hyperopia (Ach.) Arn. st.

28. Alectoria ivbata (L.) Nyl. st.

29. TJsnea dasypoga (Ach.) Nyl. f. wie oben st.
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30. Blastenia ferritginea (Huds.) Arn. Jedoch mit zahlreichen,

etwas groBeren, rundiichen Zellen im Hyp. Vgl. (Caloplaca) cae-

siorufa (Ach.) A. Zahlbr., die ich nicht genauer von B. femiginea

abzugrenzen imstande bin. Die Befunde sind wechselnd and ganz
ungewiB.

31. Caloplaca ceriTia (Ach.) Th. Fr.

32. C. pyracea (AcK.) Th. Fr.

33. Buellia zahlhruckneri Stnr,

34. Rinodina laevigata (Ach.) Malme vid. (Veraltet.)

Nach Betreten des Naturschutzbezirkes Val Cluoza halt sich der

Weg zunachst noch auf der Hohe von 2100—2160 m, um dann wieder

einige Hundert Meter bis zu der Briicke, die iiber den Cluozabach

fiihrt (ca. 1820 m), zu fallen. Bald hinter der Briicke wird dann,

nach kurzer Steigung an der rechten Talseite, das gastliche Block-

haus (1884 m) erreicht. An den ziemlich steilen westlichen
Abhangen, also der linken Talseite, die der Pfad durchschncidet,

ist die Flechtenvegetation am Boden im Verhaltnis zu derjenigen

der Talsohle (s. u.) relativ diirftig und weniger entwickelt. Auch
der vielfach zutage tretende Dolomitfels bietet hier keinen besonders

reichen Flechtenwuchs. Schoner und kraftiger ist die Gesellschaft

der Rinden- und Holzflechten auf Pinus [cembra und] montana,

die hier in aufrechten Baumen und als Krummholz wachst, und

besonders wieder an den alien Zan a;-Stammen, die in ungcstorter

Pracht die wilden Talhange zieren.

Ich sammelte in einer Meereshohe von 2150—2000- m langs

des Weges die folgenden Arten:

E. Auf Blocken und Felsen des Hauptdolomits, der den groBten

Teil des Tales und seiner Abhange bildet:

1. Polyhlastia amota Arn. Vgl. oben (Sur il Foss).

2. P. cupularis Mass., meistens als f. microcarpa Arn.

3. P. singularis Krph.

4. Staurothele catalepta (Hepp) Zschacke.

5. S. dopima (Wbg.) Th. Fr. Zschacke.

6. Thelidium absconditum Krph. Mit etwas groBeren Per,

(0,2—0,3 mm) und Sp. (ca. 25—36 x 10—15 fi) als gewohnlich.

7. T. auruntii Mass.

8. T. auruntii Mass. f . ?
.
Mit bedeutend schwacherem, sehr

diinnem, hautigem, ganz glattem, blaBbraunlichem Th. und be-

deutend kleineren Per., die kaum iiber 0,2—0,25 mm GroBe er-

reichen; Sp. erwachsen meistens zweizellig, 28—34 x 11—14 fi,

9. T. borreri (Hepp) Arn., eine f. microcarpa, vielleicht =

/

rmnor



296 G. Lettau.

10. T. epipolaeum Am,Jdominans Am.
11. T. minimum Mass. wahrsch. ; aber nur sehr kleine Probe.

12. Verrucaria anceps Krph. var. ? [Eine ahnliche Form in

Arnold Tirol 5, p. 17 angeftihrt,] Th. und Friichte ahnlich V.

rupestris Schrad. und anceps Krph,; Per. abgeflacht. Sp. jedoch

21—26 X 7—9 li, zum kleineren Tell (Vs—Vio) ± deutlich zwei-

zellig.

13. V. hochstetteri E. Fr.

14. V, nigrescens Pers. und f. ochracea Hepp.
15. V. rupestris Schrad. [= muralis Nyl.] var. alpina in Ar-

nold Tirol 5 und 6. — Von der gewohnhchen Form abweichend

durch groBere, besonders langere Sp. (20—33 X 11—16 fj).

16. Microthelia marmorata (Schl.) Kbr. Sp. 25—35 x 9—11

—15 li,

17. AllartJionia lapidicola (Tayl.) A. Zahlbr. in mehreren Formen.

18. Lecidea [Biatora) immersa (Web.) Kbr. f. vid. — Habituell

jedenfalls von der Form der niederen Berge, mit ihren meist be-

reiften, etwas eingesenkten und schwer „ausfallenden" Ap., wesent-

hch abweichend: hier sind die Ap. ganz unbereift, teilweise etwas

hervortretend, und pflegen im Alter haufig auszufallen, indem sie

dann eine rundliche, etwas genabelte Grube hintcrlassen. L, chon-

drodes Mass. und metzleri (Kbr.) haben andere Sp. und weichen auch

sonst im mikroskopischen Befund ab.
F

19. L. {Eu-L.) coerulea Krph. vid. (Ohne Sp.)

20. L, enteroleuca Ach. f, granulosa Arn., wie auf der PaBhohe

Sur il Foss.

21. L. sublutescens Nyl.

22. L. (Psora) vid. „fuliginosa Tayl." in Arnold Tirol 30,

Register Nr. 371. — Diese, von Arnold dreimal auf Kalkfels

gesammelte Art kann aber doch mit der bekannten, auf Kiesel-

gestein wachsenden L. fuliginosa schon wegen der wesentlich schma-

leren Sp. (bei meinen Exemplaren 9—13 x 3—4,5 jx) unmoglich

spezifisch zusammenfalien ! — t)ber die richtige Benennung vermag

ich Naheres nicht zu sagen.

23. Protohlastenia rupestris (Scop.) Stnr. und var. incrtistans

(DC)

.

24. Toninia {Thalloedema) Candida (Web.) Th. Fr.

25. Acarospora glaucocarpa (Wbg.) Kbr.

26. A. [glaucocarpa var.] distans Arn. Exs. Vindob. 460, eine

noch weiter verkleinerte Form (?).

27. Biatorella [Sarcogyne) pruinosa (Sm.) Mudd.
28. Collema furvum Ach. st. (Nur gesehen.)
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29. C. laureri (Fw.) Nyl.

30. C. multifidum (Scop.) Schaer. st. (Nur gesehen.)

31. Placynthium nigrum (Huds.) S. Gray.

32. Lecanora {Aspicilia) contorta Hoff. Hue.

33. L, flavida Hepp.

34. L, pseudocoe7'ulea A. Zahlbr.

35. L. (Eu-L.) dispersa (Pers.) Ach.

36. Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. Fr.

37. C. lactea (Mass.).

38. C. spec. vid. ex affinitate helygeoidis Wain, et conversae

(Krph.).

39. Budlia [= Eehmia] coeruleoalba (Krph.). Nicht eher zu

Catocarpon zu stellen?

40. Binodina hischojfii (Hepp) Kbri f. annahernd an var. leuco-

melas Miili.-Arg, — Steht zwischen der Hauptform und der auf

Sur il Foss (s. o.) gesamnielten.

41. Tichothecium pygmaenm Kbr. Auf Th. von Lecidea entero-

leuca und sublutescens

.

r

F. Auf Erde, zwischen Moos usw.

:

1. Moriola pseudomyces Norm, sehr wahrscheinlich, ent-

sprechend der Beschreibung in Th. Fries ,,Polyblastiae scandina-

vicae", Upsala 1877 [als P. pseudomyces Norm.]. Th. : ein kaum
kenntlicher dunkler Uberzug iiber den-abgestorbenen Moosastchen.

Gonidicn blaugriinlich, 3—5 //, in „Goniozysten". Per, schwarz,

ca. 0,1—0,2 mm. Hxille sub micr. dunkelbraun. Keine Par. Hyme-
nialgelatine mit J + sehr voriibergehend hellblaugriinhch, dann
gleich weinrot. Asci zyhndrisch-keuhg, 8-sporig. Sp. olivbraun,

4(—6) mal quergeteilt und schwach mural, 14—18 x 6—8 p.,

2. Miaroglaena sphinctrinoiddla Nyl. — Hiille sub micr. heller

bis dunkler (gelb-)braun. Par. deutlich, lang, kapillar. Sp. zu 8,

mit 6—7 Querwanden, ca. 26—30 X 9—12 jx.

3. Bacidia [Eu-B.) muscorum S\v. In Gesteinsritzcn.

4. B, (Weitenwehera) ohscurata (Sm.) A. Zahlbr. Wie vorige.

5. Lecidea (Biatora) atrofusca Fw.
^ 6. L. vernalis (L.) Ach.

7. Toninia syncomista (Flk.) Th. Fr. f. theohaldi (Kbr,) (Sp.

nur zweizellig). In Gesteinsritzen.

8. Cladonia hacillijormis Nyl. (?) st.

9. C. cornuta (L.) st.

10. C. deformis (L.) Hoff. f. gonecha Ach. st.

f. phyllophora (Ehr.) Fw. st.

cladomorph
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12. C. furcata (Huds.) Schrad. f. racemosa (Hoff.) Flk. st.

13. C. {gracilis (L.) Hoff. subsp.] elongata (Jacq.) st.

14. C. pyxidata (L.) Ach. f. neglecta (Flk.) Mass. und f, pocillum

(Ach.) Flk. St.

. 15. C. rangiferinu (L.) Web. st.

16. C. silvatica (L.) Hoff. st.

17. Leptogium tetragonoides (Anzi) m. — Wie auf Sur il Foss

(s. c).

18. Pannaria pezizoides (Web.) Lightf.

19. Psoroma Jiypnorum (Dicks.) Hoff.

20. Peltigera aphthosa (L.) Hoff.

21. P. rufescens (Sm.) Hoff. st.

22. Solorina saccata (L.) Ach.

23. 8. spongiosa (Sm.) Nyl.

24. Lecanora {Aspicilia) verrucosa Th. Fr.

25. Cetraria islandica (L.) Ach. und f. platyna (Ach.). Reich-

lich fruchtendl

26. Blastenia leucoraea (Ach.) Th. Fr.

27. Rinodina mniaraea Ach.

28. R. mniaraeiza (Nyl.).

29. R. turfacea (Wbg.) Th. Fr. f. roscida Sm.

G. Auf Nadelholzrinde [1 = Larix; p = Pinus, aufrechte

P, montana und vielleicht auch cembra] k = Krummholz, P. mon-

tana in ihren strauchartigen Formen]

:

1. Cyphelium inquinans (Sm.) Trev. [1].

2. C. tigillare (Pars.) Th. Fr. [1].

3. Melaspilea proximella Nyl. [k],

[4. M. rhododendri Arn. Auf Alpenrosen-Stammchen.]

[5. Bacidia {Weitenwehera) obscurata (Sm.) A. Zahlbr. Wie

vorige.]

6. Lecidea [Biatora) cadubriae Mass. [k].

7. L. pullata Norm. Th. Fr. [k].

8. L. [Eu-L.) parasema Ach. f. euphorea Flk. [1].

9. Peltigera aphthosa (L.) Hoff. st. [1; vom Erdboden auf die

Rinde iibergegangen]

.

10. Candelariella cerinella (Ehr.) MiilL-Arg. [1].

11. Lecanora alhella (Pers.) Ach. stl (?) [1].

12. L. an^pta Nyl. aut affinis [p].
^

13. L. hormiensis Nyl. = Arn. Exs. 996 [1]. — Ap. bis zu 0,8

bis 1 mm, gewohnlich stark blaulich-bereift. Sp. 10—15 X 4,5—6 //.

Kon. etwas gebogen bis stark gekriimmt, 14—23 X 0,5—1 fi (von

Spitze zu Spitze gemessen).
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14. L. cenisia Ach. f. rmlacarpa Nyl. [1], Fruchtscheiben ganz
schwarz, unbereift. Diese Art, die auf Holz in den Alpen ofters

vorkommt, scheint auf Rinde seltener iiberzugehen.

15. L. svhfusca (L.) Ach. [ ? chlarona Nyl.] f. pinastri Schaer. [p].

16. L. svbintricata Nyl. [1, p].

17. L. symmictera Nyl, und f. pumilionis (Rehm) [k].

18. L. varia Ach. [1, k],

19. Ochrolechia parella (L.) Mass. var. alhoflavescens Malbr.

^t. [1].

20. Cetraria caperata Wain. st. [k].

21. C. chloTophylla (Humb.) Schaer. st. [1].

22. C. islandica (L.) Ach. st. [k]. Hier haufig auf Rinde xiber-

gehend

!

23. C. saepincola (Ehr.) Ach. [k].

24. Parmelia exasperatula Nyl. st. [1].

25. P. furfuracea (L.) Ach. subsp. olivetorina (Zopf.) A. Zahlbr.

Auch mit Ap.

26. P. obscurata (Ach.) Bitt., hier ziemlich reichlich fruchtend.

[l.P]-

27. P. physodes (L.) Ach. st. [p].
V

28. PaTTnel

29. P. ambigua (Ach.) Nyl. st.

30. P. hyperopia (Ach.) Arn. st.

31. Alectoria ivbata (L.) Nyl. st. [1].

32. Letharia thamnodes (Fw.). st. [1].

33^ L. vvlpina (L.) Wain. st. [1].

St. [1, kl.

dasypoga

35. Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. [1].

36. Buellia (Diplotomma) hetulina (Hepp.) (?) st. [1].

37. B, [Eu-B.) myriocarpa (DC.) Mudd. [1, k].

38. B, zahlbruckneri Stnr. [k].

39. ,,Torula" auf Parmelia physodes; vielleicht ebenfalls ein

steriles Echinothecium reticulatum Zopf? [p].

H. Auf Holz alter Koniferenstiimpfe [Larix und vielleicht auch

Ptnits] :

1. Microglaena spec, lignicola, sehr wahrscheinlich = sphinctri-

noidella Nyl., die nicht weit davon iiber Moosen wachst (s. o.).

Epixylines Lager schwach entwickelt, farblos bis graulich, hautig bis

fast unkenntlich. Per. sitzend, 0,1—0,2 mm. Fruchthiille schwarz-

Hch, bei der Reife meist unregelmaBig zerreiBend und gespalten,

jedenfalls gewohnlich nicht mit einer deutlichen, runden Pore sich
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offnend. Par. lang, bleibend, etwas verzweigt und verklebend. Asci

lang kculig-zylindrisch, (4?—) Ssporig [eine sichere Feststellung der

Sporenzahl war merkwiirdigerweise, infolge scheinbarer Homogenitat

des Ascusinhalts, stets, auch nach Anwendung von Reagentien, fast

unnioglich!]. Hym. J + blau> fast blaugriin-schwarzlich. Sp. mit

oft undeutlicher Teilung, mit ungefahr 5—8 Querwanden, farblos,

nur zuletzt manchmal ein wenig gelblich, 20—30x8,5—13 /i.

2. Calicium trabinellum Schl. Kbr.

3. Cypheliuni tigillare (Pers.) Th. Fr.

4. Xylographa minutula Kbr, =^ spilomatica (Anzi). st.

5. X. parallela (Ach.) E. Fr.

6. Bacidia [Weitenwebera] melaena (Nyl.).

7. Catillaria {Biatorina) synothea (Ach.) f.

8. Lecidea {Biatora) fuliginea Ach.

9. L. granulosa (Ehr.) Schaer.

10. L. fullata Norm. Th. Fr.

11. L. turgidula E. Fr. und f. pityophila Sm. Th. Fr.

12. L. [Eu-L.) elahens E. Fr.

13. L. parasema Ach.f. fere athallina (wie oben) und f. cw^AoreaFlk.

14. L. {Psora) ostreata (Hoff.) Schaer. c. ap.!

15. Cladonia cornuta (L.). st.

16. C. deformis (L.) Hoff.

17. C. digitata (L.) Ach.

18. C. fimhriata (L.) Ach. tubiformis Ach., dieselbe Form wie

unten in Liste K.

19. C. macilenta (Hoff.) Nyl.

20. C. ochrochlora (Flk.). st. (?) Zu wenig.

21. C. .pyxidata (L.) Ach. f. neglecta (Flk.) Mass.

22. C. silvatica (L.) Hoff. st.

23. Biatordla vwriformis (Ach.) Th. Fr.

24. Candelariella xanthostigma (Pers.).

25. Icmadophila ericetorurn (L.) A. Zahlbr.

26. Lecanora (Eu-L.) anopta Nyl. (?). Die Sp. messen um
9

—

11x4—5,5 /i. Kon. wurden nicht gefunden. Bei Exemplaren vom

Hirnschnitt der alten Stamme (am Eingange des Parks) waren unter

dem Hyp. keine Gonidicn zu finden. Daher, und wegen der kiirzeren

Sp. vielleicht = Lecidea {Biatora) hypopta Ach. Nyl. (in Th. Fries

„Lich. Scandin.'* usw.). Eine sichere Bestimmung in dieser noch

ungeklarten Gruppe ist mir vorderhand nicht moglich.

27. L. spec, (?) anoptae Nyl. affinis. — Sp. 7—13x2,5—4,2 fi;

Con. subcurvata, 7

—

8x1 ft.

28. L. hormiensis Nyl. \
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29. L. cenisia Ach., meistens als f. melacarpa Nyl., wie auf der

benachbarten Larixrinde.

30. L.effusa (Pers.) Ach. (?)

31. L. hypoptoides Nyl. vid., jedcnfalls die gleiche Form wie

obeninListe D. (Sp. 7—11,5x3—4,5 ;«. Kon. nicht gesehen. Frucht-

rand auBen gebraunt.)

/ 32. L. suhfusca (L.) Ach. (?).

33. L. siihintricata Nyl.

34. L. varia Ach.

35. L. {Placodium) sacdcola (Poll.) Ach, st.

36. Cetraria caperata Wain. st.

37. C. islandica (L.) Ach. st.

38. Parmelia furfuracea (L.) Ach. subsp. olivetorina (Zopf)

A. Zahlbr. st.

39. P, saxatilis (L.) Ach. st.

40. P. ohscurata (Ach.) Bitt. st.

41. P. pJiysodes (L.) Ach. st,

42. Parmeliopsis amhigua (Ach.) Nyl.

43. P, hyperopia (Ach.) Arn. Beide reichlich fruchtend.

44. Alectoria iubata (L.) Nyl. st.

45. Letharia vulpirm (L.) Wain. st.

46. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. f. st.

47. Caloplaca (Eu-C.) cerina (Ach.) Th. Fr., mit oft gedrangten

Ap. und mehr orangeroter Schcibe.

48. C. pyracea (Ach.) Th. Fr.

49. C (Gasparrinia) elegans (Link) Th. Fr.

50. XantJwria lychnea (Ach.) Th. Fr. f. acced. ad laceratiUam

Arn. St.-
t

51. Buellia zahlbruckneri Stnr.

52. Physcia caesia (Hoff.) Nyl. c. ap,

53. P. obscura (Ehr.) Th. Fr. st.

54. P, pulverulenta (Hoff.) Nyl. st.

55. Phacopsis vulpina Tul. auf Letharia vulpina,

b^. „Torula'\ cf. Echinothecium rdiculatum Zopf, st., auf

Parmelia physodes (wie in der vorhergchenden Liste).

I. Auf Holz eines verwitterten alten Baumstumpfes nahe beim

Blockhaus, an der rechten Talseite:

1. (Myco-) Calicium parietinum Ach.

2. Chaenotheca brunneola (Ach.) Miill.-Arg.

3. Coniocybe sulfurella (Wbg.) Nyl. oder furfuracea Ach.

athallina juvenilis. Nur sehr wenig vorhanden.
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4. Arthonia mediella Nyl.

5. Lecanora spec, anoptae Nyl. — hypoptae (Ach.) affinis. —
Wieder eine unbestimmbare Form aus dem Grenzgebiet zwischen

Lecanora und Biatora.

^yx J^X^^V ^N^ /*V^\ /^j^^-^S-,. .--- ^^ ^^ r% v%.

Wenn man von der Briicke liber den Bach aus unweit des linken

Ufers aufwarts wandert, pfadlos durch den hier lichten und niedrigen

Nadelwald, so trifft man an den ebeneren Stellen der Talsohle viel-

fach auf eine weit reichere Bodenvegetation, besonders an Cladonien,'

als sie die trockneren Abhange aufweisen. Ich gelangte bis zum
„Plan della Valletta" (1850—1900 m), an der Ein-

miindungsstelle des Valletta-Baches. Einige groBe Dolomitblocke,

die dort lagen, wurden kurz besichtigt, und auch Einiges auf Larchen-

rinde mitgenommen. — Das Sammelergebnis wird durch die fol-

genden Verzeichnisse dargestellt:

K. Zwischen der Cluozabach-Briicke und Plan della Valletta,

auf Erdboden, pflanzlichem Detritus und Moosen:

I. Polyhlastia helvetica Th. Fr. vid. ; offenbar dieselbe Pflanze,

wie sie Arnold in Tirol 11, p. 502, beschrieben hat. — — Per.

schwarz, aufsitzend, 0,2—0,4 mm. Keine Par. Asci sehr bald entleert,

so daB die Sporenzahl (ca. 2—3—4) schwer festzustellen ist. Sp.

vielzellig, farblos, dann gelblich und hellrotlich bis griinhch, erwachsen

meist hell goldrotlich, 58—90 x 25—38 //, einzelne bis zu 100—1 1 X 38 /i.

2. Bacaynpid hooJceri Borr. [resp. Pleospora spec, auf Bhizo-

carpon hookeri (Borr.)].

3. Dermatocarpon hepaticum (Ach.).

4. Bacidia {Weitenwebera) obscurata (Sm.) A. Zahlbr.

5. Lecidea {Biatora) atrofusca F\v.

6. L, berengeriana Mass.

7. L. vernalis (L.) Ach.

8. L. (Eu-L.) wulfenii Hepp.
9. Toninia syncomista (Flk.) Th. Fr.

10- Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.

II. C. carneola E. Fr.

>

12. C. cenotea (Ach.) Schaer. st.

^ocoma

cornuta

15. C. crispata (Ach.) Fw. f. dilacerata (Schaer.) Malbr. und

f. infundibulifera (Schaer.) Wain., sowie Ubergange zu f. virgata

(Ach.) Wain.

16. C. deformis (L.) Hoff,
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17. C. degenerans (Flk.) Spreng. f. euphorea (Ach.) Flk.

18. C. fimbriata (L.) Ach. tuhijormis f. maiar (Hag.) Wain, und
prolifera Schaer., annahernd an nemoxyna (Ach. Nyl.). Die gleiche

Form wie im Rosegtal.

19. C. [gracilis (L.) Hoff. subsp.] elongata (Jacq.).

20. C. pyxidata (L.) Ach. f. pocillum (Ach.) Flk.

21. C. verticillata Hoff. Flk.

22. C. alpestris (L.) Rabh. Wain. st.

23. C. rangiferina (L.) Web. st.

24. C. silvatica (L.) Hoff. mit f. alpestris (L.) Arn. st.

25. Thyrea sive Peccania spec. (?), st.

26. Leptogium sinuatum Huds. f. alpinum Krph.

27. L. tetragoTwides (Anzi) m. st., sehr wahrscheinlich.

28. Pannaria lepidoia Sm. st.

29. Psoroma hypTwrum (Dicks.) Hoff,

30. Peltigera rufescens (Sm.) Hoff. st.

31. Solorina hispora Nyl.

32. S. spongiosa (Sm.) Nyl.

33. Cetraria islandica (L.) Ach. — Eine der gemeinsten Flechten

des ganzen Tales, vom Bache hinauf bis zu den obersten Hangen
der Murter-Alpe iiber 2500 m hinaus. Man findet sie haufig auch

mit Frucht, we'nigstens unterhalb der Baumgrenze.

34. Blastema leucoraea (Ach.) Th. Fr.

35. Buellia zahlhruckneri Stnr.

36. Rinodina mniaraea Ach., z. T. annahernd an mniaraeiza

(Nyl.) : Th. k + deutlich etwas gelj^lich.

37. R. furfacea (Wbg.) Th. Fr.

38. Karschia protothallina (Anzi) Vouaux, zwischen den Schuppen
der Pannaria lepidota. — Stimmt zu der Beschreibung in Anzi

^Catalog. Lichen. Sondriens.", bis auf die hier groBeren Sp. (10—14,5

X4—6 p) und die starker verlpimten Par. Letztere sind ca. 60 /i

hoch, oben ± (rot-) braunlich, manchmal auch im ganzen etwas

braunlich, J + blau> blauschwarzlich.

39. Pharcidia schaereri (Mass.) Arn. auf Dacampia hookeri.

L. Plan della Valletta, auf Dolomit:

1. Polyhlastia amota Arn.

2. P. cupularis Mass. f. microcarpa Arn.

3. Staiirothele clopima (Wbg.) Th. Fr. Zschacke.

4. 8. rupifraga Mass.

5. Thelidium auruntii Mass.

6. Verrucaria rupestris Schrad. — muralis Ach. Nyl. f. Auf

kleinen Steinchen,
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7. F. tristis Krph.

8. Microthelia marmorata (Schl.) Kbr.

9. Catillaria spec. (??), ohne Sp.

10. Lecidea enteroleuca Ach.

11. L, suhlutescens Nyl.

12. L. svblntescens Nyl. f. vid. — Lager weiBlich-ausgebleicht,

Sp. bis zu 23 X 11,5 p.. MiiBte nach der Beschreibung zu L. lygdiniza
r

Nyl. gerechnet werden; aber wohl eher nur Form der vorigen.

13. Acarospora glaucocarpa (Whg.) Kbr.

14. Biatorella [Sarcogyne) pusilla (Anzi) vid,

15. Candelariella cerinella (Ehr.) MiilL-Arg.

16. Lecanora [Aspicilia) flavida Hepp.

17. L. {Eu-L.) dispersa (Pers.) Ach.

18. Caloplaca lactea (Mass.).

19. Physcia tribacia Ach. subsp. caesitia (Nyl.). c. ap. Th.

k ± gelb.

M. Ebendort, auf Rinde von Larix: Cyphelium tigillare (Pers.)

Th. Fr., Lecanora anopta Nyl. vid. (s, o.) und subintricata Nyl.,

Cetraria chlorophylla (Humb.) Schaer., Parmelia furfuracea olive-

torina (Zopf) A. Zahlbr. und obscurata (Ach.) Bitt., Parmeliopsis

aleurites (Ach.) und ambigua (Ach.) Nyl., Usnea dasypoga (Ach.)

Nyl. f. [die letzteren 6 Arten st.], Buellia myriocarpa (DC.) Mudd,
r

N. SchlieBIich auf Holz eines Koniferenstumpfes

:

1. Cladonia digitata (L.) Ach. st.

2. C ochrochlora (Flk.) f. ceratodes Flk. Wain. (?) st.

3. Lecanora effusa (Pers.) Ach. vid.

4. Parmeliopsis ambigtia (Ach.) Nyl. st.

5. Xanthoria lychnea (Ach.) Th. Fr. iuvenilis. st,

6. Buellia zahlbruchneri Stnr.

7. Physcia tribacia Ach. subsp. caesitia (Nyl.) st.
*

^^^1

Am letzten Vormittag meines Aufenthaltes in unserm welt-

abgeschiedenen Val Cluoza unternahm ich einen Ausflug vom Block-

haus auf die P a B h o h e M u r t e r (ca. 2570 m), die Einsattelung

zwischen Piz Murter und Piz Terza. Die erste Halfte des Wages,

bis zur ehemaligen Alp Murter, benutzt man einen gut kennt-

lichen FuBpfad; dann geht es pfadlos iiber Rasenhange und Fels-

schutt, durch 2 Steinmanner notdiirftig gefiihrt, bis zur PaBhohe.

Beim Aufstieg wurde fast jedes Einsammeln unterlassen; nur

die Ortlichkeiten, die ein groBeres Interesse boten und einen gewissen
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Sammelerfolg versprachen, wurden exploriert. Beim Abstieg* wurde '

Vdann an einigen Punkten Aufenthalt genommen und, soweit es bei

der verschlechterten Wetteriage moglich war, Material zur Ver-

arbeitung zusammengebracht.

Die mit schwacher Vegetation bedeckte PaBhohe selb^t bot

nur wenig. Eine gut ausgepragte alpine Flechteiifazies fand sich

dagegen, in der Hohe von 2500—2550 m, langs einiger Felsleisten

eines Kalkgcsteins — der Kossener Schichten, soviel ich wciB,

wenig westlich und unterhalb der Einsattelung, auf und zwischen

dem Gestein, und auf dem kahleren, wenig bcgrasten, diinnen Erd-

boden oberhalb diescr Felskanten. Aber auch weiter nach unten zu,

bis gegen die alte, zerfallende Steinhiitte der friiher hier hausenden

Bergamasker Scliafhirten (bci ca. 2320 m), gab es, besonders an

steinigen und felsigen Stellen, noch manche Ausbeute.

Unterhalb der Hiitte nahert man sich, mit zunehmend schwererem

Rucksack, bald wieder der oberen Baumgrenze. Hier fallen, nahe

am FuBpfade, einige mit Kleinflechten bewachsene, der Rinde vollig

entbloBte, verwittcrte Baumgerippe auf, alte, langst leblos gewordene

Vorposten des unten horstenden Waldes. Tiefer, gegen das Blockhaus

hin, in einer Hohenlage von 2200—2000 m, dominiert das Krummholz,

dessen Stammchen in der Hauptsache wieder kleine Krustenflechten,

allerdings in reicher Individuenzahl, beherbergen. — Von den Rinden

der baumformig wachsenden Nadelholzer ist im Val Cluoza, ahnlich

wie im Ober-Engadin, die der Larche am reichhaltigsten. Die prachtige

und jedem Wanderer durch ihr leuchtendes Gelb auffallende Letharia

vulpina wachst hier wie dort an Larix sehr haufig, ist dagegen an

Pinus und Picea meistens nur sparsam anzutreffen.

0. PaBhohe Murter (ca. 2570 m) auf Erde:

1. Cladonia pyxidata (L.) Ach. f. pocillum (Ach.) Flk. st.; und

vielleicht noch einige weitere, diirftig und schlecht entwickelte Cla-

donien.

2. Peltigera aphthosa (L.) Hoff. Steril und sehr klein. Jcdenfalls

einer der hochstgelegenen Fundorte dieser Art. (Vgl. v. Dalla Torre

und V. Sarnthein „Die Flechten von Tirol, Vorarlberg und Lichten-

stein" Innsbruck 1902; und v. Krempelhuber ,,Die Lichenenflora

Bayerns" 1861.)

3. P. leptdoph&ra (Nyl.) non Cromb. st. Vgl. oben (Sur il Foss)!

4. P. rufescens (Sm.) Hoff. st. — Stark weiBlich-bereifte und

schlecht entwickelte Exemplare.

5. Solori7ia bispora Nyl.

6. Cetraria aculeaia (Schreb.) E. Fr. f, ohtusata Schaer. st.

7. C. islandica (L.) Ach. st.

Hedwigia Band LX. 20

t
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P. Auf dem Kalkgestein der Felsleisten nahe unterhalb der

PaBhohe (2500—2550 m)

:

I. Polyhlastia alhida Arn. — Scheint durch das etwas besser

kenntliche weiBliche Lager, die etwas mehr hervortretenden, zahl-

reichen, schwarz-glanzenden Per. und die kleineren Sp. (22—28

X 13—15,5 jj) von P. amota Arn. verschieden.

2. Verrucaria hochstetteri E. Fr.

3. V. tristis Krph.

4. Dermatocarpon [Entosthelia) decipieris Mass.

5. Microthelia marmorata (Schl.) Kbr.

6. AUarthonia lapidicola (Tayl.) A. Zahlbr.

7. Catillaria spec. ( ? ?) ohne Sp. — Dieselbe Pflanze wie in

Liste L.

8. Lecidea {Biatora) immersa (Web.) Kbr. f. wie in Liste E.

9. L. {Eu-L.) enteroleuca Ach.

10. L. petrosa Arn.

II. L. suhtumidula Nyl. — Eine hochalpine Art, die bisher in

der Schweiz noch nicht nachgewiesen wurde.

12. L. {Psora) juliginosa (Tayl.?) Arn. Tirol: dieselbe Flechte

wie oben in Liste E.

13. L. lurida (Sw.) Ach.

14. Protoblastenia monticola (Schaer.) Stnr.

15. P. rupestris (Scop.) Stnr. var. incrustans (DC).

16. Toninia {Thall.) coeruhonigricans (Lightf.) Th. Fr. st. (vid.).

17. Biatorella {Sarcogyne) urceolata (Anzi). (?) — Die Ap. sind

mehr rundlich und bedeutend kleiner gegeniiber der weiter unten

wachsenden B. pusilla (Anzi), und deutlich erhaben-berandet, ent-

sprechen im Aussehen also denen von Anzi Langob. Exs. 285, sind

jedoch starker und dauernd eingesenkt. Hohe dcs Hymeniums
75—-"OO p.. — Konnte auch eine verkleinerte Form der obigen B.

pusilla sein.

18. CoUenia cristaium (L.) vid. st.

19. (7. furvum Ach. st.

20. C. polycarpmn Krph. f. sp. fere semper bilocularibus

(18—22x6—8 ii), Vgl. Arnold Tirol 6, p. 33, wo eine ahnliche Form
kurz erwahnt wird. Die oft an der Teilungsstelle etwas eingeschniirten

Sp. entsprechen in Form und GroBe ganz denen von Leptogium

{CoUemodium) polycdrpoides (Nyl.) Harm. Da die vorliegende Flechte

aber unberindet ist, kann sie nicht gut zu der genannten Art ge-

rechnet werden.

21. Candelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.

22. Lecanora {Aspicilia) flavida Hepp.



Schweizer Flechten. II. 307

23. L. psendocoerulea A. Zahlbr.

24. i« (Eu'L.) agardhianoides Mass.

26. L. dispersa (Pers.) Ach.

26. Caloplaca [eher Blastema?] agardkiana (Mass.) var. aljrina

Hepp (Arnold Tirol 4 und 30).

27. C. {En-C.) aurantiaca (Lightf.) Th. Fr. vid.

28. O. variabilis (Pers.) Th. Fr. f. fere var. ochracea Miill.-Arg.

29. O. (Gasparrinia) elegans (Link) Th. Fr.

30. C pusilla (Mass.) f. miniata Anzi.

31. Physcia trihacia Ach. subsp. caesitia (Nyl.). st. ( ?) Sehr wenig.

32. Conida hcanorina Rehm (vid.), auf absterbendem Th. der

Caloplaca elegans. Ap. sehr klein, gewolbt, 0,1—0,2 (—0,3) mm breit.

Hyp. dunkler braun. Par. undeutlich-verleimt, olivgriinlich, oben

dunkelolive. Sp. 10

—

14,5x5/(. Vgl. unten!

33. C. oxyspora (Almq. Mon. Arthon. p. 62) sec. descr., in den

Ap. derLecidea enteroleuca, — Sp.ca. 12—13 x 4—5 j«. — Vgl. Cercido-

spora trigemmis Stzb. = lecideoides Anzi in Arnold Tirol und die

unbenannte Cercidospora in Arnold Tirol 23, p. 148.

34. Tichothecium pygmaeum Kbr. auf Th. von Lecidea enteroleuca,

Q. Ebendort, auf Erde und Pflanzenresten zwischen und iiber

den Felsen:

1. Dermatocarpon cartilagineum (Nyl.) vid.

2. Bacidia (Weitenwebera) spec. ahnlich trisepta (Naeg.) A. Zahlbr.,

nicht sicher zu bestimmen. — Lager kaum kenntlich. Ap. schwarz,

randlos, konvex, bis zu 0,6 mm. Hyp. blaB braungelblich bis ziem-

lich farblos. Par. ziemlich frei, mit dicken, dunkel (lila-) braunen,

mit k (+) mehr (triib-)violett werdenden Kopfchen. Reife Sp. meist

vierzellig, 14—17x2,7—4,3 /i.

3. Lecidea {Eu-L.) wuljenii Hepp.

4. L. (Psora) lurida (Sw.) Ach.

5. Toninia [Eu-T) syncomista (Flk.) Th. Fr. — Sp. hier meist

vierzellig.

6. T. {Thalloedema) coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr.

7. Cladonia pyxidaia (L.) Ach. st.

8. C. silvatica (L.) Hoff. st.

9. Collema multifidum (Scop.) Schaer. st. (vid.).

10. Leptogium lacerum (Sw.) S. Gray f. pulvinutum Hoff. st.

11. Pannaria lepidota Sm. st.

12. Psoroma hypnorum (Dicks.) Hoff.

13. Solarina octospora Arn.

14. Candelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.

15. Lecanara {Aspicilia) verrucosa Th, Fr.

20*
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16. L. {Eu-L.) hageni Ach. f. saxifragae Anzi.

17. L. subfusca (L.) Ach. subsp. epibrya Ach.

18. Ochrolechia upsaliensis (L.).

19. Cetraria cucullata (Bell.) Ach. st.

20. C. islandica (L.) Ach. st.

21. C iuniperina Ach. st.

22. C. nivalis (L.) Ach. st.

23. ThamnoUa vermicularis (Sw.) Ach. st.

24. Caloplaca (Eu-C.) cerina (Ach.) Th. Fr, f. stiUicidiorum (Oed.)

25. C pyracea (Ach.) Th. Fr. f. microcarpa Anzi.

26. C. {Gasparrinia) elegans (Link) Th. Fr. st.

27. Rinodina (Beltraminia) nimbosa (E, Fr.) Th. Fr.

28. E. {Eu-R) turfacea (Wbg.) Th. Fr.

29. Physcia pulvervlenta

Nyl. [fere] f. lenta Wain. st.

30. Aposphaeria, sit stenospora Harm. (,,Lichens de France

p. 308), auf Schuppen einer sterilen Gladonia spec: Pykniden ein-

gesenkt, Kon. 8—10x2,5—3 jw.

R, Auf Gestein (Dolomit oder teilweise vielleicht auch noch

Kalk) in etwas niedrigerer Lage (ca. 2300—2400 m)

:

1. Staurothele clopima (Wbg.) Th. Fr. Zschacke.

2. Thelidium olivaceum (E. Fr.) Kbr. vid.

3. Dermatocarpon compachim Mass. ? st.

4. D. decipiens Mass. — Von dem recht ahnhchen Z>. miniatwrn
m

(L.) Mann verschieden durch konvexe, ,,darmformige" Mittellappen

und kurze, breite Sp.

5. Microthdia marmorata (Schl.) Kbr.

6. Lecidea enteroleuca Ach. f.

7. L. petrosa Arn. [> iurana Schaer.].

f f

8. Protohlastenia rupestris (Scop.) Stnr. var. incrustans (DC).

9. Am/rospora glaucocarpa (Wbg.) Kbr, st.

10. Biatorella (Sarcogyne) pusilla (Anzi).

11. Cayidelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg.

12. Lecanora [Aspicilia) calcaria (L.) Sm. = coricreta Schaer.,

vid,, schwach ausgebildete Form. Keine Sp. Kon. gerade, 8^10

X0,8—1 /z.

13. L. psetidocoerulea A. Zahlbr.

14. L. (Eu-L.) agardhianoides Mass,

15. L. crenulata Nyl.

16. L. dispersa (Pers.) Ach.

17. Caloplaca [Eu-C) aurarUiaca (Lightf.) Th. Fr.
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18. C. [Gasparrinia) murorum (Hoff.) Th. Fr. f., sehr kraftig

entwickelt. Sp. um 12—13x6^7 /£.
r

19. Physcia tribacia Ach. subsp. caesitia (Nyl.). st. .

20. Tichothecium pygmaeum Kbr. auf Th. von 6, 7, 13 und 14.

S. In gleicher Hohenlage auf Erde, Moosen usw.

:

1. Dermatocarpon cartilagineum (Nyl.).

2. Bacidia [Eu-B.) muscorum Sw.

3. B. [Weitenwehera) microcarpa Th. Fr. f. (vid.), dieselbe wie

auf der PaBhohe Sur il Foss (s. o.).

4. Lecidea {Biatora)"atrofusca Fw.

5. L, berengeriana Mass.

6. L. vernalis (L.) Ach.

7. L. (Eu-L.) wuljenii Hepp.

8. L. spec. (?) vgl. verrucula Th. Fr. — WeiBes, warzig-krustiges

Lager. Ap. gedrangt und zahlreich, klein, 0,1—0,3 mm, schwarz,

gewolbt und scheinbar randlos von Anfang an. Hyp. hell-braun-

gelblich, im oberen Teile oft dunkler braun. Par. maBig verleimt,

bis oben farblos oder streifen- und fleckweise, besonders im untern

Teil, braun bis dunkclbraun gefarbt. Sp. einfach, selten zweiteilig,

11_14(—17) x3—4 j«.

9. L, (Psora) deciptens (Ehr.) Ach.

10. L. lurida (Sw.) Ach. st. »

11. Toninia syncom.ista (Flk.) Th. Fr.

12. Cladonia cariosa (Ach.) Sprang, st. und ohne Podetien.

13. C. furcata (Huds.) Schrad. f. racemosa (Hoff.) Flk. s.-f. st.

14. C. pyxidata (L.) Ach. f. neghcta (Flk.) Mass. st.

15. Leptogium lacerum (Sw.) S. Gray f. pvlvinatum Hoff. st.

16. Pannaria lepidota Sm. st.

17. Psoroma hypnoriim (Dicks.) Hoff. •

18. Lobaria linita (Ach.) Wain. st.

19. Solorina spongtosa (Sm.) Nyl.

20. Gandelariella cerinella (Ehr.) Miill.-Arg. st. vid.

21. Lecanora [Aspicilia) verrucosa Th. Fr.
r

22. L. {Eu-L.) castanea Hepp.

23. Ochtolechia upsaliensis (L.).

24. Cetraria acukata (Schreb.) E. Fr. sub^p. muricata Ach. und
f. obtusata Schaer. st.

25. C. islandica (L.) Ach. st.

26. Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. st.

27. Blastenia leucoraea (Ach.) Th. Fr.

28. Buellia zahlbruckneri Star. f.

29. Rinodina rnniaraea Ach.
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30. R. mniaraeiza (NyL).

31. Leptos'pJiaeria spec? (schlecht entwickelt) a. Th. von D^-

matocarpon cartilaginewm

.

32. Pharcidia spec. [vgl. Uchenum Arn., haesitans (NyL), super-

posita (NyL) Sacc. usw.] auf einem st. Th., vielleicht Rinodina

mniaraea. GeL hym. J— . Sp. 16—21,5x5—6 //.

T. Unterhalb der Alp Murter, etwa bei 2200 m Hohe, auf

Dolomitfels

:

F

1. Polyhlastia amota Arn,

2. Thdidium ahsconditum Krph.

3. T.horreri (Hepp) Arn. {?).

4. Verrucaria tristis Krph.

5. Rhizocarpon calcarium (WeiB) Th. Fr.— Sp. 20—24 X 12—15 u.

6. Toninia {Thalloedema) Candida (Web.) Th. Fr.

7. Collema muUifidum (Scop.) Schaer. vid. st.

8. Candelariella cerinella (Ehr.) MiilL-Arg. st. Uber Moosen.

Lecanora

Hum) lamarclcii Schaer. vid. [> gypsacea (Sm.) Th.

Fr.]. Zu wenig.

11. Caloplaca {Eu-C.) schistidii (Anzi). Ober niedrigen Moosen.

12. C*. (Gasparrinia) murorum (Hoff.) Th. Fr. (?) st. Ebenso.

U. In fast noch gleicher Hohenlage, auf Holz alter, langst

abgestorbener, niederer Baume (wohl Pinus) : (VgL auch Val Minger,

s. c).

1. Xylographa minutula Kbr. = spilomatica (Anzi). st.

2. Lecidea enteroleuca Ach, f. granulosa Arn., vid., planta

lignicola.

3. L, parasema Ach. und f. eupharea Flk., in einander iiber-

gehend, d. h. teilweise lagerlos, teilweise mit kraftigen weiBen Lager-

schuppen

.

4. Candelariella cerinella (Ehr.) MiilL-Arg. f. th. optime evoluto,

flavo, granulato.

5. Lecanora [Aspicilia) verrucosa Th. Fr. pi. lignicola.

6. L. [Eu-L) cenisia Ach. Fruchtscheibe braun, fast ganz

reiflos.

7. L. dispersa (Pers.) Ach.

8. Parmdiopsis ambigua (Ach.) NyL st.

9. P. hyperopia (Ach.) Am. st.

10. Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. Fr. vid., in schoner Ent-

wickelung, jedoch die Sp. recht klein, mit teilweise stark genaherten

Loculi, 9—13,5x4—5 j«.
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11. G. cerina (Ach.) Th. Fr.

12. Buellia zahlbruckneri Stnr.

13. Physcia caesia (Hoff.) Nyl. st.

14. Conida lecanorina Rehm, auf Ap. der Lecanara dispersa,

Wenn die Farbung des Hyp. (hier hellbraunlich bis mittelbraun)

entscheidend ist, muB unser Pilz wiederum zu C. lecanorina gerechnet

werden und nicht zu der verwandten C. apotheciorum Mass. var.

Clemens (Tul.). Sp. 9—13x3,5—5 //.

15. Torula lichenum Keissl. vielleicht, in zcrfallenden Ap. der

Lecanora dispersa. Zweifelsfreie Konidien konntcn nicht beobachtet

werden. — Ahnliche, braune, septierte Pilzhyphen findet man
allerdings sehr oft in alternden Flechtengevveben, besonders Hy-
menien. Ob sie alle zu \,Torula' zu rechnen sind, kann ich nicht

beurteilen.

t*

montana

holz) oberhalb des Blockhauses (1900—2100 m): Melaspilea proxi-

mella Nyl., Lecidea (Biatora) cadvbriae Mass. und pullata Norm, (st.),

Lecanora syrnmictera Nyl., Buellia myriocarpa (DC.) Mudd u. a.

Krustenflechten; an groBeren Formen z. B. wicder (ohne Ap.) Cetraria

caperata Wain., Parmelia obscurata (Ach.) Bitt., Parmeliopsis ambigua

(Ach.) Nyl. und hyperopia (Ach.) Arn., Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. f.

Gegen 30 der im vorstchenden angefiihrten Flechtenarten

konnen wiederum als neue Biirger der Schweizer Flora betrachtet

werden. Die folgenden Spezies fand ich bisher nicht aus dem eigent-

Hchen Landesgebiete der Schweiz verzeichnet (in Klammer bei-

gefiigt wieder die Nummer des Abschnittes dicser Arbeit, in dem

iiber ihr Vorkommen berichtet wurde)

:

Moriola psendomyces Norm. (7); Microglaenu sphinctrinoidella

Nyl. (7) ; PolyUastia amota Arn. und singularis Krph. (beide in 5

und 7) ; Thelidinm ahsconditum Krph. (7) ; Microthelia metzleri Lahm

(2); {Myco-) Calicium parietinum Ach. (7); Melaspilea rhododendri

Arn. (7) ; Lecanactis stenJiammari E. Fr. (1) ; Coenogonium germanicum

Gliick (2) ; Lecidea {Biatora) sangtiineoatra Wulf. (6), (Eu-L.) proxima

Anzi (5), sublutescens Nyl. und subtumidula Nyl. (7), trochodes (Tayl.)

Lightf . (2) ; Rhizocarpon eupetraeuin (Nyl.) A. Zahlbr. (2) ; Cladonia

bacilliformis Nyl. (5 und vieUeicht 7) und cyanipes (Sm.) Wain. (2);

Gyrophara tarrida (Stizb.) (2); Collema crispum Ach. (3); Leptogium

hildebrandtii (Gar.) Nyl. (1), tetragormdes (Anzi) m (5, 7); Pdtigera

lepijlophora (Nyl.) (5, 7); Solarirm octospora Arn. (7); Pertusaria
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lactea (L.) Wulf. (1, 2, 3); Lecanora anopta Nyl. (6, ? 7) und hor-

miensis Nyl. (7); Parmel'ia delisei Duby (1); Buellia [Rehmia) coeru-

leoalba (Krph.) (7).

Lecanora effusa (Pers.) Ach. (6 und 7) fallt wohl ziemlich

zusammen mit der bei Stizenberger erwahnten L. sarcopis

(Wbg.) Nyl. ; L. (Aspicilia) pseudocoernlea A. Zahlbr. (5 und 7) ware

ebenfalls neu, wurde aber vielleicht schon beobachtet und unter

L. {Hymenelia) coerulea (DC.) Nyl. mit einbegriffen ; Physcia tribacia

Ach, subsp. caesitia (Nyl.) (4, 5, 7) ist schlieBlich kaum verschicden

von der mehrfach gesammelten „P. alhinea (Ach.) Nyl.*' bei Stizen-

berger.

Auch einige parasitische resp. syntrophische Pilze wurden bisher

in der Schweiz meincs Wissens noch nicht nachgewiesen : Aposphaeria

stenospora Harm. (7); Conida lecanorina Rehm (5, 7) und oxyspora

(Almq.) (7); Karschia protothaUina (Anzi) Vouaux (7).

V
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Beitrage zur Moosflora Javas, Straits

Settlements und Birmas.

Von Hjalmar MoUer.

(Mit 4 Abbildungen im Text.)

.i

Wahrend meines Aufenthaltes auf Java, von Januar bis Sep-

tember 1897, machte ich mehrere Exkursionen durch den westlichen

Teil der Insel, und sammelte dabei eine ziemlich groBe Menge Moose.

Wahrend der Riickreise hielt ich mich im September 8 Tage in

Singapore auf; den 21. September besuchte ich Penang, auch in den

Straits-Settlements. Vom 27. September bis 21. Oktober war ich

in Rangoon in Birma und machte von da aus am 29. September \
eine Reise nach Kyauktan im siidlichen Birma. An alien diesen

Orten habe ich Moose gesammelt.

Eigentlich hatte ich die Absicht, selbst meine Sammlung zu

bearbeiten, und fing damit schon wahrend meines Aufenthaltes auf

Java an. Nach meiner Heimkehr bekam ich aber andere Arbeit,

und die Sammlung muBte deshalb mehrere Jahre liegen bleiben.

AIs ich einsah, daB ich in der nachsten Zeit keine Gelegenheit haben

wiirde, die Sammlung zu bearbeiten, wandte ich mich an Professor

V. F, Brotherus in Helsingfors, und dieser nahm sich bereit-

"willig der miihsamen Arbeit, die Moose zu bestimmen, an. Ihm habe

ich also zu verdanken, daB die Sammlung bearbeitet worden ist.

Unterdessen ist die groBe Arbeit von Professor Max
Fleischer „Die Musci der Flora von Buitenzorg" (1902—1908)

erschienen. Darin ist ein groBer Teil von denjenigen Moosen auf-

genommen, die ich gesammelt habe, hauptsachlich weil Fleischer
groBe Sammlungen auf Salak und Gedeh gemacht hat, wo ich auch

die reichsten Ernten gemacht hatte. Da ich aber auch an mehreren

Orten gesammelt habe, die Fleischer nicht die Gelegenheit

zu besuchen hatte, und da Professor Brotherus drei fur die

Wissenschaft neue Arten und eine Varietat aus meiner Sammlung

beschrieben hat, habe ich es fiir passend gehalten, ein Verzeichnis
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liber einige der Moose, die ich eingesammelt habe, zu vcroffentlichen.

Aus dem Verzeichnis habe ich seiche Arten ausgeschlossen, die

Fleischer und friihere Bryologen an denselben Orten gefunden

haben, wie ich.

Das Verzeichnis ist in hauptsachlicher tJbereinstimmung mit

der Bearbeitung der Moose von Brotherus in Engler und

Prantl „Die natiirlichen Pflanzenfamilien'* aufgcstellt.

Sphagnacese.

Sphagnum Junghuhnianum Doz. et Molk. Java: In der Nahe des

Gipfels Pangerango, ca. 3000 m.

Dicranacese.

Trematodon acutus C. Miill. Java: Papandajang auf Erde (c. fr.).

Garckea phascoides (Hook.) C. Miill. Java: Tjisaroa auf feuchter

Erde (c. fr.). Birma: Kyauktan (c. fr.).

Bitrichum difficile (Duby) Fleisch. Java: Salak auf Erde, Pan-

gerango (c. fr.), Papandajang (c. fr.).

Holomitrium vaginatum (Hook.) Brid. Java: Tjiburrum auf

Gedeh an Rinden abgestorbener Baume.
* r

Braunfelsia dicranoides (Doz. et Molk.) Broth. Java: Pangerango

ca. 2800 m am Grunde der Baumstamme (c. fr.).

Dicranum Blumii Nees ab Es. Java: Gedeh bei Tjiburrum an

Baumrinden, Salak c. fr.

Dicranum Braunii C. Miill. Java: Pangerango auf Erde (c. fr.),

Papandajang.

Dicranum, assimile Hampe. Java: Pangerango auf Erde (c. fr.).

Dicranum leucophyllum Hampe. Java: Salak ca. 2000 m auf

Waldboden.

Campylopus flexifolius (Hornsch.) v. d. Bosch et Lac. Java: Am
Gedeh auf Waldboden, Tjiburrum an Baumrinden (c. fr.).

Campylopus reduncus (Hornsch. et Reinw.) v. d. Bosch et Lac.

Java: Selajamba auf lockerer Erde.

Campylopus candatus (C. Miill.) Mont. Java: Pangerango auf

Erde (c. fr.).

Pilopogon exasperatus (Brid.) Broth. Java: Papandajang auf

lehmiger Erde.

Pilopoym Blumii (Doz. et Molk.) Broth. Java: Goenoeng Tjipanas

auf Erde (c. fr.).

Dicranodontium nitidum (Doz. et Molk.) Fleisch. Java: Gedeh

bei Tjiburrum auf Erde, Pangerango ca. 3000 m (c. fr.),

Dicranodontium Forhesii Broth. Java; Salak auf Erde.
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LeucobryacesB.

Leucobryum angustijolium Wils. Java: Tjibodas, Urwald, an
Baumrinden.

Leucobryum javense (Brid.) Mitt. Java: Pangerango an Baum-
rinden.

Leucobryum cMorophyllosum C. Miill. Java: Salak auf morschen
Baumstammen.

Leucobryum pentasticJium Doz. et Molk. Java: Salak, Pangerango
an Baumrinden.

Leucobryum Hollianum Doz. et Molk. Java: Gedeh ca. 2000 m,
Papandajang auf lockerer Erde.

Leucophanes albescens C. Miill. Java: Tjisaroa an Baumen (c. fr.),

am Krater von Tjisolok an Wurzeln, Tjibadak auf dem Wald-
boden. Straits Settlements: Singapore beim Friedhof

an Baumrinde.

Leucophanes glaucescens C. Miill. Java: Buitenzorg an Rinde in
r *

der Waringinallee.

Leucophanes Massartii Ren. et Card. Java: Salak bei Soeka-

mantri an Baumstammen.

Leucophanes octoblepharioides Brid. Java: Salak bei Soekamantri

an Baumstammen, Paiaboehan Ratoe, Tjitjerouk, Pantjar.

Straits Settlements: Singapore im botanischen Garten,

Penang im botanischen Garten.

Octoblepharum albidum (L.) Hedw. Java: Buitenzorg im bota-

nischen Garten an Baumstammen (c. fr.), Tjisaroa (c. fr.), Tjisolok.

B i r m a , Kyauktan (c. fr.).

Exodictyon Sullivantii (Doz. et Molk.) Fleisch. Java: Tjibodas

im Garten an Baumstammen.

Fissidentaceae.

Fissidens splachnobryoides Broth. B i r m a: Rangoon auf lehmigem

Boden.

Fissidens Zollingeri Mont. Java: Tjisaroa auf Erde (c. fr.), Sedi-

kanvan (c. fr.).

Fissidens ceylonensis Doz. et Molk. Java: Tjisaroa auf trockenem,

lehmigem Boden (c. fr.). B i r m a: Rangoon auf Erde am Wege

(c. fr.), Kyauktan (c. fr.).

Fissidens simplex C. Miill. Java: Auf dem Krater des Tjisolok

an Baumrinde (c. fr.).

Fissidens Hollianus Bryol. jav. Java: Paiaboehan Ratoe auf

morschen Baumen. Straits Settlements: Penang im

botanischen Garten an Baumasten (c. fr.).
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Fissidens Mittenii Paris var. javensis Fleisch. Java: Goeneong

Tjibodas auf lehmiger Erde.

Fissidens crassinervis Lac. Java: Auf dem Krater des Tjisoloks

auf lehmiger, vulkanischer Erde.

Fissidens Zippelianus Doz. et Molk. Java: Salak bei Soeka-

mantri auf Waldboden (c. fr.). Straits Settlements:
Penang im botanischen Garten auf Erde. Birma: Kyauktan.

Fissidens aculeatus Fleisch. Java: Gedeh bei Tjipannas auf Erde,

FissideTis asplenioides (Sw.) Hedw. Java: Salak bei Soekamantri

auf Erde (c. fr.).

Fissidens cristatus Wils. Java: Pangerango auf Waldboden (c. fr.).

Fissidens an^malus Mont, Java: Tjibodas im Garten auf Erde.

Calymperaeese.

Syrrhopodon alho-vaginatus Schwagr. Straits Settlements:
Penang im botanischen Garten auf lehmigem, festem Boden (c. fr.).

Syrrhopodon fasciculatus Hook, et Grev. Java: Buitenzorg in

der Waringinallee auf Baumrinde, Tjisolok beim Krater. Straits
Settlements: Singapore bei Kranji.

Syrrhopodon Miilleri (Doz. et Molk.). Lac. Java: Salak bei Soeka-

mantri auf Baumen.

Syrrhopodon croceum Mitt. Java: Salak an Baumrinden, Gedeh

bei Tjiburrum. Straits Settlements: Penang.

Syrrhopodon Trevbii Fleisch. Java: Salak an Waldbaumen.
Calymperes tenerum C. Miill. Java: Palabochan Ratoe an Baum-

rinden, auf dem Krater Tjisolok.

Calymperes Dozyanum Mitt. Java: Goenung Tjipannas an Palme n-

stammen (c. fr.).

Calymperes Vriesei Besch. Java: Salak bei Soekamantri an

Baumrinden. Sumatra: Batoe Eiland, Makele (H. Raap).
Calymperes Hampei Doz. et Molk. Java: Auf dem Krater des

Tjisolok an Baumrinde. Straits Settlements: Singapore

bei Sarengoon auf Mangrove.

Calymperes serratum A. Br, Java: Salak c. 1500 m auf Erde,

an Wurzeln und Baumstammen, Straits Settlements:
Penang im botanischen Garten auf Baumen.

Calymperes recurvifolium (Wils.) Besch. Straits Settle-
ments: Penang im botanischen Garten auf Erde und an W^urzeln.

Pottiacese,

Weisia viridula (L.) Hedw. forma javanica Fleisch. Java: Papan-

dajang auf Erde (c. fr.).
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Trichostomum angustatum (Mitt.) Broth. Java: Gedeh c. 2800 m
an Baumstammen,

Leptodontium aggregatum C. Miill. Java: Pangerango in der Nahe
des Gipfels (c. fr.).

Leptodontium Warnstorfit Fleisch, Java: Pangerango auf morschem
Holz und an Palmenstammen (c. fr.).

Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. B i r m a; Rangoon an Baum-
rinden (c. fr.).

Hyophila commutata Broth. Java: Gunung Tjibodas auf lehmiger

Erde (c. fr.) ; Sandbay beim WasserfalL Straits Settle-
ments: Singapore (c. fr.).

Hyophila javanica (Nees ab Es.) Brid. Straits Settlements:
Singapore auf dem Friedhof an Mauersteinen und Mauerbriichen

(c. fr.), Penang im botanischen Garten auf lehmigem, festem

Boden (c. fr.).

Hyophila apiculata Fleisch. Java: Weltevreden an Mauersteinen.

(c. fr,).

Hyophila Micholitzii Broth. Java: Insel Edam auf Korallenkalk,

Tjitarrum an Mauern, Tjisaroa. Straits Settlements:
Singapore auf dem Friedhof an Mauern, Penang im botanischen

Garten auf Wegen (c. fr.). Birma: Rangoon in der goldenen

Pagoda auf Erde (c. fr.), Kyauktan an Mauern (c. fr.). '

Splachnobryum Oorschoti (Lac) C. Miill. Birma: Kyauktan auf

tonigem, feuchtem Boden (c. fr.).

Gymnostomietta vernicosa (Hook.) Fleisch. Straits Settle-
ments: Singapore an Mauern (c. fr.). Birma: Rangoon in

der goldenen Pagoda (c. fr.).

Barbula javanica Doz. et Molk, Java: 'Tjisaroa auf lehmigem

Boden (c. fr.).

Barbula inflexa (Duby) C. Miill. Java: Tjisaroa auf lehmigem

Boden (c. fr.).

Barbula orientalis (Willd.) Broth. Straits Settlements:
Singapore im botanischen Garten und am Friedhof auf lehmigem

Boden (c. fr.), Penang im botanischen Garten. Birma: Rangoon

in der goldenen Pagoda an Mauern (c. fr.).

Barbula tjibodensis Fleisch. Java: Sandbay bei Balekembang

auf feuchter Erde.

Orthotrichacese.

Amectangium^uchloro7i (Schwasgr.) Mitt. Java: Papandajang auf

Felsen.

Zygodon intermedius Br. et Schimp. var. viridi-gracilior Fleisch.

Java: Papandajang an Baumrinden.
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MacTomitrium goniorhynchum Doz. et Molk. Java: Tjiburrum

beim Wasserfall an Baumen, Papandajang. Straits Settle-
ments: Singapore im botanischen Garten.

Macromitrium Reimvardti Schwsegr. Java: Tjibodas an Baumen
(c. fr.).

Macromitrium Blumei Nees ab Es. Java: Tjiburrum beim Wasser-

fall an Baurririnden (c. fr.).

Macromitrium pungens Mitt. Java: Tjiburrum an Baumen (c. fr.).

Bryacese,

Brachymenium coarctatum (C. Miill.) v. d. Bosch et Lac. Java:
Gunung Tjibodas auf kalkhaltiger Erde (c. fr.).

Brachymenium indicum (Doz. et Molk.) v. d. Bosch et Lac. Java:
Salak c. 1500 m (c. fr.), Tjitarrum an Mauern (c. fr.), Tjisaroa

(c. fr.). Sumatra: Padang bei Emmahaven auf Erde (c. fr.).

Brachymenium nepdlense Hook. Java: Salak bei Soekamantri

an Baumstammen (c. fr.), Selajamba (c. fr.), Pangerango c. 3000 m
(c. fr.), Papandajang auf Waidboden c. fr.

Bryum coronatum Schwaegr. Java: Salak auf Erde (c. fr.). S u -

,
matra: Padang bei Emmahaven auf kalkhaltiger Erde (c. fr.).

Straits Settlements: Penang im botanischen Garten

(c. fr.). I Birma: Rangoon in der goldenen Pagoda an Mauern

(c. fr.).

Bryum Junghuhnianum Hampe. Java: Auf dem Gipfel des Pan-

gerango auf Erdflecken (c. fr.).

Bryum amhiguiim Duby. Java: Salak bei Soekamantri auf dem
Boden (c. fr.), Tjisaroa c. fr.

Bryum nitens Hook. Java: Salak auf Wegen (c. fr.). Straits
Settlements: Johore Ratoe.

Bryum Decaisnei Doz. et Molk. Java: Tjiburrum auf morschem
Holz und an Baumrinden beim Wasserfall (c. fr.).

Bryum ramosum (Hook.) Mitt. Java: Pangerango auf Waidboden
(c. fr.), Papandajang.

Rhodobryum giganteum (Hook.) Schimp. Java: Papandajang

auf Waidboden (c. fr.).

Mniacese.

Mnium rostratum Schrad. Java: Pangerango avif Waidboden
(c. fr.).

Leptostomaceae.

Lepiostomum exodontium Fleisch. Java; Papandajang auf Erde
(c.fr.).
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Rhizogoniaceae.

319

Hymenodon sericeus (Doz. et Molk.) C. Miill. Java: Pangerango
.an Baumfarnen und Baumrinden in der Nahe des Gipfels (c. fr.).

b
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Rhlzogonium salakanum.

*z Habitusbild, naturliche GroBe. ^^ Desgleichen 3/1. f Zweig 6/1. rf Stcngelblatter 25/1.

e Blattspitze 200/1.

Rhizogonium spinijorme (L.) Bruch, '- Java: Pangerango auf Wald-

boden, "Papandajang auf morschem Holz (c. fr.).

Rhizogonium (Eurhizogonium) salakanum Broth, n. sp. Dioicum;

gracilescens, Hepaticis immixtum, pallide viride, opacum; caulis
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tenuis vix ultra 2 cm longus infima basi dense fusco radiculosus,

inferne nudus, dein densiuscule foliosus, cum foliis usque ad 2,5 mm
latus, simplex, obtusus; folia bifaria ad 24 juga, infima minuta,

dein majora, subccqualia vel superiora decrescentia, subovato-

oblonga, obtusiuscula vel acutiuscula, mucronata usque ad 1,7 mm
longa et 0,45 mm lata, marginibus erectis, superne inaequaliter

serratis, elimbata, nervo tenuisculo, infra apicem folii evanido,

dorso Icevi cellulis rotundato-hexagonis, c. 0,015 mm, basilaribus

infimis oblongis, omnibus Isevissimis. Cetera ignota.

Spezies Rhizogonio disticho Brid. affinis, sed statura graciliore,

foliis angustioribus nee non nervo multo tenuiore optime diversa.

Java: Salak, ad vegetabilia putrescentia.

Bartramiacese.

Leiomela javqnica (Ren. et Card.) Broth. Java: Pangerango an

Baumstammen (c. fr.).

Philonotis laxissima (C. Miill.) v. d. Bosch et Lac. Java: Tjiburrum

auf feuchter Erde, Sandbay . Straits Settlements:
Pcnang im botanischen Garten.

Philonotis revoluta, v. d. Bosch et Lac, Java: Sandbay auf feuch-

tem, tonigem Boden, Tjipannas (c. fr.).

Philonotis mollis (Doz. et Molk.) v. d. Bosch et Lac. Java: Salak

bei Soekamantri auf kiesiger Erde (c. fr.). B i r m a: Kyauktan.

Polytrichacese,

Pogonatum microphyllum (Doz. et Molk.) Doz. et Molk. Java:
Gedeh und Pangerango auf Waldboden (c. fr.).

Pogonatum Jun^huhnianum (Doz. et Molk.) Doz. et Molk. Java:
Salak auf festem Boden (c. fr.), Tjibodas auf Gartenwegen (c. fr.),

Papandajang (c. fr.). Sumatra: Padang bei Emmahaven
(c. fr.).

Pogonatum Teysmannianum (Doz. et Molk.) Doz. et Molk. J ava:
Buitenzorg hinter Hotel Bellevue.

Pogonatum suhtortile (C. Miill.) Jaeg. Java: Pangerango auf

tonigem Boden (c. fr.), Papandajang (c. fr.).

Pogonatum cirratum (Sw.) Brid. Java; Salak auf Waldboden
(c. fr.), Gedeh bei Tjibodas (c. fr.) und Tjiburrum (c. fr.), Pan-
gerango c. fr.

Leucodentacese.

Glyphothecium sciuroides (Hook.) Hampe. Java: Pangerango
auf Asten.

Oedicladium rufescens (Hornsch. et Reinw.) Mitt. Java: Salak

an Baumstammen und Zweigen (c. fr.).
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Neckeraceae.

Garovaglia pUcata (Nees ab Es.) Endl. Java: Salak bei Soekamantri
an Baumstammen und Zweigen.

Pterobrygpsis crassicauUs (C. Miill.) Fleisch. Java: Salak an
Baumrinden.

I

Papillaria fuscescens (Hook.) Jaeg. Java: Salak an Zweigen
(c. fr.), Tjibodas, Pangerango.

Papillaria ftiscescens (Rook.) Jaeg. {.gracilis Card. Java: Pange-
rango, von Zweigen herabhangend.

Papillaria leuconeura (C. Miill.) Jaeg. Java: Gedeh bei Tjiburrum.

Meteorium Miquelianum (C. Miill.) Fleisch. Java: Salak bei

Soekamantri c. 800 m an Baumen.
^ r

Aerohryopsis longissima (Doz. et Molk.) Fleisch. Java: Gedeh
bei dem Wasserfall von Tjiburrum an Baumasten.

Floribundaria florihunda (Doz. et Molk.) Fleisch. Java: Salak bei

Soekamantri, Stamme, Zweige und Blatter iiberspinnend.

Floribundaria aurea (Griff.) Broth. Java: In der Nahe von Tjibodas,

Zweige und Blatter iiberspinnend.

Barbella pendula (Sulliv.) Fleisch. Java: Gedeh c. 2500 m von

Zweigen herabhangend.

Barbella Kurzii (v. d. Bosch et Lac.) Fleisch. Java: Pangerango

c. 2500 m von Zweigen herabhangend.

Diapkanodon javanicus Ren. et Card. Java: Pangerango an

Baumen.
Trachypus Massarti Ren. et Card. Java: Salak an Baumrinden.

Trachypus bicolor Reinw. et Hornsch. Java: Pangerango in der

Nahe des Gipfels (c. fr.).

Trachypus rugosus (Mont.) Lindl. Java: Pangerango an Baumen.

Orthorrhynchium philippinense (Hampe) C. Miill. Java: Balekem-

bang an Baumen, Sedikanvan, Palaboehan Ratoe.

Neckeropsis gracilenta (v. d. Bosch et Lac.) Fleisch. Java: Gunung
Tjibodas an Baumasten, auf dem Krater des Tjisolok.

Neckeropsis Lepineana (Mont.) Fleisch. Java: Gunung Tjibodas

an Baumen.
Himantocladium loriforme (v. d. Bosch et Lac.) Fleisch. Java:

Tjisaroa an Baumen. Straits Settlements: Penang im

botanischen Garten.

Himantocladium Plumula (Nees ab Es.) Fleisch. Java: Salak bei

Soekamantri an Baumen.

Pinnatella Kiihliana (v. d. Bosch et Lac.) Fleisch. Java: Gunung

Tjibodas auf kalkiger Erde.

flcdwigia Band LX, 21

/
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Lembophyllacese,

Isothecium tnchodadon (Doz. et Molk.) Fleisch. Java: Tjibodas

im Urwalde, Pangerango in der Nahe dcs Gipfels an Baumstammen.

b
/

Stereophyllum MollerL
a Zweig. b Desgleichen (trocken). c Deigleichen 3/1. d Stengelblatter 10/1 e Blattspitze 200/1.

Entodontacese.

indicum Java: Gedeh auf morschem
Holz (c. fr.), Pangerango an Baumasten (c. fr.).

Symphyodon Perrottetii Mont. Java: Pangerango an Asten, Salak.

Iloffialiodendron javanicum (C. Miill.) Fleisch. Java. Salak auf

Waldboden.
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Homaliodendron squarrulosum Fleisch. var. densirameum Fleisch.

Java: Salak an Baumstammen.
Entodon Bandongice (C, Miill.) Bryol. jav. Java: Tjibodas auf

Gartenwegen, Papandajang auf tonigem Boden (c. fr.).

Erythrodontium squarrulosum (Mont.) Par. Java: Buitenzorg im
botanischen Garten an Baumrinden (c. fr.), Tjisaroa (c. fr.), Gcdch
(c. fr.).

^S"

i"^
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stereophyHum MollerL

Trachyphyllum inflexiim (Harv.) Gepp. Java: Sandbay bei

Balekembang an Baumrinden.

Trachyphyllum pertenue (Lac.) Broth. Java: Sandbay bei Bale-

kembang auf Baumrinden.

Stereophylhtm tavoyense (Hook.) Jeeg. Birma: Kyauktan an

Baumrinden (c. fr.).

Stereophyllum (Eustereophyllum) MoUeri Broth, sp. nov.

Autoicum ; robustum, casspitosum, csespitibus densiuscuhs,

viridissimis, opacis; cauhs elongatus, usque ad 11 cm longus,

repens, per totam longitudinem hie iUic fusco-radiculosus, laxiuscule

foliosus, vage ramosus, ramis coniplanatis, cum fohis c. 3,5 mm latis,

2i*
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simplicibus, obtusis; folia lateralia patentia, asymmetrica, oblongo-

ligulata, brcviter acuminata, rotundato-obtusa, c. 3 mm longa

et 0,76—0,85 mm lata, marginibus basi uno latere recurvis, inte-

gerrimis, nervo crasso, superne sensim angustiore, infra apicem

folii evaniens, cellulis rhombeis, valde chlorophyllosis, basilaribus

intcrnis elongatis, alaribus numerosis subquadratis, omnibus

Isevissimis. Cetera ignota.

Species pulcherrima, cum nulla alia commutanda.

Java: Tjisaroa ad terram.

Hookeriacese.
\

Distichophyllum undulatum Doz. et Molk. Java: Gedeh bei Tji-

burrum auf feuchtem Waldboden in tiefem Schatten.

Distichophyllum spathulatum Doz. et Molk. Java: Pangerango

auf Waldboden (c. fr.).
I

Hookeria acutifolia Hook. JaVa: Pangerango auf Waldboden.

Cyclodictyon Blumeanum (C. Miill.) Broth. Java: Gedeh bei

Tjiburrum auf morschem Holz.
r

Callicostella papillata (Mont.) Mitt. Java: Salak bei Soekamantri

auf modernden Baumstammen (c. fr.).

Callicostella prabaktiana (C. Miill.) Jaeg. Java: Tjisolok auf

toniger Erde und an Baumrinden.

Sauloma microcarpa (Harv.) Mitt. Java: Salak an Baumrinden.

Straits Settlements: Singapore im botanischen Garten

und im Friedhof, Serangoon, Wallesley. Birma: Kyauktan.
I,

Hypopterygiacese.

Hypopterygium Strutkiopteris (Schwsegr.) Brid. Java: Tjibodas

an Baumrinden.

Rhacopilacese.

Bhacopilum Schmidii (C. Miill.) Jaeg. Java: Papandajang auf Erde.

Rhacopilum spectahih Reinw. et Hornsch. Java: Salak bei Soeka-

mantri auf modernden Baumstammen, Gedeh bei Tjibodas und

Tjiburrum auf Waldboden (c. fr.), Pangerango (c. fr.).

Leskeacese.

Claopodium crispulum (Doz. et Molk.) Broth. Java: Gedeh bei

den Wasserfalien von Tjiburrum an Baumasten, Pangerango.

Pelekium vdatum Mitt . Java: Palaboehan auf Erde (c. fr.), Tjisolok

auf morschem Holz (c. fr.).

Thuidium trachypodum (Mitt.) v. d. Bosch et Lac. Java: Tjisaroa

auf Erde.
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Thuidium Meyenianum (Hampe) Doz. et Molk. Java: Pala-

boehan Ratoe auf Felsen und auf Erde (c. fr.).

Thuidium bifarium v. d. Bosch et Lac. Java: Gunung Tjibodas

auf toniger Erde, am Krater des Tjisolok.

Thuidium crispatulum Card. Java: Papandajang auf morschem
Holz und an Baumrinden (c. fr.).

Thuidium plumulosum (Doz. et Molk.) Doz. et Molk. Java: Gu-

nung Tjibodas an Baumstammen und Wurzeln.

Thuidium glaucinum (Mitt.) v. d. Bosch, et Lac. Java: Gedeh
bei Tjibodas im Urwalde auf Erde.

Thuidium glaucinioides Broth. Java: Gedeh bei Tjibodas im
Urwalde an Baumstammen.

Thuidium cymbijolium (Doz. et Molk.) Doz. et Molk. Java: Salak

bei Soekamantri an Baumstammen, Gedeh in dor Nahe von
Tjibodas.

Ctenidium polychcetum (v. d. Bosch et Lac.) Broth. Java: Salak

auf Erde und an Wurzeln (c. fr.), Gedeh bei Tjibodas auf Wald-

boden, Pangerango.

Ctenidium lychnites (Mitt.) Broth. Java: Salak auf morschem

Holz und an Baumrinden (c. fr.), Gedeh bei Tjibodas im Urwalde

(c. fr.).

Microthavmium malacobulum (C. Miill.) Jaeg. Java: Gedeh im

Urwalde von Tjibodas auf den Asten und Stammen, Tjipannas,

Pangerango.

Macrothamnium macrocarpum (Reinw. et Hornsch.) Fleisch. Java:
Gedeh in der Nahe von Tjiburrum auf Waldboden.

^_ **

Macrothamnium javense Fleisch. Java: Salak auf Asten und

Stammen.

Ectropothecium lonchocormum (C. Miill.) Broth. Java: Salak bei

Soekamantri auf feuchter Erde.

Ectropothecium falciforme (Doz. et Molk.) Jaeg. Java: Pangerango

von Zweigen herabhangend (c. fr.).

Ectropothecium Buitenzorgi (Bel.) Jaeg. Java: Gedeh bei Tjibodas

und Tjiburrum im Urwalde an Asten und Baumstammen (c fr.),

Pangerango (c. fr.).

Ectropothecium intorquatum (Doz. et Molk.) Jaeg. Java: Salak

von Asten und Farnen hangend, Gedeh bei Tjibodas und Tji-

burrum (c. fr.), Pangerango (c. fr.).

Ectropothecium ichnotocladum (C. Miill.) Jaeg. Java: Gedeh im

Urwalde von Tjibodas an Baumstammen, Papandajang (c. fr.).

J.
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Ectropothecium ichnofodadum (C. Miill.) Jaeg. var. filirameum Broth.

n. var.

Caulis superne filiformiter elongatus, ramis elongatis, fili-

formibus ibidemque foliis minutis, filiformiter attenuatis, vix

falcatulis.

Java: Tjibodas von Zweigen herabhangend.

Ectropothecium pseudocyperoides Fleisch. Java: Salak an Baum-
stammen (c. fr.).

I r i

rriVn Ji
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b a

Ectropothecium ichnotocladam vzx, fiUramemn,
a Zweig. b Stengelblatter 40/1.

Ectropothecium monumentorum Duby. Java: Sandbay bei Sedi-

kanoan.

Ectropothecium filicaule Fleisch. Java: Gedeh be^ Tjiburrum an

Baumasten.

Stereodon falcatus (Doz. et Molk.) Broth. Java: Pangerango an

Baumstammen.
Acanthocladium Korthalsii (C. Miill.) Broth. Java: Salak an

Baumstammen bei Soekamantri.

Acanthocladium tanytrichum (Mont.) Broth. Java: Salak an

Baumstammen (c. fr.).

Acanthocladium scabrifolium Broth, sp. nov.

Dioicum; gracilescens, molle lutescenti-viride, nitidum; caulis

elongatus, usque ad 15 cm longus, dense foliosus, pinnatim ramosus,

ramis brevibus, simplicibus, vix ultra 2 cm longis vel elongatis,

usque ad 10 cm longis, pinnatim ramulosis, cuspidatis vel obtusis;
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folia sicca laxe imbricata, humida erecto-patentia vel patentia,

concava, e basi angustiore oblongo-elliptica, in acumen lanceolate-

subulatum sensim attenuata, marginibus erectis, superne argute

serratis, enervia, cellulis angustissime linearibus, dorso papilla

apicali, subaculeiformi instructis, marginalibus et basilaribus

laevibus, infimis aureis, alaribus 4—5 magnis, oblongis, vesiculce-

formibus, aureis. Cetera ignota.

\

\

A

Acanthocladtam scabnfolium,

a Zweig 3/1. b Stengelblatter 40/1. c Blattspitze 200/1.
h

Species valde peculiaris, habitu A. extenuato (Brid.) Mitt, sat

similis, sed foliis superne argute serratis, cellulis superioribus

dorso papilla apicali subaculeiformi instructis longc diversa.

Java: Salak im Urwalde Zweige iiberspinncnd, mit Tris-

megistia rigida (Hornsch. et Reinw.) Broth, vergesellschaftet.

lancifolia (Harv.) Broth. Java: Salak an Baum-

J a V a: Salak an

Trismegistia lancifolia (Harv.) Broth,

rinden (c. fr.).

Trismegistia rigida (Hornsch. et Reinw.)

Zweigen (c. fr.).

Isopterygium arquifolium (v. d. Bosch et Lac.) Jseg. Java: Pange-

rango an Baumstammen.

Isopterygium minutirameum (C. Miill.) Jaeg. Java: Gedeh bei

Tjibodas an Baumrinden (c. fr.).
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Isopterygium albescens (Schwaegr.) Jasg. Java: Gedeh in der

Nahe von Tjibodas an Baumen und Zweigen (c. fr.), Papandajang

auf morschem Holz (c. fr.).

Isopterygium Teysmanni (Lac.) Jaeg. Java: Salak bei Sockamantri

auf Erde, Gunung Tjibodas, am Krater von Tjidolok (c. fr.).

Taxithelium instratum (Brid.) Broth. Java: Salak auf Erde (c. fr.),

Palaboehan Ratoe auf toniger Erde (c. fr.), Tjisolok. Straits
Settlements: Singapore im botanischen Garten auf Garten-

wegen (c. fr.).

Taxithelium nepalense (Schwsegr.) Broth. Java: Salak auf Erde

und an Baumasten (c. fr.), Sandbay bei Balekembang, Tjisolok

auf toniger Erde (c. fr.). Straits Settlements: Singapore

im botanischen Garten (c. fr.), Penang im botanischen Garten

auf Gartenwegen (c. fr.).

Taxithelium Lindhergii (Lac.) Ren. et Card. Java: Salak bei Tji-

bodas auf morschem Holz und an Baumasten (c. fr.), Pangerango

auf modemden Baumstammen (c. fr.).

Trichosteleum papillatum (Harv.) Broth. Straits Settle-
ments: Singapore im botanischen Garten an Baumrinden

(c. fr.), Penang. -.

^

Taxithelium glossoides (v. d. Bosch ct Lac.) Fleisch. Java: Pan-

gerango auf Erde.

Vesicularia reticulata (Doz. et Molk.) Broth. Java: Salak bei

Soekamantri an Zweigen (c. fr,), Tjibodas auf modernden Baum-
stammen (c. fr.), Pangerango (c. fr.). Straits Settlements:
Singapore im botanischen Garten an Baumstammen (c. fr.).

Vesicularia Montagnei (Bel.) Broth. Straits Settlements:
Singapore im botanischen Garten an Baumstammen (c. fr.).

Vesicularia Duhyana (C. Miill.) Broth. Java: Sandbay bei Sedi-

kanvan auf Erde, auf dem Krater des Tjisolok (c. fr.). Straits
Settlements: Singapore im botanischen Garten an Baum-
stammen (c. fr.).

Sematophyllaceae.

Rhaphidostegium tristiculum (Mitt.) Jaeg. Straits Settle-
ments: Singapore im botanischen Garten auf morschem Holz.

B i r m a: Kyauktan auf Erde.

Trichosteleum hamatum (Doz. et Molk.) Jseg. Java: Salak an

Baumstammen (c. fr.), Sandbay bei Sedikanvan auf morschem
Holz. Straits Settlements: Penang im botanischen

Garten (c. fr.).

Trichosteleum hamatum (Doz. et Molk.) Jaeg. var. semimamillosum
(C. Miill.) Par. Java: Salak auf morschem Holz (c. fr.).
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Sematophyllum gracilicauh (Lac.) Jaeg. Java: Salak an Baum-
stammen, Pangerango,

Sematophyllum subulattim (Hampe) Jacg. Java: Salak aiif

modcruden Baunistammcn.

Sematophyllum sigmatodontium (C. Miill.) Jaeg. Java: Gcdeh in

der Nahe von Tjibodas auf ^Waldbodtn (c. fr.).

Sematophyllum Braunii (C. Miill.) Jaeg. Java: Salak an Baum-
stammen (c. fr.), Gcdch im Urwalde von Tjibodas, Pangerango

(c. fr.).

Sematophyllum secundum {RQmvj . et Hornsch.) Fleisch. var. latifolium

(Bryol. jav.) Broth. Java: Pangerango auf Waldbodcn.

Sematophyllum strepsilophyllum (Mont.) Jaeg. Java: Salak auf

Erde (c. fr.). Gedch bei Tjiburrum, Pangerango an Baumstammen
(c. fr.).

Seinatophyllum strepsilophyllum (Mont.) Jaeg. var. angustifolium

Fleisch. Java: Pangerango auf morschem Holz.

Sematophyllum. hamulatum Fleisch. Java: Gedeh in der Nahe
von Tjibodas an Baumstammen.

Sematophylhtm herm,aphroditttm (C. Miill.) Besch. Java: Salak

bei Soekamantri ah Baumstammen (c. fr.).

Sematophyllum hyalimim (Rcinw.) Jaeg. Java: Salak auf Erde,

Gedeh in der oberen und hochsten Bergregion, Pangerango (c. fr.).

Sematophyllum procerum (C. Miill.) Ja^g. Java: Salak auf Erde.

Sematophyllum leptocarpum (Sch\\£egr.) Broth. Java: Salak auf

Baum.stammcn (c, fr.), Pangerango c. fr.

BrachytheciacesB.

Brachythecium lamprocarpnm {C, Miill.) Jaeg. Java: Pangerango

auf Erde.

OxyrrhyncMum Millleri (Lac.) Broth. Java: Salak bei Soeka-

mantri auf feuchter Erde, Gedeh bei Tjiburrum (c. fr.).

Rhynchostegium vagans (Harv.) Jaeg. Java: Salak bei Soeka-

mantri auf feuchter Erde (c. fr.), Gedeh bcim Wasserfall von

Tjiburrum, morsches Geast und Farnblatter iiberspinnend, Pala-

boehan R^toe. ^

Rhynchostegium, javanicum (Bel.) Bcsch. Java: Gedeh bei Tji-

burrum an Stammen von Baumfarnen.

Hypnodendracese.

Hypnode7idron Reinwardtii (Hornsch.) Lindb. Java: Salak auf

Waldboden (c. fr.), Gedeh yon Tjibodas bis an Pangerango

(c. fr.).
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Hypnodendron arborescens (Mitt.) Lindb. Java: Salak auf Wald-
boden und auf morschem Holz.

HypTwdendron Junghuhnii (C. Miill.) Lindb. Java; Salak auf

Waldboden, Gedeh fast iiberall bis an Pangerango.

MniodeTidron divaricatum (Hornsch. et Reinw.) Lindb. Java:
Salak auf Waldboden und auf morschem Holz (c. fr.), Gedeh bei

Tjibodas und Tjiburrum (c. fr.), Pangerango (c. fr.).

MTiiodendron Karthalsii v. d. Bosch et Lac. Java: Gedeh in der

Nahe von Tjibodas auf Waldboden.

/

\

i

\

\
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Bestimmungstabelle zu den Taublingen
Von Oberlehrer Emil Herrmann, Dresden.

Vorbemerkung.

Der groBe Artenreichtum und die Veranderlichkeit in Farbe
und Form machen das Bestimmen der Taublinge zu einem besonders

schweren Stiick Arbeit. Unsere besseren systematischen Werke,

wie Schroter, Migula, R i c k e n und Lindau nehmen
fast ausnahmslos die S p o r e n zum Einteilungsgrund. Wer sich

aber viel mit dcm Bestimmen der Taublinge abgibt, wird erfahren,

da6 er mit diesem Bestimmungsmcrkmale scliwer zum Ziel gelangt.

Denn eine scharfe Grenze zwischen weiBen und gelben Sporen ist

nicht gcgeberi. Die Masse und Formen der Sporen geben wegen
ihrer fast iibcreinstimmenden Verhaltnisse kcine zuverlassigen

Anhaltspunkte . Dann hindert auch dieser Gesichtspunkt an einem

sofortigen Bestimmen. Denn selbst mit der Lupe lassen sich

nicht immer die Sporen erkennen. Bisweilen sind sie noch gar nicht

entwickelt. Dennoch muB es das Bestreben sein, den gefundenen

Taubling ohne langen Zeitverlust sofort an der Fundstelle zu be-

stimmen; und zwar darf dabei nicht bloB von typischen Formen
ausgegangen werden, sondern es miissen alle vorkommenden Er-

scheinungsformen beriicksichtigt werden. Diese Tatsachen haben

mich veranlaBt, auf Grund sinnfalliger Merkmale mit Ausschaltung

der Sporen eine Bestimmungstabelle aufzubauen, welche von den

Hauptfarbtonen der Taublinge ausgeht, die Veranderlichkeit des

Fleisches, Beschaffenheit des Hutrandes, der Lamellen, Geruch,

Geschmack und Starke des Fleisches beriicksichtigt. Eine fiir den

Sammler wertvolle Vervollstandigung diirfte noch die Bezeichnung

der GenieBbarkeit mit Hinzufiigung des Speisewertes sein, eine

Erganzung, welche den meisten Werken in diesem Umfange abgeht.

Zeichenerklarung,

'H. = Hut, St.= Stiel, L. = Lamellen, Fl. = Fleisch. +1 = vor-

ziiglicher Speisewert, +2 — mittlerer Speisewert, +3 ~ geringer

Speisewert, — = ungenieBbar.
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BestimmungsschliisseL

WeiBe Arten,

I. H. stets weiB, nur mit g r a u c n oder b r a u n e n Toncn.

GroBe Arten.

A. Fleisch unveranderlich.

1. In alien Teilen miichweiB, H. 6—9 cm, mild, +3.
lactea P., milchwciOer Taubling 1.

2. H. schmutzigweiB, 10— 15 cm, trichterformig, L.

blaulich, St. oben griinblaulich, nach Art von Lactaria

vellerea Fr., mild, +3. delica Fr,, Milchlings-T. 2.

B. Fl. vcranderlich.
F

1. H. weiBlich, Rand grau, L. gelblichweiB, bei Ver-

letzung schwarzend, Fl. beim Bruch sofort kohlschwarz,

mild, +3, Laubwald.

albonigra Krbh,, SchwarzweiBer T. 3.

2. H. weiBlich,' meist rauchgrau, St. wciB-rauchgrau,

kurz, L. gelblichweiB, gcdrangt, Fl. blaB, im Alter

schwarzlich, mild, -^3, Lanb- und Nadclwald.

adusta P., Brand-T. 4.

II. H. WeiB mit roten Farbtonen.

A. Derbfleischige mittelgroBe Arten 5—12 cm.

1. H. nur entfarbt weiBlich mit gelben oder roten Flecken,

meist dunkelviolett an H. und St., L. zitronengclb,

Fl. sehr scharf , Nadclwald, —

.

sardonia Fr., Tranender T. 5.

2. H. weiB, meist rosenrot, samtartig, Rand glatt, St.

stets weiB, L. w^eiB-ockcrgelb, Fl. sehr scharf, —

.

rubra Krbh.-Bres., Roter T. 6.

3. H. weiB, meist rosenrot mit wciBen Flecken, klcbrig,

St. weiB oder rot, anfangs mild, dann brennejid, +3.
rosacea Bull., Rosenroter T. 7.

B. Gebrcchliche kleinere Arten 2—9 cm.

1. H. 2—5 cm, sehr gcbrechlich, diinnfleischig, H. weiB-

blutrot, Rand gefurcht, St, weiB, L. gcdrangt, Ge-

schmack sehr scharf, —

.

ffragilis P., Gebrechlichcr T. 8.

2. H. 5—9 cm, weiB bs blutrot, St. weiB oder rot, Rand
gefurcht, L. entfcrnt, Fl. sehr scharf, — , seltdn.

emeiica Schff., Speiteufel 9.
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III. H. wei6 mit griinem Farbton.

H. weiBlich-spangriin, schuppig rissig, derbfleischig,

in der Jugend halbkuglig, mild, +2.
virescens Schff., Griinlich^r T. 10.

GraueundbrauneArten.
L H. raucttgrau, graubraun.

H. ruBig, 8—13 cm. Rand glatt, L. dick, entfernt,

St. lang, Fl. bei Verletzung rotend, mild, +3.

y nigricans Bull., Schwarzcnder T. 11.

II. H. olivbraun.

A- Mild.

1. L. wciO, H. braunlich-violctt. Rand gerieft, 3—7 cm,

St. weiB mit rhabarbcrrotem Grund, +3, Laubwald.

lilacea Quel., Violetter T. 12.

2. L. anfangs wciB, dann ockergclb.

a) Fl. weiB, H. fleischrot, Schcibc braunoliv. Rand
gefurcht 2,5—6 cm, diinnfleischig, L. gedrangt,

bauchig, -|-2. nauseosa P., Ekel-T. 13.

b) FL anfangs weiB, dann vergilbend, H. purpura

mit brauner Scheibe, 2,5^7 cm, Rand gefurcht,

L. gedrangt, gleichlang, der ganze Pilz in alien

Teilen vergilbend, +2.
ptiellaris Fr., Vergilbender T. 14.

3. L. blaB, dann gelb.

a) Randgiatt, H.oliv, braunoliv, sam.tartig, 6—10cm,

St. blafi, angeschwollen, Fleisch starr, L. ge-

mischt, zitroncngelb-buttergelb. Gebirgsnadel-

wald, -\~2. olivacea Schff., Olivbrauner T. 15.

b) Rand gefurcht, H. blutrot-braunrot, 6—12 cm,

schmierig, St. weiB, bisweilen rot, L. entfernt,

gebrechlich, +2. integra L., Milder T. 16.

B. Anfangs mild, dann scharf.

H. olivbraun, schmierig, 4—7 cm, anfangs halb-

kuglig, Rand gefurcht, St. weiBgrau, 4—5 cm, L. blaB,

Fl. unter der Haut grau, —

.

livescens Batsch, Graubrauner T. 17.

III. Gelbbraune, graugelbe, semmelgelbe, zimtbraune Arten

A. Mild.

1. Kleine Arten, 3—7 cm.
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a) Rand glatt, H. graubraun, matt, 3—4 cm, St.

braun gestreift, L. ockergelb, Fl. grau, weich, +2.
ravida Ft., Graugelber T. 18.

b) Rand gefurcht, H. ockerblaB, glanzend, 5—7 cm,

St. weiB, L. ockergelb, Fl. weiU, dann ocker-

gelb, + 2. ochracea Schw., Ocker-T. 19.

2. GroBere Arten, 6—15 cm.

a) L. weiB, Rand glatt, H. braunorange, zimtbraun,

matt, 6—12 cm, derbfleischig, in der Jugend

glockig gewolbt, L. gedrangt, +1.
mustelina Fr., Wieselfarbiger T. 20.

b) L. blaB-ledergelb, Rand gefurcht, H. meist pur-

purn mit gelblichcr Schcibe, lederbraun, oliv.

f

griin, 8—15 cm, St. meist rosa, +2.
alntacea P., Leder-T. 21.

B. Scharf

1. Fleisch weiB.

a) Geruchlos, H. meist fleischfarben, auch graugelb.

Rand gefurcht, 5—7 cm, gebrechlich, St. weiB,

L. blaBgoldgelb, gedrangt, —

.

• elegans Bres., Zierlicher T. 22.

b) Mit unangcnehmem Geruch, H. semmelgelb.

Rand stark gefurcht, diinnfleischig, L. blaB,

Fl. unter der Haut gelblich, gebrechlich,

pectinata Bull., Kamm-T. 23.

2. Fleisch blaB, H. braungelb, schmierig, glockig,

6—12' cm, Rand gefurcht, anfangs nach bittern

Mandeln riechend, spater stinkcnd,

foetens P., Stink-T. 24.

IV. Kastanienbraune Art.

H. dunkelpurpurn-kastanienbraun, glanzend, 4—7 cm,

Rand gefurcht, L. blaB-goldgelb, gedrangt, Fl. weiB,

mild, +2. nitida P., Glanz-T. 25.
w

Gelbe Arten.

I. H. zitronengelb-blaBgelb.

A. Auf gelbem Grunde blutrot, 6—9 cm, St. weiB-gelb, L.

ockergelb mit zitronengelber Schneide, Fl. weiB, unter der

Haut zitronengelb, Laubwald, mild, +2.
aurata With., Gold-T. 26.
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B. Gelb, ohne rote Farbtone.

1. L. gelb, FI. mild.

a) H. 2—3 cm, Rand gerieft, hautig, glanzlos, L.

dick, frei, Fl. gebrechlich, mild, +2.
vitellina V., Dottergelber T. 27.

b) H, 3—4 cm, Rand glatt, glanzend, fest, St, seidig,

L. lebhaft ockergelb, tells gegabelt, Buchenwald,

mild, -1-2. lutea Huds,, Gelber T. 28.

2. L. weiB, Fl. mild, H. zitronengelb, 5—10 cm, ge-

brechlich, Haut leicht ablosend, St, weiB, mild, +2.
citrina G., Zitronengelber T. 29.

3. L. weiB, Geschmack scharf, H. zitronengelb-blaB-

gelb, 6-—10 cm. Rand schwach gerieft, St. und L. weiB,

Fl. weiB, unter der Haut gelblich, gebrechlich, Fichten-

wald, +3. ochroleuca P., GelbweiBer T. 30.

II. H. olivgelb (griingelb).

A. Rand glatt.

1. H. von gelben Farbtonen, nach dem Rande violett,
r

Haut filzig, 5—8 cm, L. weiB, dann gelb, Laubwald,

mild, +2. olivascens Fr., Olivgelber T. 3L

2. H. meist blaupurpurn mit olivgelber Scheibe, bereift,

feinkornig. Rand glatt, L. blaB-buttergelb, Fl.

miirbe, mild, +2. xerampdina Schff,, Reif-T. 32.

R, Rand gefurcht, L. ledergelb, mild, +2.
ahitacea P., Ledergelber T. 21.

III. H. braungelb, graugelb.

A. Mild.

1. H. 2—7 cm, gebrechlich, L. weiB, spater gelb, der

ganze Pilz vergilbend, -f-2.

puellaris Fr., Vergilbender T. 14.

2. L. ockergelb, H. 3—4 cm, Fl. grau, H. matt, Rand
glatt, St. braun gestrcift, -\-2.

ravida Fr., Graugelber T. 18.

B. Scharf.

1. H. mit roten Farbtonen.

a) L. hell zitronengelb, gedrangt, tranend, H. und

St. meist dunkelviolett,

sardonia Fr., Tranender T. 5,

b) H. fleischfarben-rosa, gelbgrau, L. blaB-ocker-

gelb, Fl. weiB,

degans Bres., Zierlicher T. 22.
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2. H. nie mit rotcn Farbtonen, ausschlieBlich gelb.

a) H. braungelb, halbkuglig, fleischig, Rand gerieft,

St. dick und hoch, in der Jugend mit Mandel-

geruch, im Alter stinkend, —

.

foetens P., Stink-T. 24.

• b) H. semmelgelb, kleincE, Rand stark gefurcht,

gcbrechlich, Geruch unangcnehm.

p'ectinata Bull., Kamm-T. 23.

IV. H. strohgclb.

Alle Teile dcs Pilzes strohgclb, H. matt, 5—8 cm,

sehr scharf, groBe Ahnlichkeit mit ochroleuca P., —

.

fellea Fr., Gallen-T. 33.

V. H. rotgelb. .

A. L. weiB, H. schmutzig fleischrot, violett, mit blasser oder

gclblicher Mitte, verblasscnd. Rand schwach gerieft,

6—9 cm, wellig unregelmaBig, St. kurz, 2

—

i cm, weiB

mit braunender Spitze, L. blaB, gcdrangt, mild, +2.
defallens P., Verbleichendcr T. 34.

B. L. gclb.

1. H. auT zitronengelbem Grunde blutrot, fast in alien

Teile IT zitronengelb, mild, -|-2.

aurata With., Gold-T. 26.

2. H. dottergelb mit rotem, gerieftem Rande, kleine Art,

diinn, gebrechlich, 2—6. cm, St. weiB, L. dottergelb,

frei, mild, -1-2.

cJiamaeleontina Fr., Chamaeleon-T. 35.

3. H. zweifarbig, blutrot und ockcrgelb, rosa angehaucht,

halbkuglig, spater verflacht, 5—18 cm, derb, St. weiB,

oft rosa, 5—9 cm hoch, L. blaB-ockergelb, breit,

bis 25 mm, gedrangt, mild, +2.
decolorans Fr., Verfarbender T. 36.

Griine Arten.
I. Mit roten oder violctten Farbtonen.

A. Rand glatt, L. anfangs weiB, spater gelblich, H. olivgelb

bis griingelb, Rand oft purpurn oder violett, mild, +2.
olivascens Fr., Olivgelber T. 31.

B. Rand gerieft.

1. L. weiB, H. gnin mit violett, 6—12 cm, fleischig,

FI. weiB, mild, +2, Laubwald.

cyanoxantha Schff., Griinvioletter T. 37.
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2. L. blaB, Rand gefurcht, H. meist purpurn, auch
lederbraun, im Laubwald griin, mild, +2.

alutacea P., Lcdergelber T. 21.

II. Ohne rote Farbtonc, niir griin.

A. Rand glatt.

,1. L. weiJ3, H. griinschuppig, dcrbflcischig, halbkuglig,

mild, -f2. virescens Schff., Griinlicher T. 10.

2. L. weiBlich, H. nicht schuppig, braungriin, lebhaft

griin, grauoliv, am Rande fleischfarbcn, .
6—12 cm,

Starr, L. meist gegabelt, erst mild, im Nachgeschmack
scharf, +2. furcata P., Gabel-T. 38.

I

B. Rand gerieft.

1. L. weiC, Rand anfangs glatt, dann gerieft, H. gelb-
1

griin, mit violcttem oder grauem Rande, diinn,

5—6 cm, L. gcdrangt, halbiert und gegabelt, mild, +2.
heterophylla Fr., Verschicdenblattriger T. 39.

2. L. anfangs blaB, spater buttergdb, H. grasgriin. Rand
schwach gerieft, 4—8 cm, St, braunend, L. gedrangt,

Fl. starr, mild, +2.
graminicolor Seer., Grasgriiner T. 40.

3. L. buttcrgelb, Sporen gelb, gebrechlich, H. graugriin,

diinn, 6
—

^^9 cm, mild, +2, Laubwald.

grisea P., Graugriiner T. 41.

\

Rote Arten.
L Gelbrotc Arten.

A. H. in der Mitte ockergelb. Rand blutrot, H. halbkuglig,

derb, L. blaB-ockergcIb, bis 25 mm breit, mild, +2.
decolorans Fr,, Verfarbender T. 36.

B. H. auf zitronengelbem Grunde blutrot. Rand gerieft, 6—9cm,

L. mit zitrpnengelber Schneide, unter der Haut zitroncn-

gdb, mild, +2. aurata With., Gold-T. 26.

II. Fleischrote Arten.

A. Mild.

1. H. fleischrot ohne gelben Farbton, aderig runzlig,

7—9 cm, derbfleischig, Rand glatt, L. weiB, gedrangt,

mild, 4-1. vesca Fr., Speise-T. 42.

2. H. fleischrot, violett mit gelber Scheibe, verblassend.

Rand sChwach gerieft, St. kurz, 2—4 cm, mild, +2.

depallens P., Verbleichender T. 34.

//edwigia Bitnd LX, 22
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3. H. fleischrot, gelbfleckig mit olivfleckiger Scheibe,

verblassend. Rand gefurcht, diinnflcischig, L. weiB

bis ockergelb, Sporen gelb, mild, +2.
nauseosa P., Ekel-T. 13.

B. Scharf.

1. L. weiB, gedrangt, Rand gefurcht, H, rot, violett,
L

weiB, klein, sehr gebrechlich,

fragilis P., Gebrechlicher T. 8.

2. L. weiB, entfernt, H. fleischrot bis blutrot, St. wciB

odcr rot, gebrechlich, groBer als fragilis P.,

emetica Schff., Speiteufel 9.

3. L. blaB-ockergelb, H. fleischfarben, graugelb, Rand
gefurcht, diinnflcischig, gebrechlich, Sporen gelb, —

.

elegans Bres., Zierlicher T. 22.

III. Rosenrote Arten.

A. Anfangs mild.

1. Erst mild, dann herb, H. zinnoberblutrot, spater

gelblich, samtartig, matt, Rand glatt, halbkuglig,

6—10 cm, starr, St. weiB, meist rosa, dick, +3.

^
lepida Fr., Zinnober-T. 43.

2. Anfangs mild, dann scharf, H. rosenrot, weiB gefleckt,

anfangs klebrig, unregelmaBig, Rand glatt, geschweift,

L. weiB, +3. rosacea Bull., Rosenroter T. 7,

B. Geschmack sofort scharf.

1. H. rosenrot, blutrot, L. weiB, entfernt, FL gebrechlich,

5—9 cm, —

.

emetica Schff., Speiteufel 9.

2. H. blutrot mit rosenrotem oder weiBlichem Rande,

5—10 cm, St, stets weiB, L. weiB-ockergelb, gedrangt,

FL weiB, unter der Haut rot, —

.

rubra Krbh.-Brcs,, Roter T. 6.

3. H. rosablutrot mit blasser Scheibe, L. gelb, gedrangt,

gemischt, Rand glatt, Fl. schwammig poros, 5—9 cm,

St. meist rosa, Laiibwald,

veternosd Fr., Blasiger T. 44.

IV. Zinnoberrote Arten.

lepida Fr., Zinnober-T., -|-3, 43.

V. H. blutrot bis purpurn.

A. Mild.

1. L. gelb.

a) Rand nicht gerieft, L. erst blaB, dann gelb.
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\

aa) H. leuchtendrot, niedergedriickt, 8—12 cm,
fleischig, St. rosa purpurn, aderig runzlig,

L. gedrangt, gleichlang, 8—12 mm breit,

buchtig angewachsen, Fl. weiB, lauft an
der Luft gelblich an, +2.

Linnaei Fr., Runzelstiel-T. 45.

bb) H. blauviolett, Scheibe dunkler, blaB bereift,

feinkornig, +2.
xerampelina Schff., Reif-T. 32.

b) Rand gerieft.

aa) H. auf zitronengelbem Grunde blutrot, L.an

der Schneide und St. zitronengelb, +2.
aurata With., Gold-T. 26.

bb) H. purpurn mit gelblicher Scheibe, auch

ledergelb, olivgriin, St. meist rot, +2.
alutacea P., Ledergelber T. 21.

P

cc) H. einfarbig, dunkel blutrot, schmierig,

6—12 cm, St. selten rot, L. entfernt, frei,

Fl. gebrechlich, —. integra L., Milder T. 16.

dd) H. dunkclpurpurn-braunrot, glanzend, St.

nie rot, L. zuletzt lebhaft goldgelb, gedrangt,

gleichlang, Fl. weiB, +2.
nitida P., Glanz-T. 25.

2. L. erst weiB, spater gelb, H. schmutzig purpurn mit

dunkler Scheibe, auch gelblich mit brauner Scheibe,

hautig fleischig, 2,5—7 cm, in alien Teilen vergilbend,

-f 2. puellaris Fr., Vergilbender T. 14.

B. Scharf.

1. L. weiB.

a) Der ganze Pilz klein, H. 2—5 cm, gebrechlich,

blutrot, L. gedrangt, —

.

fragilis P., Gebrechlicher T. 8.
h

1.

b) GroBer, H. 5—9 cm, gebrechlich, blutrot, L.

entfernt, —

.

emetica Schff., Speiteufel 9.

c) H. blutrot. Rand heller, weiBlich, glatt, 6—10 cm,

St. weiB oder blutrot, starr, Geschmack sehr

scharf, —

.

sanguinea Bull., Blut-T. 46.

2. L. gelb.

a) H. dunkelpurpurn, St. violett, L. zitronengelb,

gedrangt, Fl. unter der Haut violett,

sardonia Fr., Trancnder T. 5.

22*
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/

b) H. blutrot bis weiBlich, L. anfangs weiB, dann

ockergclb, St. stets weiB, —

.

rubra Krbh.-Bres., Roter T. 6.

c) H. rosablutrot mit blasser Scheibe, Rand glatt,

St, meist rosa, L. weiBgelb, dann buttergelb,

Fl. blasig locker, Laubwald, —

.

b

vetern^sa Ft., Blasiger T. 44.

Blaue und violctte Arten.

I. Blaue Arten.

H. blau, verblassend, glatt, kleinkornig, 4—6 cm,

fleischig, Rand kaum gerieft, St. weiB, an dem Grunde

keulig, L. reinweiB, gedrangt, mild, -f2.
H

azurea Bres., Blauer T. 47.

II. Violette Arten.

A. Mild.

1. L. wciB.

a) H. griinviolett, 6—12 cm, Rand gerieft, St. weiB,

Lbw, ~\-2. cyanoxantha Schff., Griinvioletter T. 37.

b) H. violett-braunlich, 3—7 cm, St. weiB, am
Grunde oft rotlich gefarbt, Laubwald, +3.

lilacea Qud., Violetter T. 12.

c) H. schmutzig fleischrot bis rotviolett, Scheibe gelb,

6—9 cm, verblassend,. St. kurz 2—4 cm, +2.
depallens P., Verbleichender T. 34.

2. L. anfangs weiB, dann gelb.

a) Rand glatt.

aa) H. olivgelb, zitronengelb, griingelb, Rand
violctt, 5—8 cm, Laubwald, +2.

oliva§cena Fr., Olivgelber T. 31.

bb) H. blaupurpurn, weiB bereift, feinkornig,

4—8 cm, Nadelwald, +2.

b) Rand gerieft.

xerampelina Schff., Reif-T. 32.

aa) H. dunkelpurpurn bis kastanienbraun, glan-

zend, 4—7 cm, diinnfleischig, St. blaB, +2.
nitida P., Glanz-T. 25.

bb) H. hellviolett bis graugriin, 6—9 cm, Laub-
wald, + 2. grisea P., Graugruner T. 41.
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B. Scharf.

1. L. gedrangt, H. diinn, 3—5 cm, rot, violett, Rand
gerieft, St. weiiB, Fl. gebrechlich,

fragilis P., Gebrechlicher T. 8.

2. L. entfernt, H. lebhaft rot, 5—9 cm, Rand gerieft,

St. weiB Oder rot, Fleisch gebrechlich,

emetica Schff., Speiteufel 9.
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fiber das Vorkommen von Calciumoxalat-

kristallen in den Sporogonien

von Polytrichum commune L.

Von Wilhelm Lorch.

Der Nachweis von Calciumoxalatkristallen bei Bryophyten ist

meines Wissens bisher nicht erbracht worden. Kohl, dcr in seinem

Werke „Anatomisch-physiologische Untersuchung der Kalksalze und
Kieselsaure in derPflanze'* (Marburg 1889) die zu seiner Zeit bekannten

Tatsachen zusammengefaBt und eigene Untersuchungen veroffent-

licht hat, war davon iiberzeugt, daB die Bryophyten Calciumoxalat

nicht fiihren, denn ,,weder bei Leber- noch Laubmoosen hat dieses

Salz bisher nachge^viesen werden konncn, und cine von mir aufsneue

untemommene Priifung zahlreicher Laubmoose im Polarisations-

mikroskop hat zu demselben Resultate gefiihrt'*^), schreibt er. Er
kommt dann noch mehrere Male auf diesen Punkt zuriick. Nachdem
er auf Seite 66 eine Liste von Formen aufgefiihrt hat, in deren Blattern

und Blattstielen er Kristalle von Calciumoxalat nachweiscn konnte,

auBert er sich auf Seite 67 folgendermaBen : ,,Kommt in dieser Zu-

sammenstellung — gemeint sind Fame, Selagiyiella- und Equisetum-

Arten — geniigend zum Ausdruck, daB die Moose, Fame und farn-

ahnlichen Pflanzen zum groBen Teil frei, zum kleineren Teil mit

wenigen Ausnahmen sehr arm an Calciumoxalat sind, so involviert

diese Tatsache einen neuen Beleg fiir die exzeptionelle Stellung,

welche diese Kryptogamen gegeniiber den Phanerogamen einnehmen,

welche sich in vielen anderen Fallen gcnugsam offenbart, denn sie

weichen, was ich ins Gedachtnis der Leser zuriickrufen mochte, von
der Mehrzahl der Phanerogamen ab durch die Fahigkeit, Licht-

mangel besser zu ertragen, durch das damit im Zusammenhang
stehende Zuriicktreten der Etiolement-Erscheinungen, durch eine

gewisse Unempfindlichkeit gegen Reizursachen, Licht, Schwer-

kraft usw., freilich alles in der Natur auffallende Abweichungen,

^) pag. 66.
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die noch der experimentellcn Priifung bcdiirfen/' Und auf Seite 181

findet sich folgender Passus: „Wie die Angaben auf p. 64 ff. ver-

anschaulichen, sind es besonders die Algen, Moose, Farhe und Equi-

seten und andcrc Kryptogamen, unter den Phanerogamcn haupt-

sachlich die Graser, die durch ganzlichen Mangel (mit wcnigen Aus-

nahmcn) — an Calciumoxalat ! — sich auszeichncn." Seit dem
Erscheinen von Kohls Abhandlung sind bereits mehrere Jahr-

zehntc verflosscn, und seibst wahrend dieser langen Zcit blicben die

Bryophytcn, diese Stiefkinder der botanischcn Forschung, frci von
Calciumoxalateinschlussrn. Auch C z a p c k weiB in seinem sehr

umfangreichen, modernen Werke ,,Biochemie der Pflanzen", worin

er sich auch auf Kohl bezieht, nur zu bcrichten, daD in Laub-

und Lebermoosen auffallcnderweise Ablagerungen von oxalsaurem

Kalk zu fehlon scheinen.^)

Es bcstcht heutzutage nur eine Meinung dariiber, daB ctte

Polytrichaceen als die hochstorganisierten Laubmoose anzusehcn sind,

sie bilden im Sinne von Sachs einen Architypus im Reichc der

Bryophyten. Wenn auch die Bemiihungen, zwischen Bryophyten

einerseits und hoheren Pflanzen anderseits phylogenetische Be-

ziehungen nachzuweisen, bisher zu keinem Rcsultat gefiihrt haben,

so diirfte es doch verfehlt sein, mit Riicksicht auf die hohe Organi-

sation der hier in Frage stehenden Polytrichaceen rein physiolo-

gische Beziehungen zu leugncn. In mchr als einer Hinsicht, z. B. beziig-

lich der Blattspurstrange, die mit dem Zentralzylinder des Stamm-
chens in Verbindung stehen, erscheinen die Polytrichaceen „ver-

dachtig*', und man hat den Eindruck, daB, wenn man alle ana-

tomischen Einzelheiten beriicksichtigt, sich doch noch schlicBlich

einige ,,Anklange'* an hohere Pflanzen bei genaucrer Untersuchung

ergeben mochten. Und ein solcher „AnkIang'' liegt meines Erachtens

in dem massenhaften Auftreten von Calciumoxalatkristallen in

bestimmtenTeilen des Sporogoniums von Polytrichum commune L. vor.
h

Ich habe auch noch andere Arten der Gattung PolytrichMm,

besonders Formch aus der Gruppc Porotheca auf Calciumoxalat hin

untersucht, bei keiner jedoch eine Spur davon entdecken konnen.

Es hat also den Anschein, als ob Polytrichtim commune, das groBte

Laubmoos unserer Flora, unter seinen Verwandten eine Sonder-

stellung einnahme.

In den Werken systematischen Inhalts findet man in der Kegel

die Angabe, daC das Sporogon von Polytrichum eine prismatische

Gestalt besitze. Ohne eine genauere Feststellung der Symmctrie-

verhaltnisse der noch aufrecht stehenden, chlorophyllfiihrenden

1) p. 419.
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Kapsel bleiben aber deren feinerer, anatorxiischer Bau und die damit

in engstem Zusammenhang stehenden Fragen physiologischcr Art

unverstandlich, so daB einige Bemerkungcn dariibcr wohl am Platze

sind, zumal ich beabsichtige, in eincr kleinen, an diese sich an-

schlieBenden Abhandlung, die auch das Calciumoxalat zuin Gegen-

stand haben wird, darauf zuriickzukommen,

Bei oberflachlichcr Bctrachtung erschcint das Sporogon von

Polytrichum commune monaxon (radial-symmetrisch) odtr einfach

heteraxon (zweigtrahlig-symmetrisch), in Wirklichkeit gehort es aber

der doppclt hcteraxonen Grundform an, es ist dorsoventral gebaut.

Die Sagittalachse verlauft in einer Ebene, die wir uns durch zwci

bestimmte Kanten, die ich die vordere und hintere nennen mochte,

— beim geneigten Sporogon die obcre und untere — gelegt denkcn.

Die Amphitrophie der b:iden seitlichen Flanken tritt scharf hervor,

noch deutlicher bei geneigtcr Kapsel, auBerdem ist der Deckel

des Schnabcls einseitig geneigt, und zwar fallt dessen Langsachse

in die Sag'ttalebene. Ungleich gefordert ist auch die Apophyse, sie

ist hypotroph, wovon man sich leicht iibcrzeugen kann, wenn man
das Sporogon dreht. Auch sitzt im geneigten Zustand dcs Sporogons

das obere Setenendc nicht in der Mitte der eingeschrumpften Apo-

physe, sondern iiber dem Zentrum der tcUerformigcn Vertiefung, ist

also nach der obcren Kante hin verschobon. Der Hypo-

.

trophic der Apophyse bei dem noch aufrecht stehenden Sporogon

entspricht eine solche der vorderen Kapselkante. Von der Seite

betrachtet ist diese ziemlich stark gekrummt, wahrend die hintere

einen ann^lhernd geradlinigen Verlauf nimmt. Bei der reifen, ge-

neigten Kapsel tritt diese Hypotrophie nicht mehr so scharf hervor,

ist aber doch meist noch gut zu sehen. Schon in sehr jugendlichem

Zustand, also zu einer Zcit, zu der von einer Einwirkung irgend-

welcher Reize, z. B. Licht/ Schwerkraft, kaum die Rede scin kann,

zeigt das Sporogon eine einseitige Ausbildung. Die Annahme also,

daB die Dorsovcntralitat des Sporogons durch auBere Reize bedingt

werde, hat sehr wenig fiir sich, es muB im Gegenteil angenommen
werden, daB sie einemBauplan entspricht, nach dem schon in friihcster

Jugend bei dem Sporophyten die Symmetrievcrhaltnisse fest-

gelegt sind.

Halt man cine reife Kapsel von Polytrichum commune gegen

das Licht, so erscheinen die ziemlich breiten Kanten als hellere

Saume, wogegen der iibrige Teil infolge seines dichten Inhalts an

Sporen das Licht nicht durchlaBt. Jiingere, noch aufgerichtete

Sporogonien weisen zwischen den beiden Schichten (wovon eine

jede meist aus vier Zelllagen) besteht, ein sehr zartes Gewebe auf.
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das spatcr kollabiert und die starke Annaherung der beiden epider-

malen Schichten ermoglicht. Bei der reifen Kapsel liegen alle anti-

klinalen Membranen auBerst dicht und parallel nebeneinander,

wahrend die Periklinen in stark gefalteteni Zustand dazwischen

geschoben sind. Hier bietet sich wieder ein dankbares Feld fiir die

Beantwortung der Frage, ob nicht auch in diesem Falle die Theorie

vom Kohasionsmechanismus eine Stiitze findet. Ich bestreite dies.

Als Untersuchungsmaterial dicnten die reifen, noch mit Deckel

versehenen, geneigten, hellledergelben Sporogonien von Polytrichum

commune. Um die Sporen, die bei der mikroskopischen Beobachtung
sehr storend wirken, zu beseitigen, schlug ich folgenden Weg ein:

Ich bclicB, nachdem ich niit der Schere die Urne unmittelbar hinter

ihrer Offnung quer durchschnitten hatte, wodurch Deckel, Peristom

und Epiphragma in Fortfall kamcn, den Rest der Kapsel an der

Seta. Indem ich diese zwischen Zeigefinger und Daumen schnell

drehte und die Urne gleichzcitig daucrnd auf den Tisch aufschlagen

lieB, wurden die Sporen bis auf wenige hinausgeschleudert. Darauf

schnitt ich die Urne so iiber der Apophyse durch, daB diese samt

dem unteren Urnenabschnitte beseitigt wurde. Mit einer feinen

Pinzette erfaBte ich dann die Columella und Haute des Sporen-

sackes. Die nun von fast alien die Beobachtung storcnden Bestand-

teilen befreite Urne schlitzte ich der Lange nach auf und breitete

sie im Wasser auf dem Objckttrager aus. Mit der Lupe konnte ich

nun leicht feststellen, ob der Innenseite der Epidermis der Urnen-

wand nicht noch Faden oder andere Membranstiicke adharierten.

Durch Schaben mit einem feinen, scharfen Skalpell lieBen sich auch

diese Hindernisse fiir die mikroskopische Untersuchung leicht aus

dem Wcge schaffen. Die zwischen je zwei Kanten liegenden flacheren

Teile der auf dem Objckttrager (flach) ausgebreiteten Urnenwand
konnte ich dann herausschncidcn und erhiclt auf diese Weise voll-

kommen cinwandfreies Material.

Taucht man ein reifes Sporogon in Wasser, so nimmt es in den

zwischen den Kanten gelegenen Einbuchtungen eine Luftblase mit,

die der damit bedeckten Flache bei totaler Reflexion einen pracht-

vollen Silberglanz verleiht. Die Urnenwand ist niimlich fiir Wasser

nicht benetzbar, da sie mit einer Wachsschicht iiberzogen ist, die

zum Teil der reifen Kapsel die braunlichgelbe Farbung verleiht.

Der Deckel dagegen ist fiir Wasser benetzbar, cntbehrt also jenes

Uberzugs. Legt man auf im Wasser liegende Urnenepidermisstiicke

ein entsprechend groBes Stiickchen Alkannarindc und laBt man,

nachdem man das Ganze mit einem Deckglas bedeckt hat, an dessen

Rande 50% Alkohol zutreten, so nimmt der Uberzug eine schone.
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rote Farbe an. Die Epidermisstiicke sind aber niemals ganz eben,

woher es kommt, daB immer nur die von der Alkannarinde beriihrten

Abschnitte die rote Farbung annehmcn. Die Benetzbarkeit des

Deckels fiir Wasser diirfte fiir dessen Loslosung von der Urne nicht

ohne Bedeutung sein. Fiir Ather, Alkohol, Xylol und Chloroform

ist die Oberflache der Urne benetzbar. Dem Vorhandensein dieses

tjberzugcs, der ein grobmaschigcs
^

Netzwerk bildet, aus dessen

Liicken die nach auBen stark vorgewolbten Teile der in Langsreihen

angeordneteii Epidermiszellen in blaulich-weiBem, milchigem Lichte

hervorschimmern, hat man es wohl zuzuschreiben, daB bisher, trotz-

dem die Anatomie der Polytrichumkapsel sehr oft Gegenstand

eingehender Untersuchung gewesen ist, das Calciumoxalat nicht

beobachtet wurde. Der Uberzug zeigt kornige Beschaffenheit und

scheint sehr sprode zu sein, worauf die zahlreichen Risse hindeuten,

die aber nicht mit strichformigen Verdickungsleisten verwechselt

werden diirfen. Erhitzt man das Objekt in Alkohol oder Ather,

so geht der (Jberzug in Losung iiber, gleichzeitig verschwinden aus

den Epidermiszellen die storenden Luftblasen, denn fast jede Zelle

ist mit einer solchen erfiillt. Bei nicht allzustarker Erwarmung
bleiben Teile des ziemlich dicken Oberzuges ungelost, sie biiDen

aber ihren gelblichen Farbstoff ein, Wenn auch kleinere Schiilferchen

des tjberzuges die Untersuchung des Zellinneren nur unwesentlich

beeintrachtigen, so empfiehlt es sich doch, ihn vollstandig zu be-

seitigen.

In den Epidermiszellen gewahrt man nun sehr zahlreiche,

biaulich-weiB schimmernde Kristaile, die^ wie die vorgenommenen
Reaktionen und die Beobachtungen im Polarisationsmikroskop

beweisen, aus Calciumoxalat bestehen. Wie es scheint, kommt
dieses Salz nicht in alien Epidermiszellen zur Ablagerung, denn man
stoBt auch immer auf vollkommcn kristallfreie. Die meisten aber

sind mit Kristallen formlich vollgepropft, und es mogen deren wohl

oft hundert und mchr in einer einzigen Zelle beisammen liegen.

Sie sind von auBerordentlich verschiedcner GroBc und gehoren dem
quadratischen und monoklinen Kristallsystem an. Sehr viele Kristaile

erwecken durchaus den Eindruck regularer Oktaeder, die kleineren

jedoch geben sich, da deren Hauptachse die Nebenachse an Lange

meist iibertrifft, als typische tetragonale Pyramiden zu erkennen.

Kohl hat auf Tafel I seines bereits obcn zitiertcn Werkes zahlreiche

quadratische und monokline Kristallformen des Calciumoxalates

abgebildet, und ich zweifle nicht, daB viele davon in den Epidermis-

zellen vorkommen. BeispieIsweise habe ich den mittleren der drei

in Figur 20dargcstellten monoklinen Zwillingskristalle ofter beobachtet.
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Auch unvollkommene Zwillinge gehoren nicht zn den Seltenheiten.

Eigentlichen kryptokristallinischen Bildungen, fiir die man die

Bezeichnung Kristallsand gewahlt hat, bin ich nicht begegnet, auch
sah ich niemals Rhaphiden. Sogenannte Solitare kommen nicht vor.

Ebenso bheben Bemiihungen, Kristalle in den Membranen oder als

Auflagerungen derselben nachzuweisen, ohne Erfolg. HinsichtHch
der Verteilung der quadratischen und monoklinen Kristalle ist zu
bemerken, daB die Vertreter beider Systeme in einer und derselben

Zelle anzutreffen sind.

Den Calciumoxalatkristallen begegnet man aber nicht nur in

den Epidermiszellen der Urne, sie findcn sich auch in der Columella,

in den Sporensackhauten und sogar in gewissen Teilen des Deckels,

wenn auch in bedeutend geringerer Menge, als in der Urnenwand.

Bei dem Deckel liegen sie in einer mehr gelblich gefarbten Zone

zwischen dem FuBe des Schnabelchens und dem rotbraunen Rande.

Im Peristom und Epiphragma fand ich keine Kristalle. Vielfach

iibertreffen die in den Zellen der Sporensackwand liegendcn Kristalle

die der Epidermisz^ellen an GroBe, treten infolge der Zartheit der

sie umschlieBenden Membranen sehr deutlich hervor und leuchtcn

im Polarisationsmikroskop scharfer auf. Sie sind sehr ungleichmaBig

verteilt und werden in verhaltnismaBig geringer Anzahl ausgebildct.

In manchen Zellen liegen sie allerdings auch in groBerer Menge
beisammen, und man stoBt nicht selten auf Drusenbildungen. Wie
es scheint, fiihrt die Columella nur wenige, aber sehr groBe Kristalle.

In kalter Kalilauge, Salz- und Salpctersaure wurden die Kristalle

nur langsam gelost, wogcgen sie sich in Wasser und Essigsaure als

nnloslich erwiesen. Die langste Zeit, um in Losung tiberzugchen,

gebrauchten die groBeren Kristalle. Durch Erhitzung in konzen-

trierter Salz- oder Schwefelsaure konnte man den Losungsvorgang

sehr beschleunigen. Die tlberfiihrung des Salzes in Gips gelingt

leicht, wenn man das Objekt in konzentrierter Schwefelsaure schwach

erwarmt. Aber nicht in alien Zellen kommt es zur Ausscheidung

der charakteristischen Gipsnadeln. Wie es scheint, geht die Um-
wandlung in Calciumsulfat am leichtesten in solchen Zellen vor sich,

die besonders reich an Calciumoxalatkristallen sind. Oft tritt auch

der Gips in geloster Form aus dem Objekt heraus und kommt dann

in Gestalt oft riesiger, zu strahligen Biindeln geformter Kristalle

zur Ablagerung. Der Grad der Erwarmung in Schwefelsaure, ihre

Konzentration und in gewissem Sinne auch die Starke der die Calcium-

oxalatkristalle verschlieBenden Membrane scheint auf die Gips-

ausscheidung einen erheblichen EinfluB auszuiiben. Beispielsweise

lieferten die Calciumoxalatkristalle in den zarten Wandcn des Sporen-
I
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sackes meist auBerhalb der Zellen liegende, strahlige Biindel oder

Einzelexemplare und gewohnliche, langgestreckte Kristalle. In

keinem einzigen Falle habe ich jedoch beobachten konncn, dafi die

Gipsteilchen genau dieselbe Gestalt in ihrer Gesamthcit annehmen,

wie die Kristalle aus Calciumoxalat sic besitzen^), durch deren Um-
wandlung sie entstanden, einerlei, ob cine schwache Erwarmung

oder eine solche bis zur Siedetemperatur vorgenommen wurde.

Nach S a n i o 2) soUen sich die Calciumoxalatkristalle in Kalilauge

erst nach einiger Zeit, mcist erst nach mehreren Stunden, dann aber

plotzlich losen, worauf in der umgebenden Fliissigkeit Kristalle von

der Gestalt sechsseitiger Tafeln auftreten. Allerdings geht die Auf-

losung der Calciumoxalatkristalle in Kalilauge sehr langsam vor sich,

es geschieht dies ganz allmahlich, nie aber plotzlich, und was das

Auftreten von Kristallen in Gestalt sechsseitiger Tafeln anbelangt,

so habe ich diesen Vorgang niemals beobachten konncn. Chlor-

baryumlosung verandert die Calciumoxalatkristalle nicht, wogegcn

ein Gemisch von Chlorbaryum und Salzsaure sie rasch ohne Hinter-

lassung eines Niederschlages zum Schwinden bringt.

Aber nicht nur in Form zarter Nadeln in der angegebenen Form
tritt die Ablagerung des Gipses auf, haufig bilden sich auch Kristalle

von nicht geringer GroBe, die sich auf den ersten Blick (schwalben-

schwanzformige Kristalle) als solche des Gipses ausweisen. In diescm

Falle eriibrigt es sich, zur Vornahme von Reaktionen zu schreiten.

In kalter Kalilauge, Salz- und Salpetersaure- gingen Nadeln und
' Einzelkristalle langsam in Losung iiber, bei Erwarmung vollzog sich

dieser Vorgang sehr schncll. Es diirfte also jedcr Zweifel dariibcr,

daB in beiden Fallen Kristalle von Calciumsulfat vorlicgcn, aus-

geschlosscn scin.

Zum Nachweis des Calciums in der Asche von Polytrichum

commwne-Kapseln bcdicnte ich mich der von Schimper^) an-

gegebenen Methode. Ich brachtc die Asche in sehr stark verdiinnte

Schw^efelsaure und lieB eintrocknen. Die mikroskopische Unter-

suchung ergab das Vorhandensein einer unendlichen Menge von

Gipskristallen mannigfachster Form. Bei Zusatz von Chlorbaryum-

losung*) ging die Umwandlung des Gipses in Baryumsulfat, das in

^) Zimmermann, Die bot. Mikrotechnik, p. 57.

*) S a n i o , C, tj'ber die in der Rinde dikotyler Holzgewachse vorkommenden

kristallinisclicn Niederschlage und deren anatomische Verbreitung. IMonatsber. d.

Berl. Acad. 1857. p. 252.

*) S c h i m p e r , A. F. W., Zur Frage der Assimilation der Mineralsalze durch

die griine Pilanze. Flora 1890.

*) Kohl, F. G., Kalksalze und Kieselsaure, p. 194.
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Salz- und Salpetersaure unloslich ist, allmahlich vonstatten. Man
konnte, besonders an groBeren Kristallen, den Cberzug des fein-

kornigen Baryumsulfats feststellen.
t

S c h i m p e r unterschcidet zwischen primarem, sekundarcm und
tertiarem Calciumoxalat, bei Kohl kommt noch einc vierte Form,

das quartare hinzu. Ersteres entsteht nach den Untersuchungs-

ergebnissen beider Forscher unabhangig vom Lichte, wogegen die

Bildung des sekundaren an dessen Gegenwart gebunden ist. Das

tertiare und quartare Calciumoxalat scheidet in unserem Falle aus,

auch das primare kommt nicht in Betracht, es kann sich also nur

um sekundares handcln. Solange das Sporogon noch eine aufrechte

Stellung einnimmt, flihrt es in einzelnen Teilen besonders reichlich

Chlorophyll. Die Zellen des einschichtigen Sporensackes sind damit

dicht erfiillt, nicht geringe Mengen kommen in den Spannfaden

zur Ausbildung. Reichlichem Gehalt an Chloroplasten begegnen wir

dann noch in den Zellen der Urnenepidermis und der innersten

der vier Wandschichten, wogegen die zwei dazwischen liegenden,

groBlumigen Und zartwandigen sehr arm an Chloroplasten sind.

Wenn nun, wie es bei Polytrichum commune der Fall ist, gerade in

denjenigen Zellen das Calciumoxalat auftritt, die zuvor reichlich

mit Chlorophyllkornern ausgestattet waren, so darf wohl daraus

unbedenklich der SchluB gezogen werden, daB das sekundare Calcium-

oxalat in Betracht kommt, das nach Schimpers und Kohls
Angabe nur in der chlorophyllhaltigen Zelle sich entwickelt.

Das Calciumoxalat in den einzelnen Teilen der Polytrichum

commwne-Kapsel ist wohl als ein aus dem Stoffwechsel ausgeschiedenes

Produkt aufzufassen, dafur spricht der Ort seiner Ablagerung. Mit

dem Stammchen verglichen, das immer wieder neue Sporophyten

hervorzubringen imstande ist, verfiigt das Sporogon iiber eine

verhaltnismaBig geringe Lebensdauer. Mit dessen Zerfall schafft

Polytrichum commune den iiberfliissig gewordenen Stoff aus dem

Wege.
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liber kunstlich hervorgerufene Sporenaus

streuung bei Polytrichum commune L.

Von Dr. Wilhelm Lorch.

In einer kleinen, dieser unmittelbar vorangehenden Abhandlung

„Uber das Vorkommen des Calciumoxalates in den Sporogonien von

Polytrichum commune L." betitelt, wies ich darauf hin, da6 die

Kapselwand jener Art mit einem Wachsiiberzug ausgestattet ist. Um
diesen zu beseitigen, erwarmte ich die Sporogonien in Ather oderAlko-

hol und konnte ganz nachBeUeben je nach dem Grade derErwarmung

einen groBeren oder geringeren Teil desselben oder ihn voUstandig

zum Schwinden bringen. Damit war stets eine Schrumpfung und in

gewissem Grade eine Farbenanderung der lederartigen Sporogonium-

wand verbunden. Als ich reife, bereits geneigte, aber noch mit Deckel

versehene Kapseln in kalten Ather tauchte, nahm ich ein sehr deut-

liches knisterndes Gerausch wahr, das von kleinen Luftblasen her-

riihrte, die sich, anscheinend mit groBer Gewalt, zwischen Deckel

und Urnenrand an mehreren Stellen hindurchdrangten. Die starkste

Blasenentwicklung erfolgte, sobald das Sporogon in den Ather ge-

langte, sie lieB ganz allmahlich nach, wovon ich mich durch das

Gehor leicht iiberzeugen konnte. Der Innenraum der Kapsel, vor

allem wohl aber auch der Sporensack, hatte zweifellos eine Volumen-

verringerung erfahren, die ich auf den Ather zuriickfiihre, der, wie

die mikroskopische Untersuchung ergab, aus dem Wachsiiberzug

eine groBe Menge Oltropfen herausloste.

Den Versuch, wie ich ihn jetzt schildere, habe ich zu wieder-

holten Malen angestellt, und zwar immer mit demselben Ergebnis.

Zur Aufnahme des Athers diente ein der GroBe des Objekts ent-

sprechendes Reagenzrohr mit FuB, das ich vor die hellste Stelle

der Gasgliihlichtlampe aufstellte. Am Sporogon belieB ich einen

Teil der Seta, hob dann vorsichtig den Deckel ab, ohne das Epi-
phragma zu beschadigen. In dieHohlung der Seta fiihrte ich dieSpitze

einer mit dickem Kopf versehenen Stecknadel ein, so daB das Ganze
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infolge seiner Schwere im Ather schnell untcrtauchte und eine auf-

reclite Lage einnahm. Sofort begann die Ausstreuung der Sporen,

die in zarten, schlangelnden Linien zu Boden fielen. Wie bei der

Mohnkapsel aus zahlreichen Lochern die Samen allmahlich ins Freie

gelangen, so warden bei den Sporogonien der Polytricha die Sporen

aus feinen Poren entlassen, die von den Zahnen und dem von ihnen

getragenen Rande des Epiphragmas gebildet werden. Am stiirmisch-

sten vollzieht sich der Vorgang der Sporenausstreuung in dem
Augenblick des Untergetauchtwerdens der Kapsel, ganz allmahlich

nimmt die Zahl der geschlangelten griinen Faden ab. In manchen
Fallen habe ich die Sporenausstreuung iiber dreiviertel Stunden lang

vor sich gehen sehen.

-'
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Revision der von Sauter aufgestellten Pilze

(an Handen dessen Herbars).

Von Dr. Karl von Keissler (Wien).

Bekanntlich hat der in den Jahren 1800—^1881 hauptsachlich

in Land und Stadt Salzburg lebende Arzt Anton Eleutherius
Sauter sich viel mit Botanik befaBt und nebst anderem auch eine

Anzahl Publikationen^) mykologischer Natur veroffentlicht, in denen

er eine groBere Menge Pilze (namentlich Discomyceten) neu beschrieb.

Betreffs dieser von Sauter neu aufgestellten f^ilzformen hat

sich wie wohl erinnerlich folgendes ergeben:

Die Beschreibungen sind ungemein kurz, wenig pragnant und
enthalten keinerlei Angaben iiber den mikroskopischen Bau, was
besonders bei den in reicher Zahl aufgestellten Discomyceten sich sehr

unangenehm bemerkbar machte. Die Folge davon war, daB die

nieisten Autoren mit den von Sauter geschaffenen neuen Pilz-

formen nichts rechtes anzufangen wuBten und diese daher einfach

links liegen lieBen. Diesem Ubelstande, so weit es auf die Disco-

myceten ankam, suchte winter abzuhelfen, der kurz vor S a u -

^) Eine chronologische Liste derselben ist im folgenden zusammengestellt:

Beitrage zur Kenntnis der Pilzvegetation des Ober-Pinzgaues im Herzogtum
Salzburg (Flora, Bd. XXIV [1841], p. 305—320).

t)ber Pilze um Ried und im Innviertel {ebendort, p. 379—381).

Neue Beitrage zur deutschen Pilzflora aus Osterreich (ebendort, Bd. XXVIII
[1845], p. 132—135).

Neue Beitrage zur Flora Salzburgs (Flora, Bd. 35 [1852], p. 577—581).

,
Beitrage zur Pilzflora des Pinzgaues (Mitteil. Gesellsch. f. Salzb. Landesk.,

Bd. VI [1866], p. 41—54).

Diagnosen neuer Pilze (Hedwigia, Bd. VIII [1869], p. 40—41).

Hymenomycetes aliquot novi (ebendort, Bd. XV [1876], p. 33—34).

Mykologisches (ebendort, p. 149^153).

Mykologisches (ebendort, Bd. XVI [1877], p. 72—73).

Flora des Herzogtumes Salzburg VII. Die Pilze (Mitteil. Gesellsch. f. Salzb.

Landesk., Bd. XVIII [1878], p. 99—185).

Zur Pilzflora Salzburgs in Nachtrage und Berichtigungen zur Flora des Herzog-
tums Salzburg (Mitteil. Gesellsch. 1 Salzb. Landesk., Bd. XX [1880],

p. 217—219).
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t e r s Tod aus dessen Herbar das beziigliche Material entlehnte und
die einzelnen neuen Spezics der Discomyceten auf ihren mikrosko-

pischen Bau hin untersuchte. Das Ergebnis dieser Untersuchung

veroffentlichte er in einer Arbeit, betitelt ,,Pezizae Sauterianae''^),

in der er aber nur schlechtweg die mikroskopischen Details der

einzelnen Originalexemplare, soweit er dieselben in Handen hatte,

angibt, ohne sich irgendwie kritisch dazu zu auBern. Eine solche

kritische Sichtung der Sauter schen Discomyceten mit Hilfe

der von Winter festgelegten mikroskopischen Details wurde

spater von R e h m^) und S a c c a r d o^) vorgenommen, dercn

Anschauungen aber sich vielfach widersprachen. Jene Arten, von

denen Winter keine Exemplare gesehen, lieBen sich iiberhaupt

nicht klaren und sind von R e h m rein provisorisch bei dieser

oder jener Gattung im Anhang aufgezahlt worden. Die von Sauter
aus anderen Gruppen (besonders Hymenomyceten) beschriebenen

Arten wurden von den Autoren meist ahnlich behandelt oder ganz

ignoriert.

So hatten die neuen Arten S a u t e r s leider in der mykolo-

gischen Literatur nur Verwirrung geschaffen und waren zu einem

Ballast geworden, der von den Autoren in ihren Arbeiten weiter-

geschleppt werden muBte, wenn sic sich den Vorvvurf der Unvoll-

standigkeit ersparcn wollten.

Auch mir waren bei meinen Arbeiten liber Discomyceten ofters

die Sauter schen Arten untergekommen. Als ich nun einige Zeit

wahrend der Sommer 1913 und 1914 im Salzburgischen weilte und
dort mykologische Aufsammlungen machte, beniitzte ich gleich die

Gelegenheit, das Salzburger Landesmuseum aufzu-

suchen, um dort nach den Sauterschen Originalen zu fahnden.

Durch die hebenswiirdige Vermittlung des Herrn Direktor F u g g e r

erfuhr ich, daB im ganzen 2 Faszikel von Pilzen S a u t e r s vor-

handen seien, deren Durchsicht mir aber leider zeigte, daB hier nur

Pilze vorlagen, die Sauter von anderen Mykologen erworben

hatte, wahrend nicht ein Exemplar aus seinen
eigenen Aufsammlungen zu finden war.

So schien jede MogUchkeit, hier ordnend einzugreifen, aus-

geschlossen, als ein gliicklicher Zufall es wollte, daB die b o t a -

nische Abteilung des nat ur his t or is ch e n Staats-
/friiher Hof-) museums in Wien zu Bcginn des Jahres 1916 in

1) Vgl. Hedwigia, Bd. 20 (1881), p. 129.

«) Vgl. Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., 2. Aufl.. Bd. I, Abt. 3-

«) Vgl. Syll. fung., vol. VIII.

Hedwigi^ Band LX» 23
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den Besitz des eigentlichen Pilzherbars Sauter kam. Es war

namlich in Innsbruck F. Sauter, ein Neffe von A. E. Sauter,
welcher sich auch mit Botanik befaBte, gestorben, dessen botanischer

NachlaB in den Besitz des dortigen Landesmuseujns iiberging, welches

seinerseits wieder denselben dem oben genannten Wiener Museum
zuwandte. In diesem NachlaB befanden sich auBer Aufsammlungen

F. Sauters das Moosherbar von A. E. S a u t e r , sowie dessen

Pilzherbar, soweit es iiberhaupt erhalten ist. Bei diesem An-

lasse zeigte sich jedoch leider, daB von dem urspriinglichen gesamten

Pilzherbar Sauter nur gewisse Telle mehr erhalten seien. Die

Discomyceten liegen relativ voUstandig vor, wahrend von den iibrigen

Gruppen, namentlich denUredineen,Ustilagineen und Basidiomyceten

fast nichts vorhanden ist. Dementsprechend sind auch die O r i
-

ginale zu den Sauterschen Discomyceten ver-
haltnismaBig voUstandig vertreten, obwohl es auch

hier manche Lucken gibt, wahrend Von den Sauter schen B a -

sidiomyceten-Originalen nahezu nichts uns iiber-

kommen ist. Eine nochmalige Anfrage betreffs sonstiger Telle des

Sauter schen Pilzherbars an das Innsbrucker Landesmuseum, die

Prof. Dalla Torre zu beantworten so freundllch war, wie eine

solche an das Landesmuseum in Linz, auf welche mir Kustos

F. Wastler bereitwilllgst Auskunft gab, lleferte ein negatives

Resultat. DaB im Salzburger Museum nichts mehr vorhanden sei,

davon iiberzeugte Ich mich — wie schon erwahnt —- personlich an

Ort und Stelle. Es muB ^also mit groBer Wahrschdnllchkeit an-

genommen werden, daB das, was ich in Handen habe, der elnzige

erhaltene Tell des eigentlichen Pilzherbars Sauter sei.

Was die seinen Beschreibungen zugrunde ge-
legten Original e^) betrifft, so muB bemerkt werden, daB
dieselben — soweit sie uberhaupt noch da sind — meist in einem

schlechten Zustand sich befinden. Schon die Entzifferung von Name
und Standort macht bei der ungemein undeutlichen Schrift Sau-
ters groBe Schwlerigkeiten. Mehrfach sind zwar die Kapseln mit

den Originaletiketten da, aber sie enthalten keln Material oder

das Material ist zwar da, aber sehr diirftig, kaum fiir eine Unter-

suchung ausreichend, auBerdem oft noch steril. Dazu kommt ferner,

daB bei einzelnen Sauter schen Arten mehrere Originale vorliegen,

die sich einander widersprechen, indem das eine oder andere einen

*) Unwillkiirlich erinnere ich mich bei diesem Anlasse an das Herbar
Feltgen, dessen Revision ahnliche Resultate lieferte (vgl. Hohnel, Revis.

Feltgen aufgest. Ascom. auf Gmnd d. Orig.-Ex. in Sitzungsber. Ak. Wiss. Wien,
Bd. 115, Abt 1 [1906], p. 1189).
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Pilz enthalt, der niit dem beschriebenen nichts zu tun hat, so daB
man annehmen xnuB, daB Sauter nachtraglich seine eigenen

Artennichtniehrrichtig erkannte, sondern mit anderenkonfundierte;

in dieser Beziehung weise ich auf Peziza carneola Saut., P. nigrescent

Saut. und P. Filicis-maris Saut. hin, woriiber nahcres im speziellen

Teil zu entnehmen ist.

Was die zu seinen neuen Fornien veroffentlichten
Beschreibungen betrifft, so sind dieselben — wie bcreits

betont — jneist sehr kurz und geben keinerlei AufschluB iiber den

mikroskopischen Bau. Dazu tritt noch der Umstand, daB sie oft

ungenau und unprazise sind und manchmal nicht recht mit dem
Original-Exemplar sich decken. Die differentialdiagnostischen Be-

merkungen im Vergleich mit andern angeblich „verwandten'' Arten

oder die Einreibung bei einer bestimmten Gattung (bzw. Unter-

gattung) oder die Einschiebung in der Nahe einer bestimxnten Art

sind ganz belanglos, da Sauter meist die von ihm aufgestellten

Spezies bei Untergattungen oder Gattungen, sogar bei Familien

einreiht, wo sie nicht hineingehoren, oder in der Nahe von Arten

einschiebt, mit denen sie iiberhaupt nichts zu tun haben. Durch
diese ungenauen Beschreibungen wurden R e h m und Saccardo,
die keine Originale S a u t e r s sahen, mehrfach irregefiihrt und
haben entschuldbarerweise die Sauter schen Arten oft bei

Gattungen untergebracht, zu denen sie absolut nicht hingehoren.

Es sei noch darauf verwiesen, daB Sauter eine Anzahl Spezies

nur als nomina nuda publiziert oder bloB als Herbarnamen auf-

gestellt hat.

Wenn wir uns fragen, was die Ursachen fiir die Fehlgriffe

S a u t e r s sind, so ergeben sich solche verschiedener Art. Vor

allem hatte er unzulangliche Hilfsmittel an Literatur und Herbar-

vergleichsmaterial zur Verfiigung, abgesehen davon, daB zur Zeit

S a u t e r s bei dem Mangel an zusammenfassenden Werken das

Arbeiten auf mykologischem Gebiete iiberhaupt schwer war. Ferner

war Sauter, der sich mit alien Gruppen des Pflanzenreiches,

dazu auch mit Insekten befaBte, in der Mykologie viel zu wenig

eingearbeitet, um auf dem Gebiete der Pilze, speziell Discomyceten

Neubeschreibungen vorzunehmen. Waiter untersuchte er die Pilze

nur mit Hilfe der Lupe (niemals mit dem Mikroskop), was fiir eine

sichere Bestimmung oder gar Neubeschreibung bei Kleinpilzen ganz

unzulassig ist. SchlieBlich tritt noch der Umstand hinzu, daB er oft

recht kargliches Material sammelte und dieses dann noch manchmal

durch Verwechslungen in Unordnung brachte.

23*
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Ober die Gesamtrevision des S a u t e r schen Pilzherbars habe

ich in eingehender Weise in einer Abhandlung^) , betitelt ,,Revision

des S a u t e r schen Pilzherbars (mit besonderer Beriicksichtigung

der von Sauter neubeschriebenen Pilze)" berichtet. Einen

kurzen tJberblick iiber die Resultate der Revision samtlicher von

Sauter neubeschriebenen Pilze gebe ich im folgenden:

Zusammenfassung der Resultate betreffs der von Sauter beschriebenen

Pilzformen.

Von den 143 Pilzformen, die Sauter aufstellte, sind b 1 o B

4 gute Arten (davon 1 Art in richtiger, 3 Arten in falscher

Stellung), nicht weniger als 49 Arten sind b e r e i t s

bekannte, unrichtig bestimmte Arten (darunter 4 Spezies
total falsch determiniert), der Rest der Arten, das ist die

stattliche Zahl von 94 Arten, sowie eine Gattung

mu6 gestrichen werden, und zwar — abgesehen von der

ungeniigenden Beschreibung — IGArten, welche

nach dem Originalexemplar auf u n r e i f e s oder veraltetes
oder ungemein sparliches Pilzmaterial begriindet wurden,

ferncr 16 Arten, die am Originalexemplar fehlen,
endlich 6 2 Arten, deren Originale fehlen.

tJbersichtUche alphabetische Zusammenstellung der von Sauter
beschriebenen Pilzformen^),

Agaricus (Collybia) dryophilus

Bull. var. nova Saut = Collybia dryophila (Bull.) var.
I

vernalis Schulz. et Bres.
Agaricus (Lepiota) svbprocerus

Saut. . . .- ist zu streichen.
t

Agaricus thejodes Saut = Volvaria speciosa Fr,

Arjcyria ferruginea Saut. . . . gute Art.

Arrhenia mesopus Saut ist zu streichen.

Ascochyta Rumicis Saut ist zu streichen.

Boletus pumilus Saut ist zu streichen.

Calloria alnea Saut ist zu streichen.
r

Calloria Doliolum Saut ist zu streichen.

Calloria Neesii Saut ist zu streichen.

1) Vgl. Anual. naturhist. Hofmus. Wien, Bd. 31 (1917), p. 77—138 (erschienen

April 1918).

*) In dieser Zusammenstellung sind auch jene Namen enthalten, die Sauter
durch nachtragliche Ubertragung seiner Arten in andere Gattungeu schuf.
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Caloceras hypnophilum Saut. .

Caniharellus elegans Saut. . .

Cantharellus pruinosus Saut. .

Cantharellus sinuosus Saut.

Cantharellus tenuissimus Saut.

Cenangium luteolum Saut. . .

Cenanghim Thapsi Saut. . .

Cordyceps Muelleri Saut.

Craterellus minimus Saut.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

Clavaria alpina Saut ist zu streichen.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

Cyphella ciliata Saut ist zu streichen.

Gyphella elegans Saut ist zu streichen.

... ist zu streichen.

... ist zu streichen.

Cyphella epiphylla Saut. . . .

Cyphella tenuissima Saut. . . .

Dacampia Engeliana Saut. . .

Dermatea nitida Saut

Dermatea tristis Saut

Diderma elegans Saut

Discina verpoides Saut

Grandinia pileata Saut

Helotium chlorellum Saut. . . .

Helotium decolorans Saut. . . .

Helotium erythropus ^aut, . . .

Helotium Ostrutliii Saut

Phoma verhascicola Cke

= Pleospora Engeliana Wint.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

ist zu streichen.

st zu streichen.

= ApostemidiufuGuernisaciBoud

— H. scutida Karst.

= H, herharum Fr.

Helotium tenerum Saut ist zu streichen.

Gyromitra esculenta Fr.

Helvella lacunosa Afz.

Helvetia badia Saut =
Helvetia fvliginea Saut =
Helvella infula Schaff. var. albida

Saut. . .
' ist zu streichen.

Helvella monachella Fr. var. viri-

descens Saut ist zu streichen.

Hydnum citrinu7n Saut

Hydnum gigayiteum Saut.

Hydnum sidfureiim Saut. ist zu streichen.

Lachnella ornata Saut ist zu streichen.

. . ist zu streichen.

. , ist zu streichen.

Lachnella phacidioides Saut. . .

Lachnella pulverulenta Saut. . ,

Lachnella radians Saut ist zu streichen.

Merulius giganteus Saut..

Morchella cellaris Saut. .

H. geogenium Fr.

H. septentrionale Fr,
J * 1

B
^

Hydnum{Pleuropus)nanumSant. ist zu streichen.

Hydnum roseum Saut. .... ist zu streichen.

ist zu streichen.

= M. costata Pers
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Panus cinereus Saut ist zu streichen.

Patellaria Aconiti Saut = Mollisia plicata (Rehm) Sacc,

Perichaena microcarpa Saut. . . = P. fusco-atra Rost.

Peziza Aconiti Saut = } Mollisia plicata {Rehm) Sb.cc.

Peziza albo-atra Saut ' .
~ Mollisia melaleuca Sacc.

Peziza albobadia Saut = Lachnea Woolhopei Sacc.

Peziza alhoflava Saut. sec. Sacc.

(ex errore) Lachnea Woolhopei Sacc.

Peziza albofurfuracea Saut.. . . = Lachnum clandestinum Karst.

Peziza alhoviridis Saut ist zu streichen.

Peziza alpina Saut. ....... ist zu streichen.

Peziza alveolaris Saut = Tapesia fiisca Fuck.

Peziza ammophila Saut ist zu streichen.

Peziza annularis Saut. .... ist zu streichen.

Peziza arenicola Saut ist zu streichen.

Peziza aterrima Saut — Dinemasporium hispidulum

Sacc. var. herharum Cke.

Peziza atriseda Saut = Bdonium minutissimum

(Batsch) Keissl.

Peziza atrocoerulea Saut. . . . ^ Mollisia JuTigermanniae (Nees)

Rehm.
Peziza atrorufa Saut. = Pseudotryblidium Neesii Flot.

Peziza aurantio-hadia Saut. . . ist zu streichen.
W

Peziza aurantio-nigra Saut, . . ist zu streichen.
r

Peziza carneola Saut gute Art.

Peziza cfdorella Saut ist zu streichen.

Peziza decolorans Saut == Apostemidium GuernisaciBond.

Peziza doliolum Saut ist zu streichen.

Peziza elegans Saut ist zu streichen.

Peziza epihrya Saut = Pseudoplectania nigrella Fuck.

Peziza epithelephora Saut. ... = Mollisia epithelephora (Saut.)

KeissL

Peziza epithelephora Saut. pr. p. . = ? Pezizella mycophila (Fr.)Sacc.

Peziza erythropus Saut = Helotium scutula Karst.

Peziza excavata Saut ist zu streichen.

Peziza farinosa Saut ist zu streichen.

Peziza Filicis-maris Saut. ... = Pezizella aspidiicola Rehm.
Peziza Filicis-maris Saut. pr, p. . = Cyphella villosa Hlsmk.
Peziza fuliginosa Saut = Plicaria badia Fuck.
Peziza Goettingeri Saut. ». ... = Dasyscypha calyciffyrmisRehm.

Peziza gyalectoides Saut. ... =^ Helotiu7nepiphyllum Fr.

Peziza Hystrix Saut = Lachnea setosa Gill.

>
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Peziza Kunzei Saut ist zu streichen.

Peziza limosa Saut = Onihrophila Morthieriana

^
Rehm.

Peziza luguhris Saut ist zu streichen.

Peziza micans Saut. . , . . ist zu streichen.

Peziza mollissima Saut ist zu streichen.

Peziza nana Saut = ? Paryphydria Heimerlii Zuk.

Peziza Neesii Saut. .'.....- ist zu streichen.

Peziza nigrescens Saut. .... = Humaria leporum (Cke.) Sacc.

Peziza nigrescens Saut. pr. p. . . = Plicariella trachycarpa Rehm.
Peziza nigrociliata Saut ist zu streichen.

Peziza nitida Saut ist zu streichen.

Peziza nitidula Saut = Tapesia fitsca Fuck.

Peziza nucalis Saut ist zu streichen.

Peziza ornata Saut = Gyphella alho-violascens Karst,

Peziza Ostruthii Saut = Helotium herbarum Fr.

Peziza pallide-rosea Saut. ... ist zu streichen.

Peziza palustris Saut ist zu streichen.

Peziza perelegans Saut ist zu streichen.

Peziza perforata Saut ist zu streichen.

Peziza Phragmitidis Saut. ... ist zu streichen.

Peziza pileiformis Saut ist zu streichen.

Peziza pulverulenta Saut. ... ist zu streichen.

Peziza quercicola Saut = Lachnum hicolor Karst.

Peziza radians Saut ist zu streichen.

Peziza ruhescens Saut = Helotium citrinum var. lenti-

culare Fr.

Peziza rvhicunda Saut ist zu streichen.

Peziza rufescens Saut ist zu streichen.

Peziza rufonigra Saut = Pseudotryblidium Neesii Flot.

Peziza schistarenaria Saut. ... ist zu streichen.

Peziza Struthiopteridis Saut. . . ist zu streichen.

Peziza svbglobosa Saut ist zu streichen.

Peziza sulfurea var. Aconiti

Saut. (?) ^ Lachnum sulfureum'KdXsi,VdX,

Aconiti Rehrn.

Peziza tenera Saut ist zu streichen.

Peziza tenerrima Saut ist zu streichen.

Peziza tenuis Saut ist zu streichen.

Peziza tenuissima Saut ist zu streichen.

Peziza tristis Saut ist zu streichen.

Peziza undulata Saut = ? 0-rhilia chrysocoma Sacc.
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Peziza varians Saut = Lachnum mollissimum Karst.

Peziza velata Saut. = ? Lachnum virgineum Karst.

Peziza verpoides Saut. ..... ist zu streichen.

Peziza viridula Saut ist zu streichen.

Peziza vitrea Saut = Daa^yomyces caesius Sovnmerf,

Pistillaria Muelleri Saut. ,. . . = P, sclerotioides Fr.

Pistillaria sclerotioides Fr. var.

Muelleri Saut = P. sclerotioides Fr.

Polycoccum Saut = Discothecium (Tichothecium) et

Didymosphaeria.

Polycoccum condensatum Saut. . = Discothecium Sauteri Vouaux.

Polyporus adustus Fr. var. glabra,

alho-fnarginata Saut ist zu streichen.

Polyporus albidus Saut = Polystictus albidus (Trog.).

Polyporus alpinus Saut ist zu streichen.

Polyporus fusco-pallidus Saut. , ist zu streichen.

Polyporus Hippocastani Saut. . ist zu streichen.

Polyporus lacrymans Saut. , . ist zu streichen.

Polyporus morosus Saut ist zu streichen.

Polyporus nigro-zonatus Saut. . . = ? Daedalea unicolm' Fr.

Polyporus orbicularis Saut. , , = P. arcularius Fr.

Polypcn'us oxyporus Saut. ... ist zu streichen,

Polyporus palmatus Saut. ... ist zu streichen.

Polyporus submembranaceus Sa.ut. ist zu streichen.
^

Polyporus tenerrimus Saut. . . ist zu streichen.
^

Polyporus vehitinus Fr. ^. albida

Saut = Polystictus velutinus Fr.

Poroidea pithyophila Gott. apud

Saut = Craterocolla rubella Pars.

Pterula dichotoma Saut ist zu streichen.

Pyronema ricciaecolum Saut. . . ist zu streichen.

Reticidaria lutea Saut = Fidigo septica Gmel.

Beticidaria umbrina Fr. var. lutea

Saut = Fuligo septica Gmel.

Sclerotium carneum Saut. ... ist zu streichen.

Scleroiium hypnophilumSsint.. . ist zu streichen.

Sclerotium niveum Saut ist zu streichen.

Sclerotium Thapsi Saut ist zu streichen.

Stemonitis tenella Saut ist zu streichen.

Thelephora gelailnosa Saut, . . = Th, sebacea Pers.

Trichia fasciculata Saut. ... ist zu streichen.

Trichia glomerata Saut ist zu streichen.
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Typhula flavescens Saut.. ist 2U streichen.

Typhula limicola Saut ist zu streichen.

Ustilago Rhynchosporae Saut. Anthracoidea Caricis Bref.

Verpa pusilla Saut ist zu streichen.

Verpa Sauteri Rehm. ...... ist zu streichen.

Zusammenstellung sonstiger Feststellungen zur Synonymie^).

Belonidium minutissimum Phill. ,

Hu7naria cervaria Phill

Humaria nigrescens Syd. (non

[Saut.] Rehm)

Belonium Helminthosporii

(Blox.) Keissl.

? Humaria leporum Sacc.

Lachnum Sauteri Rehm ....
Mollisia Sterei Rehm apud

= Lachnea lecothecioides Rehm.
ist zu streichen.

Strasser

Peziza epithelephora Ces, (non

Saut.) . . .

M. epithelephora (Saut.) KeissJ.

Peziza Helminthosporii Blox. . .

Peziza mimitissima Berk, at Br

Peziza tryhlidioides Rabh. ... =

Verpa Sauteri Rehm ist zu streichen.

Tapesia byssina Fuck. (veJ

.

affinis)

.

Belonium Helminthosporii

Keissl.

Belonium Helminthosporii

(Blox.) Keissl.

? Lachnella harhata Fr.

i) Vgl. hieruber Naheres K e i B 1 e r in Ann. naturhist. Hofmus. Bd. S

1

(1917), p. 11, wo die Kevision des Sauter- Herbars ausfiihrlich behandelt ist.

Redaktion: Prol. Dr. Geor^ Hleronymus in StegUtz bei Berlin.
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