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Seiner k. n. k. Hoheit dem dnrohl. Herrn Erzherzoge Karl Ludwig.

Seiner k. n. k. Hoheit dem durchl. Jlcriu Krzborzoge Ludwig Victor.

Seiner k. u. k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Albrecht.

Seiner k. n. k. Hoheit dem dnrohl. Herrn Erzherzoge Josef Karl.

Seiner k. u. k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Wilhelm.

Seiner k. u. k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Kainer.

Seiner k. n. k. Hoheit dem dnrohl. Herrn Erzherzoge Heinrich.

Seiner k. n. k. Hoheit dem dnrohl. Herrn Erzherzoge Ludwig SaWator.

Seiner Majestät dem Könige von Baiern. 4 Exemplare.
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L, EUeebetbetr. 9ß Wien.

a « Demio Nareie, Prof. d. oautiHchen Scbnle, Cnwt. Buceari.

9 » Degen Arpäd v., VII., Kerepeserhof Badape«t.

80 , , Degenkolb Herrn., liittergot&besitzer bei Pirna Rottwegeadorl

ff „ Demi Arnold, Dr. med., Hauptalrasse 11 . . . Hietziog.

„ „ Dewoletzkj Kudoif, IX., Wa^agaase 26 . . . Wien.

„ „ Dimits Ladw., k. fc. Oberfonferatb, VIIL, Boeb-

feldgaeio 19 Wien.

, Döll Ednard, Bealeebnl-Diioetor, 1^ Ballgaeee 6 Wien.

, Dorf I er Ignaz, III., Rennweg 14 Wien.

^ Dolenz Victor, Stud. phil., IX., Lazarethg. 10 . Wien.

, Dräsche Dr. Richard Freih. t. Wartimberg,
I., Giselastrasäe 13 Wien.

„ D r u d e Dr. Oscar, Prof. o. Director d. bot Gartens Dresden.

, Duugel Carl, BfligersebnUehrer, y., Wienetr. 98 Wien.

90 ^ g Daledna^yekl Graf W]n4lniir, FnnsiekaBefpL 45 Lemberg.

9 Eckhel Georg ., bei Carl Scbäler Maine.

, Bgger Ed.. k. k. Finana^Oberconunieeir, UL,
Jacquin^asse 5 Wien.

„ Etsrger Graf Franz, K.irnten, am Längsee. . . Treibacb.

, Ebnhart Carl, Priratbeamter, VI., Gampeu-

dorferatr. 14 Wien.

, Ebrlicb Joeei^ k. k. Hofgirtner Laxenboig.

y E i c h e n fe I d Dr. Mich. R. k. k. lMideiger.>Bath«

VIII., Josefstädterstrasse 11 Wien.

, Eichler Wilh. Ritter T. Eich krön, k.k.flofrath Wien.

„ Ellis J. B., Esq., New-Jersey, U.-St Newfield.

, Emich GostaT Ritter t. Emöke, k. Truchsess,

IV., Sebaeti&niplate 8 Bndapeei

100 „ » EngelbardtVieftor,8tad.ebem.,yiL,Ziegieig.27 Wien.
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]fiifU«d«r. XVII

T. Herr Elttenteer Dr. A. F., Privatgelehrtor, Burggrafen-

Strasse 14

Eots Dr. 0^ Prof. d. Zeel. a. d. UniTers. .

Brwh«ir]llk«L,Wassi]i-OstrolF48. Lin., 15. Hans

BttiDgsliaiiseii Dr. Const, Fieih. k. k. Prof.

Brers Georg, Redor, Pastor a. D., bei Innsbrack

Fatio Dr. Victor, Rue Massot 4 (N.) ....
Feiller Fianz v., Privat. VIT., Signiundsg. 13 lU
Feistmantet Dr. Ottokur, k. k. Professor der

technischen Hoclischule

Fekete Gabr. Fidelis v., Hochw., Priester, Steierui.

Felder Dr. Cajetan Freih. v., I.. Sohotteugasse 1

„ Felix Dr. Paul v., I , Cauovagasse 5 . . . .

Feuer Dr. David, Waiznerstrasse

j,
Figdor (justar, Grosshdlr., II., Kais. Josefstr. 38

„ Finger Jnlins, Bealititenbesitsen HpUir. Nr. 68

, FUtt Carl Alf51d, Hofriehter, P. Elesd, p.

Ckosawardein

, Flttgel Dr. Felix

, Förster J. B., Leiter der Raff.- n. Petrol-Ind.-

Actieu-Gesellschaft

^ F«Btalae C^sar, Naturalist, Prov. Haiuaut . .

„ Formanek Dr. Eduard, G7mQasial*Prof.y Frans

Josefstrasse 3

n Forster Dr. T^, Director a. k. k. Thierarznei-lust.

« Frank Dr. Johann, Advocat, I., Opmigasse 8 .

« Franz Carl. Dr. d. Med., Mähr.. Post Zastawka

„ Frey n Josef, Civil-Iugtnifur. f>tl. Bauiath, Jung-

mannstr. 3, Smichov

„ Friedrich Dr. Adolf, Apoth., SchOnbrunnerstr.

„ F ritsch Dr. Anton, Prot v. Gost a. natorh. Mus.

n Fritscb Dr. Carl, VIIL, Ledererg. 28 . . . .

« Fritsch Josef, Priyatier, Kichwaldtborstr. 16 .

« Friraldsfky Johann 1. Costos am Nat-Mns.

m Fnchs Josef, k. Rath, IIL, Hanptstrasse 67 . .

n Fuchs Theodor, Director der geol.-palaont Ab-

theilnng des k. k. naturhistor. IFofmuseams

, Pürstenberg Friedr., Landgraf zu, Cardinal, Km.

« Gall Edaardv., erzherzogl.Secr. i.P., Rathhausg. 9

« GanderHieronjui., Hchw.. Pfarrer, P. Sillian, Tirol

« (ianglbauer Ludwig. Ciistiis - Adjnnct des k. k.

naturhirttor. Hofniuseuins, IV., Hauptstr, lu

jp Garcke Dr. Aug., Prof. u. Cust. am k. hot. Mu.s

,

Friedrichstrasse 227, S. VV

ß. Cm. B. XXX IX.
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XVIII MitgUeder.

P. T, Herr Geitler Leop., k. k. Artillerie-Oberlieutonant . . Wien.

a y, Gf Ufrsich Dr. Anton, Prof. dtT k. ung. Univ. Klausenbarg.

„ Frau Gerold Knsa v., I., P(ist<,'asso <; Wieu.

r Herr G 1 o w a c k i Julius, Prof. a. Land.-I'eal-Gjinnasiam I.ieoben.

140 ^ „ Godcffroy Dr. Richard, Ciieiuiker am technol.

Gewerbemuseam fRen.

, 9 GoldBchmidt Theodor Bitter k. k. Banrath

und Gemeiader&tb, I.. Nibelongengasse 7 . . Wien.

, , Gondola-Gbedaldi Baron GiaTOsa.

« * Gr&ffe Dr. Edoard, Inspector d. k. k. cool. Station Tiieet.

f, r Graff Dr. Ludwig t., Prof. d. Zool. a. d. üniv. Gras.

, „ Grcmbllcli Jnliiis, Hocliw,, Gymn.-Prof.. Tirol Hall.

I, „ Griinu< Carl H v. Grimburg, k. k. Professor St. Pnlten.

n n Grobben Dr. Carl. Üniv.-Prof., Frankg. 11 . . Währing.

„ n G rn n ow Albort, Ciiomikcr (1. Metallwfab., N.-Oe. Bemdorf.

„ f,
Grze^'orzek Dr. Adalb., Hochw., Probst . . . Bochnia.

150 , „ Gsanjjl Hl- Ant.. Hochw., Rc'ct. d. Piaristen-CoUeg. Krems,

y y GursciintT A.. Ingmifiir. Spitalsg^as.'^e ;>U . . Bozen.

„ „ Gutleben Josef, (iiiitii'^r. III . Ilriinwei^ 14. . Wien.

„ „ Haas Dr. Carl, VI., Matro.seiigasse 8 . . . . Wien.

„ „ Ilaberhauer Josef, Naturalist Fänfkircheu.

K f, Haberler Fn. Bitter t., Dr.jur., I., Banemmarktl Wien.

, n Hab ich Otto» Fabrikant, Stiftgasae 64 ... Hemab.

jf jf
Hacke 1 Ednard, Gjmnaeial-Professor . . . . 8i Polten,

fl „ Haeker P. Leopold, Hochw., Prof. der Moral«

Kttehenmeister im Stifte, Post Furth, N.-Oe. GSttweih.

« n H aim hoffen Gust Bitt H ai m, k. k. Reg.-Bath

u. Dir. d. Miniat-Zahlamtes i. F., VIT.. Breiteg. 4 Wien.

160 « « Haläcsy En<?cn von, Dr. med.. Ml., Schrankg. 1 Wien.

, y Halfen! Friedrich t., bei Aaclien Bartscheid.

« n Kampe Dr. Herrn., Hof- u. Ger.-Adv , I , Herreng. 6 Wien.

, „ Handlirscli Dr. Adam, IV., Uubensg. 5 . . . Wien.

^ « Handlirsch Autou, Mag. d. Pharm., IV., Kubeus-

g^asse .5 Wien.

Haotken Max Kitt. v. Prudnik, k. Prof., Univ. Budapest.

Haring Johann. L» lirer, N.-Oe Stockerau.

Haszlinski Friedr., Prof. d. Naturgeschichte . Eperies.

„ „ Hatechek Dr. Berthold, Profeesor der Zoologie

an der ünivexaitftt Prag.

« n Hanck Dr. Ferdinand, Tia Bosetti 6 . . . . Triest

170 n f» Hau er Frans B. v., k. k. Hofiath, Intendant des

k. k. natnrh. Hofmueiuns« L, Buigring . . . Wien.

9 „ Haussknecht Dr. Carl, Professor der liotanik . Weimar,

n « Hajnnld Dr. Ludwig» Cardinal-Ersbiscbo^ £min. Kalocsa.

»1 n
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XIX

11

*. Herr Heeg Moihf PriTatbeamter, II., Circusg. 35 . . Wien.

9 Heger Dr. Hans, Redacteur der „Pharmtceoti-

sehen Zeituug,'' I., Kolowratriug 9 .... Wien*

j, Heiden Leopold, Oberlehrer, VII ,
Kandelg. 30 . Wien.

« Heid er Dr. Ad ulf, IX., Wasagassc 12 ... . Wien.

Heider Dr. Arthur Ritter v., Doceut f. Zoologie

a. d. Univ.. MaiJTreilyg. 1 Graz.

Heider Moriz, IX., Wasagasse 12 Wien.

Heidiiianii Alberik, Hochw., Abt des Stiftes . Liiicnlold.

„ Heilbbei
f,'

Alois, Gymnasial- Frofebsur, IX., Sechs-

scbimmclgaäse 7 Wien.

• Heiner) l>r. Anton, Prof. d. Baaliehule Seche*

hatiB, Pftrkgaiee 48 Pennug*

V Heinze Henoftno, k. k. Frqpttten-Capit&n . . PoU.

„ Heinsei Ludwig, Dr. d. Med., YII., Kirebeng. 3 Wien.

« Heiser JoMfyEUieiiWMran-fVyMkebeiitier.N.-Oe. Gaming.

, Hol f e r t Dr. Josef Alex. Freih. v., geh. Rath, Exc. Wien.

„ Heller Dr. Camill, k. k. Prof. d. Zool., üiiiversUÄt Innebruck.

, Heller Carl M., Assisteut aiu herzogt. Moseum ßmnnachweig.

Frau Henneberg Marie, geb. Hiuterhuber . . Wien.

Herr HeuKchcl Gustav, Professor au der Hochschule

für üodencultur, VIII.. Floriaiiigasse lö , . . Wien.

« Hepp erger Dr. Carl v. Advocat Bu/.eii.

, llerman Otto v., Reicli^t.-Al»^' . Darnjaiiirbg. 1(5 Budapest.

Hotschko Alfred, l'rof. -l. 1.. lirorbiKluiifxsaustalt liielitz.

„ Hieudlniayr Aiit, Cudtos der zoolog.-zootoin.

Sammlungen dee Staates, Sobwanthalerstr. 7/II M&nchen.

H Hinterwaldner J. H., L k. Bei.-S€buMDbp.,

n., Obere Donanetraese 87 Wien.

m Hiro CSarl, Handebier, Groatien Lepoglava.

M Hdfer Frani, Fachlehrer der BtlrgerBchole i. P.,

Kirchengasse 48 Hernais.

„ Holzel Hngo.Buch- u. Kunsthdlr . IV , T. l ui.^eiig. 5 Wien.

, Honig Rud., k. k. Reg.-Rath, IV., Hechteug. 1 a Wien.

n Holzhausen Adol^ Bachdruckerei-Besitser, VII.,

Breitegasse 8 Wien.

, H op flgarten Georg Max Bar. V., b. Langensalza M&Iveräiiidt.

n Horcißka Carl Richard, k. k. Postofticial, Am-
bulanz Westbahn, VI., Magdalenenstraase 75 . Wien.

Horinuzaki Constantin v.. Josufüg. 8 . . . . Czernowitz.

Ii urnung Carl, Apotheker, Siebenbürgen, Marktjd. Kronstadt.

Horväth Dr. G^a v., D^Kbib-atcca 15 ... . Budapest

Haemer Dr. Iguaz, k. k. Reg.-Arzt, Waisenhaus . Fischan.

Hl^tterott Qeorg kais. japaa. Consal . . . Triest

€*
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XX

P. T. Herr Hun^erbjebler Jnlioi, Edler Seeatitten,

L, Wollzeile 23 Wien.

„ „ Hus8 Armin, Professor am evang. Collejjiam Epories.

„ ^ Huter Rupert, Hocliw.. Pfarrer, bei Sterzing Ried.

210 ^ ^ H y rt 1 Dr. Josef, k. k. Hofr., Prof. i. P., Kirchenp. 2 Perchtoldsdorf.

, ^ Jablons k y Vinc. Direct. d. Lelirerbildnntrsanst. Krakaa.

f, r Jette r Carl, I'rivatbeamtrr. II . R itliestt^rufT. 4 3 Wien.

, p Joch um Adolf, Offieial in MinistL-rium für Caltus

and Unterricht Wien.

n Jnrinji Dr. Ludwig. Uoiv.^Profeifor d. Botisik Bndipest

9 « Jnrinftd Adolf B., Prof. a. Gjidd., Groatien. . Warüdin.

n „ Kabit Joe. EmtD.» ZQekerfal»riksdire6tor,B9hnieii Welwam.

s K Ealbermatten Leo de, Baroo, Omithologe,

AotoDgasee 6 . . Baden.

« « Earlinski Dr. J v , k. k Oberarzt, Tempelstr. 4 Innabmek.

« M Earpelles Dr. Ludwig, IV., Lainbrerhtsgasse 11 Wit^n.

220 n I»
Kaspar Rudolf, Hcbw , Dechant, b. Mähr.-Schöub. BUuda.

„ „ Kaufmann Josef, IV.. Kubensgtwe 5 . . . . Wien.

I, „ Keck Carl, Ober-Oesterreich Aistertiheim.

^ ^ Keller AI., Burgerschnllebrer, VI., Mollarüg. 2Ü Wien.

« „ Kempny Peter, Dr., prakt Arzt Gntensteiu.

„ „ Kerner Dr. Anton, llitt v. Marilaun, Univ.-

Prof., Dir. des bot Gartens, Hofrath .... Wien,

n „ Kerner Josef, k. k. Kroiägerichts-Präsident . . Wiener-Neustadt

« „ Kern stock Eroet, Realschol-Profeesor . . . . Boien.

«. V Kerry Bich., Dr. pbiL. VIII., Landeegericbtsstr. 15 Wien.

„ M Kineky Ferdinand FQrst, Dorehlaneht .... Wien.

230 « V Kisaling P. Benedict. Hoebw., P^rrverweeer,

a. d. Gölsen Sebwanenbacb.

„ „ Kittel August, pr. Arzt, P. Winzendorf . . . Emerberg.

n n Klein JnliuH, Prof. d. B >taiiik, J<»sef>-Polytechn. Badapcst.

„ „ Klemensiewicz Dr. Stanislane, Prof. a. Gymn.
St Anna, Ul Starowislna 8 Kiakan.

, „ Kl ob Dr. AI . TTof- u. Ger.-Adv.. I.. Maximilian8tr.4 Wien

n „ Km et Andreas, röm. katli. Pf.irr^-r. b. Scbemnitz Pren^ow.

„ „ Knapp Josef Arm., IX., Saul*»ngasse 11 ... Wien.
*

„ Kna n e r Dr. Blas.,k.k.Gyni -Prof.. Vlll .Bennog. 31 Wien.

„ „ Ko el bei Carl, Custos de» k. k. naturhistorischen

Hofmusenms, IX.. Wasagasse 2d Wien.

„ « König Dr. Heiorieb, k. Gericbtsarat, MQhlgasse Hermannstadt

240 „ „ KSaigBinirter Horli, Freiberr von Wien.

„ Kobl Frans Fr., Ai8i>ta.k.k.natarbi8t.Hofmns. Wien.

„ „ Ko laay Joe., k. k. Hilfsimter- Directiona -Adjunct

VI., Kannitigaeee 6.b Wien.
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30
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P. T. Herr Kolbe Carl, k. k. Aasealt, IV^ UargarotlieDstr. 31

EolombatoTiß Georg. k.k.Profd. OK-Bealschale

Kon ers Kwfcner, üngT. Com., P. Ceap, Zahooj

Korlewii Anton, Professor am Ober-Gyninasiiim

Korahnber Dr. Andr. v., k. k. Prof. d. Technik

Kowarz Ferd., k. k. Telegraphenbeaniter, Böhmen

Kraatz Dr. G., Vorst, d. ent. \%^r , Linkstr. 28 .

Krän kel Dr.J., k.k.Ob.-Stabsarzt, III.,Invalideiih.

Krafft Dr. Guido. k.k.rrof.d.Tochn. III. ,Seidelg.;i2

Krahiilec Dr. Bunuel, III., Ilauptstr. 83. . .

Krasan Fiaiu, k. k. Prof.II. Gymn . Kroisbachjr.

Krasser Dr. Fridol., Assistent a. k. k. pÖaiizen-

pbpiolog. Institut der Univ., YIIL, Albertg. 23

Kraai Alois, Inspector der k. k. Menagerie . .

Kraas Dr. M. C, Ober-Baiero, b. Treisiog . .

Kraass Dr. Henaann, piaki Arst, Hafnerg. S .

Krebs Otto B.. Vorstand, Westbabnbof . . .

Krist Dr. Josef, HalbartbgasM 12

Kroofeld Dr. Morls, IX., Schlirkgasse 8. . .

Kroog Jalias, Doct. d. Med., b. Wien ....
Könstler Gu.nt. A., Realitätenbes., Sobieskig. 25

K n 1 czy II t^k iLad.,k k.Prof.a. St. Hyacinth-GjmD.

Kuntze Dr. Otto, 5 Gloiicestcr Road. Kew . .

Kurz Anton, Privatbeamtt<r, III.. Sale^sianer?. 8

Kurz Carl, k. k. Metlik.-Direct., III., K^nnwcir 12

Laj er Ferdinand. Prof. der Naturw. am Obergymn.

Liiiig Robert, Stations-Vorstand, N.-Oc . . .

Latzel Dr. Robert, k. k. Gymnasial-Director

Lan che Wilhelm, fürsti. Lichtenstein'echer Hof-

garten-DireetoT

Lebselter Ferdioand, k. k. Polisei-Commissir,

m., Bennwog 12

Leder Hans, Uagargasse 12

Leibiinger Gostav, IX., Dietrichateingasee 8 .

Leitgeb Ludwig. I'., 0»»conomiprHrt^ctor . . .

Lenk Dr. Job., Arzt d. Ost.^ang. Lloyd, Via Pouo
del mare 1

Leonbardi A lolfFreib., Gutsbes., bei Wittifitr^'i

Lewandowsky Dr. Rudolf, e, k. k. Oberarzt u.

Prof. am Militur-Mädcheu-rensionat ....
Liechtenstein J«>h., reg. Für.st von und zu .

Liechtenstern Franz Frii.. k. k, Hptm d. Ii,

Steiermark, Nr. 113

Löw Paul, IV., Haaptstr. 47

Wi«sn.
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Salamon.
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Wien.
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xxti Xitfli»d«r.

P. T. Herr Lo itlosberger Prof.-Caad.,VIII., Langeg. 35 Wien.

9 « Lorenz Dr. Lad. v. Libnroftii, Cnttos-Adjnuct

d. k. k. uaturhiit Hofmuseanis, III., Beatrixg.25 Wien,

n » Lostorfer Adolf. Dr. med., I., Spiegeig. 4 . . Wien,

n n Ludwig Dr. Ernst, Professor a. d. Universität . Wien.

„ „ 1,11 dwig Josef, liürgerschullehrer, VIII . Zeltg. 7 Wien.

« « Lütk »Mii iiiler Dr. J., Primär.. IV., Favoritenstr. 4 Wien,

n n Lutz Josef, k. k. Polizeiconuiiiiisär, IV., Scbleit-

iiiühl^Mssf 1 Wien.

„ ., Ma[,'i,M Au^'u^•t. k. k. Oborlieuteiiant .... Füufkircheu.

„ „ .iltihler Dr. Julius, Ziunuermauuga.*^i>e 13 . . Währiog.

290 , „ Majer Mauritius, Hochw., C.-O.-Capit St. Gotthard.

„ „ Maly Frans, k. k. Hof-Oarten-Direetor . . . Wien.

M „ Ifandl Dr. Ferdinand, IL, Aspemgaese 1 . . . Wien.

n « Mantin Georges, 54, Qoai de Billy Fkuria.

n n March esetti Dr. Carl Dir. d. stAdtMaseams Trieet

„ M Harens eller Dr. Eodl t., Cnttoe des k. k. natnr-

histor. Hofmnsüums, VIII., TtUpoDgasse 5 . . Wien.

« „ Marge Dr. Theodor^ Prof. d. Zoologie a. d. Univ. Bndapesi

m „ Markianner-Tnrneretscher Gotilieb, Vlil.,

Laugegasse Wieo.

„ n Martinovic Peter, Gyinn -Prof. . Cattaro.

„ M Ma s c tio k .Adalb., fiiU. liobau'acber Gartendirectur,

bei Liebenau Sichrow.

SCK) „ „ Massüpust Hugo, Via ('kk iio.i 2:> Triest.

„ „ Matol 0 II i F. X.. X> lo;,'ra)>li, I.. l>.ib« iilH'rj,'iM>ir. 0 Wien.

„ Mutz .Ma.\iiiiiliaii, liociiw., l'larror, N.-Oo>tt'rr. . Stauinicrisdorl.

Maupas Peter Doiiuus, Erzbischof, Excellcnz Zara.

„ 9 Ifaziniowies Dr. Carl, OoUegien-Bath ... 8t Petersburg.

„ „ Majerhofer Carl, k. k. Hof- Opernsänger, L,

Opemring 7 Wien.

„ „ Hayr Dr. 6«atoT, Professor, III., Hauptstr. 75 . Wien.

• « Masanredo D« Carlo de, Bergingenieur, Clauidio

Coello 12, pral Madrid.

a 9 M^bely Ludwig y., Lehrer der StaatB'Ober-Real>

schule, Siebenbürgen Kronstadt,

a 9 Metzger Anton. Spare- Beamter, III., Siegelg. 1 Wien.

310 n „ Miebes Eriitst, Hochw., Uector am Piaristen-

CuUegium, m'ljU Prag.

„ „ MikJo^^ef, Professor am akademischeu Gj'inuasium,

Marokkan» T'^asse 3. IL, 50 Wir-n.

„ Mikos. li I)rCarl. lieal.-rruf., II . Praterstr. 30 Wien.

„ „ MilU'r Ludwig. III., Hauptstr., Sünnhul . . . Wien.

„ „ Mitis Heiur.Bitt. V., k.k.Mil.-Onic.,Fo8tstrasse 94 Pensing.
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L Herr Mittrowsky Wkdimir Gnf, Scbloti Boimka,

per N€d«wedits IflliTeii.

„ Möller Dr. M. Jos., Pfofessor an der Umersit&t Ihnsbraek.

„ MojsisoTics Dr. August v. Mojsvar, k. k. Prof.

d. Zool. a. (1. techn. Hochschale, Sparbersbachg. 25 Orai«

. Molisch Dr. H&DS, ». o, Frot a. d. techniBeheB

Hochschule Graz.

t, Mol 1er Dr. .\rnoKl Julius, prakt. Arzt .... Bregens.

„ Müller Florian, Hochw., Pfarrer, b. Marchegg,

P. Lassee Groissenbranti.

Müller Hutjo M., Grüiiangergasse 1 Wien.

„ Müller Josef, Zuckerfabriks-Iospecfcor, Smichov,

Inselgasse 434 Prag.

, HftUner Michael Neogasae 39 ftidol&heiin.

f, Natterer Lodwig, IL, kleine Stadtgutgaese 3 . Wien,

n Ketnaehill Frt., k. k. Haaptm., MiL-geogr. Inst. Wien.

„ Nenfellner Carl, k. k. Be8.-Lient, V., Bftdigerg. 6 Wien,

„ Nengebaner Leo, Frei d. k. k. Marine-Bealich. Pola.

, Nenmann Änatol de Spallart. I.. Getreidem. 10 Wien.

^ NeumayrDr. Melch., Univ.-Prof. d. Paläontologie Wien.

„ Nickerl Ottokar, Dr. d. Med., Wenzelsplats 16 Prag.

Nonfried Anton, Entomologe, Böhmen . . . Rakonits.

9 Nosek Ant., Stud. phil., Schneckenp. 15. neu I Prag.

„ Novotnj Dr. Stcph., Herrschafts-Arzt, Neutr.Coin. Komjalh.

„ Nowicki Dr. Max.. Prof. d. Zool. a. d. Universität Krakau,

y Nannenmacher Anton. Bitter v. Röllfeld,

VIII., Lederergasse 23 Wien.

„ Oberleitner Frz., Pfarrer, Ob.-Oe., bei Gmunden Ort.

Ofenlielmer Anton Nasice.

, Oaten-Sneken G*rl Bobert, Freih. Wredeplati Heidelbeig.

n Oatern ejer Dr. Fianx, Hof- n. Oeriebte-Advocat,

I., Brianerstntae 11 Wien.

„ Otto Anton, TIH, Sebiaeselgaiie 2 . . . . Wien.

„ Paeher David, Hoehw., Deebant^ Kftroteo . . Ober-Vellaeh.

, Palacky Dr. Johann, Prot a. d. UniTersitftt . Prag.

» Palla Dr. Eduard, Assistent am botan. Garten Graz.

„ Palm Josef, Dir. am Gymiias., Ob.-Oe., Innkreis Ried.

, Pal tauf Dr. Richard, Univ.-Doc., IX.. Alserstr. 4 Wien.

„ PantoczekDr.Jos.,P.Gr.-Tapolcsan,Neutr.Coni. Tawornak.

• Paszitzky Eduard, Dr. d. Med.. Stadtarzt . . Fflnfkircheo.

„ Paszlavszky Jos, Real-Prof. II. Bez., Hauptg.4 Budapest.

. Pauli 0 Ju>ef, k. Finanzsecretär Karlstadt.

Pauli n Alfons, Professor a. k. k. Oborgymn. . Laibaoli.

„ Pech lauer Ernst, Caud. prof., Kapaziuergassc Innsbrack.
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XXIV Mttfltod«.

P. T. Herr Pelikan v. Plaaenwald Anton Freihmtob, k.k.

Vice-Präs. u. Fin.-Land.-Dir i. F., SeiK r8tättel2 Wien.

, ^ Pelzeln Aug. V., Custoa i. P., I., Schönlaterng. 13 Wien.

„ „ Pesta Aug., k. k. Finanz- Minist.- Vice-S«cretär Wien.

, ^ Pfannl Edmund, bei Lilirufeld Niederbof.

^ „ Pfeiffer Anselm, Uociiw., Prof. am (tyuiiKisiam Kremuiiünster*

„ Pfur tscheller Dr. Paol, tijmü.-Prol., HL,
Küllergasse 1 Wien.

„ „ Pickl Josef, Vice-Director im k. k. Punzirungs-

Amte, III., IletzgasHe ;U \S ieu.

, f,
Pierer Dr. F. S. J., Scbilfsarzt d. osttrr.-uugar.

Lloyd, Via Carradori 7 Trieat

860 „ ^ Pipits Dr. F. £.»Haniboldt8bof,Ooethestnne 7 Qras.

, „ Plats Josef Grai k. k. Statthalterei-Beamter . Brilon.

0 „ Pokornj Emannel, 17«, Loniaengasse 8 . . . Wien.

„ „ PoUk Dr. J. E., I., AdlergKsee 14 Wien.

^ „ Prandtatetter Frani t., Apotheker, N.-Oe. . Pfidilam.

.

f, , Prantl Dr. Carl, Prof. der Botanik, DIrector am
botaniaehen Garten Breslau.

„ „ Prei^-mann Krnest, k. k. Aich-Ober-Insp., Burg-

ring 16 Grai.

^ , Pregl Friedrich, Stud. med., Körösistras.'*« 10 . Graz.

^ 9 Prendhomme de Borre Alfred, rue Öcutiu 11,

Sciiaerbeck Üriissel.

, , Preyer L.. k. k. Militär-Ofricial. III., Ciärtnerg. 20 Wien.

370 „ „ Prinz! Aut^ust, Oekononiiebesitzer, N.-Oe. . . OttenscbUg.

^ „ Prucoj>ianu-Procopovici Aurel (Buchhand-

luDg R. Schallj.) Csernowiti.

„ „ Baimann Dr. Rudolf, Frankgasse 10 ... . Wfthring.

„ „ Rakofac Dr. Ladislaf, 8ecretird.k. Landes-Reg. Agram.

„ „ Ransonnet Engen Baron, L, Seitenstetteog. 5 Wien.

„ „ Ratbay Emerich, Prof. d. öo.-poni. Lebranst. . Klostemenborg.

„ „ Rans eh er Dr. Rob., p. k. k. Fin.-Rath, Btifteratr. 5 Lins.

„ „ Rebel Hans, Dr. jur., VI., Magdaleiienstr. 14 . Wien,

n D Rech Inger Carl, Sind. phil.. L, FriedricbK^tr. <i Wien,

p „ liedte nb acher Josef, VI., Kaserngasse 9jU Wien.

380 ^ ^ Kegel Dr. Fduard, Dircct. d. k. botan. Gartons St. Petersburg«

« ti Reiser Othmar, Custos am Laudes-Museuui . . S ^ajewo.

„ „ Reiss Frau/, [irakt. Atzt Kieriing.

„ „ Peittcr Edmund, Natuialiät, Uugargasse 12 . Mödliug.

„ Kessinann F., Dr. juri.*», Kärnten Malborgetb.

„ „ Uettig Heinrich, Inspector am hotaii. Gart»»n Krakau.

f, ., lieuss Dr. Aug. Leop. Uitt. v., 1., Wallfifecbg. 4 Wien.

„ „ Reuth P. Emeiidi L., Hochw., Sisenbarg. Com Kernet- LJjvär.
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XXV

P. T. Btrr Key Dr. E, Natoraiist, Flossplatz 9 Leipllg.

g Richter Carl. Dr. phil., IL, Taborstrasse 17 , Wien.

, Richter Ludw. (Adr. L. Thienng), Mar. VAlerieg.l Budapest

» Rimmer Dr. Franz. Seininarlehrer St. Pölten.

p Rippel Johann Conrad, Assist, a. d. techn. Hocb-

schale, IV., Dannhaasergasse 10 Wien.

9 Bobert Fnni r., L, ZedlitzgasM 4 Wien.

« Robi 6 Sin., Hefaw., Adminiitr.« Kralo, P. Zirkitch ülriehiberg.

« Rock Dr. Wilhelm, II., Rembrandtetrasse 1-4 Wien.

p Rodler Dr. Alfred, Assist, a. geol. Inst. d. Univ. Wien.

ff
Röder Victor von. Oecononi, Herro^h. Anhalt Hojm.

9 Res 1er Dr. L., ProfpsHor iler k. k. cbemiacb-physi-

kalischen Versuchsstation Klosterueaburg.

„ Rogenbofer Alois Friedrich^ Castos dei k. k.

DAtarb. Hoftnnseoms, VIU., JotefttAdtentr. 19 Wien.

„ RoIlettEmjI,Dr.d.Hed.,PriinMiiu,I.,6ite]Mtr.2 Wien.

» Bonoiger Ferd., Bachhalter, Rothethurmstr. 17 Wien.

„ Rosenthal A. C, Hof- nnd Knnstgirtoer, HI.,

Haaptstrasse 137 Wien.

, Rosoll Dr. A]»»iaiider. II., Ilalmgasse 1 . ,
'. '"Wien.

, Rossi Ludwig, k. k. Landwehr-Ober-Lieutenant Karlstadt.

, Rossin »Alt Pr. Tbeod. Bitl. w., k. k. G«ii.-8eer. d.

BAiMtaunmer, L, Büftoplats 8 Wim.
, Rotbsebild Albsrt, Mbonr t. Wien.

„ B4»thseliUdBtron Xatfaanlel, IV.,Thcre.siannmg. Wien.

, Rnpertßberger Mtli . Hw , Pf., P. Möiild .N.-Oe. Nied.-Rann».

, Sabransky Heinrich. IX., Lazarethgasse 2i) . . Wien.

„ Sandany F. J.. k. k. Poliiei-Obercomniissär, I.,

Seilerstatte 10 Wien.

„ Schafer Job., Hocbw., Pfarrer, b. Zirknis, Knin Oraboro.

, Sebamanek Bfiigersebollehrer, VII., Zlegter-

gasse49 Wien.

, Scbaiib Bobert Ritt v., IX.. Liebtenstelnstr. 2 Wien.

, Scherfei Aurel, Apotlieker, Post Szepes M. . . Felka.

, Öchernhammer .Tnv
. Privathfaintfr, Märzstr. 32 Neufünfhaas.

, Scheu eil Ed., Beamter l-r n.^terr.-uiig. li.iiik . Wien.

0 Schiedermayr Dr. Carl, k. k. Statthalterei-ßath,

Untere Bonanllnde 12 Uns.

9 Schieferer Michael, m.« Heinrichstraiee 67 . Oiai.

n Schi erb oll Dr. Carl, Cbenjiker, III., Marzerg. I Wien.

, Schiffner Radolf, Gutsbes., II., Czerninplatz 7 . Wien.

„ Schleicher Wilhelm, Oekonomicbe«;., N.-Oe. . Gresten.

^ Frau Schloss Natalie. IX., Perejrrintrfi's^e . . . Wien.

» Herr Schlott er G., k. k. Hauptmann im 74. Inf.-Reg. Wadowice.

8 B. Om. B. XXXIX. d
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XXVI

P. T. Herr Sehmerling Anton Bitter geh. Batb, Ezoell Wien.

„ „ Bebra iedl Georg, B&rgenehQllehrer, L, Werder^

thorgMie 6 Wien.

9 » Sehnabl Dr. Jobann, Xrebaner Vorstadt 68. . Wareehao.

» ff
Sehollmayer Heinrich, fQrstl. SchönbQTg*>eher

Ober-Forster, bei St. Peter. Krain Sagaije.

y „ Scholtys Alois, Präparator d. botan. Abtheil. d.

k. k. naturhistor. Hofmnseüins Wien.

„ „ Schräm Jos., Gymn.-Prof.. VI., 8tun]]>»*rt:. 11 Wien.

430 „ „ Schreiber Dr. Epyd, Di rector d. Staats-ßealach. Görz.

„ „ Schreiber Mathias. Lehrer Krems a. D.

^ „ Sch rol 1 Anton. Kunst-VerlagtL.Getreidenr.arktlB Wien.

„ „ Schnlzer V. Müg^frenbnrp Stef.. }). k. k. Hptnj. Vinkovce.

n n Schuster Adrian, Prof. a. d. Handels-Akademie,

IV., Thereriannmgagse 6 ....... . Wien.

« „ SchniterCarl.Natoralist, VI., GiimpendorlMr.62 Wien.

• „ 8ehwaighoferAnt,Doet.d.PbiL,III.,Hetig.25 Wien.

• f, Sebwari Carl t., Baron, ViUa Sehwart . . . Salibnig.

n » 8ebwariGnitB.T.Holirenitern,Praterftr.88 Wien.

„ „ Scbwari-Senborn WUh. Freih. t., Ezcelleni Wien.

440 » n SchwarMl Mix, Gek., b. BQhm.-Deatscbbrod . Bastin.

ff jf
Schwarzenberg Adolf Josef Fürst, Dnrcblaucht Wien.

I,
Scndder Samoel^ Prof., Harvard College, U.-St. Cambridge^

» n Sebisanovic Georg, Dir. d. k. Oberrealschule . Senilin.

p „ S e n n h 0 1 z Gustav, iStadtgärtner, III., Heomarkt 2 Wien.

a n Senoner Adolf, III., Mariergasse 14 ... . Wien.

« n Siebeck Alexander, f&rstl. KbeYenhüUer'scher

Forstmeister, N.-Oe Riegersburg.

„ n Siegel Mor., Civil-Ingen.,V., Hundsthurmerstr. 68 Wien.

f, n Siegmund Wilhelm jun., Böhmen Reicheoberg.

« • Sigl üdisfcalk, P., Hochw., G7mna8.-Director . Seitenstetten.

450 n n Simonkaj Dr. Ludwig, Professor am Ljceom . Azad.

• n SimonyDr. Osoari o. 9. Protaor der Hoebsebnle

für Bodenonltnr Wien.

a . 8i nger Dr. Max, Schriftsteller, II., Weintranben-

gasse 9 Wien.

9 9 S i t e D 8 k 7 Dr. Fr., Profeesor der Landwirfchaehaft

in der Landesanstalt Tabor.

Soeding Emil, Bachhändler, I., Wallnerstr. 13 Wien.

, Sohst C. G., Fabriksbesitzer, Johns Allee 9. . Hambnrg,

„ Spaeth Dr. Franz, Mag.-Beamt., 1., Kohlmesserg. 3 Wien.

„ Stäche Dr. G., k. k. Ob.-Bergr. d. genl. Reicbsanst. Wien,

n Stapf Dr. Otto, Assistent der Lehrk:inzol fiir

Botanik a. d. Univ., Doceot, VII., Sigmuudsg. 7 Wien.

•
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iIitKU«d«r. XXYII

P. T. Herr Steiubttbler Augmt, M«rroe-Goiiuii.-Adjnnot . Pol».

4ßO • « S t e i n d a c h n c r Dr. Fr., Hofrath, Direetor d* sool.

Abtli. d. k. k. uaturhistor Hafmuseuras . . . Wieo.

« • Stein, r Pr. .Talius, Prot am Staats-G/JunMiniu,

Gürtelstra.sse 29 W;ilin"ng.

n n Steiuiuger Haas, Lehrer, Ob.-Oe Reichramiug.

„ M Stellwag Dr. Carl w. Cftrion, k. k. Ünir.-Fkofl Wien.

« « Sterilback Otto Fieihenr k. k. Oberst i. P. Btedeoi.

« « Stieglits Frant, Hoebw^ Domherr, Waltentr. 8 Lids.

„ , Stockniayer Siegfried S.. Med., Goldscbmidtg. 1 WibriOg.

. R Stohl Dr. Lakas. fQrstlich Schwarzenberg*scber

Leibarzt i. P., III., Reisnerutrasae 8 . . . . Wien,

w „ Strasser Pius P , Hochw., Pfarrer, bei Rosenau Sonntagsbei^jf.

« f,
StrausbJ., btadt. Marktcoinuiiss., IV'., Waagg. 1 Wieu.

470 , ^ Strobl Gabriel, P., Hochw., GjmiMsial-Professor Admoat
n Stodniska Carl, k.k.ArtUlerie-Havptmaiin, Com-

mandant des Zevgsdepots Thereeieostadt.

a 8 1 u in Ml e r Josef Hitter Prisid. der priv. Kaiser

Ferilinands-Nordbahu Wien,

, Stur Dionys, Direetor d. k. k. f^eol. Beicbsanstalfc Wien.

„ Stnrany Rutiolf, V'II., Zieglergasse 'S ... . Wien,

ätutibiuer Josef, k. k. Postofficial, Wieoerstr. 15. Laibadi.

dvaada Siefi», PiiiiBg.*Beamt, Ghimpendstr. 68 Wien.

• « Siyssjlowiei Dr. Ignas lUtter Assist, am
k. k. HoftDUseum, III., ßeatrixgasse lia. . . Wien.

« • Tangl Dr. Eduard, k. k.Univ.-Prof., AlbwtitteDg. 8 Ctemowita.

« B Tempskj Friedrieli, Buchhändler Ptag.

480 , ^ Teuohrnanu Fr.. VIL. ßurgg., Hotel flöllcr . Wien.

Tb (Ml Franz, Prof. a. d. k. k. 'J'here:>. Akademie . Wien.

I huiuus Dr. Fritsdr., herzogl. Professor, b. Gotha Ohrdruif.

Thfimen Felix, Freiherr von, k. k. Acyimct der

forstlichen Versiieb»'Station Odra.

Tief Wilhelm, Gjmnasial-Professor Villach.

Tobiseh J. 0., Dr., Districtsarzt, Kärnten . . Bosseg.

Toni asi Iii Otto, K. v., k. k. Oberlieatenant im

Kaiäerjuger-Regiiuent, bei (iacko Artovac.

ToniekDr. Josef, förstl. Leibarzt, b. Fmhnsburg Riegersbarg.

Topitz Antüu, i^chulleiter, bei Grein. Ob.-Oe. . Si Nikola.

Trail Dr. Jan« H. W.» Univ.-Prof. d. Bot, Sehottl. Aberdeen.

^ • » Treninfels Leo, Hehw., Abt b.]farienbeig, Tirol Mais.

« * Trensch Leopold, Beamter der L Otterreidiisebeo

Sparcasse, L, Graben 21 Wien

T, t, Troyer Dr. Alois, Advocat, Stadt Steyr.

B n Tscberuilil Carl, k. k. Hofgftrtoer lonsbrack.

R

» P

» n

• t>

9 »

9 »
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XAVlll Mitglieder.

P. T. Herr Tscbörcb Fraai, k. k. militär.-techn. Official . Wien.

„ „ Tachusi Viet. B. in Schnidhoffen, b. HsUein TSniienhor.

„ « Twrdy Connd, Pkofnsor an der k k. Staat»-

Ober-Realscbule, Ilf.. Parkgasse 9 .... Wien.

« „ Uhl Dr. Eduard, VI., Marialiilferstr. Ib . . . Wien.

, ülepitscb Joöof, Zijiser C'omitat Gnezda.

M « Urban Em., e. k. k. Prof., Fraoz JuaefsplaU 7 . Troppau.

n » Vale&ta Dr. A.. k. k. Reg.-ßatb u. SpiUlsdirector Laibacb.

„ „ Yelenofakj Dr. Joeef, WeDselgasse 18 . . . Pra^.

p y Tarrall 0. K.^ Sueex Lodg«, England . . . Newmarket

„ p Vesely Jos^'f, k. k. Hofgärtuer, IV., Belredera . Wien.

« H Viel^utli Dr. Fordinand. Apothekor, Ob-Oostr. Wels.

, f,
Vierbapper Friedrich, k. k. Gymuasialprofessor Hied.

p „ Viertl Adalb., k. k. Hau|ttrii. i. F., Franziska. 18 Fünfkircheu.

« n Vodopic Matbias, Biscbof, Eiuiueuz, Daliuatit-u ßaguüa.

R » Vogel Frani A., k. k. HofOarteninspector . . Laienborg.

9 9 Vog] Dr. Angoai, k. k. Univereitäte-Profsesor,

k. k. Hofratb, IX., Ferstrlgasse 1 Wien.

510 , p Vojtek Rieb., Apotbeker, VI., Königsegggasse 6 Wien.

, p Voss Willieloi, k. k. Profeasor an der StaaU-Ober-

Heal.scluih' Laibacb.

, „ Vukotinovic Ludwig Farkas v Agram.

« p WachtlFriedr.»k.LFor8t-a.Doniäaen*Venralter,

I., Hegelgaase 19 Wien.

, » Waginger Carl Dr . VII., Neabangaese 30 . . Wien.

, „ Wagner Bernard, P , Hochnr.» Profeeior am Ober-

Oymnasiam Seitenatetten.

, , Walter Julian, Hocbw., P.-O.-F., Gymn.-Prof

,

I., Herrengasse 1 Prag.

, „ Wals Dr. Bndolf, IV., Carolioeng. 19 ... . Wien.

„ « Wasbington Stephan f., Baron, SebloM Pöla . Steiermark.

, , Weiglaperger EV., Hchw., PCirr., P. AiMnbmek Miohelhaiuen.

520 9 9 Weinländer Georg, «Jjmn.-Prof, Yppenplatz 6 Ottakring.

„ „ Weinzierl Dr. Theodor Ritter v., Vorstand der

S;unpn-Coutrol-Versucbsstation, I
,
Herreng. 13 Wien.

^ ^ \V ei :i Lach Dr. August, k.k. Ober-Stabsarzt. Garni-

süUböpital Nr. 1 Wien.

, , Weiser Frans, k. k. Landeegerlebtsratb, IV.,

Hanptstr. 49 Wien.

^ 9 Weiss Dr. Adolf, Begier.-Ratb, k. k. Unif.-Prof. Prag.

Werner Franz, Stud. pbil., I.. Hellaria 10 . . Wien.

Wostt^ r! im d Dr. Carl Atrardh, 8rh\v.'.)en . . Ronnebj.

Wettstein Dr. Richard Kitt. v. Wcstersheim,

Docent o. Adjunct a. d. Univ., JIJ., Mtchelgasse 2 Wien,
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]IltcU*d«r. XXIX

P. T. Herr WiebmADii Dr. Heior., A^jnnct a. d. dtterr. Ver-

tttchwtotion f. Brauerei, IX., Wihringersir. 59 Wien.

9 y Wiedermann Leopold, Hochw., Pfkner, Post

Sieghartokirebes Bappoltenkirehen.

*^
. a Wiemann August, Gärtner, III., Reonweg 14 . VfUa»

9 « Wierer Lud. V. Wierersberg, Betirkigericbke*

AdjuDct, NiederÖsterreicb . EomeabQTg.

• « Wierzejski Dr. Ant., Prof. a. d. Uni 7 Krakaa.

, 9 Wiesner Dr. Jul., k. k. Üniv.-Profeasor d. Bot. Wien.

• a Wllczek Hans Graf, Excellenz, geh. Rath . . Wien.

, « Wilhelm Dr. Carl, Professor an der Hochschule

für Bodencultur. VIII,, Skodagasse 17 . . . Wieo.

, „ Willkomm Dr. Moriz, k. k. Uufrath, Uni?.-Prof.,

Sniehov Prag.

, 9 Winkler Morii, Friedentkal bei Neisee . . . Qieemaooedorf.

, , Wintersteiner Hogo, Ii», Scblagergasse 7. . Wien.

• , Witlaetil Dr. Emannel, III., Becbardgaaee 2 . Wien.

40 . , Witting Edoard, Vn., Ziegleig. 27 Wien.

9 , Woeke Dr. U. T., Kloetentraese 87b ... . Brealan.

. . Wolf Prani, Nied -Gest Waldegg.

1» , Wolosiczak I>r. pjistach, Docent a. d. Technik Lemberg.

, p Woronin Dr. M., Prof., kleine italienische Strasse 6 St.-Peterebnrg.

, , Wrigbt Dr. Percival, Prof. d. Bot, Trinitj Coli. Dublin.

, ^ Würth Email ufl v., III., Reisnerstrasse 9/a . . Wien.

« , Zabdo Alfons Graf, TX
, Berggasse 0 . . . . Wien.

„ „ Zahlbruckner Dr. Alex , VII.. Mecliitbariftteng. 7 Wien.

fl a Zapalowicz Dr. Hugo, k. k. Hauptmann, Garni-

sonsgericht Innsbruck.

^
f, r, Zareczny Dr. Stau., Prof. am III. Gjmn. . . Krakau.

, , Ziekendratb Dr. Ernit, Hans Siegle, Batirki . Moskan.

, • ftiioMf Joeef, ew, Katecbet, IV., Igelgasse 11 Wien.

• Fran Zngmayer Anna, Nied.-Oest Waldig.
^ • Herr Znkal H., Uebnngslebrer der k. k. Lebrerinnen-

Bildnngianetalt, VIIL, Lercbengaase 34 . . . Wien.

IrrthUmer im Verzeichniit und Adreständerungen wollen dem Secretariate

zur Berücksichtigung bekannt gegeben werden.
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AnifHcliMeae Mitflndtr.

Ausgeschiedene Mitglieder.

1. Durch den Tod:

P, T. Herr Bamberger Georg. P. T. Herr Liudberg Dr. S.

» 9 BöIiDi Ignaz. „ , Low Dr. Fiiiuz.

» B Boen necken Christ. „ „ Martins Charles.

1» 9 Bonordeu Dr. H. F. , , Meneghiui Dr. Josef

m 9 Bubela Johann. „ 1,
Peyrit.Kcli Dr. Johann.

» 9 Buch i rigor Dr. F. , „ Prochaska ijeopold.

n 9 DeschuiauQ Carl v.
jf ff

Schierbrand Curt Wolf T.

n 9 El) er staller Jo.scf. , , Schneider Dr. W. G.

» 9 Fanzagu Philipp. , , SiguoretDr. Victor.

9 9 Himer Josef. 9 19 Skinner M^.

9 9 Holmgren August £in. „ „ Staufer Yittoenz.

9 9 Homeyer £agen v. „ „ Veth Moriz.

9 9 Keyserling Graf Engen. , , Vullerö Dr. D.

9 9 Kirsch Tb. „ „ Wood-M»«on J.

9 9 Letsnar K.

2. Durch Austritt:

P. T. Herr Ausierer Dr. Anton.

Blaiidek JnroaUv.

Bnchm filier Ferdinand.

Csoernig Cu\ v.

DorfmeUter Vinceni.

E7sank ?. Hnrienfels M.

Finger Dr. Jnsef.

Firbai Fnni.

Fiscbbseber Alob.

Fruwirth Augiut.

9

9

9

9

9

9

9

P. T. Herr Hnnansek Dr. Thom.

Knni Ednnzd.

Lippert Chriat

MibniloTie Victor.

Hoser Dr. Owl.

Nevinny Dr. Josef.

Piehler Jobnnn.

Bassmann Hoiit.

Binnböek JToeef.

Seheffler Carl

n

9

9

9

9

9
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AwgwehtodMM MitglMw. XXXI

P.T.Herr Seherks Ernst,

a 9 Schütterer August

• 9 8chw5der Adolf.

• , Solu Dr. Felix R&diger.

P. T. Herr Stemel Dr. Anton.

1, « Teiber Heinrich.

9 n Tomasser Ubald.

3. Wegen Zurückweisung der Einhebung des Jahresbeitrages

durch Postnaohnahme:

P.T.Herr Benz Robert v.

, » Kimakowicz Maaritiaa.

P. T. Herr Pocta Philipp.

, y Schiereth Max v.



xxxa LahnotUltaa ond BtblioUi6k«n.

Lehranstalten und Bibliotheken,

welche die Oesellschaftaschriften beziehen.

Gegen Jabresbritrag.

Berlin: Königl. Bibliothek.

Brixen: FOrstb. Gyiniiasiam Vincentiuum.

Brünn: K. k. 1. deutsches Ober-Gymnasium. (Nchn.)

Dornbtrn (Vorarlberg): Coramunal-Ünter-Realschule.

Feldkirch (Vorarlberg): Pensionat Stella matutina.

CHht: Lattdesmatenni.

9 K. k. Ober>Beabeba1e.

9 K. k. Ober-OjmmasiQin. (Q*)

Qvom: K. k. 1. Staats-OTDiiiasiiim.

10 , K. k. ünirenittts-BiUiottiek.

Oüm: JL kath. Gjmnasiani. (P. f.)

Kalksburg: Convict der P. P. Jestlitoo.

Klagenfurt: K. k. Ober-GymnasiuTn.

Klausenburg: Landwirthschaftliche Lehranstalt (Monostor).

Zioibaeh: K. k. LehrerbiMungsangtalt.

^ k. k. Staats- Ober-Realscbole.

Leoben: LaDdes-Mittelschule.

Linz: OefTentl. Bibliothek.

„ Bischöfliches Knaben- Seminar am Freinberge.

20 Marburg: K. k. Gymnasium.

Mariaschein bei Teplits: Bischofliches Knaben-Seminar.

MwrHn^erg bd Biab: BlbllofM d. e. BenedletiDer-Enttiftei. (Nchn.)

Obet'Botlobnmn: Lindet-Bealgjrmsaiinin.

OedMur^.* K. kath. Ober-OyiDnaiiam.

Olmm: K. k. Stadien-Bibliothek.

9 K. k. Ober-Reaiscbnle.

PSUen: K. k. deutsche Staate-Bealeehale.

Prag: K. k. Heutsclies Gymnasium der Altstadt.

„ K. k. deutsches Neustädter Gymnasium, Graben 20.

dO 9 K. k. deutsches Ober-Gymnasiam der Kleinseite. (Nchn.)

Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen, Wensaleplati 16.

l'res^burg: Studienanstalt der Gesellschaft Jean.

Przibram: K. k. Lehrerbildungsanstalt.

Beichenberg (Höhmen): K. k. Ober-Realgymnasium.

Hied (Ob.-Oesterr.) : K. k. Staats-Ober-Gymnasium.
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Mmnio: Mnteo CiviM. (P.)

SMmg: K. k. GjmnMiiiiiL

« K. k. Obar-Bflabdml«.

SdMbwrgz Enmg. Qjmiiifilim.

40 Stodttra»: Lftnte-BflälgTmiiasiimi.

fa6or; Höhere landwirtbsch.-indastrielle Landes-Anttalt. (P. f.)

Temesvar: K. Ober-Gymnasium.

Tttehen: K. k. Staats-Bealschnle.

2Vo|)p€Ni; Landes-Masenm. (Nohn.)

, K. k. Staat s-Gyninasiam. (Bachh. GoUjoana.)

K. k. Ober- Realschule.

Ungartsch-llradi>tch: K. k. deutsches Staats-Keal-Obergymuaslttm.

Yillach: K. k. Keal-Übergjninasium.

Weisswasser, Böhm.-: Forstlehranstalts-Direction.

i^O Wien: K. k. Akademisches Gymua^iuiu, L, Christinengasse 1.

Oesterr. Apotheker -Verein.

Bibliothek der k. k. tachn. Hochseiiiild.

Ki^aer Fimni Joseft-OyniBMiam der Inoem Stadt, Hegelgasse.

Leopoldstidter k. k. Staats-Ober-Bealsehale» IL, Vereinsgasse 21.

K. k. Staats-QjmiiasiiiiD, IL, Tbborttrasse 24.

Boten. Kasenm der k. k. üniTersität, HL, Bennweg 14.

K. k. Staats-Ober-Realschale, IIL, Radetzkystraese 8.

K. k. Staats-Realschule, Währing, Wienerstrasse 49.

K. k. Staats-Unter-Realschale, V., Bampersdorferg. 20.

60 o Zool.-bot. Bibl. d. k. k. techn. Hochschule.

WiMUT'Neustadt: Niederösterreichiscbes Landes-Lehrer-Seminar.

. Niederösterreicbische Landes-Ober-BeaUchale.

70

73

Uneutgeltiieh.

CbemoiPiif: K. k. Universit&ts-Bibliothek.

Prag: Lese- and Redehalle der deutschen Stadenten.

Waidhofen a. d. Thaya: Laades-Bealgymnasiam.

Wim: K. k. Hofbibliothek.

Comnmnal-GymDasiam Gompendorf.

„ Leopoldstadt.

9 Ober-Kealschale Guinpendorf, VL, Marchettigasse.

y n 9 Schottenbastei 7.

» 9 9 Wieden.

K. k. Üniversit&ts-Bibliothek.

Landesansseliiies*BibUotliek.

Z. B. Um. B XXXIX.
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Wissensehaftlielie Anstalten nnd Vereine,

mit welchen öchriftentauBch stattfindet

OMterreioh -Uigarn.

Agram: Societas Historica Naturalis Croatica „Glasnik".

BngenM: Landet-Hiiseiimi-Tereio.

JMmi.' Natarfonehender Verdo.

9 Mhiueli-iclil«. GeBeUflcbaft nr Befordennig des Aekerbues.

BuäO'Pttt: E. Ungar. Akademie der mateasdiaftes.

n m 9 geologiecbe Anatalt

• 9 m ROelogisdie Gesellschaft.

Ungar, natarwissenschaftlicher Verein.

j, Redaction der naturhistorischcn Hefte dea Mational-Moseiuna.

10 6r<U: NaturwissenschaftHchtT Verein för Steiermark.

K. k. steiermärkischer Gartenbau -Verein.

Mcrmannstadt : SiebenbOrgischer Vproin für Natnrwissenschafteo.

„ Verein ffir siebenbürgische Landeskunde,

Innsbruck: Natnrwissenschaftlich-medicinischer Verein.

„ Ferdinandeuin.

Klagenfurt: Natarhistorisches Laudes-Museuiu.

„ E. k. GeaeDBchaft s. BeflDrderong d. Ackerb.and d. Indastrie in iLärnten.

Kknaenburg: Mediciniieh-naturwiieenBehaftlicher iiebenbfirg. Hnsennurereiii.

Leipa, Böhm,-: NordbObmiecher Ezeartions-Ctab.

20 Leuttdum: Uagaiiseber Eaipafben -Verein.

Zmu: Mnsenm Fraadeoo-CaroUnam.

y TereiB ftr Natorknnde.

Prag: K. bohm. Gesellschaft der Wissenschaften.

„ Natorhistorischer Verein „Lotos".

Beichenberg: Verein der Naturfreunde.

SäUbwrg: Gesellschaft für Salzburq:er Landeskunde.

j, Deutsclier und österreichischer Alpenverein.

Trentschin: Naturwissenschaftlicher Verein des Trentschiner Comitats.

Triest: Maseo civico di sfcoria naturale.

80 „ Societa adriatica di scienze naturali.

„ Societa d'orticultura del Littorale.

Wien: Kais. Akademie der Wissenschaften,

y K. k. aatathletefisdiei Hofmvseain.
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Wim: Natnrwissenscbaftlicher Verein an der üaifenilit.

K. k. Gaitenbau-Gesellschaft.

K. k. geographische Gesellschaft.

K. k. geologische Reichsanstalt

E. k. Gesellschaft der Aerzte.

Oesterreichischer Reicbs-Forst verein.

Verein für Landeskumlr von ^lederösterreich.

Verein lar Verbreitung uaturwisBenschafÜicber Kenutniaae.

Oeutsolie« Reiob.

JUmdbmg: Nataifonehende GeMUsohift des Ostmrla&dM.

Ammtälf€rif-Biitekhci$: Veidn Ar Ntturkmide.

Jmtiaäi: Dentadie boteoiwlie Hoaatndmft (G. Leimbach).
ÄMg^tmg: Nttarhistoritcber Veiein.

Baimberg: Natorforsehender Yeiein.

Betim: KOnigl. preassiscbe Akademie der Wissenscbafteii.

Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg,

Berliner Entomologischer Verein (B. Hache).

50 B Deutsche eutomologische Gesellschaft.

Jahrbücher des k. botan. Gartens und Museums.

Naturwissenschaftlicho Wochenschrift (Verlag Hermann ßiemanu«
Louiseupiatz 11, N. W. 6).

B Archiv für Naturgeschichte. (Niculai'sche Buchhandlung.)

y,
Entomologische Nachrichten (Friedländer).

a Verein zur Beförderung des Gartenbaues iu deu k. preuss. iStaaten.

Bonn: Natorhistorischer Verein d. prenss. Bheinlande und Westphaleus.

Bnmuduo^: NatorwisaeiiicbaltUehe Bfindeebaa(7ieweg & Sohn).

, Verein Ar NatnrwiseeDachafk.

Bremen: Natiinrisiensefaafyicber Verein.

90 Bredau: Veiein fftr scUesiscbe Insectonknnde.

B Scblesbcbe Oetellichaft Ar Taterlftndiicfae Coltiir.

Gusei.* Verein Ar Natorkimde.

Chemnitz: Naturwissenschaftliche GeseUschaft.

Colmar t. Elsass: Sociät^ d'histoire natoreUe.

Donzirj: Naturforschende Gesellschaft,

Darm<ftadt : Verein för Erdkunde.

Donau-Eschingen: Verein f&r Geschichte and Natorgeschichte.

Dresden: Gesellschaft Isis.

, Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

lU Durkimm: PoUichia (Natnrw. Verein d. bairischen Pfalz).

Elberfeld: Naturwissenschaftlicher Verein von Elberfeld und Barmen.

Emden: Naturforscbende Gesellschaft.

Brkmiftn: Biologisches CentralUaU.
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Erlanffen: Physilraliseh-madkliiiidio Societftl

IhnUtfwrt o. M,: Senkenbergiiehe iuittirfoneh«nd« QMellselitft

9 Redaetion des Zoologischeii Churteni.

FranicfiiH a. 0.: NctnrwisaeiiMbftftl. Venia f. d. RegioimgabM. Fraokfiirt a. 0.

„ Societatnm Litterae (Dr. Ernit Hvtb).

Freiburg i. B.: Natnrforschende GMeUschaft.

80 FMa: Verein für Naturkunde.

Giessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- n. Heilkunde. (Bacbh. Kichter.)

ÖöriitM: Oberlausitzische Gesellschaft der Wisseiucbftftoo.

y, Naturforschende Gesellschaft.

Göttingen: König). Gesellschaft der Wissenschaften.

GreifsimJd: Naturwissenschaftlicher Verein von Neu -Vorpommern und Kügen.

Guatruw: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

Halle a. d. S.: Naturwissenschaftlicher Verein fQr Sachsen und TbOringen.

Naiarfoncliende GetelliGhaft.

9 90ie Natur* (Sebwetscbke'eeber Verlag).

90 » Eaieerl. Leopold.-€aroliB. deatscb. Akad. d. Natsrforseber.

Hamburg'AUona: NaturwisteDsebaftUcber Verein.

9 Verein Ar natarwieiensebailiiche ünterkaltang.

, Katurbietoriscbes Museoin der Stadt Hamborg.

Hanau: Wetterauische Gesellschaft für die gesainnite Nataskiuide.

Hannover: Naturhistoriscbe Gesellschaft.

Heidelberg: Naturhistorisch -medicinischer Verein.

Jena: Mcdicinisch- naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Kiel: Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.

Königsberg: Köni^'l. physikalisch»ökonomische Gesellschaft.

100 Lundshut : Botanischer Verein.

Leipzig: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (W. Engelinauuj.

jf
Königl. sächsische Gesellscliaft der Wissenschaften.

jf
Botanische Zeitung (Verlagsbuchh. Arth. Felix).

, Zoologiscber Ameiger (W. EogelmanD).

9 Verein ftr Erdkunde.

Z^üneburg: Natarwisseneebaftlicfaer Verein Ar das Ffiretenthnni LQneborg.

Magdebwg: NatonrisBensebaftUeber Verein.

Mmukkeim: Verein Ar NatnrlcaBde.

ÜfeCf; Socidt^ d'bistoire naturelle.

110 Mündten: EOnigl. baierische Akademie der Wissenschaften,

n Gesellschaft für Morphologie und Physiologie.

Münster: Westphälischer Provinz -Verein für Wiesenscbaft and Knnst.

Kiirtdierg: Naturhistorische Gesellschaft

0}]'e.}diLich: Verein für Naturkunde.

Osnabrück: Nuturuissenschuftlicher Verein.

Passau: Natnrliistoiischor Verein.

Jiegensburg: Zoologisch- mineralogischer Verein.
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Segtmbwrg: Konigl. biierifcha boteafaehe GcidlMliftft.

Sonierdkmtm: Imiaehia.

130 $Mtm: Eotomologiaeher Verein.

SMtgari: Vei«in Ar TiierliBdieclM Natutoiide in Wftrteniberg.

Wietbaden: Nassaaiseher Verein Ar Natorkvode.

Zwkkau: Verein ftr Nntorknnde.

Batd: NaAurfondiende Geeelleehalt

Stm: AUgem. eehweii. nitnifonehende Ckeellsehnft.

» NatoHbrnheode OeaellsehEft.

p Schweizerische entomologiiehe Qesellichaft. (Theodor Steek, Katar-

historisches Museum.)

C/h«r; Naturforschende Gesellschaft.

Frauenfeld: Mittheilnn^en der Turgauischen Natnrforscfaenden Geeellechaft.

UO Genf: Soci^t« de physiijue et d'histoire naturelle.

Lausanne: Sociale vaudoise des sciences natarelles.

Neufchatel: Societ<^ des sciences naturelles.

Swn: Soci^t<^ murithieune de Valais.

St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Zürich: Natnrforschende Gesellschaft.

Skandinavieii.

Bengm: Bibliothek dee MnaeiiiM.

CkntHama: Vetenskapa SSllakapet

. üniTeraitäta-Bibliothek.

Galhetiburg: K. Veteoakapi SlUskapet
^"^ Lund: K. Universität.

StodMm: K. Veteoskapa Akademie. (Bacbb. M. W. Samaon & Wollern
d. R. Hartmann in Leipiig.)

KntomologiBka FSreningen, 94 Drokoinggatan.

Trom^ö: Mn^emn.

Trondhjtm: K. Norifike videnskabers Salskabs.

Upsala: Vetenskaps Societät

9 K. Universität.

DiMenark.

Kopenhagen: Naturhistoriske forening.

s K. daoske videnskabernes Selskab.

Holland.

' ^Sterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

1'^ Koninklijke Zoologißch Genootschap Natara Artis Magistra*

\
Gent: Kroiskuodig Genootschap ^Dodouaea**.

Digitized by Google



xxxvm - WbMQwlwflltoh» AmWIm.

Gent: Natiu», Maadaelnift Toor NaturweloaMluqipra.

Saag: NederhmdMhe Bntomologische Yereenigiiig.

Hartem: Mnstfe Tejrler.

„ HoIIandache Maatschappij de Wetontoliappeii.

Middelburg: Genootschap dir Wetenschappen.

Rotterdam: Nederlandsche Dierkondige Vereeiiigiiig.

Ütree/U: Profincial Utrechtsche Genootechap Tan KoDtten en Wetensehappen.

B«lglMk

Brüssel: Acadomie Hojale des sciences. des lettres et des beaox-arts de Belgiqae.

(Cniiiiiission des Behanges iuternationaux.)

160 ^ bocietc Koyale de Botanique de liclgit^ue.

, y entomologique de Belgiqae.

a 9 nuüacologiqae de Belgiqae.

s j,
Beige de Ifteraseopie.

Lügt: BMfteÜOB de la Belgiqae Horticole. (Iforren.)

» BodiU Boyale dei Sdenees.

LusBembotHrg: 8oci4t^ des 8ci«Dces natarellea dn Grand-Dvclitf de Lnzemboiirg.

« «de Botanique du Gnuid-Dueh^ de Lnxembourg.

QroMbrltaraieB.

Belfast: Natural History philosophical Society.

Dublin: Royal Irish Academy.

170 j, Geological tJociety. (Trinity College.)

Royal Society.

Hkiinburgh: lioyal Physical Society.

^ Royal Society.

, Geological Society.

Glasgow: Natura] histoiy Society.

Liverpool: Biological Society.

Londom: Entomologieal Society.

jf
The Entomologiit.

y Entomologist^s Hontbly Haga&iie.

ISO
j,

Geological Society.

9 Linnean Society.

^ M' tf irological Office,

y Royal Society. (Burliugton Huuse, W.)

, Royal mirroscopical Society. (Kings College.)

„ Zoolot^ical Suciety

Mancheater : Literary and philosophical Society.

Nexccastlt upoit I'une: TyiH-^idf Naturalist » Field club.

Ferth: Scottish uaturalist (Buchauaa White, M. I>. Anuat Lodge).
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Charicow: Gesellschaft der Naturfürscher an der k&iserl. UniTersität

190 Dorpaf : Naturforscher-Gesellschaft.

Ekatherinenburg : Societe ouralienne d'ainateurjä des sciences naturelles.

Helsingfars : Finska Vetenskaps Societeten.

y Societas pro Fauna et Flora fennica.

Kkw: SoddM des Natnralietei.

Matitim: Sod^ttf Imperiale dM Nfttoraliftes.

OdetM! Keimutisehe Gesellsebaft der Nilairfoneher.

Pämburg: Acaddmi« Impdrial« das soienees.

9 Kaiterlieher botuilfeher Garten.

9 SodelM entomologica msica.

^ Riga: Natarfoneheiider Yerein.

ItaliM.

Jcirteie (Sidlien): Societi itaUao» dei Mieroeoopisti Sidlia.

Boh§tia: Aceademia deUe idenie.

Fkrms: Bibliotiieea Naiionale Centrale di Firenia.

, Bedasione del naoTo Giomale botanieo.

„ Societa entomolo^ca italiana.

Gttmß: Museo civico di etoria natarale.

Societa di letture e conversazioni scientifiche.

Lucca: Aceademia lucchese di scienze, lettere ed ariL

Mailand: Societa italiana di scienze naturali.

^lu y Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti.

, Societa crittogamologica italiana.

Messitui: Malpigbia BeTista Mensaale di Botaaica.

Modena: Societa dei natarali»ti.

9 Aceademia di sdenze, lettere ed artL

, SoeUtk mdaeologica ttiliana. (Segretario Frot Dante Panternelli,

Univere. Modena.)

Ifta^: Aecademia delle sdenie.

. IGttheilongen der soologieclieii Station (Dr. Dohm).
Taima: Sodetk reneto-trentina di edente natnrali.

Memo: Real'Aecademia palennitana delle edenie, lettere etc.

1^ „ Societa di Acclimazione.

Vim: Societa toscana di scienze naturali.

Uom: KeaP Aceademia dei Lincei.

, Societa italiana delle scienzp

V Jahrbücher des botanischen Gartens (Prof. Pirotta).

Siew: K. Aceademia dei Fisiocritici.

, y Revista italiana di scienze naturali.

I Venedig: Istitato veneto di scienze, lettere ed arti.
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Venedig: NotarisU, Commentariam PhTeologicnm (8. Sanmle» Yen«»).

Ver<ma: Aecademia di Agrieoltiin, eonmeido ad aiti.

Fmkrateh.

280 Amiene: Soddtä LioD^enne du Nord de la Fraace.

Anff&re: Soeidtd d'dtadat aciantiilqaes.

Bordemmi SoeMM ÜDn^nne.
CaXn: Soditi LtDatfeane da Nonnandie«

9 Annuaixa du Moa^ dliiatoire oatarelle.

Cherbotirg: Sociöt^ des sciences naturelles.

Dijon: Acad^mie des acieaces, arts et belles-lettres.

LiUe: SocUtä des sciences de ra^ricalture et dea arU.

^ Revne biologique da Nord de 1» Franc«.

Lyon: Acad^mie des sciences, belles-lettres et arts.

240 » Sociale d'At^'ricullure.

y Sociale botaniqae de Lyon (palais des arts, place des terreauxj.

„ Societä Linn^enne de Ljon.

I^ancy: Societe des scieuces.

9 eadtfniia de Stanislas.

Twie: Jonroal de CondUttologie.

, NoaTellea arehi?ea da Haade d'hiatoire natareUe.

9 Soeidtd botaniqae da Franee.

9 Soddttf entomologiqae de Praoee.

9 Soci^t^ loolog^qae de Franca.

250 Btmen: Socidttf dea amia dea seieaces natureUea.

Partngtl

GoMra: Sodedad Brotariaaa (Boletin anniial).

lAtmäton: Aeadamia real daa adeneiaa.

Peirto: Sededade Carloa Bibeiro (Befiata de Seiendafl Natniaea E. Soeidea).

Spaaim.

MaiHd: Sodedad espanola de hiatoria natoial

AtiM.

Mama: Batefiaaieh Genootecbap tan Eonaten en Wettensdiappeti

„ Natanrknndige Yereeniging in Nederlandiadi-Indie.

Bomtey: Journal of tiie Bombay Natural Histoiy Soeietj Bombay.

Csdeutta: Asiatie Sodety of Bengal.

Shanghai: AaiatiG Sodety, north China brauch.

Afrika.

2G0 Cmro : L Iiiäiitut Egjptieu.
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a) Nordamerika.

Boitom: American Äcademy.

Society of Natural Histoiy.

Buffalo: Society of Natoral Sciences.

Caimbfidffe: American Association for the adrancement of sdence.

, Musemii of comparativc Zoolopy.

^ Eritoiiiological Club Psvclie. Organ ut the (p. (J. Dimok iu Paris).

Cluipel Hill: Journal of the p}lisha Mitchell Scieutific Society.

Columbus: Geological Survey of Ohio.

St. Francisco: Califoruiau Acudeniy of Natural Sciences.

270 Franklin County: Balletin of the BrookTÜle Society of Natuial üistory.

iffW'Maoen: Ameiiean Journal of Seience and Arts.

9 Conneetient Aoaderoy.

St* Loui$: Aeademy of seience.

Mtutesaki: Minneapolis Geological and Natnial Historj SQr?ej of Minnesota

(N. H. Winchel], Director ü. 8. a.).

Montreal: Geological and natural history Snrrey of Canada.

Royal Society of Canada.

Neto-York: Acaderny of sciences.

, Balletin of the Torrey Botanical Club.

, Entomologlcal Society. U; and 18 Broad Street, New-York City.

280 , Society of Natural History (olim Lyceuni).

Fhüadelphia: Acadeniy of Natural Sciences.

„ American Entoiuulogical Society.

„ American Naturalist, Prof. K. D. Cope, 21o2 Pine Street.

„ American Philosophical Society.

9 The Jonmal of ComparatiTe Hedieine and Snrgery, A.I1. Humel
(£ditor Conklin), 1217 Filbert Street

„ Zoological Sodety of Philadelpliia.

Qu^>ee h. London: Canadian Entomologist by W. H. Sannders (Ontario).

Saiem: Essex InsÜtnte.

Toronto: Canadian In>titijt''.

&0 Trenton: N. J. Joarnal the Trentoa Natural History Society.

Wa^ington: Departement of Agricolture of tbe United States of North
America.

„ Sraithsonian Institution.

„ United States oonirnission of fish and fisberies.

„ United States Geological Survey.

b) Hittel- und SAdamerika.

BuenOB'Äyrea: Maseo publico.

„ Sodedad dentifiea aigentina.

z. B. fl«k B. xxm. f
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Caracas: Revista cieiitifica rnensual d. 1. iinivf rsitad de Veneiuela.

Cordoha: Acadoinia nacional di ciencias exactas a U ünivenicUuL

Mexico: iSociedad mexicaiia de historia natural.

300 „ Memorias de la Sociodad CieDtiäca, Antonio Alzftte.

Museo nacional inexicaua.

JRio de Janeiro: Museo uaciüual.

„ r, t> Archmo de Mnteo nftdoiul d« (£. Mellier, Paris).

AistraliM.

Adelaide: Philosojdiical socicty. (South austral. institate.)

Melbourne: Public Liberary, Museum and National Gallery of Victoria.

Sidneff: Linnean society of New South Wales.

• Royal sodety of New Sonlb Wales.

306 9 The Anstralian MaseviD.

Periodische Schriften,

welche von der Gesellschaft angekauft werden:

Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft in Berlin.

Bibliotheca della Zoologia e Anatomia comparata da Italia per L. Came-
rano e M. Lessona.

Bibliotheca zoologira Hfransg. von Carus und En{,'elmann.

Botanische Jahrbücher für S^'steraatik etc. Ilerau.sg. von A. Engler.

Botanischer Jahresbericht. Herausg von Dr. E. Koehne (fr. Dr. L. Just).

Botanisches Central blatt. Herausg. von Dr. Oscar Ublworm.
Claus C. Arbeiten aus dem zoologischen Institute der k. k. Universität Wien

und der zoologischen Station iu Triest.

Flora (Allgemeine botanische Zeitung).

Flora und Fauna des Golfes Ton Neapel.
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Yersammlung am 2. Jäuner 1889.

Vorsitzender: Herr Professor Dr. Gustav Hayr.

Neu oingetretene Mitglieder:

Alt Mitglied bezeichnft durch
T. Herr p ^ g^^^

Gnrsolmer H-Alfont, k. k. Ingenieur der

Eladi-RegaltrnngegeeeUechaft. Boien . . A. Bogenhofer, E. Ziekendmtii.

HSlil Paol, Mnler in Gries bei Boten . . F. Kobi» A. Seliletterer.

EingeseDdete Gegeostände

:

SO Nnmmem als Fortsetsong seiner j^Lichenes euicesti* von Herrn

F. Arnold in Münelien.

Herr Dr. Emil v. Marcnzeller hielt einen Vortrag unter

dem Titel: „Neues über leuchtende Seethiere", in welchem

er hauptsächlich auf die neue Theorie von ßaphael Dubois
über die Liohtentwickelang einging.

Dabois nimmt nach üntersnebong des amerikanischen Lencbtkifers nnd

der Bohrmosohel an, dass die liiditersengende Snbstans ein im Wasser Idslicher,

in der Hitee gerinnbarer, nicht oiganisirter Eiweissstoff ist, wie z. B. die Dia^

stase des. Ualies, welcher als Ferment die Zerlegung eines anderen StoiTee

unter l4chtentwi«!Ä[lang bewirkt. Es handelt sieh um einen rein chemischen

Proeess, der unabhängig von dem Leben des Tbieres ablaufen kann (Dttbois

R., De la fonction photogenique chez le Pholas dactylus in: Comptcs rendus

de l'Acad. d. sc. de Paris, 1887, T. 105, p. 090). Derselbe Forscher fand später in

der Athemröhrc <icr Bohrmuschol und an der OberÜäche der Leuchtquallen

Mikroorganismen, aus welchen leuchtende Bacillen gezogen wurden. (ISur le role

de la sjmbiose chez certains animauz marins lumineux, ebenda 1888, X. 107,
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p. 502.) Dar Vortragende ist aber nicht der Ansicht» dass das Leuchten so Tieler

Seethiero mit dem Yorkommen dieser LenohtbaeUlen in Zusammenhaag sn
bringen ist, wenn er auch xugibt, dass das Leuchten des Heeres selbst» unter

Umstinden durch ihre Anwesenheit bedingt werden kann. (Siehe auch Haren«
zellcr E. v.: „Heber Heerlcuchtcn'' in Scliriften des Vereins sur Verbreitung

naturwissenschaftlicher KenntnissCi fid. XXIX, 1889, p. 137—161.

Herr Dr. Carl Wilhelm besprach sodann in eingehender

Weise den Inhalt des soeben erschienenen Werkes von E. Stahl:

yyPfiauzea und Schnecken^.

Herr Secret&r Dr. R. v. Wettstein legte folgende, im Ver-

laufe des letzten Monates der Gesellschaft überreichten Mana-

Bciipte vor:

Kohl F.: „Bemerkungen zu £dm. Andr^'s Speeles des Hym^
noptöres, T. III (Le.s Sphej^iens)." (Siehe Abliaiuilungen, Seite 9.)

Braun II.: „Bemerkungen über einige Arten der Gattung

Mentha". (Siehe Abhandlungen, Seite 41.)

Kiltliay E.: j^Ueber die Veibreitung und das Auftreten der

GallenlauB im Klosternenburger Versuchsweingarten.*' (Siehe Ab-
handlungen, Seite 47.)

Vukotinoyi6 L. y.: „Beitrag zur Kenntniss der croatischen

Eichen.*' (Siehe Abhandlungen, Seite 191.)

Ferner beriehtete der Secretär über den am Iii. December

1888 abgehaltenen botanischen Discuösions- Abend.

An demselben sprach Herr Docent Dr. H. Moliach über

eine neue Cumariupflanze.

Als eine solche erkannte der Vortragende das so häufig culti-

yirte Ageratum Meseicantm, Im lebenden Zustande besitzt die

Pflanze nicht den bekannten Duft des Cumarin^ derselbe tritt

erst nach dem Tode auf. Daraus folgt aber, dass freies Cumarin

der lebenden IMlanzc; fehlt und dasselbe erst nach dem Ab-

sterben abgesi hiedcn wird. Die llauptmenge des Cumarins findet

sich in den Blättern, in den Blüthen nur Spuren, in den Wurzeln

fehlt es.
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Herr Professor E. Ritbay spi-ach sodann über das frttbe

Ergrünen der Gräser unter B&nmen.

Ich befasse mich seit einer Keihe von Jahren mit di r merkwürdigen,

durch verschiedene Pike auf unseren Wiesen hervorgerufenen Erscheinung der

Heienringe, und da ich hiebci die JJemerkung machte, dass das Kinggi*as im

Frühlinge vor jenem der Umgehung ergrünt, so interessirte es mich zu beobachten,

dass die Gräser auch uocli aut gewissen, ausserhalb der ilexenringe gelegenen

SteUen Irtther als auf den übrigen Thuilen unserer Wiesen ergrüueu. Solche

Stallau siad folgaoda:

1. Die mit Jauche oder mit Stallmist ged&ogten Theile der

Wiesen. In dem bflbichen Aoüiatxey welohen Professor Julius Gremblieh
über unsere Alpenwiesen Terdffentlicbte» findet sieb gleich Eingangs und spater

noehnals die Angabe, dass gedflngte Wiesen leiüicber als ungedflngte ergrfinen,*)

uod ich fiberzeugte mich oftmals von der Richtigkeit dieser Angabe. Auf jedem
mit Jauche oder Stallmist gedüngten Basenibeile sprossen im Frflblinge die

Gräser fr&her.

2. Die Rasensänmo längs der Fusspfade. Dass die Gräser auf

diesen Hasensäumen in (h r l'hat früher als auf den übrigen Kasentheilen or-

grünen, beobachtete ich bereits in fünf aufeinanderfolgenden Frühlingen, und zwar

sowühl auf wagrechten, als auch geneigten Fusspfaden. Uebrigens liel vielleicht

die in liede stehende Erscheinung bereits Hermann Masius auf, indem dieser

schrieb: „Wenn nach trüben Wintertagen der Strahl d- r Sonne wärmer und

voller herahdrängt, dann ist es die Wiese, der grusuiu^aumtc Fusspfad, der

quelüge Käsen, der die ersten grünen Ualmspitzeu zeigt".

8. Die Basensänme l&ngs kleiner Wasserrinnen« Ss ist eine

auffallende Erscheinung, dass die Gräser unserer Wiesen Iftngs kleiner Wasser-

rinnen frfiher ergrttnen.

4. Die Basenfliohen unter Bäumen. Die Erscheinung, dass auf

unseren Wiesen im Frftblinge die Graser, welche sich unter Bäumen befinden,

froher als die übrigen «grftnen, wurde zuerst von Buchenau beobachtet, und

on diesem auf die durch Salzgehalt bedingte düngende Bjraft, welche das

aus den Baumkronen herabträufelude Wasser besitzt, zurückgeführt.^) Aber

E. Koehne, welcher in Just's Jahresbericht über den diesbezüglichen Aufsatz

Buchenau's referirt, meint, dass bei der Erklärung der in lade stehenden Er-

scheinung zunächst an die durch den Schutz der Baumkrone veroiinderte Wärme-
strahlung zu denken sei/')

Ich selbst such« die Erklärung für das frühe Ergrünen der Gräser unter

Bäumen in einer Erscheinung, welche mir im vorigen Frülilingc zum ersten Male

auffiel. Ich bemerkte uäuiiich an mohrereu aufeinanderfolgeuden nebligen Tagen,

*) ProgiBBB k. k. OI>«r*OfiBaMliiiiw der Rrattdse»B«r iv Hall« ISfö, 8, 4 unä 19.

*) H. UuHiUH, N'uturHtudifii, lt. Anfluge, I. U<1., S. 159.

») Ikrichtt der deutscht'n lotau. üoeellschaft, I, S. 108—

V Juat'H Jahr«.-Hbericht, 11. Jahrg., t. Abtb., 1. Heft, S. 118.
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dass sich daa NebelwMser an denAo^tMi und /Nveii^on der Baume niederschlug

und von diesen zwar langsam, ater doch in solcher Menge abtropfte, dass 7. Tl.

in einer Lindenallee der unter joder Baumkrone Ixfindliche Bodon ganz naijs

wurde. Und in diesem Winter beobachtete ich in dersilben Allee, dass im Laufe

von 2V/2 Tatren, während welcher beständig Ncbelwetter herrschte, sich unter

jedem Baume aus dem von dessen Krone niedergeschhigtiien und abgetropften

Nebelwasser eine einen halben Ceutimeter dicke Eiskruste bildete, welche die

Schulkinder als Schleife benützten, während der Boden der Umgebung von

einer solchen Eiskraste frei blieb. Uebrigens ist es selbstverständlich, dass

die Menge dos von den Aesten und Zweigen eines Baumes aufgefangenen Neltel-

Wassers umso bedentender ist, je umfangreicher und ersweigter seine Krone ist

Ein Lindenbanm sehUgt wegen seiner reichen Yorzweignng ungleich mehr Nebel»

Wasser nieder, als ein ebenso grosser aber dabei weniger Tonweigter Kirschenbanm.

fiin Torfcrefflioher Xenner unserer Alpenwieoen, ntmlioh der sdion oben

erwShnte Julius Gremblioh, schreibt Über dem Ergrfinen wörtlioh Folgendes:

«Es vergeht aber nach dem Schmelsen des Schnees noch eine

geraume Zeit, bis unsere Wiesen su grünen beginnen, was mir so

recht eigentlich den Beginn des pflanienphaenologischen Früh-
lings und das Erwachen der Vegetation zu b e z e i c Im t) scheint.

Fällt aber ein wariiu r B- '/imi, lösen sich die Bande, welche das

Wachst hum solang'*- gebannt iiielten, und wie mit einem Zauber-

sciilage verlieren die Wiesen ihre matten Farbentöne, scliieben

die dichten K asen st öcko ihre spi tzen, m i t z,a r 1 > 111 (J cl b angeli auch ten
grünen Blätter hervor, um sich vor unserem Auge als ein grosser

Teppich auszubreiten*.

Und dsss auch auf unseren Wiesen das Eigr&nen gani allgemein nur

dann eintritt» wenn die oberflächliche Bodenschichten in welcher sich die Wunoln
der Oräser befinden, sehr feucht ist, aber im entgegengesetsten FsUe selbst bei

sehr warmem Wetter unterbleibt, weiss ich aus eigener Erfahrung.

Bedenkt man nun das eben über das Eigrfinen der Wiesen Gesagte, so

liegt es sehr nahe lu vermuthen, dass das firühe Ergrttnen der unter Bäumen
befindlichen Gräser uif der Wirkung des von denselben Iierabgetropften Nebel»

Wassers beruht. Da aber dieses nur dann eine Wirkung hervorzurufen vermag,

wenn der Boden trocken ist, und ausserdem nicht in jedem Frühliuge nebliges

Wi tter herrscht, so erklärt es sich, warum die Gräser unter Baumen nicht all-

jährlich früher ergrüneu.

Herr Dr. Fridolin Krasser hielt «iiicn \'<)itrag, betitelt:

„Beraerkungen über die Phylogeiiie von riatanus'^

.

Gegenwärtig ist die Gattung Platanus über das südöstliche Europa, Asien,

Nordamerika und Mexiko in wildem Zustnude verbreitet. Die Nordgrenze des

Verbreitungsgebietes reicht in Europa nicht über den Norden Griechenlands, in

*} J. Oranbliek« a. o^cOh 8.9.
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Asiea nidit über den Eankasas ond Nordpersien hinaus. Es muss jedoch be-

nnrkt werden, dass dio Qrenien des aaiatiBclieik Yerbreitnngsgebiotes noob nieht

genflgend sichergestellt sind, dass nunenüicfa die Frage, inwieweit die Grenzen

desselben dnreb die Caltnr verrllekt wurden, mangelnder Beobaehtungen halber

buutt erörtert werden kann. Eine gleiche Unsicherheit henscht in der Fassung

des ^ecieibegriifte und in der Scheidung der Varietftten. Diese ünsioherheit

findet wohl eine tre£niche Boleuehtnng in dem Umstände^ dass ein so fein-

fühliger Forscher wie Spach') sämmtliche Platanen zu • in> r Art vereinigt:

Platanus vulgaris Spach, weil in Form und Behaarun«,' der Blätter durchaus

kein durchstreifender I nti rschied zu finden sei. An Spach hat sich Baillon')

angeschlossen. Honte ist diese Kichtunf? verlassen und man unterscheidet wolü

mit Recht etwa Vicr Species^) und einige Varietäten, deren verwandt.sclialtliehe

Beziehungen zum Theil, man kann geradezu sagen — unljrkannt sind. Ich habe

da vor Allem die einstigen Willdeno w'schon Platanus - Al len cuneata und

acenfulia im 8inne, welche beide nach Spach,*) wtdchcm aich unter Anderen

0. Üeer^j augeschlossco liat, verwandtschaftliche Beziehuugeu zu Flatanm
9oeidimUii» linntf anfweisen. Für Platanm acerifolia WiUdenow ist diese An-

ashme, wdche sich lediglich anf die Blattform stfitst, jedenfalls sehr ansa-

tweifebi, da der anatomische Ban des Hohes mit dem von PlaUwm ortcntalis

Ilna^ ftbereinstimmty und nicht mit dem von PtotonM oeeidenUüi* Linne.*)

Einer der anlfalligsten anatomischen Unterschiede zwischen PjatoiMM omntiüi»
nnd FkAamm oeadentalts ist der, dass bei letsterem die Fächerung der Gelasse

in grosser Ausdehnung auftritt, bei erstereni jedoch gekammerte Qefasse nicht

beobachtet wurden. Vergleichende anatomische Untersuchungen sänimtlicher

Formen von PUktanun sind noch nicht unternommen worden, dürften jedocli

wie Platanus acerifolia zeigt, bedeutend zur Klärung der genetischen Verhält-

nisse beitragen. iScIion die anatomische Betracht im-^' A>-< Holzbaues der J'lutauus-

Foruien nuLsst'» p-nügt haben, um die Berechtigung der beiden Linne'-sclieu

Arten Platanus oneutalis und PIuUdius uccidentalis zu erkeuDcu. Diu schon

vuü Linne'') antr'-L'eVMHon Unterschiede in der Blaltforni:

Plalanus orientalis mit tief und schmal gelappten, kaiileu Blättern

(Klcinasieu und Griechenland),

FkUanus occidentcUis mit breiten Blattlappen und behaarten Haupt-

rippen (Nordamerika),

sind allerdings in dieser Schärfe des Gegens&ties nicht haltbar. Und die Ursache

letzterer Thatsache muss wohl in der Phjlogenie gesucht werden.

•) Annales de« sc. nat , 1841, p. 289.

*) HUtoirt) (Itis pl;tnts, III. Bd., p. 400.

") Cf, Bentlikm «t Hook«r, 0«&era plaatoram.

•) 1. c.

») Flora foss. HelTetiae, 11. IM., p, 73.

*) Ueb«r üie Holuuatomto der beidea Linac 'sehen Ptatantu - kiien vergl. besonders

0. •••lb»rftht ,B«itrlge swr vargL Anslomio dei HoIsm*. Inaoffwsl-Dliieiteiimi, Ldp»lf,
tt», 8. 57 f.

0 Die Liaa6*»o]i«a AofftlMB wudfln oMCh Heer, 1. o.« 8. 7S wi«d«rg«gebdii.
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Als die tertiäre Stammart der heutigen Platanen ist — soweit sich die

Funde fossiler Plataneiir*'«;te ül^erblicken lassen — Platanus aceroides Goepp.

in dpr Artnin^rreiizung Hot'r's>) zu betrachten, welclie >ii»wolil dm I'liilft'rn als

auch den Bliitlieii uinl Frudit- u nach genau hekaniil ist. Uie \ it*lgi'.->talligkeit

des Laubes von l*I<i(anus aceroiden wiinlo von Hcmt-j ^iiau studirt.

Platanus accroides war im Tertiär bis zu den Hebriden, Island, öpitz-

bergen, dem Mackenzie-Kivor und (üri>nland') verbreitet,

lieber die bei rUUunus ucerotäes boobachteteu Blattformeu gibt Heer*)

die folgende Uebersicht:

a) Blätter am Gruudo herzförmig ausgerandet, gestutzt oder zugerundet;

die Seitenlappcn gross, vorstellend, an der Korsseite ganzrandig, an der Lang-

seite Tiekahnig. Entspreohend der Plalanue aeerifaüa Willd.

a. Blatt am Grunde gestutzt,

ß. Blatt am Grunde herzfSrmig ausgerandet. (Blatt nur dreilappig!)

y, Blätter am Grunde zugerundet.

b) Blätter am Grunde gestutzt, die Seitenlappen gross, vorstellend, an

der Langseite wenig zahnig.

e) Die Blätter klein, die beiden Seitenlappen gar nicht, oder doch nur

wenig vorstehend.

Es sind dies die obersten Blätter von Wasserschossen, die wieder in ver-

schiedenen Formen erscheinen.

a. Blätter am Grunde herzförmig ausgerandet (Quereut rotun-

daia Goepp.),

ß. Bliitter am Grunde zugerundet {Quercuti pJatanoideft Goepp.)

Blätter am Grunde herzförmig ausgerandet, nicht gelappt^ aber

tief und scharf gezahnt.

d) Bliittf'r am Grunde verschmälert und zugerundet, oder selbst keil-

förmig ausgezogen, sehr schwach dreilajipit:.

ct. Blätter am Grunde verschmälert und zugerundet.

Platanus GuilUhnac Goepp. Entspricht der rinfanu^ occxdeniahs Linne

(Platanus ocadentalis vmcr<)}<}iyUn Audib., JUutauus viUgaris angulom Ü^SLch).

p. Blatter am Grunde keilfcnnig ausgezogen.

Platanus cuneifolia Goepp. Entspriclit fler Platnum occidentali!< cuneata.

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die Blattformeu die grösste

Aehnlichkeit mit denen von Phttanus occidrnfaUs') besitzen.

Die tjjtisclit' Blattform von PJat(uin>i ficermdes weist zwei Hauptlappen

auf, welciiü mehr nach vorne gerichtet sind, deren iSpitzcn daher nicht soweit

>) Ic, 3. 72 ff., vergl. auch Schenk, Die fossüdn Pflaattiarento, BreaUo, 1S8S, S. 23&
•) 1. C S. tS «nd Tfet 87, 88.

*) Cf. Schenk« Le.. 8.S88.

) l. Cm P. 7».

') M»ch Heor, 1. c, p. 74 bieten die Blikt«r tob Plalamu aetroidts Qoepp. der gro8«0Q

Poljnorphie halber kein diicehgx«ife&4es Uoienelieidaiigsnetkiaal von tiatamtu o»eUkntM$ L.
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auseiiiaüd»;rliegcn wie bei den lebenden Platanen. Doch kommen neben diesen

Formen mit steil ansteigenden Lappen auch solche mit mehi* divergirenden vor,

und twnuttohi so den üebergang su den heutigen Formen. Diese üebergangs-

güeder sind wohl am besten als progressive >) Formen in beseiohnen.

Es mag hier nooh enrihnt sein, dass sieh Plotomis oesroite im Ver-

^eiohe stir Pktknim oceUmUUis L. dnreh bedeutend grSssere und dickere

Froefatspindeln, fSsmer dnreh bedeutend kleinere und vorne nieht kopff&rmig Ter-

didrte Früchte auszeichnet.

Die Beobachtung des Blatt
j
oljrmorphisraus von Platamt» üritntalis L.

ergibt die interessante Thatsache, dass sich an den Stookspro^^son sowohl, als

besonders an kränkelnden Individuen, wie sie in unseren Anpflanzungen so

häufig vorkommen, alli- von Heer bcseliriibonen Blattformen des Platanm
aceroides sowohl, als auch Blattforrncn mit Anklängen an Phitanus ocadentalis

Linne vorhiidoii. Aber der Polymorphismus geht noch viel weiter. Es finden

sich da Blattlormen, welche noch weit mehr ^uercM.s-ähnlieh sind, als jene von

Goeppert als Quercus rotutidata und Quercus j>l(itiuioidcs btsohiiebenen Blatt-

formen der Platanua acerotdes. Es finden sich feiner Bluttformen vom Typus

gewisser aus der Kreide beschriebenen Alnus- und Popuiu^-Keste. Der Umstand,

dssB sich unter den in Bede stehenden regressiven Blattformen auoh solche

rem Typus der CndMria laevia Velen., und sogar vom Typus der Oredneria

bohmiM Velen, und auch der Ondncria rhombcidea Velen, finden, liest die

ras der Kreide beschriebenen AJlmu- nnd IViipMlM-Blfitter lum Theile in einem

etwas sweifelhaften lichte erscheinen, fis hat bereits Schenk^ dieeer SUm-
mang lebhaften Ausdruck in den folgenden Worten verliehen:

„Ob die heute noch existirenden Gattungen, zunächst Betula und Ahtut»

«koü in der Kreideperiode vorhanden waren, ist fraglich.

Manche von ihnen, so die von Heer aus den Patootschichten Grönlands

beschriebeueu Arten, sind auf unvollständig erhaltene Blatter gegründet, ebenso

jtne aus der Kreide von Minnesota, Nebraska und Kansas durch II » er, New-
berry und Lesquereux beschriebenen Blätter; zum Theile sfhcintn sie zu

jenen Blättern zu gehören, weklio als Credneria bezeichnet wtnien, so z. B.

Newberry's Alnites grandifulius, sodann das zuerst als Puiiuhtes, später als

Alnites und endlich als Jlaviamelites quudrungulus Lesi^u. beschriebene Blatt.

Nach meinen Erfahrungen über die Vielgestaltigkeit der riatanus-hlütteTf

halte ich die eben angeführte Aeusserung Schenk's Ar vollständig berechtigt

Nor möchte ich noch hinxufügen, dass Credneria — wenigstens die Section

Btimgthausefua — die oretadachen Platanen nmfasste. Ueber die Artum-

grenzangen derselben will ich mich liier nicht anssprechen, und mir nur die

Bemerkung erlauben, dass die zahlreichen beschriebenen Crednerien sowohl, als

taeh die sahireichen Platanen lum gr&ssten Theile wohl nur Blattindividuen

') Uebttr progreosiv« uad regru»t4ivu Foriucii vorgl. mtiino Arbeil: ^Z\ix Kmntuitt« der Uetero-

Ikylll«*. Di«« Sohriftra, Bd. XXXVU. IT. QaarUI, 1887, wo sieh »nch di« «ichtigite Utontvr
«Üirt lad«!

») Pabfophjrtolot,'k«. 5. Lfg., 8. 400.

Z. B. Um. b, XIXIX. Sit&.-B«r. B
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leprisentirai. Alt bemerkenswerth möchte ieli d»8 Vorkommen tob regfeasiTon

BUttem boMichnen, bei welohen die Lamina in Form eines Lappens den

Blattstiel umfasst, ganz so, wie es bei Credneria bohemiea der IUI ixt, welche

allerdings sehr grosse Blätter besass, während die regressive BUttform nur 2 cm
in der Länge misst . Ich habe diese blattstielum fassende Blattbasis jedooh auch

bei grossen Platanenbliitt* I II bcobiiohtet, welche allerdings weniger an Credneria

erinnerten. Der erwähnte basale Lappen ist entweder ganzrandig. diuiii besitzt er

auch «ien Nervationstypus desjenigen von Credneria hohemica, oder er ist in dem

Masse gtzitliiil. wie die Nebenblätter der l'liitane, in wi-lchpin Falle in die Zähne

Nerven ausuiüiidtju. Aus dem bisher Mitgetheiiieu ergiUl sicli, wie s»'hr auch

die Nervatioiisioriu vuriirt. indem einerseits der strahli^'c Verlauf der Haupt-

nerveii in ilem Grade sich dem ücdernervigeu Typus nalKMl, als die beiden

seitlichen i'rimurleitbündel auseinander rücken und in ihrer Querschuittsdimensiou

den Seoundärnerven gleich werden. Ebenso enstiren mfalreiehe Uebergäuge

swischen dem eraspedodromen und camptodromen Nenrationstypus, je nachdem

der Band gesähnt oder ganx ist

Ich habe sehr riel Herbarmaterial Terglichen, um auch aber die Poly-

morphie des Laubes der nicht cultiTirten Arten ins Klare su kommen. Im All-

gemeinen kann ich sagen, dass sich eine ganie Beihe correspondirender Blatt-

formen bei sämmtlichen Speeles vorfindet.

Schliesslich möchte ich mir noch erlauben darauf hinzuweisen, dass zahl-

reiche Ton Lesquerenx*) besduriebene „Aralien"" wohl nichts anderes reprir

sentiren, als Blätter von den aus denselben Schichten bescliriebenen Platanen.

Aus dem Vorhcr<;^ehenden dürfte wohl erhellen:

1. dass die l'olyjuorphie des Platanenlaubes phylogenetische Beziehung

sowohl zu den tertiären, als auch den cretacischeu Yoriabreu (Grednerien der

iSection Ettingsliausema) aufweist,

2. dass so manche Quercufi, Betula, Ahtus, Aralia etx)., beschrieben aus

Schichten, in welchen auch typische Flatancnblätler nachweisbar sind, nichts

anderes als verkannte Blattformen Ton Fiatanus repräsentiren.

Herr Dr. M. v. Eiehenfeld gab folgende BeschreibuDg

einer neuen Di/ronicum-üyhride:

Doronioum Haläosyi (nova hybrida).

(Doronieum cordatutn [Wulfen sah Jrmeä\ A. Kemer X Doromemn ploetafe

[Wulfen] A. Kemer.)

Hadice uhliquc dcsccudentc fibruf^a, caule rxgido farcto sparsim püoso,

capttuium unum pruferentcf foUis subglubrvi dewtatii vcl repando subdcfUiUis,

') Tlie Cr«taceou>i Flora of North Amorica.
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radicalibus rotundiff in petiolum attenuatis, caulinis ohJovgis. ohtm^iunculis,

antice angustiortbus basi suhcordfita afnplexicaulibus ; in rolucro sjtarsim piloso

Sfuamia linearibiM ciliatis acuminatis; floribus aurato flaventibus.

£MWfw die $1, JulH 18$$ m olpimB lapiäosis ad Leontium (Kergth-

buHmer-Zothälpe) in solo eaicano doUmüieoM ntritrime näer paretdea creseU.

Nmm indiei in hmu/rem Dr. JBugemi de HiOAcsy.

Di«8e Pflanse steht zwischen den Stammeltem in der Mtte; denn wahrend

die Basalblitter des D<irimieim glaeiale eiförmig und Itnrzgestielt^ die des Do-
fonieum eordaium hen- bis nierenfSrmig ond langgestielt sind, erscheinen die

des Bastardes kreismnd und plötzlich in den Blattstiel sngeschweift» welcher

letitere in der Begel nicht linger ist als der Durchmesser des Blattes. Die

Stangelblitter nähern sich sowohl rücksichtlioh der Gestalt als auch der Ser>

rator denen des Doronicnm cordatum. Die Strahlblüthen und Aiithodial'-

schuppen stehen sowohl an Farbe als an Gestalt in der Mitte zwischen denen

der St^mroarten ; der Wurzelstock hingegen ist Ton dem des Doronieum glaeiaU

nicht Terschiedeo.

Herr Dr. L. v. Lorenz borit lit( tc über den am 12. Decem-
ber 1888 abgehaltenen zoologischen DiscuBBions-Abend:

Herr Dr. L. v. Lorenz demonstrirte cinif^e charakteriBtiscbe

Repräsentanten der Ornis von Tenerite, welche durcli Herrn

Professor Dr. O. Simon y im Sommer 1888 auf dieser Insel

icqnirirt und sodann dem k. k. natarbistorischen Hofmusenm ge-

schenkt wurden.

Fringüla teydea Webb et Borthelot. Von diosor dun h diü bei-

stehendeu Autoren auf dem Pic de Teyde entdeckten und seither ;uicli nur auf

dem genannten Berge durch wenige Forscher, wie Bolle und G odman beob-

aditeten Art liegen zwei schön granblan gef&rhte Hannchen vor. Dieselben

worden dnreh Simonj's Führer in der oberen Zone der Taoro-lfulde in einer

Hdhe Ton 1500 bis 2000m, etwa 5 Stunden oberhalb Orotaba erbentet. Die

Tdgel hatten ihren Sohlnpfwinkel in den Gtobttschen der Betama nnd waren

tosserordentlich sehen, so dass es e?st naeb mehrtigiger Mühe gelang, de1^

idben habhaft m werden.

FringSaa tamairimnii» YieilL = FHingSla tiiOilUm Webb et Ber-
thelot. Es wurden ein Hinnchen nnd ein Weibchen Torgelegt Godman
gibt in The Ibis (1872, p. 211) unter dem Ton Webb und Berthelot ange-

nommenen Artennamen an, dass er Serien von Finken von den Azoren, Madeira

und den Canaren sorgfältig verglichen habe und zu der Ueberzeugung gekommen
^«•i, dass allen diesen drei Oertlichkeiten nur eino Art orineinsam spi. indem

steh bei den Individuen von jeder derselben geringe Variationen der Färbung
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xaigeiL Dagegen zahlt Sliarpe in dem «Catalogae of tilie Birds in tha Biitiah

Unseom* (1888, Vd. XII, p. 175—177) fftr die genannten atlantischen Insel-

gruppen unter Besiehun^' auf Bokhe Eiemplare, welche der Sammlung God-
man's entatanunen, drei Formen nnter nadistehenden Beseiebnnngen auf:

Speo. ^ritt^iDa wuiderentit Sharpe Ton Madeira,

Subspec. a) Fringüla tnoreUti Puchfr. von den Azoren,

Snhspec. b) FringiUa eaiiarieHM9 VieilL Ton Tenerife.

Coiumba bottü 6 odman. Ein Eiemplar dieser Art, die durch den

genannten Autor als verachieden von der Coiwnba trocaz Heineken erkannt

wurde und welche auf Madeira heimisch ist, sich auch Ton dem durch Webb
und Berthelot abgebildeten vcrmointliohen Weibchen der Coiumba laurivora

dieser Forscher unterscheidet. Diese Form scheint der Insel Tenerife eigen-

thüfflüch tu sein.

Herr Professor Dr. E. Räthay sprach an diesem wie an

dem folgenden Discussiona-Abend Uber seine Beobachtungen,

betreffend die ober- und unterirdischen Generationen der
Reblaus. (Siehe diese Abhandlungen, Bd. XXXIX, I. Quartal,

Seite 47.)

Yersammlimg am 6. Februar 1889.

Vorsitzender: Herr Hofr. Dr. C. Brunner WattenwyL

Neu eingetretene Mitglieder:

n Als Mitglied bezeichnet durch
^' P. T. Herton

H a r t i n gor Ifor iz, III., Bennweg 14 . . Dr. E. T. H&lioBj, Dr. R. ?. Wetteteiü.

SchollmaTPr Heinr., ffirstl. SchÖn-

barg-Waldenbarg't«ch(>r Oberförster. . Dr. Lora», Dr. Bi Wettglein.

Scbroll Anton, Baclüuiadler, Wien« L/
Getreidemftriit Durch den Aoflsohase.

Eingesendete Gegenstände:

Kerner A. Flora exdccata Anstro-Hnngftrics, Cent. XIZ und XX Tom
hotsnischen Miueam der k. h. üni?ersitit Wien.
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Der Herr Vorsitzeiide eröffnete die VerBammliing mit fol-

gender Ansprache:

Hochgeehrte Herren!

Das erschütternde Kreigniss, welches ganz Oesterreich in

Trauer hüllt, der Tod nnscres dnrchlauchtigston Krön-

prinzen, berUhrt ansere GeBellschaft aafe Tiefste. Wir ver-

lieren in dem dnrchlauohtigsten Herrn Kronprinzen einen wohl-

woUenden Gönner, an welchen wir uns hoffnungsvoll wenden

durften und in welehem wir ganz besondera fElr die Zukunft

eine mächtige Stütze erhofften.

Wir verlieren aber noch mehr. — Die Publieationen aus

seiner Feder enthüllten uns einen Naturforscher, welcher keine

Anstrengung scheute in der Ergründnng der Erscheinungen, und

in leinen biologischen Beobachtungen über die VOgel eine Fülle

von interessanten Thatsachen lieferte.

Die beiden Geftlhle der Dankbarkeit für die wohlwollende

Gönnerschaft and der Hochachtung fttr den Naturforscher ge-

sellen sich bei uns zu der Trauer, welche die Herzen aller

Oesterreicher erfüllt!

iJt r leitende Ausschuss brachte die Gesinnung der Gesell-

schaft 2aiu Ausdruck, indem wii' einen Kranz auf den Sarg des

Dahingeschiedenen niederlegten.

Die Trauer ist die einzige Signatar unserer heutigen Stim-

mung und diese verbietet jede andere Thätigkeit. Desshalb er-

niche ich Sie, sich von den Sitzen zu erheben und schliesse

gleichzeitig die Versammlung.

Diese Ansprache wurde von den in Trauerkleidern er-

Bchienenen Anwesenden stehend angehört. Hierauf wurde die

Versammlung aufgehoben.

In Ausführung eines vom Ausschusse gefassten Beschlusses

warde seitens der beiden Secretäre am 3. Februar ein Kranz mit

Inschrift an dem Sarge Sr. kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen

niedergelegt.
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Id dem am 18. Jftnner 1889 abgehaltenen botanischen

DiBcnssions-Abende wurden folorende Vorträge gehalten:

Professor K Räthay sprach „lieber extraflorale Nee-

tarien^.

Vor mehreren Jahren glückte es mir an Tersehiedenen Pflansen zucker-

aussoheidende Organe zu finden, welche man bis dahin nicht gekannt hatte. Es
gelang mir vor Allom zu * rwoison, dass die «Punkt«*', welche die Systematiker

schon längst an den Horhbliittorn powisscr MeUimpyrum-Krim boobachtet

hatten, zuckerabsondornde Tri- hnnif Inr^^^tellen.') Wt iter 7.ci«^tt' ich, dass die

Spormogonion vorschiodenor Kostpil/e Zucker ausscheitlen^), und dass di»Mlb:ba-

tlüssitjk«^it des I'hallus impudicus /M' k< ireirh ist.**) Endlich f;iiid Irl», duss die

Invohicralblättor von f 'entaurcu ( yanus und FodosptriniDu JdcquiyiKunim mit

extrafloralHM Ni-ctiirion aus<,'est;ittet ^ind.') In meiner Aldiiindliini; üb«T die

Spermofronieii der IJostiulzr vernffentli( litf leb fiberdie«; an it.issciider SteHe Mit-

theiluiigen über die eitraflorab'U Nectarien sehr versi hiedener PUanzen, über das

Spbaceliasecret des Mutterkornpilzes und Ober die Besucher der Terscliiedensten

auf Pflansen orkommenden Zuckeraussoheidungen, darunter auch jener der Blatt-

läuse. Aber alle diese Hittheilungen wurden wohl desshalb, weil sie in einer

mykologisehen Abhandlung enthalten sind, nur Wenigen bekannt.

Der Umstand nun, dass die eztrafloralen Neotarien seit dem Erscheinen

Ton Schimper's Abhandlung ,»Die Wechselbeziehungen zwischen Pflan-

zen und Ameisen** Ton besonderem Interesse geworden sind^ Teranlasst mich

heute, zunächst Uber die eztrafloralen Nectarien der Centnurea Ct/anun und des

Podotpermum Jacquinianum zu sprechen. Ausserdem will ich aber auch Einiges

über die citrafioralen Nectarien im Allgemeinen sagen.

r?ald nachdem Delpino die extraflontl*^n Neetari* ii an Centauren jnon-

tayia aufL'ffumb'U hatte, boobaclitete ich sob lie an Centnurea Cffanufi. Sie be-

iluden sich bei fiicsf'i-, wie bei jener Pflanze an dcji Involucralblättt'rn. und zwar

unterhalb des trockculiautigen und fransigen Anhängsels in «lem mehrf;irbi;,'en

Saume der Spitze und auf der l'nlerseite. Ihr iJau ist ebenso einfach, wie jener

der jungst von Dr. R. v. Wettstein entdeckten und beschriebenen extrafloraleu

Nectarien der Centaurea alpina.^) Die Ausscheidung ihres Secretes erfolgt im

Gegensätze zu jenem der eztrafloralen Nectarien von Pseoma officinaHs nicht

') Bithay, Deber ll«ctar absooderud« Trichome «imger Melampyrum-krten^ »as dem

LXXXI. Bu4« Amt Silibtr. 4. \aS». Akm4. d. WisMoseli., L Abth.« Februr-Helt, J^lurg. tSSO.

>) Rilhay, UatoiBoehiuiCM tVer di« Speraofronien der BoitpOs«, »w d«n XLTI. Bute
in D^nlfschT. <\^T tnath»>n -n!tt«rw. ClaRse <l«>r kais. Akad. d. Wissf^iivr)!

.

>) ftühaj. Ueber PkaUuM impudiaa (L.) and einigt» CoprtniM-Arton, aoi dem LXXXVll. Sd.

4«r 8iti1>«r. i. Inla. A1ra4. d. WiMsawh., I. Abtk.« Jian»r^B«ft, Jahrg. 18S3.

*) RAtliftT, ÜMtenuhmigiSB tb«r die SpennOffOBi«« d«r KMftpiUe.

') Dr. Richnrfl v. W»>ttRtflin, Uebfr <li*» Compositen der Ae.f frreirhi'-rb-TinjrnriHrh»^n

Flora mit sackerabacheidenden Hüllschappen, aoii den SiUber. d. kais. Akad. d. Wi^seDsch. ia

Wim« a«IIiMB.-aBlvir. CImm, Bd. XCVIL
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•Mfljnwlnw od«r wttnlgoD SpaltSHbangen, sondern aus xahinidien. Dieses Seoret

lolinieekt intensiv sflss, redudrtTiel Fehling'sohe lAsung und ist daher sneker-

ftteL Es wird an trflben Tagen ausBohliesslioh Ton Ameisen, aber an sonnigen

Tagen aueb Ton aaUreiofaen geflügelten Insecten, und swar Tersehiedenen Hy-

meDopteren, Dipteren und Käfern aufsucht
Ausser bei Centamrea Cffanus beobachtete ich auch bei einigen, vor Jahren

im Wiener botanischen üniversitätsgarteu unter den Namen Centaurea orten-

taiis, Centaurea Kastiana, Centaurea Saäleriana und CenUnurea Badensis

cultivirten Arten, lebhaften Anieisenbesueli, und zwar an Tollkommen blattlaus-

freien Exemplaren. Das VVanderziei der Ameisen bildeten auch bei diesen

Centaurta-Arteu die luvoluLnilblätter. Um Klosterneuburg beobachtete ich

in mehreren aufciiuinderfolgeudcn Jahren, dass die Involucralblatter vielerj aber

laiji,'e hiciit aller Koptchen der Centaurea Scabioxa kurze Zeit vor dem Ein-

tritte der Anthese und iheiUei-Ne auch wuhreiul derselben theils von Ameisen,

tbeils von Fliegen aufgesucht wurden. ALi ich einige dieser Köpfchen sammt
ihren Stielen abschnitt und die Sehnittfliolie der letateren in Wasser getaucht

hielt» beobaoiitete ich auf einselnen Involaeralblittern das Ersoheinen anaehn*

lieher TMpfcfaen, von denen ich jedoch nicht su entscheiden Termoohte, oh sie

iQis schmeckten.

Nach all* dem ist es wohl gewiss, dass eine grossere Zahl TOn Cenktuna-

Arten mit estrafloralen Nectarieu ausgestattet ist

Hier sei auch erwähnt, dass ich im Wiener botanisdien Universitätsgarten

gleichzeitig, wie bei den früher genannten Centaurea-krim auch bei zwei Ser^

re/«/a- Arten, nämlich bei Serratula Crdica und radiata, lebhaften Ameiseu-

besach wahrnahm. Seither hat Dr. v, Wettbtein das Vorkommen extraiioraler

Nectarien auf den InvolucralblÄttern einer Serratula- kvt, nilmlich der Serra-

tula lycoj'ifolia vollkommen sichergestellt. Nach ihm tritt auch bei den extra-

floralen Nectarien dieser Ptianz»-, .-^owie auch bei jenen von Jurmea molliSj

Welche f^leichfalls auf den luvuiucraiblättern vorkommen, der 2«iectar aus iSp&lt-

offuungeu hervor. 1)

Berücksichtigt mau jetzt, dass Dulpiuo exiiaüoraie Necturieu auch au

den Involucralblättern von Hdianthus tuberostM gefunden hat, so ergibt sich,

dass derartige Organe bereits in swei Gruppen der Tabulifloren, nftmlich in

jiner der Qynareen und der Senecionideen bekannt sind. Sie kommen aber

lach an einer der Gruppe der Ligulifloren angehörigen Pflanie, nämlioh auf

Mo^^ermum JaeqmnUuimm ror. Dass diese Pflanse extraflorale Neetarien

Vieitit, wurde nür von dem Augenblicke an wahrseheinlich, als ich wahrnahm,
dass ihre Involucralblatter von zahlreichen Ameisen und anderen Insecten auf-

S^ucbt werden. Gewiasheit hierüber erlangte ich aber erst, als ich abgeschnittene

61nthenkö]d'cheu der genannten Pflanze unter einer Glasglocke einerseits ?or

liisectenbesuch, andererseits vor Verdunstung schützte. Bei diesem Verfahren

bemerkte ich gar bald an 1—5 Involucralblättem eines jeden BUithenköpfchens,

*) W«(t8t«iD, a. 0. cO.
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wdehe eine sehr Tereohiedene Lage im InTolnonun einnahmen, die Bildung too

TrOpfehen, welehe alles sohmeokten, und deren Sabatant die Fehling'aeiie Ldemig

nickt in der Eilte, aber wohl in der Wirme rednoirte.

Bevor ich die SteUea niher beieiohne^ auf denen die Involnoralblitter

des Podospermum Jcuiquinianum Nectartröpfchcn ausscheiden, ist es ndtiug,

diese Involucralblatter kurz zu beschreiben. Sie sind lanzetÜich und grfin, und

besitsen einen mehr oder weniger deutlichen Kiel, der etwas anter ihrer Spitze

in einen mehr oder weniger vollkommen entwickelten, nach aufwärts gerichteten

Stachel eniii^'t. An ihroni Rande sind sie farbig gesäumt, und zwar wio folgt:

an ihror Spitzt- breit und purpurroth, unterhalb ihres Stachrds schmal und gdh,

und noch weiter :ibwärt< obenfalls sohmal, aber wois^li^b Nach der ebf-n l""*-

gebenen Beschreibung dtr Involucralbliitter des Pudosinrinuin JficquifiutHuin

kann ich nun die Stellen, auf wi'lf*}i»'n sie die Neptartrriptchcii uu.-.-< hciden, iiurz

wie folgt bezeichnen. Sie liegen nah-' dem gtdbeu Saunitheile im weissen Saum-

theile der Involucralblätter nnd zugleich unter dem Stachel der letsteren.

Der Bau der extrafloralen Keetarien des Podotpermum JaequiwUmum

weicht von jenem der extrafloralen Nectarien anderer Compositen insofeme sb,

als die Ausscheidung des Nectars nicht aus Spaltöffnungen erfolgt. Fodotper-

mtm Jacquiniamm bildet nimlich den extrafloralen Nectar xwischen der Ansaen-

wand nnd Cuticula jener Epidermissellen, welche im Vereine miteinander das

extraflorale Nectarium darstellen. Der Nectar tritt dann durch die gesprengte

oder vielleicht durch Insecten durchlöcherte Tuticula aus.

Die Secretion extrafloralen Nectara findet bei Podo^ermum Jacquinianum

selten vor, gewöhnlich während und nur ausnahmsweise nach der Blüthe statt.

Sie erfolgt in vollkonimtnfr Dunkelheit (in einem allseits geschlossenen Zink-

kasten), im zerstreuten und im directen Sonnenlichte, und scheint daher vom

Lichte wenigstens nicht direct abhängig zu sein.

Hinsichtlich der extraÜoralen Kectarieu im Allgemeinen seien die fol-

genden Punkte erörtert:

1. Ob die extrafloralen iS'ec larien bei allen rtLinzen, bei Wel-

chen sie Torkommeu, demselben Zwecke dienen, oder ob sie bei

erschiedenen Pflanten verschiedene Functionen Terrichten. Be-

rücksichtigt man einerseits, dass die extrafloralen Nectarien gewisser insecten*

fressender Pflanien, s. B. der Nepgtiihef, sur Anlockung der zu duigenden und

sn Tefdanenden Insecten dienen, und andererseits, dass es eine Menge Pflansen

gibty w«lehe extraflorale Nectarien besitsen, aber keine Insecten fangen, so ist

es klar, dass nicht alle extrafloralen Nectarien genau dieselben Zwecke erffilien,

wie dies auf Grund des Gesagten schon ton verschiedenen Forschorn hervor-

gehoben wurde. Nach v. Kerner haben dii fxtrafloralen X- ' nien von Im-

patiens tricornis die Aufgabe, die zur Befruchtung unberufenen Am»'i«cn von

den Bl&then abxulenken,>) und t. Wettstein erwies durch exacte Versuche,

>) r. K erner, Die Schutimittol dir Blfttll«» f^ffW nabumfeii« Gftile, 1b Fwtoelir. d. tool.-

boten. UMelUob^ 8. A.. 8. 68 (1876).
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dass die mit eitnfldralen Keotarien aiugMtstteteii BlfithenköpfclMii gewiiser

Gompositen, wenn von ihnen die Beeaeher der extrafloralen Nectarien abge>

faalt'jM weni- n, in grosserer Zahl als sonst reruaglftekeu ; aber ee bt selbst-

WStandlich, dass die auf den Laubblättern von Prunus Armeniaca vorkom-

nenden extrafloralen Neet^irien den sich vor den filättern entwickelnden BlüÜien

keinen Schutz zu gewähren vermögen.

2. Ob die extrafloralen Nectarien sämmtlich ein zuckere

haltiges Secret ausscheiden. Ich prüfte die Secrete der extrafloralen

Nectarien verschiedener Pflanzen (Centaurea montana, Centaurea Cyanu.%

Vo'io'i}<(rmuiii Jacquinianum. Catalpa st/riftffae'falid, Clerodemlron fragrana,

Melamjyyrum arrruse
, Melamjiyrmn nctnorosunt

,
Melampyrum jtraloisf,

P'Konia officiiiait^, /'t/>jc(t vulgaris, lYunus avium, Prunus Padtis, Pnotiis do-

Me,^iica, Vicia .sepinrnj einerseits bezüglich ihres nosrhrnackes und anderer i its

hinsichtlich ihres Vermögens, die Fehling'sche Lö>tiiij^' zu reduciren. Ich fiuid,

den sie mit Ausnahme jener der Cetüuurea Scabiosa und der Paeonia offici-

mäit süss sehmeekten. Kieht reducirend wirkte nur das der letstersn, welches

im eingetrockneten Zustande eine gummiahnlichey nicht tftsse Masse darstellte.

Die Seereto der Centanrea Seabiota und des Sambucui Ebulm wurden beatlip-

lieh ihres Verhaltens zur Fehling^sohen Lösung nicht geprOft. Nach meinen

Untersuchungen scheint demnach nur das Secret der Paeonia offteinaKi sooker-

fieit oder -doch wenigstens sehr sackerarm xu sein.

3. Ob irgend welche eztraflorale Nectarien nur Ton Amelsen,
oder nur von anderen Insecten anfgesncht werden. Gewöhnlich wird

aiige^'eben, dass die extrafloralen Kcctaritn von Ameisen besucht werden.

Reinke-) sagt !5i*ociell über den extrafloralen Nectar von Prunus avium: „Ich

habe nie bemerkt, dass Bienen oder andere geflügelte Insecten

fliesen Honig aufsuchton, es liegt das wohl an den fehlenden

Lockmitteln; hfgierig nnf<xosaugt wird er dagegen von A nie! seii, die

ja gerne auf S f r ;i ii ch c rn und l>äunion umherkriecheu, und denen
sirh hier l iii* willkommene Gelegenheit zum Naschen darbietet".

Dflpino eiblivkt in den extrafloralen Nectarien Organe, welche zur Anlockung

vuu Ameisen bestimmt sind, und er rechnet die Pflanzen, auf welchen sie vor-

kommen, zu den rajrmecophilen Pflanzen; aber er gibt doch an, dass die extra-

fleralen Nectarien auch Ton Wespen besucht werden.*) Schimper kommt auf

Grand seiner Beobachtungen xu dem Schlüsse, dass weitaus die grosse MehnsaU,

Venn Tielleicht auch nicht die Gesammtheit der sttdbrasilianischen Pflansenarten

mit extrafloralen Nectarien Ton Ameisen besucht wird. Andere Thiere hat er

dagegen nur selten beobachtet; kleine Riegen und windge Kifer hat er hie und
da bei Caasia neglecta gesehen, wahrend er Wespen, Bienen und andere sonst

0 W«Usieitt, a. 0. e. 0.

^) Reitike. Pritri;:» zur Anntoiuie der aii Lanbbl&ttern '>t'. vorkOBIMBdeil SacrattOMOr-

pa«, rringsheim. Jahrb. 1. winMiMckftftl. Botauik, 10. Band, S. U)t.

') Jast, Boten. Jahreaber^ lU. Jahrg., ä. d07.

Z. B. Om. B. XIXIX. 8iU.-Ber. C

Digitized by Google



18 Ywnftnalnng am 6. Fkbmsv 188B.

nectarsuohende Inseeten in Brasilieii stets Termisst hat*) AW Charles Darwin
hat schon langst angegeben, dass die extrafloralen Nectarien von verschiedenen

luckorliebenden Inseeten, wie Ameisen, Bienen und Wespen, eifrig aufgesucht

werden.^) Speciell von den extrafloralen Nectarien der Vicia so/tva sagt er,

dass sie bei Sonnenschein von der Iloriigbiene aufgesucht werden, von welcher

sie aber, sowie sich die Sonne hinter Wölken vorl)irLrt, wieder verlassen werden.

Und weiter erzählt er von di nsilbeu Nectarien: ^Ausser der Korbbiene

saugte noch eine andere Bienenart, ein Schmetterling, Ameisen

und zwei Arten von Fliegen die Tropfen von Flüssigkeit auf den

Stipulae. Die grösseren Tropfen schmeckten süss. Die Korbbieuen

sahen nicht einmal nach den Blumen hin, welche zu der nämlichen

Zeit offen waren, w&brend xwei Special Ton Hummeln die Stipulae

ernachUssigten und nur die Blftthen besuchten*.^ Und Trelease

fand, dass die extrafloralen Neetarien einer Pappel (Popuius tremuMde^) nicht

nur von zahlreicben Bienen {AugoMora pwa)^ sondern ancb Ton Sdannäin»

Mieroga$ter spec., PhytodiUuB wOgaHs, Halkim spec., zahlreicben un-

bestimmt gebliebenen üiegen, vielen Ameisen, wie Formiea extedoides, Fof
mica futea, Formiea ^tgaites, Crematogaster Utieolata, Dorymyrmex pyramicui,

und der gemeinen zweipunktigen Coccinella aufgesucht wurden. Viele dieser

Inserti I, Ii -ol II litete er auch bei den extrafloralen Nectarien von Poptdus grandi-

dentuta un l Fopulus monilifera, und bei jenen der ersteren sah er überdies

eine Andrcna. Nach ihm werden also die extrafloralen Nectarien der genannten

Pappeln von jiarasitisclien und nicht parasitisciien Hymenoptcren, von Coleo-

l)teren und Dipteren besucht. Als die häufigsten dieser Besucher bezeichnet er

aber die parasitischen Ichneumon iden und die Ameisen.*)

Ich selbst beobachtete bei den extrafloralen Nectarien versclüedcner

Pflanzen, wie aus den von mir in meiner Abhandlung „Untersuchungen
über die Spermogonien der Bostpilze'' veröffentlichten Listen hervorgeht,

ausser Ameisen noch sahlreicbe andere Inseeten, wie verschiedene ColeoptMren,

Hjmenopteren und Dipteren. Doch muss ich gleich bemerhen, dass sieh die .

letxteren Inseeten nur im Sonnenscheine bei den extrafloralen Nectarien ein-

finden, und dass diese an trflben Tagen hauptsfichlich nur von Ameisen aufige-

sucht werden. Beobachtet man M^mpyrvm ntm€>romm wftlirend eines heissen

Tages im Sonnenscheine, so erstaimt man über die grosse Zahl kleiner Inseeten,

welche den extrafloralen Nectarien dieser Pflanze zufliegen, ohne sich um deren

BlUthen, welche von Hummeln aufgesucht werden, zu kümmern. An trüben

T.igen oder im Schatten beobachtet man dagegen bei den extrafloralen Nectarien

derselben Pflanze zumeist nur.\meisen. Iiier sei übrigens erwähnt, dass Ifermann

Müller, dem das Vorkommen extrafloraler Nectarien auf den Hochblättern der

*) Schimper, Di« Wechttelbexiebungen zwiecbea Pflauzen uud Ameition, S. 67 ujid t^.

*) DArwia. Die Wirkuiiffen d«r beoi- an4 MbslbeAniehtaBff im Pflaumnieh«, 8. 9SS.

») Darwin. KVn-nila, 388.

•) Troleatkd Wm.« The foUar aector glaad« of Popuk»»^ Tlie Bot. au., VoL VI, 1881.

Hr. 11, p. 284.
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if€l(MipyrMiN^Arten uttbekumt war, spedell iMxtIglieli des MsUmpifrum ttneme
wörtlich Folgendes schrieb: „Melampyrum arvente s. B. wird, wenn es frei

tn einem sonnigen Orte steht, im warmen Sonnenscheine Ton zahl-

reichen honie^uchenden lusecteo: Käfern, Fliegen, Wanzen, Gold-
wespen, Schill i>fwf'S]>«'n, Grabwespen, unaus«]^oprii'5f en Bienen und
selbst Schinelterlingen umschwärmt, welclie siimiutlich sich zeit-

weise setzen und an den Blüth enständen umherlaufen und umher-
suchen, ohne den iingeschlosseuen Blüthenstaub oder den tief-

eebor^'enen Honig aufzufinden, während unsere lani;r unseligste

Ilummel, Bombus hortorum, summend von Blunie zu lilume fliegt

Qud in rascher und sicherer Bewegung den ihr allein aufbewahrten
Honig einerntet, den Blumen durch emsige, obwohl nnbewnsste
KreniungsTormittlung ihre reiche Honigspende TergeltendV) Und
hienns ergibt sich, dass Hemnmn HflUer, diesem Tonflglichen BeolMehter,

die tshlreichea Torschiedenen Besnober der ihm nnheknnnten eitraflonlen Nec-

tirien des Mäampjfnm arvetue anfgefhllen wuen.

Die eztraflorslen Nectsrien Terschiedener Pflnnsen werden ebenso wie die

tndkerBusscheidenden Spermogonien des Gymnosporangium juniperinum im

SooneDseheine von sehr fcrschiedeuen Insecten, im 8< tiatton oder an trüben

Tagen aber nur Ton Ameisen besucht. Ich habe bisher keine extrafloralen

Nectarien kennen irolt int, bei d^'uen .sicli entweder nur Ameisen oder nur andere

Insecten eingefunden hatten. Schimper fjiltt an. dass er gleich Dclpino bei

den fxtrafloralen Nectarien von Tiicinus cu)iinitut\s ki inen Anieiseuhesuch fest-

slellvri koniile,-) ich habe aber schon vor uiLhitTL'U .lahreu in einem (ilashause

beobachtet, daüs weuig-stt-ns die auf den ('otjledonen der Kicinuspflauze betiud-

Ucbeo NecUricn von zahlreicheu Ameisen aufgesucht werden.

Nach all* dem Gesagten Tormag ich in den extrafloralen Nectarien,

wenigstens der Pflansen unserer Florai keine specidl den Ameisen angepassten

Lockorgane su erkennen, und halte ich es daher unbegrQndet^ die bei uns ?or-

konimenden Pflansen, welche mit extrafloralen Nectarien ausgestattet sind, als

iSTnneoophile Pflansen su beseiohnen. Ob die Mehrsabl der Insecten, von denen

die extrafloralen NectariMi aufgesucht werden, in der That geeignet sind, die

Pflanzen gegen gewisse Thierc zu schützen, mnss sich aus der Lebensweise jener

losecten erkennen lassen. Vorläufig ist es nach den Untersuchungen t. Wett^
Steinas nur sicher, dass die Ameisen den mit extrafloralen Nectarien ausge-

r&steten Blüthenköpfchen einen Schutz gewähren.

•1. Ob die extrafloralen Nectarien von denselben oder ähn-

lichen 1 n secten, wie andere aufpflanzen frei vorkummendc Zn^ker-

sfcrete aufgesucht werden. Vergleicht man die von mir in nc inor Ab-

handlung niitgetheiltcn Listen der Insecten, welche ich von den extratloralen

Nectarien verschiedener Pflanzen, ¥0u den zuckerausscheideudeu Spermogonien

>) &• M&Ucr iu Eocjklop&die der ll»turwiuenachaft«ii, L Abtk., 1. Lfjf., S. SS.

^ SckiMper, a. 0. c 0., 8. «6.
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gewisser L'osfpilze, dfin mit Blattlaushoniff bedeckt - r: PHaiiiwitheilen, der zucker-

absondernden Sphacelia des Mutterkornpilzes und der zuckerroichen (ileba-

rtii?sii;keit des Phallux impndicus einsammelte, so erkennt man zweierlei, nämlich

einmal, dass dio It» siichor der extrafloralen Nectarlfn. dos 8permogoniuin«eeretes

und des IHatflaushunigs theilweise nicht nur deii<«!1"'ii Arten der Ameisen

{Fonnica gagates T>tr . Formten mnicuhiria Ltr . Formtca sanguinea Ltr., Lnsiug

fuliginof!Uft lAr , Lfiniuff I)rurnicus lAr., hcptotJiorax Nylandcri Forst., Tetra-

moriuiu cacsiitum L., Mynnica laeinnodts Njl.), sondern .luch denselben Arten

verseil iodener anderer Insecten, wie Hymenopteren (Tryyhon rutüaior Gr.,

FHoemmi» eoriae«u$ IMh^ Diodontm trkii» Dhlb., Tenihredo iessdata Klg ).

Dipteren {PipuuUa wtens Fabr., Taddna nutica Meig., Sareophaga albiceps

Meig., CaUiphora erythrocephaia Meig.» Lueüia wetasr L., Spthgaäer

ämidnerea Wdm^ H$lemffia einerdla Meig., Ämthamffia fiuvuüi$ L., uiwAo-

mffia puüuJa Zett, Ortaiit ormtta Meig., Sytiata rmUarü Vahr., PUüyttoma

teminaUonis Fabr., Mieropega eonrigiolata L.) und Coleopteren (PhälaeniB cor-

ruscus Pajk., Trlephorm haemorrMddlia F., Telephorus lividus rorcuMÜs

\4-putiml(Ua L., CoccineUa septempunctatn L., Hnlyzia conglohata L.) ange-

hören, und dann, dass sich bei dem {S}»haceliasecroto von Clar{c^^<t und dor

Glebaflussip-keit des J'fudlus wahrschtinlirli we^en des Trimethylamin-, be-

ziehungsweise Aasperuchos, w(»lclior diesen Flüssigkeiten entströmt, weder Ameisen

noch andere Hvmenoptenn. sondern nur Käfer und Dipteren einfinden.

Die That-sacht', dass die extrafloralen Nectarien, das SpermoEroiiiiiisccret

der Rostpilze und der Blatt laushonig zum Thoilc von denselben In^-i-rliii auf-

gesucht werden, ist aber, wie ich gleich zeigen werde, von besonderem Interesse.

Sohimper wOl mit Sicherheit nachgewiesen haben, dass die extrafloralen Nee-

tarien und die Auascbeiduiig Ton ZacW inr normalen Yerriobtung der Steff-

nnd Kraltwecbselfonotionen weder notbwendig noeb von nachweisbarem Kvtien

seien, nnd er kommt sn dem Schlosse^ dass man die extrafloralen Nectarien ab

Lockorgane fOr Ameisen betrachten mQsse.>) Lässt man dies gelten imd be«

achtet man, dass die extrafloralen Nectarien, die Spermogonien der Bostpilss

nnd der Blattlanshonig sftmmtlich von wenigstens theilweise denselben Insecten

aufgesucht werden, so liegt die f^rairo nahe, ob die Blattläuse und I'redineen

ihren Wirthen nicht auch dioselln-n V'orthiHe wii> die extrafloi abn Nectarien

gewähren. Lund ström findet es in der That nicht unwahrscheinlich, dass die

Blattläuse gewissen Pflanzen als wandernde Nectarien dienen!
2)

Ist es erlaubt hier eine Meinung zu äussern, so möchte ich sagen, dass

ich die Mehrzahl der e.\tratb)ra]en Nectarien für Organe halte, die in erster

Linie bei dem Ernährungspruce&äe ein»' Holle spielen; nebenbei in»>gerj sie ja auch

dem Schutze dienen. Der Umstand, dass von Perffica vulgaris die Sorten ohne

extrafloralc Nectarien (ßellegarde, Kolbe ^Magdalene) dem Anscheine nach

ebenso gut wie die Sorten gedeihen, welche entweder auf allen (Bourdine,

>) S c U i m p c r, a. o. c. 0., S. 74.

*) Axel H. L«ndiU6m, Pllus«nU«loflac1i« StadlM, tl. 8.M.
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Grosse Mignonne, Schöne toh Toulouse, Späte ChoTreuse, Downton's
Nectariae) oder auf einem Theile ihrer Blätter (Musser et Bowcr's Früh«
pfirsicb) extraflorale Neotaricn besitzen, kann ebenso sehr gegen die eine An-

lieht» üftoh welcher die extrafloralen Nectarien bei der Eiiiührung thätig sind,

als anch gegen die andere Ansicht, nach welcher sie durch die Ameisen, die sie

anlocken, Schut/ortrano darstellen, angeführt werden. Aus dein eben Gesagten

scheint mir aber hervoizuj;eheii, dass die Frage, ob die eitratioralen Ne'Haricn

bei der Ernährung thätig sind, sich nicht durcli Versuche entscheiden lässt,

welche in einem blossen Ausschneiden der extrafloralen Nectarien bestehen.

An diesen Vortrag knüpfte »ich eine längere Discusaion,

an der sich insbesondere die Herren Dr. K. v. Wottstein; Dr.

M. Kronfeld, ProfesBor J. Mik und der Herr Vortragende be-

theiligten.

Herr Dr. C. Richter sprach über die Sjnonymie und
Nomeuclatur des Ranunculus Ihora Lt.

Herr Dr. R. v. Wettstein besprach sodann eine neue Me-

tbode zur Präparation von Blüthon und Blüthentheilen mit Er-

haltung der natürlichen Form und Farbe und demonstrirte eine

Reihe von Präparaten.

Herr Dr. M. Eronfeld sprach ttber „Heterogamie von
Zea Mays und Typha latifolia".

Anknüpfend an einen von Professor Latzel im lotsten Discussionsahende

vorgezeigten Fall von Heterogamie bei Zea Mai/s, demonstrirte der Vortragende

einschlägige Beispiele und erinnerte daran, wie die Heterogamie des Kukums
schon häufig Gegenstand der Bosprecliung gewesen ist. Nach G. Krafft's Dar-

legungen (SitznriL'^ber. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, Isi',!». 8. 05,

femer ^Die noriii;ilt' und anormale Metamorpho.so der jMaispflanze" ) durl'on die

Fälle Ton Heterogamie des Mais, namentlich das häutige Auftreten von Fruchte

knoten im männlichfn Bliiilienbereiche, als atavistische Belege angesehen werden.

Die in der Anlage ln-iuiitphrodite Zea-li\üthi' wäre somit erst nachträglich diclin

geworden. Die Monoclinie als primären, die Diclinie als secundäreu Zustand

oninehmen, sieht man sich auch bei anderen Pflanzen veranlasst.

Weiters bespricht der Vortragende die Heterogamie bei l'ijpfui. Bei Tiipha

latifolta ist es beobachtet worden, dass männliche Blüthen in Form eiuer

tehmalen Langszeile oder auch eines breiteren Streifens die weibliche Aehre

«aterbtedieii. Bezugnehm«nd wat diete Fiusta, sagte der Vortragende wünon in
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Miner Arbeit «UelMr den Blfttiieiutuid von T^I^Aa":*) »DasB hier ein Uebeigang

Sur Biöeie Torliegt, in der Art, daas an jedem Blüthenatsnde allmali^' nur

die Blüthen eines Geschlechtea lor Vorherrschaft (gelangen, und vor^clireit^ad

die Gesammtarea der Inflorescenz in Anspruch nehmen". In der That beob-

achtt tc nun Dietz im Pester Botanischen Garten eine dicline Form von Tyi^ha

latifoUa. Dieselbe — vom Vortragenden zu Ehren des Entdeckers als Tv/'Aa

latifolia f. IHetzii bezeichnet — ist männlich. Die ganze, sonst in der unt^ ivn

Hälfte von weiblithrn, in der oberen von männlichen Hliithen eingenommene

Inflorescenz ist au der lypka IHeteii von PoUenbiütlien ausgefüllt

Ferner besprach der Vortragende die Schwalb 'sehe Me-

thode zur Conservirang von Hjmenomjceten, und zeigte eine

Auswahl von präparirten rilzen vor.

Herr Dragutin Hirc übersendete eine Mittheiluug, be-

titelt: »Die Uängefichte in Croatien'^.

Gelegentlich meiner dritten botanist hen Excursion in den nordwestlichen

Gegenden der südwestlichen croatischen Hochebene (gewesenes Fiumaner Cumi-

tat) kam ich am 14. August 1885 von Cabar nach Trnce, um hier die Flora

genauer zu studiren. Aufgemuntert durch Herrn Forstadjuncten W., entschlossen

wir uns. von hier aus die Sehneekoppe (IT^Jti m) in Krain zu besteigen und

traten unseren Weg denselben Nachmittag an. Als wir Trsce verlies^en und

das Dorf Crni lazi passirten. kamen wir in die Waldgegend Crna gora. wo uns

ein FicbtenwaUi aufnahm. Längs des Fahrweges üel mir ciuc Ficlite durch ihren

lärcheuähulichon Habitus, die ungcwöhnliciie und besuiidere Verzweigung ujn

80 mehr auf, da sie sich Ton den normal entwickelten Nachbartichten s^r

abhob. Spater bemerkte ich eine sweite, dritte, vierte u. s. w. Fichte desselben

Habitus, verglich sie mit den normal entwickelten B&umen und fkberzeugte mich,

dass bei der ersteren die Seitenxweige dftnn, lang und vertieal herabhingend

sind. Die Nadeln fond ich darber, weiter abstehend und um die Zweige gleich-

missiger vertheilt

Durch die ganze Waldgegend begleiteten uns links und rechts des Weges

diese Ficht* II, die wir nicht genug bewundern konnten, aber keiner wusste,

welche sonderbare Bildung wir vor uns hatten. Auf der Rückkehr hielten uns

die Fichten wiederum auf; wir sahen ältere und jüngere Exeniydare, aber in's

Klare konnten wir nicht kommen. So viel war du< h entschitdi ii, dass wir vor

uns eine aussergewöhnliche uuil seltene Fichten form oder \':i:i-'tar hatten.

Erst die Mittlieilung des Herrn Dr. Wilhelm in den Verhandlungen

der k. k. zoologisch-botanischen Gesellseliaft in Wien (1887 S. 8) führte mich

auf die Vermuthung, dass jene Fichte Picea excelsa var. vimmaiui tasp. sein

>) Ueber den BlflthenstaDd der A«hxkoll»«a, XCIV. Bd. der SiksW. d. kaui. Ak»d. d. WisaeoscL,

L Abth., Dec«inb«r-Uelt, itm, ü. 9».
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kSnntSy ich wollte dies aber noeh niebt entsdieideii, bis Herr S. Rsimsiin
dnrcb seine Abbandlnng: «Uitthetlongen Aber Fiobtenformen mis der Umgebung
Ten Lnns etc.* in denselben Verhandlungen, 1888 (8. 71^78), meinem Zweifel

ein Ende machte, da die Beschreibung und Abbildung mit der croatischen H&nge-

flehte vollkommen stimmt.

Wir kennen bis nun diese Fichte aus Niederösterreich (Idlienfeld, Seeben-

stein, Liinz), Tirol, Kärnten etc., welchen Ländern sich nun auch Croatien

uiscMiosst.

Ich habe durch neun Jahre das ganze Plateau der proiKinntt n Ilm hf^bone

bon'ist. vi. le Nadelholzwahlun^en besucht und durchpelorscht, iilit r ("rna gora

bei Träce ist bis nun der erste Standort, wo Picea excelsa var. vitninalis ge-

funden wurde.

Hängefichten kommen in Croatien auch bei Warasdin Yor. Darüber

berichtet Herr Professor debiganoTid im „Glasnik** des croatischen Natur-

forscher-Vereines (Agram, 1888, p. 267—270).

Am grossen Friedhofe der genannten Stadt erheben sich swisohen Pinut
iirobut drei grosse Hängefichten, deren Alter Professor debiftanoTÜ auf

50—60 Jahre schätzt. Die eine ist ziemlich ftppig und dicht benadelt, die

anderen iwei sind auch noch gesund, die Zweige aber meihr herabhängend, dfinn

und haben diir« b die Verästelung ein quastenförnuges Aussehen.

Tin Parke des croatischen Ministers Coloman Bedekovic p^ibt es

an* !i i'lnf Gruppe von Hängefichten, an denen sich derverschiedeng^estaltifje lleber-

jrang von der Normalform in die var. vitninalis zei<^. Im Stadtjiarke ist ein

äusserst sdK«nes, bis 60 Jahre altes Exemplar von 180 cm Umfang und etwas

über 20 w Hohe. Zwe ifellos werden sich die Standorte auch in Croatien f&r

diesen interessanten Baum mehren.

Im soologiBchen Discusnions-Abeiide am 11. Januar

1889 wurden fi>Ig(mde Vorträge gehalten:

Professor Carl Grobben hielt einen Vortrag über die in

der Leibeshöhle überwinternder Hummelköniginnen parasitisch

lebende Sphaerularia homhi, in welchem derselbe die Resultate

der neuesten über den Bau und die Lebensgeschicbte dieses

Thieres erschienenen Publication von R. Leuckart referirt.

Nach den l'ntersuchunfjcn Louckart's ist die S]>b!iorularia der iiUeren

Autoron die hervorgestülpte, später zu grossem l^mfan^^o iieranwachsende, die

'üuitalorganc aufnehmende Scheide (und nicht Uterus, wie Schneider glaubte,

dessf-n Vt^rdiciist, zuerst die richtige Deutung des Sphacrulariaschlauches bis

auf dii; bezeichnete Differenz gegeben zu haben, be<?onib'rs hervorgelioben sein

mag) eines Nematoden, welcher selbst jedoch rückgebiideL wird. Die junge
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Brut wandert aus und lebt in feuchter Erde. Hier werden die Männcheo

fTPsohlcchtsrcif und bt-gfttten sich mit den Weibchen, welche erst nacli ihrer

Einwanderunf^ in Hummelköniginnen und nach Hervorst ülpong des Schoide-

schlauches ihre Geschlechtsortrane zur Keife bringen. Es leben somit bloss die

weibliehen S]*ha»'rulari''n par i<itisch. Die mit Sj Iidfrnhiriii inficirten HummeU
knnivrinticM briii^'cn es mich S('linei<li'r iiiclit zur Griiu limL: einer Colonio. und

ihre Fliii^/eit (lauert bis in den Juni, worauf sie absterben, wäiiread gesunde

Köuiginueu ihren Ausflug Aufangü oder Milte Mai einstellen.

Herr Custos Dr. Th. Fuchs referii-te über C. Chuu's „Die

pelagische Thierwelt in grösseren Meerestiefen und ihre

Beziehungen zu der Oberfiächenfaiina% wobei der Refe-

rent insbesondere eine genaue Beschreibung der von Chun er-

fundenen Fangapparate gab, welche es durch cigenthUmliche

Vorrichtuii<;c'a und KIa])pcn an den pelagischen Netzen ermög-

lichen^ die in LMiiLT hcstimniteii Schichte des Meeres schwimuieu-

den tbicriöchcu Urgauismcn isolirt zu üscLeu.

Tersammlnng am 6. März 18S9.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Andreas v. Kornhuber.

ii^iugeseudete Gegeustäude:

Bine GolleetioD verschiedener Seethiere von Herrn Dr. E. Msrenseller.

4 ekelettirte Hondescb&del von den Herren Ad. Handlirseh und L. v. Loreni.

Der Herr Vorsitzende eröffnete die Versammlung mit (Icr

Mittheilung y dass der Secretär Dr. R. t. Wettstein in Folge

Zeitmangeis sich gezwungen gesehen habe, auf seine Stelle zu

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr
AU Mil^lied beieiebnet darcb

P. T. Herren

Nenmann-Spsllart, Aoatol v. Wien, IV.

Thereeiannm Dr. 0. Simooy, A. Rogenhofer.
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resigiuFen und dm die Neawfth) eines Secretärs am 8. April

stattfinden werde.

Herr Professor Dr. Friedr. v. Brauer hielt einen Vortrag

„Ueber Lausfl ie«;cii*^ Der Vortragende besprach die hoch-

interessanten Beobachtungen Portchiuski's über die Entwicklung

der Mosciden.

Die Arbeit Portohinski'e ist in nissischer Sprache im Jshre 1885

erschienen and Ton Baron Osten-Sacken in englischer Sprache in der

Berliner Entomol. Zeitschr., Bd. XXXI, S. 17 nuigetheilt

Es wird ?on Brauer besonders hervort,'ehol)en, dass durch diese Beob-

Bchtimg die alte, noch in Lehrbüchern festgehaltene £intlieiiuiig der Dipteren

in drei Unterordnungen: Nemocera, Brachycera und Pupipara, welche derselbe

ans anderen Griind'-Fi st»-ts ]H'k;imi>ft und als uiinatiirlich bewiesen hat, voU-

slandi<i^ unniö;jjlirli ^^cniacht wird, iudi'iii naoh Port cli i tisk i die coprophageu

Muscarien Arttn zeigen, welche in südlichen (ie;,'ciulen sirii zeilweiso wie

piipipare Flitgeu fortpflanzen (Muscu corvirui). Eben.so zeigen andere Gattungen

Uebergangsstufen zu dieser Vermebrungsart (ilyalomyia atriyosa, Dasyphora

praiorutn). Portchinäki beweist sonach die Abstamuiuug der pupipareu

on coprophagen Mascarieo, was mit der Ansicht Braue r's voUlcommen über-

emstimmt, da er bereits im Jahre 1863 in der Monographie der Oestriden die

Mnscarien und Pupiparen in seiner Abtheilung Cfft^hapha Tereinigt hat^

während man frflher dieselben durch die ganzen Nemoceren trennte und im

Anschlüsse an die Puliciden behandelte, (Siehe Schiner, ,Fauna', und Ger-

stäckeri .Handbuch der Zoologie von Carus* etc.)

Herr Professor Dr. Carl Grobben bprach hierauf über

„Arbcitstheiiung^.

Der Vortragende bespricht die Erscheinung der Arbeitstheilnng Yom
phy iologlschen Standpunkte und betont dabei, dass die Arbeitstheilnng der

Zellen in einem Tielzelligen Organismus nicht so zu verstehen ist, dass jede

Zelle bloss eine einzige Function besitzt, sondern ihre fundamentalen Functionen

alle, wenngleich rudimeutär, beibehält, aber nur eine Function als Haupt-

functiou ausübt.

Der Secretär Dr. R. y. Wettstein legte unter Besprechung

des Inhaltes folgende eingelaufene Manuscripte yor:

Die botanisclie Ausbeute der von A. Knapp im Jahre 1886

nach Persien unternommenen Reise: I. SdUolaceae und Polygih

S. B. Qm. B. ZXXIX. Sits.-B«r. D
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naceae von C. Bechinger. (Siehe Abhandlungen, II. Quartal.) —
II. Labiatae Yon H. Braun. (Siehe Abhandlungen, II. Quartal.)

Löw Dr. Fr.: „Beschreibung zweier neuer Cecidomyiden-

Arten". (Siehe Abhandlungen, II. Quartal.)

Stapf Dr. O.: „Beiträge zur Flora von Persien. 11**. (Siehe

Abhandlungen, II. Quartal.)

Der Seeretär berichtete femer über den am 22. Februar 1889

abgehaltenen botanischen Discussions-Abend.

An demselben sprach Herr Dr. 0. Fritsch „lieber Spiraea
und die mit Unrecht zu dieser Gattung gestellten Rosi-

floren**.

Obp;leiHi Ma xi m o w i cz ') schon vo)- zi'liii Jahron r\\i<;fuhrlk"h dargethau

hat. (lass viele vuii den meisten Autoren zur Gattung SjJtraca gebra«hle Arten

uiibctlingt in andere, zum 'J'lieili- neue (lattuugen gestcdlt worden niiissen, so

findet man gleiehwolil nutli lieute in der Melazahl der floristisclien Publieationeu

die Linne'sclien Xameii Spiraea At uncus, Spiraea ülmaria u. 3. w. angewendet.*)

Ja vor einigen Monntm erBohien sogar unter dem Titel «Die Gattung Spiraea'^

eine monograiihische Uebersioht,*) in welcher der unglaubliche Yersucli gemacht

wird, alles das, was Hazimowics auf Grand eingehendster Untersuchung

scharf getrennt hatte, wieder ausammen zu werfen.

Ich liomme auf diese Publication noch zurftck; Torher aber will ich die

wichtigsten Besnltate der Untersuchungen Ton Ifaximowica in Kftnte wieder-

geben. Ich berücksichtige dabei /.nniiclist die in Euro])a vertretenen Gattungen,

um unsere Floristen auf die wichtigen Unterschiede zwischen SpiraeOf Artmeui
und Filipendula aufmerksam zu machen.

Schon nach dem Habitus zerfallen die in Europa vorkomnienden „Spiraea**-

Arten in dr* i scharf g'-sonderte Cirui>i>en : 1. Straip liiL'e .Arten mit ungt't}i* ilt<-n

Bliittein. ohne Nebenblätter {Spirard nhorntn W. K , nliuifoUa Scop., (lecumhctwi

Koeli. Halicifolia L. u. a.); 2. eine ixrautige Ali mit niehrfaeli gt'thtilten

Bliittern, ohne NebeuljHitter {Spiraea Aruncu^ L.); 'A. krautige .\rten mit lieder-

schnittigen lUiittern «ind grossen Nebenblättern {Spiraea Filii'cudulu L.,

ülmaria L.). Diese drei Gruppen zeigen auch iui liau der lilüthe und Frucht

wesentliche Unterschiede, die im Wesentlichen die folgenden sind:

Die strauchigen Spiraea-Arten besitzen zwitterige (selten

polygamische) BlQthen, einen die Frucht an der Basis um-

>) Maximowies, Adnotetion«! 4e SpineaMi«, AcU HortI P«tro|ioIiUii{, VI, f. 10&«4

sei (1879).

*) Lc'idor wurdo auch in Dur.md'b nludvx üeueruui" <lif (i;iUung Spirata ia «loiu uumßg-

lichen ümfau^^e, wiu wir aio bui Benlhuiu et iluuker fiadoD, boUsuca.

•) Wensig. Di« OMInng Sptrata, Flon, 1888, ».MS ff.
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schliessaaden, entschiedon rSlirigeii Eelcli, sablreicbe, am Basde
des Ditciis ioserirte Staubbl&tter und normal fflnf Fmohtbl&tter,
deren jedes tu einer mebrsamigen Balgkapsel wird.

Spirata Aruneu» L. ist (normal) dioeciscb, bat einen sebr
kars tellerfdrmig-röbrigen Keleb, der xnr Frncbtzeit einge-

sebrnmpft und sobeibenförmig ist, am Grande unter einander
und mit der Kelcbr<^bre Terwaebsene Staubblätter und normal
drei Fruchtblätter, die sieb gleiebfalls su mebrsamigen Balg-
kapseln entwickeln.

Spirata Filipendula h. und Spiraea Ulmaria L. weicben
(neben anderen Merkmalen) durch einsamige Schliessfrflchtcben

bedeutend ab und bekunden iinch im Bau der Staubblätter keine

nähere Verwandtschaft mit den Arten der beiden ersten Gruppen.

Die Unterscheidung dieser drei Gruppen als Gattun^'on fallt durchaus

nicht in die neueste Zeit. ^>chon bei Linne in der ersten Ausgabe der „Genera

plantarum" findeu wir die Gattungen Aruncus und Filipendula von Spiraea

getrennt. Tournefort iiatto auch Ulmaria von FHij'enduln als Gattung

getrennt; ^rMncu» erscheint bei ihm -.ih Barba Caprae, welchen Namen TJnn^
offenbar als (lattine^'^nainen unpassenci fand. Leider vereini<,'te Linne schon

in der ersten Ausg;iU' «ier „Specie^ plantarum" diese drei Gattungen unter

dem Namen Spiraea, und seither wurde diese (rattung in so unhaltbarem

Umfange genommen. Nach Linne war es zuerst Gilibert,') welcher die

Tournef ort'schen Gattungen Ulmaria und Filipendula wieder abtrennte; bei

ihm heisst unsere „iSpiraea UlmoHa* Ulmaria pentapetaia, unsere „Spiraea

Füipendiaa* Füipendula hexapekäa. Zwei Jahre sp&ter erschien HdneVs
aVetbodos*,^ in welchem die genannten Pflanzen als ühnaria pahutris und

als FOiipendula wlgaris beseicbnet werden. Zum ersten Male wieder ?ereinigty

aber Ton S|p«raea getrennt, finden wir Ulmaria und FiUpenduita bei Koste-
letskjy*) der aber nicht (wie Linn^) den Namen Ft2tpeiui«2a Toniebt^ sondern

die Gattung Ulmaria nennt. Unsere beidenArten nennt er Ulmaria pah$$tria Mnch.

und Olmaria FilipenduUt. Die Abtrennung der Gattung Ulmaria von Spiraea

wird aber von Kosteletzkj gar nicht begründet, da der „Index plantarum**

ein blosses Namensverzeichniss ist. Unsere ..Spiraea Aruncus^'' bekommt bei

Kosteletzky zuerst einen Speciesnamen in der Gattuni; Aruncw^- Aruncus

fidveater. Erst zwanzig Jahre später finden wir wieder die Gattung Ulmaria

(iiid. Filipetidula) bei A s ch r < i> n , ') wehher l'iir die eine Art den Gili-

bert'scheu Hsjueu Ulmartu pentapetula auuimmi,^) die andere aber aU Ultnaria

') Sapplem. «71k. pUnt. Iwopae, I, Plante« LitbnaiiieM cum LugduMUibw eonparatM
(ITH), p. 355—554.

') MetlitHlus i^lant. horti botan. «t agri Marbnrij.^nsi-< (17t'4), p. 66S.

*) JBd«x plaaUrum horti c r. boten. Fragen«ifl (ld44), p. 138.

•) riM» d«r PrOTini Bnadenbiizf (1884), 8. 177.

•> Dia dftMltel eilixto JaIummU 178S (•teil 1791) irt vot «Ibmi BnwkfBhlw tntOt'
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Füipendvia (L.) A. 6r. ftofttbrt Die 8tr«Dg wliaenaehaftliolie B«giüiidang

dieser Gattoog war aber MazimowioB Torbebalten, welcher mit Linne die

Gattung nicht Ulmariaf sondern FüipmdvHa nennt. Meiner Ansicht nach ist

dies auch das einzig Iii* hti<,'f\ dn Linne zuerst die Gattung in unserem Sinne

auffasste. Diejenigen freilich, die der Ansiclit huldigen, das^ man auch für die

Nomenclatur der Galtungen nicht weiter ziirinkgreifen soll, als bis zur ersten

Ausgabe der ^Sj)ecies plantaruni" von Linne, finden zn-'rst den Namen Ulmaria

bei Kosteletzky und Aseberson, erst sjiater Ix i Maximowicz den Namen
Füipentiula. AImm- selbst wiiiii man die iSache als strittig betiacliten wollte,

empfielilt es sich doch sicher. <len vom Monographcn gcbraufiitin Namen
yUipcndiiia anzumduuen, namentlicli da M a x i im» \v i <•/ auch die Nomenclatur

aller Arten für diesen Gattungsnamen geiegrlt hat. Ich bin abso entschiedeu

gegen die Beibehaltung des Gattungsnamens Ulmaria, der leider auch in Fooke's

neueste Bearbeitung der Rosaceen Aufnahme gefunden hat Es ist awar far

die Wissenschaft gleichgiltig, ob die Gattung diesen oder jenen Namen führt;

es ist aber nicht gleichgiltig, wenn eine und dieselbe Gattung gleichzeitig

unter verschiedenen Namen angeführt wird.

Die Nomeuclatur und wichtigste tSynonymie der von Spiraea au^zu-

Bchliessenden Arten der enrop&ischen Flora stellt sich hiernach folgendermassen:

Aruncuft sflrtstej- Kosteletzky, Index plant, hört \'r.i<:, p. 138(1844).

Spiraea Arnnani L.. Spec. plant., ed. I, p. -ll'U (1753).

AstiWe Aruncus Treviranus in Botan. Zeitg., XIII, 8. 819 (1855).

Filipendula hexapetala Gilibert, Plant. Lithuau., p. 354 (1792).

Spirttea Filipendula L., »Spec. plant , ed. I, p. -190 (1753).

FilipL inluht ru/</ari.s Münch. Methud. plant. Marburg., p. (»<J3 (1794).

Ulmaria Fdipendida Kosteletzky, Index plant, hört. Prag.,

p. 138 (1814).

Filipendula Ulmaria Maximowicz in Acta horti Petiop., VI,

p. 251 (1879).

Spiraea Ulmaria L., Spec. plant., ed. I, p. 490 (175.").

Ulmaria pentnjietahi Gilibert, l'lant. Lithuan.. p. 35.) 11792).

Ulmaria palustris Muncli, Method plant. Mai bürg., p. üG3 (1794).

Die nach der Behaarung der Blatter unterschiedenen Formen der Fili'

pendula Tlimnria bt rücksirlit ige ich hier nicht, da sie auf keinen Fall für

Arten any:(\stdien werden dürfen.

Während die Gattung Aruncus ziemlich nahe Verwandtschaft zu Spiraea

zeigt, weicht Filipendula durch das Vorliandonsein grosser Nebenblätter, durch

einsamige Schlics^lVüchte und den Bau der Siaubir-'fasse wesentlich ab, und

gehört desshalb überhaupt nicht zu den Spii aeoideen. Der Habitus, bedingt

durch die steif aufrechten »Stengel und die liederscbuittigen, mit grossen 2seben-

^) Eogler und fraotl, MatQrl. rflaDS«afftmiIieD, III, 3, S. 40 (188S).
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1»litleni Tirsoben«]! BtiUiter, erinnert am meisten an Gmm mäAgrimonia»
Thateiehlieh haben auch diese Oattangen, wie ftberhaupt die Bosoideen (im

engeren Sinne) einsamige Schlieesfirfiebte nnd tu diesen ist FiUpendüla aueh

la st^en. Haximowics wollte sie direot unter die SanguisorboMi eingereiht

wissen; Focke stellt aber für sie eine eigene Tribns (ülmaiHeaaJ auf und

bringt diese zwischen die PotentiUeae (resp. die bei uns nicht Tertretenen Cerah

earpeae) und die Sangiuiorbeae,

Die in Europa nicht Tertretenen Gattungen, welche Haximowics (zum

Theile auch schon frflhere Autoren) von Spiraea trennen musste» sind die

feigenden

:

Kriogynia Hook. Enthält die nordanierikauischc Spiraea pectinata T.

et Gr., welche den Habitus einer Saxifraga hat (von Pursh auch als Saxifraga

beschrieben wurde!) und sich durcli krie'^henden. halbstriuichifren Wuchs, doppelt

dreitheilipe Blatter, an der Ha<i>< verwachsene Staubblatter und häutige, zwtM-

klappig aul'sjiringende Balgkup.seln sehr bedeutend vou den echteu Spiraea-

Arten unterscheidet.

Sifnraca Maxim. Diese Gattung steht Sptraea am nächsten, weicht aber

im Haijitus und in der Blattnervatur, sowie namentlich durch dioerische

Blnthen und an der Basis verwachsene Carpelle ab. Uieher gehört Spiraea

latvigata L. aus Sibirien.

Die Gattungen Slep/ian andra 8. Z. und Xeillia I>on werden so allge-

mein von Spiraea getrennt, dass icli sie hier iibeigeheu kann. Mit NciUia nahe

verwaudt Physocur pus (Canib.), deren bekanntester Vertreter iS/»»r(itaü;ai/i-

fulta L. ist Diese drei Gattungen zusammen bilden die Tribus der Neillieen,

weldie sieh von den Spiraeen durch das Vorhandensein Ton Nebenblättern,

Samen mit steinharter Schale und deutlich entwickeltes Albumen unterscheiden.

Auch die gelappten BlRtter sind für diese Tribus charaoteristisch.

Sorharia A. Br. Die bleher gehörige Spiraea $orinfolia L. weicht

schon habituell durch fiederschnittige, mit NebenbUttern Torsehene Blätter

sehr ab. Das wichtigste Merkmal liq^ aber in der Stellung der C^rpelle,

welche nicht den Fetalen (wie bei allen bisher genannten (}attungenX sondern

den Sepalen gegenflberstehen. Dieses wichtige Merkmal kommt auch den

Gattungen (liavuiehnl iaria (Port.) {Spiraea Mdlefolium Torr.), Spirae-
anihus (Fisch, et Mejr.) {Spirnra Schrenckiana Fisch, et Mej.) und Gille-

nia Mönch (Spiraea trifoliata L. und Spiraea stifuUita WUld.) su. Sie

bilden zusammen die Tribus der Gillenieon.

HolodiiGue (C. Koch). Diese Gattung umfassteinige centralamerikani sehe,

unter einander nahe verwandte Arten, von denen Spiraea ariaefolia »Sm. die be-

kannteste ist. Dieselben haben wie Filipendula einsamige Schliessfriichtchen,

aber den Habitus von Ccrcocar/ius. Maximowicz stellt sie direct zu den

C^rcocarpeen, beziehungswi ise J'oientilleen ; Focke bringt sie (offenbar we.:"n

der hängenden Ovula) in eine eigene Tribus (Holodisceae), welche er den bpi-

raeoideen unterordnet
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Wdohe Gründe sind es nan, welche Wensig Tennltssen, alle die ge-

namiteii Gattungen (aa^genommen Siephammdra, AeiOia, Spiraeßnihm» und

GWenm) wieder mit Spirom xu Tereinigen? Wir finden darftber in seiner Ab-

bandlang (8. 245) folgenden AnfsehluM: ^Bereits TÖllig fertig mit dem Entwurf

meiner Arbeit, empfing icb die Adnotutiones de Spiraeaceis von Maximowicz.

So sehr die hier veröffentlichten morphologischen Arbeiten meinen Bei-

fall finden, und ich dieselben dem Studium nur dringend empfehlen kann (!),

so wenig bin ich geneigt, dem systematischen Theile beizutreten," Wen zig

hat also von der Existenz dt-r Monographie von Maxinu»wicz früher keine

Ahnung gehabt, hat es daher für uöthig gfhallen, selbst •in»' Monotrraphie zu

schreiben, und woUte dieselbe auch nicht mehr unterdrücken, uachüem er sie

bereits ausgearbeitet hatte.

Dass Wen zig FUii>€ndula, JJulodiscu.% Süibariu und Chaniaebatiaria

nicht als Gattungen abtrennt, hat seineu Grund offenbar darin, dass ihm die

wichtigsten Unterschiede derselben gar nicht bekannt sind. Seiner Section

„{Z/mom* schreibt er ruliig „follieuU rostrati" au (S. 247); ebenso wieder^

holt sich der Ausdruck «follicoli' bei der Diagnose jeder einielnen Füipmdtda-
Art (S. 284—286). fis ist ihm also gar nicht bekannt» dass die Früchte dieser

Arten niemals aafspringen (also keine „foUiculi" sind); denn sonst hatte er sie

unbedingt ansschliessen müssen (ebenso Holodiseus), da er in seiner eigenen

Gattiingsdiagnose ansdrficklieh sagt: ^FoUiadi nmttai ititrorsum dehiscenUi^

(S. 246). Ebensowenig erwähnt er bei Sorbaria und ChamaebaUana der epi-

sepalen Stelluiii: der Carpelle.

Die IIolndiscus-ArUni bringt Wen zig, zusammen mit Sihiraea und den

ochtt'U Sj'ir'ifa-AvtQü mit ri^pigen Intloreseenzen, in eine mit ^raceini compositi"'

iibersehriebene Unterabtheiliiiig der Section Spinnia. Aus diebtni Um&tande

geht ganz besonders die — Genauigkeit seiner L'nlersuehungen hervor.

Bei flüchtiger Durchsicht der Abhandlung von Wen zig tii-b n mir noch

ziemlich viel Unrichtigkeiten und Ungcnauigkeiten ;iuf, von denen k1i hier nur

einige der auffallendsten als Beispiele erwähnen will:

S. 269—270. Spiraea mieea Turcz. wird als Synonym zu Spvrata eana
W. K. citirt Sie ist aber mit Spiraea oblongifolia W. E«, die (p. 271) als Varietät

der Spuraea lAamaedryfclia L. angeführt wird, Tiel naher verwandt und hätte

auf alle Fälle als eigene Varietät behandelt werden müssen. Der su Spiraea

cana citirte Standort: Amur (Maximowicz, ^cum foiü» minus pOosiB^) ge-

hört sicher zu Spiraea serieea. Spiraea eana W. K. hat nur einen kleinen Ver-

breitungs]»ezirk im südöstlichen Europa, und wächst in Asien sicher niclit.

S. 27G. Spiraea Juponica L. f. wird als Synonym zu Spiraea caUusa Thbg.

citirt; der erstere Name ist aber älter und muss daher vorangestellt werden.

S. 284. Spiraea Kirüowii Regel soll eine Form der Spiraea f^orbifoUa L.

mit knbb^n Hliitheiistielen sein! I>ie Pflanze lag wohl dem Verfasser nielit vor,

sonst liiittc er die Stellung des KritTels bemerken kiWinen. Die Zusainnir-nziehung

der aiittallenden Spiraea grandijlora Sweet mit Spiraea Lindleyana Wall, und

Spiraea sorbxfolia L. zu einer Art ist doch etwas gewaltsam! Dass sich ^t-

Digitized by Google



31

neu Lmdleyaina Ton Spitruta mifbifoliia nur in den Blittern untenoheideii soll,

sprieht ftuch Ar grOndliehe Untertadiimgl

8. 290. Eine ,8}»iraiea oHükoiäu* bat Maximowicz in den AdnotaÜones

iddlit beschrieben, sondern einen Arune%t9 attHboiäei. Die Art untersebeidet

sieb Ton AruMtts silvester auffallend durch die aufi ecbten Fruchtstiele und nicht

nnr durch die Blätter; sie darf deshalb auch nicht als Varietät betrachtet werden.

Von den bei Mali inowicz neu 1)oscliriebenen Arten (deren Vorhandensein

Wenzig wohl aus Just's Jahresbericlit schon früher hätte entnehmen können)

werden Spiraea prostrata. (Vdnensis, gracilis, Indhita und lougigennnis vornehm

iguorirt; FihiJCndula multtjuga d:\i:ot,'cn wird als Spiiaea muUijKgd Wenzig

aufgenommen. Ini Uebrigen vermisse ich ausser einigen in den letzten Jahren

beschriebenen Arten die von Hook er in der Flora von liritisch-Indien beschrie-

bene Spiraea micranÜM und eine grössere Zahl wichtiger Synonyme.

Die Arbeit des Herrn Wenzig basirt also auf sehr oberflächlicher ünter-

sncbung, ist nnvoUstandig und enthalt zahlreiche Unrichtigkeiten. Das Einzige,

wss Hazimowies Änderen in thnn ftbrig gelassen hatte, n&mlich die subtilere

Untertebeidnng der einseinen Bacen und Formen (xnm Theile auch Arten), wird

aueb nicht gethan, sondern es wird im Gegentheile alles noch mehr eumülirt,

nnd noch viel weniger kritisch unterschieden. Die Abhandlung des Henn
Wensig bedeutet somit einen entschiedenen Blickschritt. Maxim owicx's

.Adnotatiotips*' aber werden nach wie Tordas grundlegende Werk fOr die Syste-

matik der Spiraeoideen bleiben.

Herr Dr. Prid. Krasser hielt einen Vortrag „Ueber die

fossilen Pt lanzenreste der Kreideformation in Mähren".

D.i bisher aus Miiliicii nur sehr wenige Pflanzenreste aus den der Kreido-

formatioü aiigehorigen h^ciiielilen bekannt geworden sind, und der Fortschritt

der Wissenschaft Aenderungeii in der Bestimmung einiger erheischt, so erscheint

es mir an der Zeit, einmal eine Zusammenstellung in bieten, welche einerseits

eine kritische Uebersicht der aufgefundenen Formen, und andererseits eben-

dadurch eine richtigere Yergleicbung mit analogen Formen anderer Ereid^oren

ermdglichen soU.

Die Literatur weist nur drei Arbeiten auf, welche sich mit der Flora

der mahrischen Ereideformation befassen. Es sind die folgenden:

1. G. V. Ettingshausen, „Beitr^ lur Flora der Wealdenperiode*' in

Abhandl. d. k. k. Geolog. Beichsanst in Wien, I. Bd., III. Abth., Nr. 2 (1852);

2. A. Schenk, ^Beitrige sur Flora der Vorwelt*, III und IV; Palaeonto-

gmphica. Bd. XIX}
3. 0. Heer, «Flora ton Mitteln in Mähren* in Denkschr. d. Schweizer,

tiesellach mm.
Auf die cretacischen Pflanzenrcste konunen auch Hoheuegger in seinen

Krlimtt'rungen zur g«'0'_'n<)stischen Karte der Nonll>ari);ith''ii . und A. Keuss in

-tili. II im Folgtiideii ritirten „Beiträgen" im Jahrbuch der k k. (ieologi.schen

lieichsaustalt, iö04, zu sprechen. Ich werde darauf noch zurückzukommen haben.
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Ettingshausen gebfthrt entschieden das Verdienst, die ersten wissen-

sohaftlichea Bestimmungen mährischer Ereidepflansen durofagefUirt lu haben.

In der „Wcaldenflora** machte er bekannt:

Cychpteris squamata Ett.

„In schisto argillaceo ad Murk prope Nentitschein.**

Sphenopteris Mantelli Eft.

„In s. lüsto nini<^Mceo ad Blansko Morafiae."

Älethopteris ncentior Yl\t.

„In srliisto argillaceo ad Murk prope Neutitschein.''

Culmitcs jiriscus Ett.

^In schisto argilluso ad Murk prope Neutitschein/'

Thuites Jlohencggeri Ett.

„In arenaceo feruginoso ad Hurk prope Neatitschein.*

„In schieferigen Sphfirosideriten mit Cephalopoden des Keo-

eomien."

Schenk kritisirte diese Bestimmungen in seinen Beiträgen sur Flora

der Vorwelt, III und IV. Cydopteri» gptamata Ett. beseiohnet er als eine der

Cyclopteris angustifolia M'Coj analoge Form und bemerkt 1. c, III, S. G:

„Die Abbildung macht den Eindruck, als sei diese Art keine sclbstständige*.

Mit Sphenopteris Mantelli Brongn. lasse sich am besten unter den lebenden

Formen Asplenium nodidonum Rlfs. und Asplenium Belangeri Kze. vergleichen.')

Akthupteriü recentior Ett. stellt Schenk. 1. III, S. 1, zu Lonchnpterifi

Brongn. Untrr den lebenden Farnen steht sir einigfii Art*«!! (N r (J;ittung Fferi^

dtircli d«n Nerven verlauf am nächsten. Für Culmitrs ]>nscHS Ett. und l'huitr-:

II()heneg(j( ri Etl. creirt d(;r genannte Autor die ({;ittung Frenelopsiff. Frenelopsu'i

Jloheneggeri Ett. sp. erhält als Synonym Culmites priscH!} Ett., Beitr. z. Wealdti.,

S. 21, Taf. 1, Fig. 5, welcher nichts Anderes ist, als „kurze, nur aus wenigen

Intemodien bestehende Fragmente älterer Zweige*. Die Blätter sind an diesen

Eiemplaren bis auf die unterste Basis rerloren gegangen und fehlen auch

gänzlich, aber die Structur der Epidermis, Gliederung, Länge und Breite der

Internodien stimmt Tollständig mit denen der Thuitei Hohmeggeri flberein.

Die angef&hrten Pflanzen stammen aus den Wernsdorfer Schichten,*)

welche dem Urgonien zugezählt werden; sie sind also die Beste einer Flora der

älteren Krei l

Bei •l<-r dtutächen Naturforscher -Versammlung in Tübingen brachte

G lock er 3) Abbildungen und Beschreibung einer neuen Art von Cupressites

(Cupressiies acrophyllus (tlockir) vor. Die Speciniina stamuitt-n aus den

schwarzen Schioffifhont'ii dos n«>rdlirhen Tlieiles des Moh-teiner Thaies. Pthinzen-

reste aus dem Moleteiuer Thale hatte auch Ettingshausen untersucht. £r

>) S«henk, 1. c. IV. S.SOO.

*) Die von Uohenegger g«g«bMM Aafxihlangr der fMtilen Flora der Warnsiorf«r>
.^ch ich 1 0 ti i>t iiarh <tiMi E 1 1 i n ir << fi :i n « II *schnn t'*'stimiaiiiig6B gegeben. Duroh die Seile nk*sehtt
Arbeit lUeitr , III) wutdeu ooch weiter« Formen bekannt.

*; Tagblatt der SO. Venemlaag der K»t«rfeneber «ad Aente, Kr. 8» 8.88 (186S).

Digitized by Google



33

bnd, wie Beuss,^ nioh brieflichen MitfheUiuigen des genaiiotea Fonohef«)

mittiieat: „ZamiatMmt «limgai¥B Ett, GeinUgia entacea EndL, HbrMim
pttpuAifiiilmm Ett., Ftcus l?0t«Mit Ett., Lanarogme cretacea Ett., ^Ij^oe^nofiAylliMii

j9fMMMtmm Ett. und Coüütemojihyüum ambiguum Ett." Die Diagnosen zu den

in diesem Verzeiohliisse enthaltenen Novitäten wurden nicht pablicirt, und ist

auch Ficus Jieufif<ii Ett. dieser Aufzählung nicht identisch mit dem tertiären

Ficus Meussii Ktt., dessen Diagnose beiiauutiich iu der fossilen Flora von Bilin

publicirt wurde. Keuss (1. c, 8.740) führt auch „Stengeluhdrücko" und „fossiles

Holz" an. Die eben erwähnten Moleteiuer rtlanzeuabdrücke fanden sioh in

einem feinkonii^'en, blass grünlichgelben Sandsk-iu.

Keuss beobachtete bei Borotiu „schone, beblätterte Zweige von Geimtzia

cretacea £udl.^) und au verschiedeneu Locali täten „berusteiuartige Harze''.

Eine anseenirdeatliohe Förderung erfuhr die Kenntnis! der fossilen

Ffluienreste der mährischen Kreideforouition dureh 0. Heer, Flor» toh

Holstein in Mihren (1868).*) Er beschrieb: Filices: Gkkhema Kurrwna Heer.

Coniferae: Seginoia BeiekmibtM Geinits sp., Seqwna fiutigiata Stemberg sp.,

Cmmmghamitet iUgtsms Gerda, Pimu QumuttdMi Heer. Palmae: PtttmaeUßt

horridmi Heer. Moreae: Jf%oiu Mohliana Heer, Ficus Erausiana Heer.

Poljgoneae?: Credneria maarophiiüa Heer. Laurineae: Daphnophyllum

Frcuuü Heer, DaphnophyUum crassinervium Heer. Arnliaceae: AraUa
formom Heer. Ampelideae: Chondrophi/llum grandtdentatum? ^ Credneria

grandidentata Ung. Magnolia i'ea e: MngnoUa i^pectosd Ilctr. Magnolia

amf'ltfolui Heer. Myrtaceae: Myrtop/iyilum (Eucalyptus'^J Ueimtzii Heer,

Myrtophyüum Schühleri Heer. Jug laude ae: Juglatis crassipes Heer. Zu

dieser Aufzählung erlaube ich mir die folgenden Glossen: „Sequoia fastigiata

Stemberg sp." ist nach Velenovsky*) mit aller Sicherheit eine von Stern-

berg's Art sehr weit abweichende Pflanze. Sowohl von Sequoia fastigiata

Stemberg, als auch tob Seqmia fastigiata Heer in Flora Holet ist die Sequoia

fastigiata Tersohieden, welche Heer aus Grönland beschreibt Die Moleteiuer

mSefnoia fatügiata* bedarf also noch näheren Studiums. Cfreäneria macrth

phjfüa Heer scheint mir auch als Credneria nicht gesichert. Die feinere Ner?ation

ist unkenntlich, und auch das Blatt selbst nur sehr fragmentarisch erhalten;

Btsis und Spitse fehlen. Es könnte zu Credneria nur dann gestellt werden,

wenn man unter Credneria die nicht bestimmbaren Dicotyledonenbl&tter ver-

stehen wollte. Ettingshausenia groMdidentuta? (= Chondrophyllum grandi-

denintum?) ist (bcnfalls sehr fragmentarisch erhalten und fehlen daran die

characteristisehen Neivationsmerkmale.

In der Literatur wird aus Moletein auch Hhwi cretacea Heer aniri f^f^ben

;

es geschieht dies ron Schenk in Zittel's Handbuch der l^aiäoutologie,

*) Bevit, B«itrftge zur gaognotllMdutt C«iiiitBii« MÜmM, In Jalurb., 1854, 8. T40.

s) B«aii, Lc, 8.7S1.

*) Neop Denksi hrifteo iiu AUfMDAittMi 8eliw«is«ruiebeii 0«MUMliall fir di« fM»mntiii
Hstarwis8eu8ch»tt«u, 1868.

*) O/DnonpefiMa der bSkn]Mih«B Ki«id«fonutioii, p. n.
S. B. 0«. B. ZXXIX. 8lti..B«r. B
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II. Abth., S. 543. Diese Aiij,'ubu ist jedenfalls auf eiueu Schreibtl'lüur zurück-

zuführen, denn Huer gibt wed»r iit M'iiier Fluru von Moletüin noch sonst

irgendwo Hhua cretacea aus Mubitin an. Zu lüms cretacea ist als Autor

Veleuüvsky (Die Flora d. bulim. Kreideiorai., IV. Tli., i5. 7, [UbJ, Wien, lö57)

zu eitireu; lUitut crclucta Vekuovsk^ ist bislang nur aus dem (Jblomekdr

Suidstem Ton B5hm.-Leii)a bekannt.

Die Florfi von Moletein ist cenomanen Allers, uud diu tichichten, aus

welchen die öV^uota Uetdienbachii herrührt, sind nach Velenovsky die

PeruUor Sandsteine Böhmens.

Schlitsslieh seien noch die Funde eiwaitnt, welche ich selbst geinaclit

habe. gelang mir nämlich bei Kunstadt pÜanzenführende Mergel aufzufinden.

Diese finden in der keramischen Industrie ansgeieichnete Venrendung. Sie

enthalten reiohlioh, sum Theil sehr schdne Pflanien-Abdrfioke. Ich konnte

folgende Formen feststellen:

Filices: MiUonidiuyn Wicutien n. sp., Jea»i;>au/ia cf. camwio Velen.

Gymuosperniae: Taxodineae: Siqnoia lieichenhachii Gein sp. und

S^pAoia fastigiata liter; ( upressineae: Widdrit^tonia lieichit Ktt. sp.

A ngi os]ierniue: Munoroty1»Mione8: Cyperites sp. — Dicofyledones:

Myrieaceae: Mi/rica indt'jenn u. sp.; l liita^ eae: Celtiophyllum cretaceum n.

Sapiudacuae: üaijuidoi'hi/llnw sp., ^uiHndufi ujitculatus Vi-ltu.; Araliaceiu?:

Ärulia decurreus Velen, uini Aralia sp. ; ("redneriaceae: •) Ettingsfiuu^senia cutiei-

forniia n. sp., ±^ttinyi>luiusepiia irirgidana n. sp., Ettingshausenia moravica u. sp.,

J^tittgishausenia PaeudO'GuUlelnMe n. sp., J^titufshamenia rhtmboidea Velen. —
Platanaoeae: Platontie ae^-trikha n. sp. und PiMoim» UMaefcUa n. sp.;

Myrtaoeae: Ettcalypttts OemitMü Heer und Eucalyptus angutta Velen.

Den Bestimmungen liegen fast ausschliesslich lUattreste zu Grunde, nur

bei Myrica indigena lag ein Blüthenzweig vur und von Eucalyptus sind auch

Abdrücke der Fruchtbecher erhalten. Widdriiigtonia lieichii Ett. sp. liegt mir

ebenfalls in Blttthenzweigen ?or.

Ein Blick auf die Liste der Kreidepflauzen von Kunstadt leint, dass

diese LooaUtät wieder eine andere Flora als die vorher besprochene einschliesst.

Die Eunstidter Uergel sind eenoman und entsprechen wahrscheinlich den Po-

mtier Thonen Böhmens.

Die Diagnosen und Abbiidungea der im Verzeichnisse erwiUmten neuen

Arten werde ich an einem anderen Orte publieiren. loh will aar noch er-

wähnen, dass die fossile Flora von Kunstadt unter allen fossilflai Kreideilorea

die meisten Anklänge an die aus dem Gebiete der Kreideformation in Böhmen
besohrlebenoi Floren der Pemtser Schichten aufweist^

*) BtrtgUeh d»r sfat«n»tiKli6tt Stellnag der CradneriMeeii mAdile ieih itoMt mmlMa,
daM gewiss« regreesive PtamufMiHUT den BttiogehaiiMnieiityptte deatUeli ftvftrwiMBu

*) Aaf die ftecilen «AlgeB* der «thrieoheu Kreide Ua ich »iNiiclitUcb aiehl eiafegaagea.
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Herr Dr. R. Wettstein sprach hierauf über die Arten

der Gattung: AstrafiaJm, Sectio Mdanocercis und deren geogra-

phische Verbreitung.

An der Hand von Exemplaren zeigte der Vortragende lunidut die Yeiv

schiedenheiten der Arten dieser gut umgrenzten Section, von denen sich folgende

unterscheiden lassen : A. Pumilio V'ahl auf den Balearen, A. Massüienaia Lam. im
ö«tlichen Spanien, SiidfrankrtMch, Sardinion. ( 'orsika, A. Sirinicua Ten. auf den
beiden letztgenannten Jnselu, in &>icilien, Itnlion, Dalraatien, A. angustifoliuB

Lau), in Griechenland, auf den angrenzenden Inseln und In Annfnien. A. pun-
gens WiHd. in Ost-Griechenland und Khnuasien. A Jymphresteus Hoiss, in

Griechenland. A. HermonexiS FJoiss . gymnolohus Fisch, und Jfeideri W Ax^t. im
östlichen Kleiuasien, schliesslich A. Serbicus Wettst. in Serbien. Bul«,';irien und
an den Kasten des Pontus. Die heutige systematische und geographische Gruppi-

rang der genannten Aa^ragalui-'A.TUn lieit einen BflcksclLluss zielien auf deren

Sntwidklnng.

Im soologischen DiBCussions-Abende am 8. Februar

wurden folgende Vortrftge gehalten:

Custos Kogenhofer gab aut'Cfruiul des von Professor O. Si-

mon y gesammelten Materiales eine Ue.beraicht der Lepidopteren-

Fauna Tenenfe'e.

Die Lepidopterenfanna Tenerife*8 (fSlschlich Teneriffit) ist mm über-

wiegenden Theile der palaaretischen Region znsorechnen ; es frorden im Gänsen
87 Speeles trotz der vorgerftckten Jahreszeit (August» September 1888) beobachtet,

and sichere Angaben über Höhenverbreitnng, Flugzeit und Standorte verleihen

dem Gesammelten erhöhten Werth. Von besonderem Interesse ist das Tor-

Itommen von Reprüsontanten dor indischen und amerikanischen Fauna; zur

ersteren ist gewiss Vanesaa vulcania God ., zur zweiten Vanessa virginiensig Dr.

nnd Danaüi Ertppua L. zu rechnen. Die beiden letzteren Arten sind wohl ein-

gewandert, so Vnn^ssa virginiensifi, die bereits Brülle anführt (1836), seit

Langem; Danats Lrippus. der zuerst auf Palma, dann seit zehn Jahren in

Tenerife beobachtet, auch vor einit^en Jahren an der Südspitze Spaniens er-

whienen ist. Danais Erippus hat überhaupt in neuerer Zeit eine ungewöhnliche

Verbreitung gewonnen.

Die interessanteste endemische Form ist unstreitig die schöne Lycaena
Webbiuna Br. {furtanata Stdg ), welche vorzüu'lieh auf Adenocarpus fratike-

fMides in der Taoro-Mulde fliegend, einzeln auch auf den vegetationslosen Lava-

ftldera des Pic bis zu 3300 m Höbe Torkommt.

Von Hemipteren wären noch Notonccta glauca, die -ehr dunkel gefärbt

i«t, und lAmnobaUs stagnorum erwähnenswerth j eine unbekannte Bryopkila

K*
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erlaube ich mir auf den Wunsch des Entdeckers, seinem hoetageschitoten Vater

zu Ebren, Bryapkäa Simonyi su benennen.

Bryophlla Simonyi Roghf. n. sp.

cf. Grosse und Äussehon von Bryophila rweptrieula, mit einem

eigenthümlichen, fett trliinzentien Graubraun wie As. pinguinaJis; Kopf, Röcken

und Pal[H:>n ü'raubraun. mit einem Sti.-h ins Röthliche, letztes Pal{)<>nirltwl lang,

aufgerichtet, au der Wurzel duniiel, Leib heller grau, Brust, Bauch und Beiue

gelblichgrau.

Oborflugol glänzend graubriiunlich . mit don ^rt'wöhnlichen, scharf

schwarzen Linien, sdimalfni ^Tittclschatton, dt r duridi die hellere runde Mackel

lieht, die wie di»' Ni(M-ennia< kel i^'i schwarzl ist. Sauuifeld etwas dunkler. Saum-

linie sehr fein schwarz, Fransen grau, mit dunklerer Theilungslinie, Vorderrand

in der Mitte mit drei schwarzen Fleckolien, im Saumfeld mit vier helleren

Häkchen. Saumlinic fein schwarz, Fransen einfarbig gelblichbraun, mit zarter

dunklerer Theilungslinie.

Hinterflügel einfiirbij.; liräuulirh),a*au, schwach gelblich glänzend, mit

schwachem Mittelmond; Fransen und die Flügelwurzel etwas heller.

Unterseite eintönic: grau, «zrlblicli glänzend, am Vorderrande der Vorder-

flUgel mit drei hell n liak« heti und dunkelu Mittelpunkten. Ausmass 27 mm.

9 etwas kleiner, 2bmm. Die OberHiigel mehr verdunkelt, namentlich

der Mittelschatten, der die runde Maekel fast ganz verdeckt, schwärzlich, das

Saumfeld und die Hinterflügel dunkler, Unterseite etwas weniger glänzend als

die des .

Ein hüliscbes Pärchen an beschatteten Felsen der Schluchten oberhalb

des Monte Verde, August 18^8.

Die Art ist sehr tiüchtig. Bryophüa Simonyi unterscheidet sich sehr

leicht von den drei Naht st» henden: raptncula, fraudatricnla und receptricula

durch das Fehleu des schwarzen Pfeilstriches am luneurande der VorderflügeL

Daran schloss sich ein kurzer vorläufiger Bericht des Herrn

Anton Handlirsch über die von Simony auf Tenerife ge-

sammelten Hjmenopteren.

Professor Öimony gab endlich eine lebhafte Schilderang

der Air die genannte Insel charakteristischen Erscheinungen

der Thier- und Pflanzenwelt unter Vorweisung einer grossen

Anzahl der von ihm dortselbst gemachten photographischen Auf-

nahmen.
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Von Herrn Dr. R. Cobelli wurde folgende Notis eiiige-

aendet:

Contrlbiizloiil aHa fliiina deoll Ortotteri del Trentino,

per il Dr. Raggero Cobelli in Rotereto.

Nel 1886 pnbbliofti nna memoria sugli Ortotteri del TNntino.') Da quclV

epoca oltre molti altri dati, risguardanti la distribuzioue geografica» ed altri

fatti eoBOWlMllti questt interessanti insetti, rac€olsi alti » si einque specie ed una

rarieta, nuove per la fauna del Trentino. Riserbandomi di pubblicare i y^iimi,

quando avrü raccolto un nunicro raaggiore di fatti, credo di fare cosa che intrr-

essera gli studiosi di questi insetti, col dare qui sotto T elenco delle spocie

auo?e della fauna, indicando le localitu dovc furono trovate.

Di queste specie, sono' nuove per la fauna di tutto il Tirolo, quelle segnate

coi numeri 1, 2, 3, 4 e 6.

Queste specie, i cul esemplari couservo nella mia raccolta, sono le se-

gueoti:

1. Aphlebiu hrevipennis Br.

n mio amico Signore M. Bezzi, mi porto da classificaro una 9 di

quesu specie, che raccolse nell' Agosto 1887 nelle vicinanze di Caldonazzo nella

Val Sugana.

2. TryaDali9 naauta L.

n Signore Dr. Stefano de Bertolini, distinto coleottsrologo^ mi regalö

an eiemplare (probabümento Q) di queste epeoie, quasi completamente di-

stntto dalle larre di AnthreniM, e di mi non restava si puö dive piü altro che

g\i organi del toIo. Quest' esemplare raccolto aranti alcuni anni nei dintorni

di Arco, gli fu portato vivo da uno d^i suoi parenti. — Inoltre ai 25. Set-

t^mbre 1887 mi fu portato una Q viva, catttirata su di un sasso ai Lavini di

Marco presso Rovereto, non lunpi dalla stazione ferroviaria di Mori. Resta a

vedersi se ferse quest' esemplare su trasportato coi convotrli ferroviari. Forse

la ferrovia puö eseere un mezzo di diffusione come di questo cosi anche di

molti altri insetti.

3. Leptaphye» taücauda Fri.

Un eaemplare ff fa laoooUo nell' Agosto 1887 dal mio amioo Signoro

IL Beisi foi iloii di Dalia a Caldonano nella Val Sogana.

4. Leptaphyes puncUUisHma Bosc.

n Signore Dr. Stefkno de Bertolini mi regalo nn esemplare 9, raeoolto

mnü alonni anni pretso Bif».

M Gli Ort<^ri genmiu del Trentiao per il Ur. Raggero Cnbelli (con UM TsroU), X
PobbUcMioo« fatU per ean d«l Momo oivico di BoT«reto, Horereto, 1886.

Digitized by Google



38 «mmiliuif »m 6L Min IMV.

5> itf60OfMlfMV ftfWi^l6ftM0 Tw.

Alcuni esemplari cf e $ furono catturati dal Signore M. Bezzi nell'

Agostt» 1887 presso Cahlouazzo in Val Sutrana. 11 medesimo raccolse pure un

a tSeandre sul Monte Baldo DtiU'Agostu 1688.

6. Oryllus campeatria L. var. eaudata Kraua.

Ai 4 Oingno 1887 mi fa portato an esemplure mo imecolto presso

KoYcreto, perfettamente uguale a quello descritto e figarato dal chiarissimo mio
coUega Si^rnore Dr. Hermann Krauss,') ed a quello catturato dal Signore

Pantel a Ucles nella Spagna.') Noto il fatto, che pnö forse ayere un im-

portanza, che cioö tutti gli esemplari finora raecolti di quosta varieta, tarito

(}iiello del K ratlos, qu ante quello del Pantel, come il mio, appartengono tutti

0 tre al sesso femminile.

') Bcitrftge snr Orthoptoreukonde von Dr. HermaQn KrauHo in T&bingeQ (Verhandl. 4.

k. k. Mol.-b««. 0«wlbeli. ia Wi«n, Jahr^. 18M)^ Wim. 1886, 8. 147—148.

*) Contribntion il rOrthopteroIogid do I'Et«pue:ne c«ntra1f< par U B. P. J. PftAtel 8. J.

Anal, de U Socie. Espa, de Hist. Natur., tomo XT, 1886). p. i84—885.
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Jahres -Versammluiig am 3. April 1889.

Vorsitzender: Herr Hofrath Dr. C. Brunner

V. WattenwyL

Berieht lies PrSaiileiiteii-äteHvertreterH Uerra Hofnth Dr. C. BruBiier

T. WattenwyL

Hochgeehrte Collegent

Den Bericht Bber Has abgelaufene Vereiu^jalir iiiuss icli mit dem Nach-

rufe eröffnen, den wir unserem verstorbenen hohen Gönner widmen. Mit Sr.

kaiserl. Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Kronprinzen haben wir nicht nur

einen wohlwollenden Gönner, sondern auch einen geistvolleu Mitarbeiter auf

dem Gebiete der Natorforscbung verloren. Unserer Trauer Über den Hinscheid

heben wir bmitt in der UonetsTerBammlung vom Febroer Ansdrnek gegeben.

Wir beben femer dnrch Tod ferloren die Herren: Dr. A. de Bary, Carl

Cbimani, Dr. Joaef Bffenberger, Carl Eggertb, Carl Bggerth Jnn.,

Moria Goldschmidt, Asa Gray, Dr. Ignai Harner, Job. Johnsson,
Dr. Lndw. Koch, Ed. Ereitbner, Hermann Kremer, Job. Erieeob,

Dr. Joe. Lenboisek, Alex. v. Manderatjerna, Dr. Jos. Fan6i4, AdolfJob.
Fftrst Schwanenberg, Ottokar y. Strohl.

Als Zeichen unserer Trauer lade ich Sie ein, sich von den Sitzen zu erheben.

Die Zahl der Mitglieder im Inlande beträpt T)2S gegen 512 im Vorjahre,

und im Auslände Ilfi trfH^m Der Ausfall von 14 inländischen Mitgliedern

verliert seine Bedniklicliiieit dadurcii. liuss gegotiiibpr Ol) ausgetretenen Mit-

gliedern 73 neue zugewaclisen sind, und somit der Verlust in der Gesammtzabl

auf Rechnung des unerbittlichen Todes zu schreiben ist.

Einen grossen Verlust erleidet die Gestdischaft durch die Demission des

Herrn Dr. Ritter von Wettsteiu, welcher nach fünfjähriger Thätigkeit das

Secretariat niederlegt. Im Namen der Gesellschaft spreche ich dem scheidenden

Herrn Secretfir den Danb ans Ar die erfolgreiebe Tbfttigkeit, welche er dnreb

die sorgHUtige Bedaction unserer Verbandlnngon nnd die weise Fürsorge fttr

das Gedeihen der GeseUsebaft in jeder Bicbtnng an den Tag l^gte. Sie werden

in der bentigen SttsuDg den Nachfolger wftblen.

üebergebend m der wissenscbaftlicben Thitigkeit, weise ich anf den

ZXXVIII. Band unserer Verhandlnngen, welcher durch 22 Tafeln in diesem Jahre

besonders reich ausgestattet ist. Von soologischen Abhandlungen und Berichten

sind 38. von botanischen 58 and von Tsmuschtem Inhalte 9 Torhauden*

Z. B. Gm. B. Hill. fiita.-Bw. F
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Ei worden zeho Honatsfomnimlangen mit 20 Vorträgen abgebalten. Di«

INscasBionsabende haben sich vortrefnich bewätirt. In sieben zoologischen AbendeD

kamen 20 Gegenstände und in neun botanischen 31 Gegenstände snm Vortrage.

Eine Erschütternng drohte der Gesellscliaft dadurch, dass uns im letzten

iif^rb.st die Localitäten gekündigt wurden, welch? wir seit B^^irnm nusores Ver-

eines in d<'m Landhitn^^e innehaben. Dfn H'^iniihungen unserer Herren Functionäre

und dem Ireundliclien EntgepeDkomnjt ii (ii^r, hohen Landeaausschusses verdanken

wir unser Vprbleiben. Dieses Vorkomnuu.ss gab uns die Gelegeulieit. die wohl-

wollende Zusage des Landtages v.»n Niederöst^rreich von Neuem bestätigt m
sehen, wonach uns diese hohe Laiidesstelle aui' die Dauer des Bestandes unserer

Gesellschaft die Unterkunft gesichert hat.

Der Anasobii« beidiäftigt sich gegenwtrtig mit der Verlegung uiuenr

Honataremmniliiogeii in dt« eigenen LocaUttien, wodnreh wir niebt allein di«

Anelage für die Miethe des akademiedien Saales erspsisii, sondern namentlidi

anch ein alrostiseh iweckmiBsigeres Loeale gewinnen, wdches wir anser«n Be-

dftrfnissen entsprocliettd, bleibend einriobten können.

leb ftberlaese es den Herren Fnnctionären, die speciellin Beriebt« vorznlegen,

ans welchen Sie das frodeihen unserer Gesellschaft entnebnen wollen und schliees«

meinen Bericht, indem ich im Namen der Gesellschaft nnseren Herren Secretären,

Bechnungsführer nnd Bibliothekar den Dank für ibre erfolgreiche Thätigkeit

aasspreche.

Beriebt 4m SeeretKrs Herrn Br. Blebud R. t. Wettsteln*

Anknüpfend an den soeben gehörten Bericht unseres verehrten H^^rrn

Präsidenten-Stellvertreters, erlaube ich mir über die Tbatigkcit unserer Gesell-

schaft im verflossenen Jahre lu berichten. Ich beginne diesen Beriebt mit

etwas gemischten Gefttblen, indem ich einerseits mit Freudo däianf ntrflck-

blicken kann, was die OeseUscbaft in diesem Jahre leistete, andererseits ich das

Bewnsstsein habe, dass ich sum lotsten Male honte als Secretar vor Sie trete.

Insoferno möge mein hentiger Bericht sogleich* ab Bechenschaftsboricht über

meine gesammte Secretaiiatsthatigkeit gelton, nnd wenn ich die Bobanptnog

anfstelle, dass die Gesellschaft im vergangenen wie in früheren Jahren vollauf

ihrer Aufgab«- und Stellung als erste naturwissensohaftliche Gesell-

schaft des Keiclu's gerecht wurdo, so kann ich daraus auch die für mich

beruhigende .Annahme deduciren, dass ich im Stande war. das in mich gesetzte

Vertrauen zu rechtfertigen, so dass icli heute das Secrotariat in dem Bewusstsein

niederlegen kann, der ».lesell^cliaft mit vidlster Hingabe gedient zu haben und sie

aul nicht minder hohem wia^enschaftlichen und sticialen Standpunkte zu verlassen,

als jener war, auf dem sie sich vur meinem Kiiitritte in das Secretariat befand.

Auf die l'ublicatiousthutigkeit der Gesellschaft übergehend, hebe

ich zunächst hervor, dass der im Jahre 1^8Ö publicirte Band der inhaltlich und

dem Um&ngo nach reichste der in den letsten 15 Jahren pnblicirtea Binde

isi Derselbe nmfiwet in 950 Druckseiten nicht weniger als 107 grösser« nnd
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U<ui«re AnftitM ron 46 Autoren, daronter 58 botenischeu iDbaltes von 27 Ver-

fantni, S8 soolofiMhen Inbaltes von 19 Antoron. Den Bind illoBtriren 22 Tafeln

nd 12 TeztüInstTttionen. Von grosseren Abhandlungen möchte ich insbesondere

erwihnen einen Beitrag snr Flora von Bosnien und der Heroegovina von

J. Preyn, einen Beitrag snr Flora Griechenlands, insbesondere des bisher

ileristisch nabeau nnbekannten Gebirges Kiona von Dr. £. Haliesy, den 2* Theil

meioer Torarbeiten sn einer Pilzflora der Steiermark, die IX. Fortseferang der

Beiträge zur Eenntniss der Aeolidiaden von Dr. R. Bergh, die Monographien

der Stonopelmatiden and Gryllacriden von Dr. C. Brunn er v. Watte nwyl, eine

umfangreiche Abhandlung über die Verbreitung und den Zag des Tannenhehers

Ton V T«;chu8i R. t. Scbniidboffen, mehrere Arbeiten des Herrn Dr. Fr.Löw
0. V. a. m.

Die im Jahre In )t,M>nnen«' Ausgabe der Vereinsschriften in Viertel-

jahrsheften konnte rferolm issig weiter geführt werden und obliegt mir in dieser

Hinsicht die Pflicht, mclit nur des Entgt^genkomiiifns der Herren Autoren, sondern

insbesondere jeuer des Herrn BuchdruckerHibeäitzers Holz hausen, sowie des

Herrn Factors Seblttler dankend Brwlhnnng in tiinn, indem m Allem die

groBsartiga Leistnngsffthigkeit nnserer Dmekerei die oft sehr schwierige Fertig-

sfeslhing einea Qnartalheltes ermöglichte. Indem ich sogleich mit dem Secrekariat

von der Bedaetion nnserer Schriften surücktretei habe ich nmso mehr Grnnd,

diesen Dank hier Öffentlich ansinsprechen; ich kann sagen, dass es stets mein

grSsstes Streben war, die Schriften nicht nur inhaltlieh reich nnd werthToU,

formdl vollendet in gestalten, sondern sie auch nnabhftngig zu erhalten von

den TOTSChiedensten ungtinstigen EinflÜFsen. die von mancher Seite auf sie aus-

inftben Tersncht wurden. Diese Selbstständigkeit halte ich ftberhanpt für die

Basis, auf welcher auch in Zukunft unsere Verbandlnngen eine werthvolle und

wichtig^ Zeitschrift sein werden

Ich kann es nicht unterlassen, einige Daten anzuführen, aus welchen Sie

entnehmen mögen, dass unser Vereinsorgan, abgesehen von seinem Erscheinungs-

modus und Inhalte, in den letzten J;ihren unverkennbar einen neuerlichen Auf-

schwung genommen hat. Der Umfang betrug im Jahre 1884 — 500, 1885 — 750,

188Ü — 000, 1887 — 87'J. 1888 - 950 Seiten; in deubelben Jahren betrug die

Zahl der Abbandlnngeo: 33, 42, 49, 79, 107.

Zum guten Theile war diese Erweiterung unserer Schriften möglich durch

die Vergrösserung unserer Einnahmen in Folge der Erhöhung des

Jahresbeitrages. Wenn unsere Gesellschaft überhaupt eines Beweises der

Festigkeit ihres Bestandes und ihrer Bedeutung bedurft hätte, so wäre dieser Be*

weis durch die Leichtigkeit» mit welcher diese Erhöhung der Verpflichtungen des

Einseinen durchinfähren war, erbracht worden. Mit besondersr Genugthuung
han ich heute constaUren, das« die von so vielen Seiten getheilte lebhafte ße-

»orgniss fOr das feste Geffige unserer GeselKschaft sich in keiner Weise als

berechtigt erwiesen, dass die durch die Beitragserhöhung reraulasste Abnahme
des Mitgliederstandes durch eine Seitens des Secretariates eingeleitete Acüon
Dsbesu ausgeglichen wurde.
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Was das eigentliche GeselUchaftsleben anbelangt, so wäre vor Allem zu

erwähnen, dass die im Jahre 1880 begonnene Einführung der Discußsions-

abende sich auch im vergangeneu Jnliro wieder bestens bewährt hat. In deu

Monatsversammlnngen hatten wir Gelegenheit, eine Reihe interessanter und

vollendeter Vorträge zu hören, während in den Distu.-.siun.sabeuiit'n. vuu denen

sieben zoologische und neun botanische abgehalten wurden, ein reges wissen-

schaftliches Leben und Gedaulieuuustausch zur Licltiuig kaiu. Ein lieweis für

die Zweckmässigkeit der DiBoassionsabende ist die btets zuuehmeude Frequenz

denelben. Da die Abfaaltnog dieter VenuietaltaDgeii in den Loealitäten der

GeeallBdiaft eich auf das Beste bewibrte, sind alle nöthigea Einleitongou ge-

troffen, um nach glücklicher Abwendung einer Gefahr, die untere LoealititeD

flberhanpt betraf, uns in die Lage su Tersetien, Tom kommenden Herbete an

auch die Honatcfersammlnngen im eigenen Saale abinhalten.

' Wie in früheren Jahren hat auch im vergangeneo die löbliche Qeneral-

Direction der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft einigen Mitgliedern der Gesell-

schaft für wi^üenschaftlicho Rei.sen Fahrpreisermässigiingen gewihrt, was ich

hier mit dem Ausdrucke des Dankes erwähnen möchte.

Meine kurzen Mittheilungen werden genügen, um im Zusammenlialte

mit jenen des Herrn Vorsitzenden, sowie denjenigen, welelie uns Herr Dr. v.

Lorenz über den Stand luij^erer Sammlungen und über die nunmelir vitlliiom-

men geregelte l>- theilung von Lehranstulten maciien wird. Ihnen ein Bild in

geben von dem muiii» utanen Stande, der Thiiti^'keit uimI dem Wirken unserer

Uesellschafl, da» uns mit Kefriediguug und vulK-m Vertrauen in die Zukunft

erfllllen kann. Auf freier Vereinigung begründet, durch freiwillige Arbeit wir-

kend, erfUlt unsere Gesellschaft eine wichtige Aufgabe in wissenschaMcber

Hinsicht und eine speciell locale Aufgabe, indem sie selbststindig fon d»D

beiden grossen hier bestehenden wissenschaftliehen Instituten dieselben in

mancher Hinsieht eigftnst

Mir gereicht es aber sur besonderen Befriedigung, dass es mir Torgönnt

war, durch eine Reihe von Jahren an den Arbeiten der Gesellschaft aotiv theil'

lunehmen. Und wenn ich heute mit Befriedigung und Beruhigung mein Mandat

meinem von Ihnen zu wählenden Nüchfolger ftbergebe, so gestatten Sie mir

noch schliesslich, meinen innigsten Dank allen jenen auszusprechen, die mir

während dieser Zeit die Durcliführuug meiner Arbeiten ermöglichten, vor Allem

unserem verehrten Präsidenten, meinem Cullegen im Seernturiate Dr. v. Lureuz,

unserem Cassier Herrn Kaufmann und :illen jenen Herreu, die freiwillitj die

verbehiedenen. oft Zeit und .Miilie raubenden Arbeiten an den .>.imailuugcu

unserer Gehtll&chaft auf .sich nnbrn^'u und mit denen es mir vergönnt war, i(u

besten Einvernehmen /u.samni»'ii zu wirken.

Diuscr Hcriclit des ubtrcteiulrii Sticretara Horm Dr. Uichai 'l

V. W(3ttstein wurdo mit k'bhnrtcra Beifall« autVenonimen; dor

Horr Vorsitzende drückte dcmscdbcii nochmals unter allseitiger

Zastitnmaag den Dank für seine erfolgreiche Thätigkeit aus.
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Im Ansclilafise bieran theilte der Herr Vorsitzende das Re-

sultat der eben vorgenommenen Seerctärswalil mit. Sämintliche

abgegebenen Stimmzettel lauteten auf Herrn Dr. Carl Fritsch.

Als Scrutatoren fungirten die ilerren C Jetter, L. Preyer uud

C. Kechioger.

Berieht des Seeretirs Herrn Br. Ludwig v. Lorenz.

MtMuer Aufgabe entäj)rechond »erlaube ich mir über (iie Saiuinlungeii der

Gej-ellschaft nach tlen in den ji weiiigen Mooatsversamniluugen gomachteu

eiji/.'lii^^n Mittheihiiigeu heute folgenden Gesammtbericht für das vor^'aDi^'ene

Jahr zu erritatten. Eine ganz bedeutende Bereicherung erfuhren die butanischeu

Sammlungeu der Gesellschaft durch den Zuwachs des Herbariams und der

Bibliothek des Terstorbenen Herrn Hermann Kremer B. Anearode, der

dieselbe teetsmentariseli der GeeelleeliAft vermschte.

In Aller Erinnening ist noch die liebeaswftrdige Persönlichkeit Kremer *s,

der niemsls in den Terssmmlnngen nneerer Gesellschaft fehlte, der eich ebenso

sehr dnrch sein Benehmen die Hersen Aller gewann, wie er als eifriger Botaniker

die A^^tang seiner CoHegen sich eriang. Das jederseit bewiesene rege Interesse

fftr das Wohl der Gesellschaft hat Kremer in würdigster Weise durch die er-

wähnte Verfügung bewiesen.

Da» Kremer'sche Herbarium umfasst circa 80 Fascikel, enthaltend zahl-

reiche von ihm in den Terschiedeusten Theilen Oesterreich)» gesammelte Pflanzen

in mu.stergiltigem Prüpiirationszustande, ferner zahlreiche Exemplare aus den

bedeutendsten in iiLUnr^'r Zeit erschienenen Exsiccaten; ich erwähne nur beispiels-

weise jene vuu Keruer, Huter, liev erchon. Heldreich, Pich 1er, iSpreizeu-

hofer u, v. a. Ausserdem wurde von 22 ölitgliedern eine erhebliche Anzahl

Naturalien, mtisi u;it der Behtinimuiii,' iin Schulen vertheilt zu wnrden, ein-

gesendet, und zwar zuolugische Objectevou den P. T. Herren: Buhatsch,

Claus, Adam und Anton Handlirscb, Forster, Kaufmann, Lorenz,

Lnts, Metzger, Paul, Baron r. Pelikan, Bessmann, Bogenhofer and

Twerdy; botanische Gegenstände ron den P. T. Herren: Arnold, Beck,

Hofer, Prejrer, Bessmann, Wintersteiner ond Witting.

Indem ich den genannten Herren hiermit den Dank der Gesellschaft ans-

snsprechen die Ehre habe, erlaube ich mir sogleich die Bitte rorxnbringen, die

geehrten 5Iitglie<ier mSgen im laufenden Jahre sich abermals der Sammlungen

der Gesellschaft und namentlich der so betlieilenden Schulen erinnern und fär

diese in reichlicher Anzahl solche Gegenstande einsenden, welche für den natur-

wlsseuschaftlichen Unterricht besondern erwünscht sind, und wollen hiebei die

in den Banden XXXV (IS^.i) und XXXVI (1886) der Verhandlungen publicirten

Veneich II i.sse gütigst berücksichtigt werden.

Die Verwaltung der Sammlungen der Gesellschaft und die Vertheiliitig

der ÖchulMimmlaagea wurde von meiner Wenigkeit gefiUirt und ich f&ud hiebei
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durch H«rrQ Anton Hftndlirsch eiue eifrige and dnakenswerthe UnterttfttSDng.

Durch die Ordnung ond Instandbaltnng des Herbariums haben sich ausserdem

insbesondere die Horren Hraun, Müllner. Ostermeyer, Preyer, Becbinger
und Win tersteiner um die Gesellschaft verdient gemacht.

Sf^ociell an der Zasanimenstellung yon Schulherbarieu haben nebst den

eben iit nannten noch die Herreo Jetter, Richter, Saodany und Wattsteio

theilgenommeu.

Ans dem nachstehenden statistischen Ausweise hebe ich hervor, dass au

20 Schuleu 2579 zoologische Präparate aud 7200 Pflaozeu, im Gauzeu aUo

9779 Objecto lor Yertbeilung gelangten.

Betfiglleh der Bibliothek, welche mit bekannter Hingebung and PrieliioB

durch Herrn Finanmth Barteeh Tenmltek wird, hebe ich eehlieeeUcb herror,

diis die Zahl der mit nni in Schriftentiaaeh etehenden Tereine eich im rer-

gangenen Jahre um lehn Termehrt hat

Uebersicht der m Laufe des Vereinsjahres 1888/89 an Lehranstalt«! abgagabenen

20ologiidien und botaniiclien Lehrnritlal.

Zusammengestellt Ton Herrn Anton Handlirsoh.
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Berieht des HechuuiigsnUirers Uerru Josef Jknufmiuiu.

"BlTinahmen

;

Jahresbeiträge mit Ein«!ch1a88 der Mehrzahluagea uad Kin-

trittfitaxen von zas&mmeo fl. 194 . 82 fl- :> 14:> .>o

Subventionen « 1.080 .
—

Verkauf von Druckscb ritten und Druckersätze p 450.64

Interessen von Werthpapieren und tUr die bei der Ersten Sster-

reicbiscben Sparcasse biDterlegten Beträge ^ 303.95

Perto-Enitw , 84.85

Beiträge auf Lebentdaver « 200.—
Sonitiffe BUinalimen » 360.01

AoftkaBfle Netemmite fl. 1.000.—

gamma fl. 1.000.— fl. 6.463.—

wnd nlt HintnreehiMUig dee am SeUnwe dw Jah*

ift 1887 TerbliebeneD CaBMurettes aammt
fl. 8.560 imantaatbaEen YermOgmit Ton » 4.887 . 68 5

in Baaiem und fl. 1.700.—

ia Werihpapieren, im Ga&un fl. 2.700.— fl. 10.800. 62 5

2 iiebenbfligiselie Grandentlastnngi-Obligationen a 100 fl. und

1 «anh. Silberrente a 50 fl. als Gescbenk fon 8r. üicelleni Hemi Cardinal-En-

biscbof Dr. Lndwig v. Haynald.

1 einh. Silberrente sn 100 fl., Gescbenk von Herrn Dr. Ludwig B. v. Köchel.

1 einh. Silberrente zu loO fj., Geschenk von Herrn Brandmayer io Wien.

1 einh. Notenrente zu 100 Ü. von Herrn A. Rog^enhofer.

4 einh. Notenrenten ä 100 fl., Geschenk von Herrn Hnrnn v. Kön igswarter.

1 Rodolfslus zu 10 fl. (3 sind bereits ohne TfflVer ^'- /ogHü) und

1 einh. Notenrente zu lOO t1 als Sfit iKlen von Herrn Martin v. Damianitsch,
peus. k. k. Ginerai -Auditor, zum Andenken an seinen am 19. October 1807

Terstorbeueu 6ohü Uudolf Damianitsch, sind. jar.

1 Claiylee tu 40 fl.

5 einh. SUberrentan i 100 fl., Legat nach Herrn Dr. Ludwig R. r. Köohel.

1 einh. Ketenreote m 100 fl., Legal oaeb Herrn Fknl t. Wagner.
1 einh. Notenrente tu 1000 fl., angekanft Ton dem Vermögen der Mitglieder auf

Lebenedaaer.

AuBgaben:

Besoldung des Kanzlisten fl. 600.—
Quartiergeld dee JEanslisten « 180 .—
Keujabrsgelder „ 62.—
Beheiann^, Beleuchtung und Instandhaltung <ler Gesellscinifts-

localitäten, dann der diesbea&glicbe Beitrag fär den

Sitzungssaal , 255.19 5
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Heimnsgabo toh Dniekselirifteii:

Fftr den Band XXXVllI der VerbandluDgen,

DnidE viid broechireii fl. 8.218.65

niiutratioDeii , U7I.07 fl. 4.884.72

BflGbereinkanf , 244. 88

Erfordornbae für das Mvboiud , 100 . 80

KiiiileittrfoTderniiM nnd Dnieksoiieii « 262 . 72

BuchbinderurlMit Ar die BiUiofbek , 162 . 95

Porto- und Stern pelansli^en , 888 . 68

Aokftaf von 1000 fl. «inheitiicbe Notenreiite BMoint Aiwgleichs-

zinsen , 7!'.{
.
r)8

SoDBtigeAuslagen QodAdaptiniDgsarbeiteii im soologischen Saale « 91 . 04

Summ» . fl. 7.476.51*6

Hiernach verblieb am Scbloise des abgelaufenen Jibrei ein Casaureet

on fl. 2.700.— in Werthpapieren und fl. 3.324.11 in Baareiu. welch' letztorer

tom grOssten Theil bei der Ersten östorreicbiechen Sparcasse hinterlegt ist, und

wovon ein Theilbetrag von fl. 2.iK)0 . — ein unantastbares, ans den für Lebens-

dauer eingeiahlten Beitragen entstandenes Capital bildet.

Verzeichniss

der im Jabie 1888 der OeseUechafI gewihrten

Subventionen

:

Von 8r. k. n. k. Apostoliaeben Migeetftt dem Eaiaer Frant Josef . fl. 200 .
—

» 8r. k. n. k. Hobeii dem dmrcblanefatigeten Hern Enhenoge
und Kronprinien Bndolf » 80.—

Von Ihren k. n. k. Hoheiten den dnrcblanehtigsten Herren Bri-

henogen:

Carl Ludwig , SO.—
Ludwig Vietor » 20.—
Albrecht » 60.—
Josef Carl , 50. —
Wilhelm n

—
Bainer „ 50.—
Heinrich , 50.

—

Von Sr. Majestät dem Kaiser fon Deutschland « 60.—
y, Sr. Majestät dem Könige von Baiern . . , 40 .

—
Vom hohen k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht . . . . ^ 300 .

—
, hohen niederösterreichischen Landtage y 4iMj .

—

jt löblichen Gemeinderathe der ätadt Wien ,300.-
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Verzeichniss

der fikr dM Jahr 1888 gdeitteton b5h«r6ii JthrMbeitr&ge Ton 7 fl. »nfirftrti.

Von den P. T. HomB:
Colloredo- Mannsfeld Fürst Josef n, Darehkveht fl. 100.

—

Lieehteneteiii Joh., regierender Fürst, DarchUnebt , 25.—
SchwArsenberg Fürtt JobAon Adolf, DnroblMcbt , 1 0 . 50

HeidaianD Albefiob , 10.

—

Kabät J. E , 10. —
Kinskj Ferdinand Fürst, Dnrchlaucljt ^ 10.

—

Pelikan T. Plauen wald Anton Freiherr T ^ 10.

—

Rothschild Albert Freiherr V ^ 10.—
Bach i n k: Pf Ausrast ^ 8.

—

Peyritbch Jobauu Dr „ 8.

—

Ereusü Hermann I>r , 7.80

Ziekendrath B. Dr. 7.60
B9der Yietor . 7.46
BergOarlDr. 7.44
fierg Rodolf Dr. .... « , 7 . 18

Tonasini Otto R.T. 7.—

Zu ReehnungsreFisoren wnrden die Herren Dr. Carl
Richter und Leopold Preyer gewählt, welche die vorgelegte

JahrearecknuDg zur Revision übernahmen.

Herr Hofrath Dr. Carl Branner y. Wattenwyi hielt einen

Vortrag ,yUeber einen Fall von Rftckaichtslosigkeit der
Katar«.

Seit 27 Jahren habe ich die Ehre, Ihnen jedes zweite Jahr an dieser Stelle

deu Jahresbericht vorzulegen und benütze, wenn muglich, diese Gelegenheit, um
eiuxeloe Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Untersuchungen vorzulegen.

Bei meinem Studium der Färbung der Insecten bin ich auf eine Er-

acbeinuDg gestoitsen, welche eine wesentliche Erweiterung der Darwin 'sehen

Lehre erheischen wird.

In der Familie der Orthopteren bilden die Mastaciden eine gut

»bgpgrenite Zunft der Acridiodeen, welche sich durch den vertical auf-

gesetzten Kopf, die sehr kurzen Kühler und die schmalen DeckflOgel aus-

zeichnen nnd den bekannten Tettigiden zunächst stehen. Diese Zunft

8. B. est. B. XniX. 8ilB..Bw. G
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ist über die tropische Zone der eranzen Erde verbreitet and weist

liepräsentanten auf in Asien, Afrika und ^iidaiii^^rika H>rr Dr Hänel
hat am Amazonen ström eine Reihe neuer Spncie.s -aininelt. wflrhe theil-

weise von Gerstücker bettchnebeu sind und ziemlich bubtile Unterschiede

aufweisen.

Gewöhnlich ht der Kopf von gleichförmig brauner oder oliveu-

grüner Farbe. Eine Öpecies, Moitax imitcUrix Gerst^ hat auf der Stiroe

eiaen schwefelgelben Fleek. Btae Mid«ra SpMie«, JfcMlas tipuiana Oent^,

hat den gnnien Kopf achwefelgelb nnd es ist nnr eine dnnkle Qacrbinde

hinter dem Ange vorhanden. Eine dritte Speeles endlich, welche hb jetit

nnbeieichnet ist, bietet die Abgrensong der beiden Farben in derWeise^

dass der obere Theil des Kopfes gleichförmig braun und der ganre untere

Theil gleichförmig schwefelgelb ist. Die scharfe Grensliaie der beiden

Pigmente geht mitten durch das Auge.

Für die Unterscheidung der drei Speeles ist die beechriebene,

scharf niarkirte Zeichnung s«»hr bequem und mau könnte die Erscheinung

mit einigen lateinischen Adjectiveu in der Diagnose als al)getban be-

trachten.

Allein wenn wir die physiolofrische Wirkung dieser Färbung auf die Thiers

berücksichtitfpn. so müssen wir in den drei Speeles einen wesentlich verschieden'-n

Erfolg aiuH'liituMi. Bfi iviitairix und tipularia umfasst die gelbe Fixrbung

Organ»' von sehr vcrsciiifLleiier Function. Allerdings ist zu verniutheu. dass die

Wangen, Maudibelu, Lippen und Palpen, welche bei tmüatrix braun, bei tipuiar%a

gelb sind, dnrch diese Tsrschisdene Firbnng in ihren Fonctionen kann »Iterirt

wsrdsn. Nicht so srhilt es sich mit der dritten Species, bei welditr ein gutes

Drittel des Anges gelb Qberstridien ist Diess Farbe ist so intensiv au^fetragsn,

dsss ich geneigt bin aasnnehmen, die getroffenen Faoetten seien kaum mehr
ftr das Licht empfänglich, oder es sei doch für dieselben eine wesentliche Alte-

ration des SehTonDögens eingrtr« ten, gsgenttber den nnberttbrt gebliebenen

Facetten. Ich nenne daher die^e Speeles ySemtbosca*.

Wenn die Bildung des Facettenauges ans einer pbysiologiKchcn Noth-

wendigkeit hervorging, so erscheint hier bei Auftraennisr der Farbe die letztere

nicht berücksichtigt Wenn man vielleicht f,'t'iu'i<:t wäre aitzunelmien, dass für

die I<eht ii -iM iiiiigung dieser Sp-cies eine Ab-ch wücluing des Seiivermögens vor-

theilhaft war, wie dieses hei vielen Incecten der Fall zu sein scheint, so sollte

man glauben, dass dieses BedQrfniss auf ganz andere Weise befriedigt worden

sei, nnd «war dnrch eine yerindemng in der Stractnr dee Sehorganee, indem

das Ange sich mehr oder weniger obliterirte. wie wir es bei vielen Hühleiibewohneni

beobachten, oder vom Centrnm des Anges ansgehend, die Faeettenbildtoig ehitinOs

wsrde, wie dieses bei einigen Mantodeen der Fall ist. Allein bei ssMteoeea

sehen wir. wie die Alteration des Anges lediglich im Znsammenhange mit der

Färbung des Kopfes steht nnd gerade so weit reicht als der Finselstrich, der die

ätiine malte.
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Und welehM dad dfo ant dieiar EnebaimiD^ ni tfobradea FolgwuifftBf

Wir haben vor uns drei der Form nach gleichartig gebildete Species,

welche aber dorch die blosse Färbung tief einwirkende and in jedem einielnen

Falle ganz verschiedene Veränderungen erlitten haben.

Es wäre eine gez\vuiii^»*nH und liörtint nn walirsrlipiiilicii*' Aiiiialinie, dass

die beiden Erscheinungen, nämlich die J-urui »ler Thiere und die Färbung,

welche in ihrem Einflüsse so weit auseinander gehen, von der nämlichen Lebens-

potenz aoagebeo.

IMe besebfiebene BrtebeiBiing ftthrt nns vielmebr auf das VorbMidensein

Teracbiadenar Potenten, welche bei der Eraengang der Nntnrkörpar tbitig elnd:

einmal diejenige, welche jene Geatalt mwege bringt, die Ar die Lebens-

bedingungen notbwendig ist nnd die nach den Gesetzen des Darwinismus wirkt.

Dann aber eine iweits, weicht unbekQmmert um die innere Natiiwendigkeit —
ich möchte sapen — einer willkftrlichen Phantasie folgt.

Wahrend diese iwclU- Potenz rücksichtslos am das WohlHrg»lien des Oh-

jpctfs vorgeht, sucht die er.^tt*, darwinistische. oft in mühsamen Umwegen die

titräVügauzeii der zweiten Potenz dem Thiere nützlich zu machen, indem sie

beispielsweise die grelle Färbung abdämpft, um das Thier vor Verfolgung zu

ichttMn, oder die dnrch die sweite Poteni erzeugten Formen sar NachabmuDg

fremder Snebeinnngen modifidrt and da^enige bervomift, was man Mi-

Bdkiy nennt.

Dieser Daalismns lasst sich nicht nnr in der Färbung, sondern auch in

vielen anderen Formen nachweisen, welche von den Naturforschern, die von

d&rwiüistihchen Grundsätzen durchdrungen sind, leicht übersehen werden. Ich

habe bereits im Jahre 1873 an dieser Stfllf» eint- RhHu' hlKli^r ir.'hr»render Er-

scheinungen als ITvi'ertfdie bfzeiohnet, worunter ich alle jen».' i'jr.scheinungHn ver-

stehe, die zur Existenz des Thieres nicht notbwendig, ja für dieselbe in maucheo

Fällen ge^hrlich sind.

Ich begnüge midi bent», in dem scheinbar nnbedentenden Beispiele Ter-

lebiedener Firbnng des Kopfes der Mastaciden von Neuem auf das Vorhandensein

dieeee Dnaliamns nnfinerkeam wa machen.

Herr Professor Dr. Johann Czokor sprach hieraof „Ueber
einige Zooparasiten der Hausthiere^.

Die Mittht'iiun^eu des Vurtrageudtu bezogen sich insbesondere auf einen

Nematodeu, SdervaUmum armatum, dessen Jugeudform in der Grimmdarm-
Arterie das Pferdes lebt und die indirecte Ursache der sogenannten , Kolik*

tePfuda ist

Herr Professor Dr. Josef Boluu liielt einen von Demon-

straüonen begleiteten Voi'trag „Lieber Stärkebildang'^. Der
G*
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Vortragende theilte die Resultate seiner ForschnngeB mit, welche

der Hauptsache nach in seiner Ahhandlnng „Stärkebildang in

den Blftttern von Sedum 8peetdHU Boreau'* (Botan. Centralblatt;

1889, Nr. 7, 8) enthalten sind.

Schliesslich berichteten die Herren Secretiire Dr. J.udwig

V. Lorenz und Dr. Kicliard v. Wettstein über die im Mooate

März 1889 abgehalteoen DiscuBsiousabende.

Zoologiaclier Discmtiontabend am 8. Min 1889.

Custos Th. Fuchs sprach über die Natur der sogenannten

„Fucoidcn" des Flysches oder Wiener Sandsteines, und suchte

nachzuweiseo, dass diesclbeu keineswegs Pflanzen seien, sondern

nichts anderes als baumartig erssweigte Wurmgänge, welche mit

einem meist grttnliohgranen oder sohwäralichen Mergel ausge-

füllt wurden.

Der Vortragende sttitzt sich Mebei namentlich aaf folgende Momente:

Dass durch Nathorst uachgewiesen wurde, dass gewisse Würmer (Go-

niada maculata, Glycera cdl)a) regehnässig baumförmig verästelte Spuren und

Gftoge enengeo, welche im W«teotlich»n mit den Formsa der togenannten

Fljacbfueoiden fkbereinstimmen;

dftw dis FljBcbfocoiden ontsr den lebenden Tangen gar kein Analogoa

besitien, da ihre Aeete in der Begel tweiieilig angeordnet eiad, wftbrend bei

den lebenden Algen, wie fiberhanpt bei hui allen Kryptogamen ein ditho-

tomieeher Bau dee Stsmmes reepeetire des ThsUas B^el Ist;

dssB an den sogenannten Fljsehftaeoiden, trots ihres msesenhsflea Anf>

treftens and ihrer susgezeiebneten Erhaltung, niemsls eine Spur Ton Fruetül-

cations* Organen nachgewiesen werden konnte;

dass die Flyschfucoiden in der R»'^»*l nicht HrtchgedrOckt in schieferigen

Gestf'inMü vorkuinin»'n, wio dies bei fo>vi!- ii PflaiiztMi festen meist der Fall ist,

sondern da^s sit- in d^r Mehrzahl der Fall*- körptrlich und räamlich in harten

Mergelbanken ^ich aiisbr» iten, vind zwar in der Weise, dass der scheinbare An-

heftungspuukt des baoni- oder strauchartig verzweigten Gebildes nach oben

gerichtet ist* wflbrend die VersweiKuug nsch abwärts in die Hasse des Mergels

hinein erfolgt;

dsss die FlysohAieoiden niemals aus kohliger Sobttani bestehen wie

andere fossile Fflanseoreste, sondern dass ihr KOrper stets aus einem Mergel

gebildet wurde, welcher seiner Substsas nach mit jenem weichen schiefsHgen
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Magd tbereinttimmt, der die Facoiden ftbr«Bde harte Bank naniittelbar

MMkt;
dam man bei den Flyscbfucoiden niemale umgebogene oder geknickt«,

abgeriasene and lerbrocbene Zweige findet

Die Ton Maillard im Knnem gemaebte Beobaebtung, daaa die Hergel-

anbitanBt anawekber der Fuooidenkörper beatebe» eine groeae Menge kleiner

kobliger Partikelcben zerstreut enthalte, aei für deren pflanzliche Natur gar

nicht beweiseud, da nach neueren Untersuchungen Dr. Krasser's die weichen

Mergel, welche da» unmittelbar Hangende der Fucoiden führenden Bänke bilden,

und offenbar das Injectionsmateriale für die verzweigten Wurmgänge lieferten,

genau dieselben kolili^in Partikelchen in genau derselben Menge enthalten,

wie der Fucoi(i«'iiknr}>er sellj.st.

Der Vortragt-nde kommt sodaiiii noch auf die sonderbaren schrauben-

artigen Gebilde zu sprechen, welche als Taonurus und Spirophyton in den

Sandsteinen fast aller Formationin gefunden werden, und spricht die Ansicht

aus, dass dieselben ebenfalls durch grabende Thiere enengt wurden, und zwar

in ihnlieher Weiee wie die Pueoiden.

£r erwähnt, daaa die Spiropbjton des Wiener Sandsteines niemals anf-

lechi im Geateine stehen, wie dies bisher allgemein 8up]»onirt wurde und wie

dies Fisch er- Oester in seinen bekannten restanrirten Figuren dieser Gebilde

darstellt» sondern ausnahmslos umgekehrt, d. b. mit dem off»nen Trichter nach

abwftrts.

Schliesslich legt er noch einen höchst merkwürdigen Chonärites affim»

Heer ans einem Steinbruche bei Hütteldorf vor, der ans einem Cyklns einseitig

gewendeter, spiralig gestellter Zweige besteht, und mithin dem Wesen nach

ein vollständiges Spirophjton bildet

Herr Professor J. Mik machte eine vorläufige Mittheilung

über Ugimyia ttrieariae Rond., eine Tachinarie, deren Larve

iii dem japanisühcn k^cideiitipinnci- |>urubititicli lebt.

Gegenfiber anderen Meinungen vertrat der Vortragende die Ansicht, dass

ügimfia sericariae der Gattung Sturmia Rob. Des. (Blepharipa liond., Masi-

eera Schin . Ctenocnemift Kow.) angehöre, w^^sshalb der Name Ugimyia Kond.

7U den Synonymen zu stellen sei Kiii Pärchen dieser Fliege, sowie deren Larve

und Tonne wurden vorgezeigt; sin stammen von Prof. Riley in Washington,

welcher sie von Prof. Sasaki aus Tokio in Japan erhalten hatte.

Herr Dr. Berthold Beer hielt einen Vortrag unter dem
Titel: »Zar Entwicklung der Hemisphären des mensob-
lichen Embr^o^.
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Dar YortrftgeBdft denoiMftrirfee das Oeliirn einM mMiMlilieheB FMoa ut
dem Beginne des vierten Monats, and wies darauf hin, dass die sylyiscbe Foreb«

in dieser Zeit beim Ktiilu yo <-lMn e;inz deotlich uls tiefe, die Hemisphäre nahezu

in zwei Hälften theilende, bin nahe an den medianeu oberen Ilemisphärenrand

reichende Eiusclinürung vorhanden sei, und dass die von Ecker gegebene Dar-

Stellung, nach wflcli'-r die sylvisic}»" Furche durch alluuilige Verengerung einer

im drittt 11 Monate vorliiindenen Limiten Grube zu Stande komme, unrichtig sei.

Ecker'ä Darstellung beruhe darauf, da^s dieser Forscher nur die Verhältaisse

der Docb tob den wichen Hirnhänten bedeckten HirDbemispbäro in Betracht

l^sogen.

Botanischer Discuseionsabend am 15. März 1889.

Herr Dr. Hans Molisch hielt einen Vortrag „lieber die

Ursachen der Wachsthumsrichtungen bei Pollen-
sohläuchen".

Nach den Untersuchangeo dee Vortragenden werden die Polleuschläuche

in ihrer Wachsthamsrichtuoi^ insbeeondere von twei Ursachen beeiuilnset: 1. vom
Sauerstoff (sio sind negativ aSrotrop) und 2. von den Ansscheidongen des

Griffels, resp. der Narbe. Ansfthrlidiere Hitlheiinngen bebalt sich der Vor*

tragende vor.

Herr Dr. Radolf Raimann sprach „lieber verschie-

dene Ausbildnngsweisen dicotyler Stämme".*)

Normal gebaute Stiiiiiiiitheilp dicotyler Pflanzen zeigen in ihrer Aus-

bil'iuiif; maiuiigfache V» rschiedenlieiten, die iu der Regel wpnig beachtet w»'rdeii,

iud^ui man sich begnügt, die einfachsten Fälle der Auäbtldung als allgemein

giltige .Schemata hinzustellen.

Eine der einfachsten Arten normalen dicotylen Stammbaues bietet Ari/tfO'

lochia Sii'Iio L'Uerit. An einem Querschnitte durch den Stamm dieses Straucltes

seigen sich die drei Gmodformen pflaoslieher Geirebe: Bant-, Onind- nnd
Stranggewebe in bestimmter regelmassiger Vertheilang. In jungen Trieben

bildet das Grnndgewebe die Hanptmasse; nach aussen begrenst dnrch das Hant-

gewebe, bietet es gleichsam die Grundlage f&r das Stranggewebe, welches darin

derart eingebettet ist, dass der Starnrnquerschnitt einen Hing eiförmiger Gruppen
von Stranggewebe aufweist, deren jede ringsum vom Grundgewebe umschlossen

ist. Wie beltannt, beieichnet man den centralen Theil des Grundgewebes als

') Ver^fl. auch ß. Haiiaaua: Ueb«r aavArbolzt« Elemente ia d«r inD«r»t«D XjlftiaxoB»

der Dito(jl«<loDea: Sitzangitber. der kalt. Akad. der WieaeiMCh. in Wien, wuitt.-B*liizw. Claaie,

Bd. ZCrm^Ablh. 1. 8. 40-75, 18W.
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Mark, den ppripheren als Rinde, die Yerbindangen beider als Markrerbiiidangui

o4w Markstrahlen, and zwar als primäre, grosse MarkstrahleD.

Das Stranjrgewebe enthält uach Innen Xylem. nach Aussen Pliloem, und

bildet in seiner Gesamnitbeit die BlattspurRtränge, indem es, abgeseiieu von

den übrigen Ausladungen der Achse, insbesondere in die Blätter sich fortsetzt.

Ihrem Läogsverlaafe nach verfolgt, zeigen sich die Blattsporen untereinander

doreb AoaatomoMii TereehmolMo nnd «tn einem ftberftll saaammeDbftsgeiideii,

den PfiansefikOrper dnrebuehenden, nur in den YegetttionnpitMQ und mit

peripheren Zweigen blind endigenden System* nn^bildet Von der Art und

Weise, wie die Spnrstränge anastomusiren und ob sie durch ein oder mehrere

btemodien getrennt verlaufen, hängen die Eigenheiten des Blattipnrrerlaafee

ab» auf welche hier näher einzugehen mich za weit filhren würde.

Das Dickenwaclj>thuni des Stammes geht von dem Cambium nn^. welches

zwischen Xylem und Phloem der t'iuieiiien Spurstninf^e entstehend, allmalig auf

die Markstrahleu übergreil't und su zu einem geschlossenen Verdickungsringc

wird, der in jeder ueaeu Vegetationsperiode theils als Fascicularcambium, Pijiuem

und X>lem, tiieib nb latorfnedenlnrenrnbinm HuketraltleleaieDto eiveagt, so

die« die Spuetringe nndi in ältertn Stimmen sieb noch getrennt ?erfolgen

heneo.

Hiermit wire in Kfine eine Art des Baues und DiekenwaiAsthumB eines

dicotylen Stammes skizzirt, welche vielfach in Vernachlässigang anderer, com-

plicirterer Bauarten allein als Schema dicotylen Stammbaues fiberliefert wird. In

der That folgt auch di» Mehrzahl krautiger und eii)j;Uirif,'er Gewächse diesem

8ch*^mH. von Sträuchern und Baumen aber lasst^n sich wolil nur wenige, wie z. ü.

Aristol'ichia, Atragene. Clemafis, dahin eiureilien. Hetraditet mau z. B. den

St&mmbau einer Linde oder Hainbuche, einer Ki)».skiistanie uder Esche, einer

Weide oder Kirsche, oder überhaupt der Mehrzahl unserer Bäume und Sträucher,

80 wsfden aich gana andere VerhSttiiiaae daxhieten. Zur Erleiebteruug der

SehUdarang will ieh fttr naehfolgende Daratellnag als ein beaonderes Beispiel

des Bau e&ier Linde wählen. Zwischen Mark nnd Rinde lagert ein HoUtring,

wekher vollkommen gettcblossen ist; primäre, groese Markstrahlen als Grund-

gewebe?orbiaduDgeu zwischen Mark uud Kinde finden sich nicht, so dasB aadl

getrennt« Spurstränge sich nicht verfolgen lassen. Die innerste Zone dieses

Xylemringes zeigt sich nicht ringsum gleichartig ausgebildet, indem ein regel-

mässiger Wechsel von rücksichtlich ihrer Elemeutarbestandtheile verschieden

gebauten HohabschuJtten sich aufweist. Währt^nd in den einen Absciiniiteu

mehr minder reichlich Protoxylem primäre, engiunnge King- und S{Mralg«-tasbe

und .iutraxyiärss Gambiform* — sich vorfindet, fehlt dieses fast völlig in den

mit oraieron Absehoittea wechselnden HolathsUen, die dagegen haaptsftehlicb aus

LihrÜimn und FaseraeUen sosammengesetst sind. Dieser Wechsel im Baue der

inoomten Xylemaone hangt mit der BkttsteUnng und dem BtottspurTerlanfo

sttsammeu. Man spricht die protoiylemreichen Xylemtheile als Fascicular-, die

daaut wechselnden Abschnitte als Interfaadeularhols an nod stellt eich vor, dass

«staros die directe Forteetsung des SlEaoggewebes der Blitter sei, somit stamm-
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und blatteigenen Gefaasbündeln angehöre, hingegen letzteres nur staromeigeue

Bündel bilde. we!<-h>» aus dem lulerfascicularcambium — also jenem, welches

in dem erst geschilderten Falle Markstrahlgewebe erzeugt — entstehen, und

iwar später als die FMcicalartbeile, daher auch diese tiefer ia das Mark eiu-

driogen ond di« BOgttiuinDte Markkron« bilden.

Ich habe den Stimmbali Tenchiedener Hölter sa itodiren Tenacht, aber

bei keinem mit obiger VoreteUnng daa Analangen gefunden. Wenn ich aneh

nicht beetreiten will, dass sie vielleicht fQr einielne Fille ihre ToUe Oiltigkeit

haben kann, so scheint sie mir doch fttr viele andere Fälle einer Berichtigung

bedürftig. In jenen Fallen wenigstens, welche ich untersucht habe, kann ich

das sogenannte Interfa.scicularbulz nicht als stammeigene Gefassbündelstr&nge

gelten lassen, denn verfolgt man den Stamnibau nicht nur an einzelnen Quer-

schnitten, sondern auch im Längsverlanfe, so wird man sehen, dass erstens die

Blattspurstränge nicht uoter einander auastomusiren. wie bei Hölzeru des erst

geschilderten Typus, aondttrn blind im Stamme endigen, und dass sweitene der

Ban der Spuren eieh mit dem tieferen Twlattfe derselben indert» so dase, wäh-
rend er im oberen Tbeile einer Spur dem Bau des F^ieularholiee entspricht,

derselbe in tiefeien Theilen in den des Interfasdcnlarholses Ikbergeht Nach-

dem Min die unteren Enden der Blattspuren eines höher stehenden Blattes

zwischen die Stränge tieferer Blätter zu liegen kommen, so ergibt sich, dass

die Unterscheidung von Fascicular- und Interfascicularholz nur relative Gültig-

keit hat bei Betrachtung einzelner C^uersrhiutte. hiiig^'geti bei Berücksichtigung

der Längenentwiolihuig d»*r Blattspurstrang»' hinfällig wird, da, was in einem

Querschnitte als Fascicularliuiz anzusprechen ist, in einem anderen Querschnitte

durch ein tieferes Internodium zum Interfasciciilar|iolz wird gegenüber jenen

Xjlemtheilen, welche den noch protoiylemreiehen Spnrtheilen tiefer stehender

Blätter angehöien.

Um dem erwähnten Miesveretändnisse, das Interfucicolarholf ab ein

stammeigenes Stranggewebe aufzafiueen, rorsubeugen, bezeichnete ich in meiner

oben genannten Arbeit in BerQcksichtigang des Umstandes, dass das sogenannte

Interfascicularholz später als die innerste Zone des Fascicolarbolses, aber in der

Regel zugleich mit den von Haustein succedan benannten Hoizschichten —
d. h. die nach aussen auf das Protoxylem folgenden Schichten — entsteht, das

sogenannte Interfascicularlioiz als Snco- ilanholz.

Bei dem secundären Dickenwach^tiiuiii « ines nacii den geschilderten Ver-

hältnissen gebauten Stammes erzeugt der geschlossene Gambiamring nach

innen ringsheram Snccedanschichten des Xjlems; aHerdings finden sich anch

Markstrahlen in dem Holsringe, dieeelben sind aber ihrer Entetehung nach

nicht lu Tcrgleichen mit den Grnndgewebestrahlen oder groesen Markstrahlen

on Äristolochia Sipho, sondern mit jenen kleinen oder secundären Strahlen,

welche die einzelnen durch Grundgewebe getrennten Xylemtheile dnrchsetien.

Nachdem ich mit diesen beiden, durch Aristolochia Sipho einerseits und

lilia andererseits vertretenen Arten dicotylen Stammbaues zwei der eitremften

Tjpen skiuirt habe, wiU ich nun daraostellen versacben, wie sich die Vei'

1
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•chiedenbeiten dicotjlen SUmmbsnes als eine fortiaufende Reibe in eiBaoder

ftbefgebender, durcb die allmälig sich TervoUkommnendeFanciion dei aeeondireii

Okkenwacbsthums bedingter Tjpen auffassen lassen.

Bei dieser Betracbtuag ist es notbwendig auf die erste Anlage des Xylems

«orückiageheu. Als erste Anlauf des Xylt-ms erscheinen die procambialen Böndel

oder Sparinitialen, welcbe sehr frühzeitig in dem Meristpui (irr Yngetationsspitzen

sich bilden. Bezüglich der Frage, ob die.se Spuriiiitialen getrt'uut oder als eiu

geiichiossener Ring, der sogenannte Verdiciiungsriug, entstehen, herrschen be-

kanntlich zwei, iosbesoDdere durch Schacht und Näge Ii vertretene, anfänglich

ilt •iiuulder gegenseitig aaBBehUeasend betrachtete Aostchten. Das Wesen derselben

Kheiot mir darin sv liegen, dass in dem einen Falle (Kftgeli) erst längere

Zdt nach der Anlage 'der Blattspnrinitialen, nachdem bereits in jedem Spur-

tirsnge die Ansbildang des Xylems und Phloems Terhältnissmäasig weit vor-

gMChiitten ist, die Anlage eines Verdickungsringes, Cambiuuis im eigentlichen

Biaoe, erfolgt, hingegen in dem anderen Falle (Schacht) unmittelbar nach

dem Auftreten der äpuriuitialeu dieselben auch schon zu einem Hinge, dem Ver-

dickangsringe (Schacht's. Sanio's). verschmelzen, was in dem vollkounneusteu

FaII»'. wie z. H. bei Tilia, dahin tührt, dat.o zwar die Entstehung des Verdickuugs-

riuges au ein deinen Punkten beginnt, distiuct« äpuriuitialeu aber überhaupt

hiebt mehr angelegt werden.

Aus dieber Aufl'asäung der beiden Typen geht hervor, dass beide einander

üicbt nur nicht ansBchUessen nnd nebeneinander besteben können, sondern daas

Tielniehr der letatere ans ersterem hervorgeht, dass ihre Verschiedenheit nnr eine

gradnelle sei, als Ansdinck der allmftlig sich vervoUkommnenden Function des

iccandflren Dicfcenwaehsthnms.

In Verfolgung dieser Anfüsssong lassen sieh leicht von jenen FiUen» wo
•hl seamdiies Dickenwaebsthnm Uberhaopt noch mangelti bis an jenen, wo
«dbes am frühzeitigsten ausgebildet ist, eine fortlaufende Reihe allmalig sich

TervoUkommuender Ausbildungsweiseu des Holzringes ableiten, sowie auch that-

lieblich einzelne Entwicklungsstufen beobachten.

So kann unter den von Wiesner für den Anfban des Dicotylenstammes

aofgestellteu Typen die unter dem Typii8 Tussiiago zusammengefasste Bildungs-

bei welcher die Anlage fiiits Cambiuini iiia:es nicht oder nnr aiisnahms-

»'iiitritt, als unterste iStule der ganzen Entwickelungsreihe angesehen

werden. Die uächst höhere Ausbiiii uugsstufe bietet der Typus Aristolochia, bei

welchem eiu geschlossener Cambiumring als Fascicularcauibium Xylem und

FUosB dar Spustriüige eneugt^ als IntarfMdenlaTeambinm aber das Markstnihl-

gewebo vetmehrt •

Beiheiligt sich das Intstfiveicnlareambinm an der Bildung des secundären

BoIms nnd der seenndiren Binde, welobe Sntstehnngsweise des Holsringes aus

dsr oboa «rwihntsn VortteUnng ftber die Bildung von Interfasclcularholi ab-

tilnten ist, so ergibt sich wieder eine höhere Stofe. Zwischen den beiden su-

klrt erwiliatfn Ausbildnngtweisen des Holikörpers lässt sich vielleicht jene als
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Mittelstofe einreiheo, bei welcher, wie t. B. htiFagus, das InterfascienlaittmbiiUB

bald das Markstrabigewebe fortsetzt, bald cecnndäre Holzschichten erzengt, so

dass die Spurstränge in den äusseren Xjlemzonen nicht ihrem ganzen Längs-

verlauf«» nach durch primäre Markstrablen getrennt erscheinen ond die ,aua-

•etzenden Markstrablen" Hartig's entstehen.

Aus der frflhzeitigen Anlage eines geächlussenen Verdickuugsringes bei

den Pflanzen mit ToUkommener aosgebildetem Holikörper ergibt sich deren

weaentliebftef Merkmil, welch«« darin bestellt» dMs die Trenavng der einselntn

Rpnntrioge immer mehr tehwindet, ao dua nicht onr die äneseren HoliscbichtNi

einen geschloasMien Ring anfweisen, londem anch in der innenlin Zone des

Zylemi die Antbeile der einzelnen Spurstraoge nicht scharf von einander ge-

trennt erscheinen. Nur durch dtt fenchiedene Ausbildimg Ton Protoiylem nnd
Succedanholz ist die Zusammensetzung <ies Hohringes aus einzelnen Spur-

strängen angfMUutft, Je nach <lom grösseren oder geringeren Grad der Deut-

lichkeit, init wpI -lier «lie Zusammensetzung der innersten Xylemzone kenntlich

ist, la>S('ii s:> h unter den vollkommener ausj^'f-bilileten Hölzern wohl verscbit^dpne

Typen aufstellen, doch sind dieselben durch sehr ailmiilige Uebergäuge auf das

Engste untereinander rerbanden. Ich nnterlua« es, dieeelbea miter sn verfolgen«

weil ich anf die Erlftutemng mancher Sinselheiten Angehen mttaite» was mich

in weit fthren wflrde, ich will nur erwihnen, dies der Typus, nadi welchem

1. B. AeteUbsB gebaut ist, als tiefer stehend tn btlncbten ist im nrgMehe m
jenem Tcn Tüia. BüAescttlus sind nämlich dl F i oiculartfaeiledes Holsringes

durch innere, hartbastftlinliche Zellgruppen schärfer hervorgehoben, hingegen

bei Tilia der Ueberganp von Fa^cicnlar- und Succedanholz derart vermittelt ist,

dass es au ^''^rschnitten nicht iiio^licli ist anzugeben, wo eine Spur aufhört

und die Nachbarspur beginnt; denn wie bei der LSn^jenentwicklung der Spur-

stränge, so geht auch bei ihrer Ausbreitung in taugentaler Richtung Proto-

iylem nnd Succedanholz allmälig in einander Ober. Dieses Verhalten erklärt

sich dadurch, dass die filattspnren sowohl in longitadinaler als auch in taugen-

taler und radialer Bichtung sich simultan nnd gleichartig entwickeln.

Der Tcrwickelte Bau des Xylems der Tollkommeneren Hdlser erkUrt sich

wohl aus dem Umstände, dsss mit der frfibieitigen Anlage des Tsfdicfcungn-

ringes unmittelbar nach oder mit den Spurinitialen auch weitere Besonderheiten

in der Gutwicklang des Xylems sich ausgebildet haben, welche den Pflanzen

mit einfaclierera Bau fehlen, und daher wirklich ein^ V^^rscbiedenheit in der

Ausbilduiif^ des Xylems höher und tiefer entwickelter Holzpflanzen begründen.

Zu diesen Besonderheiten zähle ich den bereits erwähnten Umstand, dass näm-

lich bei höheren Holzpflanzen der Bau der Blattspnren mit dem tieferen Ver-

laufe derselben in den Stamm sich ändert, worauf ich eben die übliche Unter-

scheidung Ton Faselealar- nnd InterfaadcnlarhoU snrttckfhhre, sowie femer das

Pehlen einer typiecfaen Harkkrone und die Ausbildung der Markscheide im Sinns

Wies n er'», jener üebergangssone twischen Hark und S^lem, deron Blemonte in

ihrerAusbildung iwischen den Blementen de«Markes und Xylems dioMitlshaltend,
in ihrer ersten Anlage bald dem sfsteren, bald dem letätsron luiniihlon sind.
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SchliesaUdi besprach und demonBtrirte Herr Dr. Richard
Wettstein einige iira^M-Arten ans der Section Eu-Arahis»

Yersamnilaiig am 1. Mai 1889.

Vorsitzender: Herr Dr. Frans Ostemiejer.

Neu eingetretene Mitglieder:

P - „ AU Mili^ed bMdelinrt durch
^' ^'^ P. T. Hsrren

B»oer, Dr. Carl. Wien, YII., StülgMM 8 . Dr. C.FritBcb, Dr. B.?. Wettstein.

Mntoloni F. X, Jfylogmph, Wien, I., Baben-

bergeratraese 9 Dr. L. t. Lorens, Dr. Otto Stapf.

Zermann, P. Cbrysostomui, Hocbw«, Gjm-
naauü-Profeeeor, Melk P. Ans. Pfeifer, Dr. ß.T. Wettstein.

Eingesenflete Gegenstände:

1 Faicikel Pfianien von Herrn J. UUepikscb.

Herr Dr. Carl Richter hielt einen Vortrag über Variatio n,

in welchem er die Ansicht vertrat, dasd sich in der Disteleologie

kein antidarwiniscbes Princip geltend mache, da nach Darwin
jede einzelne Variation nicht absolnt nützlich sein müsse, sondern

nur die Summe der von einer Art erworbenen Variationen ein

Üebeigewicht im Kampfe ums Dasein verleihe.

Herr Cuslos Dr. G. Ritter Beck v. Mannagetta sprach

^TTeber die Entwicklung und den Bau der Schwimm-
orgaue von Neptunia oleracea Lourr.^.

Biaigs von Dr. B. Hagen in Snnttra der botaaiseben Abtbeilnng des

k. k. aatarhistoriidieo Hofnrasenms flbeigobMie Eieiiiptara von N^ptuma oknteta

Lovir. ilktmtmthmimtam W.) ftnalMiten mieh, eint aoatomiscbe ünlerssebang

dü Sdnrimraoiginet dieser anöh in sndenr Beniehnng Uologiseh intereesantett

H*
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WasserpÜanze zu imternehmeü. Obwohl der Büu dieser grossen und auffälligen,

aa deu Stengelinteroodien sich Tortiodeudeu, tonnenföruigen Schwimuiorgane

der Hauptoache nach durch eine Arbeit tou S. Rosanoff (Üotauische Zeitaog,

1871« S. 829 Tftf. X, Ä) bekannt geworden war, sebien et mir doch nieht

gans 1lb«rflll8sig sa Mio» die diesbesaglleben Ergeboiate insoweit snr Kennt-

nis« so bringen, eis sie mit jenen Rostnoff^s nieht im EinUenge stehen.

Nneh Bos&noff ist die Rinde junger Stengelinternodien in swei Zonen

gegliedert, deren innere ans groeseo, runden, liemlieb dickwandigen Zellen

gebildet wird, während die äussere aus kleineren, zarteren Zellen besteht An der

Orense beider, in der dritten Z^llschichte anter der Epidermis bildet sich nach

demselben Forscher ein secondäres Cauibium, durch welches ähnlich wie bei der

Kori(entwirk*'luni,' radiäre Reihen von Zellen gebildet werden, die sich später

unter lieibebaltuu^ eines netzföniiitfen Geföges von einander trennen, sehr in

die Länge strecken und das ein lockeres Hyphentiechtwerk erinnernde,

reichlich Luft führende Gewebe des ScUwinimapparates der Neptunia oJcracea

Loarr. darstellen. Die äussere Epidermis bedeckt nur in Fetzen das als tonuen-

f5rmige Anschwellung des Stengels erseheinenden Gewebe des Sebwimmorganes,

Termittels welcher die Pflanie ihre IftnUnrartigen Stengel anf dem NiTeau des

Wassers erhalten kann. Yor Bildnng dieser auf wenige Internodien beedhrinlrten

Schwimmorgane, und nach Ablteung derselben ist der Stengel anter Wasser

getancbt Soweit reichen die Ergebnisse der Bosanofrsehen Untersnchnng.

Meine Untersuchungen an sicher bestimmter NeptwUa oleracea Lourr.

(= Desmanthus natans W., dem Untersuchungsobjecte Rosanoff's) fahrten sn

abweichenden Resultaten.

Durchschneidet man ein junges Internodium eines Schwimmorgane aus-

bildenden Stengels, so findet man unter der Epidermis eine mächtige lücken-

lose Zone eng aneinanderliegender, nnregelniü?-;ii; sternförmiger, braunen Inhalt

führender Znllen, din allmälig — etw;i in iialber Dicke d^r l^inde — unter

gleicliy-eitii^f^r Lockerung d^s OewebeveiLaipl^- sowrdil griii^cr und dickwandiger

als auch d«uilicher sternf<»rmig werden uiui an die Gefassbündel anschliessen.

Unter schwacher, übersiclitlicher Vprgrössening kann man eine braun-

gefärbte äussere und eine lockere, heller gefärbte innere Hälfte im Rindengewebe

unterscheiden. In einem weiter vorgesdirittenen Stadium der Entwicklung hebt

sich die Epidermis insbesondere au den vorspringenden Kanten des Stengels

nuregeluaä«8ig von dw äusseren Schichte der Binde ab. Diee wird bewirkt durch

eine aOmilig eintretende Lockerung der iasseraten Lagen des dunkelgefürbten

Bindengewebeej die Zellen derselben Tergrtesern sich rasch und bilden ebenso

schnell an Weite sunehmende Intereellularrftume. Es boginnt hiemit die Bildung

des Schwammparenchyms des Sclnviminorgaus. Ein secundäres Cambium, wie

ee Bosanoff beschreibt und in Fig. 'S abbildet, konnte ich nicht auffinden.

Die Bildung des Schwammparenchyms erfolgt daher durch Streckung der im

jüngsten Stadium des Stengels bereits angelegten, nur verhältnissmässig stark

aueinauder gepredsten äussereu Zelilagea der Uiude.
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In geradezu charakteristischer Weis« sind sämnitUche Zellen dea Bioden-

^webes unreg^lmäasig steruförmig gestaltet; raiide Formflii, wie sie Rosanoff
beachreibt, konnte ich nicht wahrnehni«>n.

Mit der fortdchreiteuden Aubbildun? des iSchwatnmkörpers nimmt die

üQssere lückenlose Hiilfte des Hin<lengewebps an I)icke ab, verschwindet jedoch

uiemalti, da üelbst nach der Ablösung des Schwimuiorganes noch mehrere Zell-

lagen desselben erübrigen und das Stengelgewebe gegen dai Waaser bin ab-

•efaliMMn. AoMerbalb dieiM Blodemnantab findet man etete noch Beete nnd

Fetsen dee Sebwimmorgaoee* Die Scbwimmorgane eind nämlicb ob dee Mangels

einer oontiottirücben Oberbant vor dem Biadringen dea Waseera niebt geeebtttat

nnd kennen demselben nur so lange Widerstand leisten, als die Lollkflg^Icben

zwischen dem Gewirre der hyphenähnlichen Zellen des Scbwammgewebes tu

adhäriren vermögen. Die äusserst dünnwandigen, hin nnd her fjewnndenen

Zellen des Schwammgewebes können auch äusseren mechanischen Einflüssen

wenig Widerstand gewähren, wodurch es erklärlich wird, dass das Schwimraorgan,

einmal mit Wajjser vollgesogen, so rasch dem geringsten Wellenschlage des

Wassers zum Opfer fallt, oder bei der Bewegung des mit vertical nach aufwärts

strebenden Blättern ausgerüsteten und daher fom Winde leicht bewegbaren

Stengels dnreli den MTidenland dee Waeeers lekbt abgettreift wird.

Binen ltdnnloeea Bing von Baeliellen, welchen Boianoff naeb dem
Yeradlwinden dee Sehwimmorganee beobaebtete (L e., Taf. X, Fig. 4h), eah ioh

nicht. Wohl, aber vergtiri^t tieb die Gellssbflndelzone, indem ein geeohloaaener,

dieker» ane regelmässig radiär angelegten Zellreihen bestehender Ring von Hols-

parenchjm die Festigkeit des Stengels erhöbt. Diese Holzparenchymzellen be-

sitzen schlitzförmig«» Poreu mit kreisrundem Hofe und in ihrem Gefolge werden

Reihen von fast kubischen Z^lleu beobachtet, die je einen grossen Krjatall von

oxaUauerem Kalke einschliessen.

Im Marke finden sich, wie schon Kosanoff richtig beobachtete, longi-

tU'iiual verlaufend*», von einzelligen Zellplatten umschloss«ne, sehr grosse Luft-

cauale. Zwischen den nach Rosanoff im Querschnitte rundlichen Zellen finden

eich Gruppen viel kleinerer krjstallfQhrender Zellen eingeschaltet. Ich beob-

achtete, daes ancfa das Mark in der Jogend ane im Qneiachnitte nnregelmäesig

atemfSrmigen, mit ihren Forteitien ineinander grafenden Zellen gebildet wird,

nnd daee erst epftt die Zellen eich abrnoden.

Die kiyitaUflkbrenden Zellen eind jedoch nicht immer kleiner nnd gleieheam

partieenweiae eingeschaltet, aondern öfters stechen einige mit oxalaanren Kalk-

kijetalleo dicht angeftUlte Zellen durch ihre besondere, jene aller anderen Zellen

überragende Grösse hervor. Auch finden sich Reihen von kubischen, nnr einen

groeeen Krjstall fahrenden Zellen sehr häufig in Begleitung der Oefässe.

Weitei's besprncli der Vortragende die interessante Bildung

von Trichomou ia Trichomcn, welelie er an den gegliederten

braunen Handhaaren ron Pezusa hirta Schum. beobachtete.
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Aq6 den der Fusszelle der genannten Haare benachbarten Zellen hatten

sich 1 3 neue gegliederte Trichome gebildet, deren Scheitehellen sich wie an

dem uuKschlieiiMeiideu Haare meist zus)iit7,ten, die Querwände der aiitorate& Z«UdB

dorchbrncheii und in das Haar hineinwuchsen.

Auch l'aud der Vortragende einmal au der subapicaleu Zelle eines iiaud-

hMres einen trichomartigeu Answochs, der in dia Apicalselle bineinreiohte.

Endlich berichtete Costoe y. Beck Aber die Sporen-

bildunpf der Gattung Phlyctospora Oorda, welche bisher

uiibi'kaiiiit «geblieben war und nun auf (jrund cinigLr zwischen

rayorbach und üloggoitz aufgefundener Exemplare sichergestellt

wurde.

Die Sporen entstehen zu 2—5 auf angeschwollenen Basidien. Nach deren

Bildung beginnt zum Theile au dem Basidimn, zum grösseren Theile und viel

reichlicher an den der Spore zunächst betindlicheu Hypheu eine eigenthümlicbe

Sprostiung und Verästelung. Die hiedurch gebildeten Hjphenäste leg^n sich um
die Sporen, wobei »ie warzen förmige Fortsätze, uun^elmättBig hin und her ge-

wtadena AiiMtfllpungen oder TMenkrtnilftnBigt Aeitclini büdan, dl« lieh in

di« Th&ldiett d«r noregelni&ssig netzigen y«rdiekangea de« lioipon «iolagin

und an den reifen Spoien im Quenchnitte eine meiet einsehiebUge Umwallnsf
von bUsigent doch venchieden geefeiltetea Zellen bewirken.

Dieven Cor da angenommene Stellung der Gattnog JPUyetoepora bei

den Hjmenognatrei wurde eomit geeiehert.

Herr Custos A. Kogenhofer sprach Uber die Augbeate

von Lepidoptereo, die der Maler Herr L. Hans Fischer yon
seiner diesjährigen Reise aus Ceylon and Indien mitbrachte, and
welche er dem kaiserlichen natarhistorischen Hofmaseum za

überlassen so freundlich war.

Ausser versrhiedeneu intere.s.sant^n Formen, wie Lycaena Nyseut G., ist

vor Allem da^ Gehäuiie eine» Sackträgerü, der leider nur im Raupenstaude vor-

liegt, h^TWiafaebeD, das durch seine ebsonderliehe Form — der pfriemeuf&rmige

Saek iat an eine tellerftrraige Scheibe befeetigt — , an einen wins{gen Holukken-

krebe erinnernd, aufflUtt. Ich mOebte daher einstweilen den Namen Fum^af
Hmulus m. dafttr Toreeblagen.

Das Materiale des Sackee beetebt auo feinkSrnIgem hellen Sande, ftba-

licb dem unserer Fitmea nudeOa und 8t^pko, Die Tbiere lebten auf Fleehten

an quarz- und glimmerreicben Felsen in Central-Cejlon im Jtoner bei Ksady.

Die Röhre, ia welcher die Raupe lebt, ist mit weisser Seide ausgesponaen« der

Band auch wuiss.
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Die Lins« des gaaien Siokes misrt von 19^28 mm, die 8eh«ib« aUein

6—9mm, in denn Mitts di« "RShn befestigt Ist» welche 10—11mm Uber die

Seheibe Tomgt

Kopf, «Urk Tergröeaert.

Sack

foa aateii.

Soviel sich aus den trockenen, wieder aufgeweichten Baopen erkenoen

lieee, setxte ich folgende Beschreibung zusiiniiiien

:

Raupe einßrbig beiuweiss, mit gntsseui, sehr hart*^ii, geränderten, l'/'jwm

im Durchmesser haltenden, branneii, fast kreisrunden Kopfe, der die Muudung
de» Sackes, welche dasselbe Ausmas.s zei^ genau abschliesst.

Bntsr Leibriog mit breitan brämiliehea Naekemehild, sweiter Ring mit

bmneii Pleeken, XnndthcOe hell.

XrtUeD sehwtch hemfttfbig. Baaehflne mit hellbrimiHcheB Htken-

kiimen snr an der Torderen Seite.

Zwischen den Krallen und an der Bauchseite einzelne lichte Haare.

Die Länge der trockenen Banpe betrigt 6mm, dftrlte aber iinl«eben nn
die Hälfte mehr betragen.

üeber die systematische Stellung lässt sich selbstverständlich nach dem
Vorliegenden nichts Bestimmtes sagen; da die Form aber doch zu interessant

ist, und nur um zu weiterem Forschen anzuregen, bezeichne ich dieselbe als

Fumea? Itmulus; die ganz aparte Kopfbildnng entlernt wohl die ueue Form
TOD der jYwt/e//«-Gruppe, während der Saok «loch ihr zunächst kocuuit.

Ist doch Apterona planorhis Sieb, auch nur auf den Sack bin aufgestellt

worden» nad die Chaneteriitik der PqrehidenTanpen liiit noch Vielee in wlln-

schea flbrig.

Herr Secretftr Dr. Carl Fritsch legte folgende eingelaufene

Mamiscripte wer:

Arnold Dr. F.: „Liclieiiologische Ausflüge in Tirol.

XXIV. Finkenberg". (8iehe Abhandlungen, Seite 249.)

Kohl F. und Handlirscb A.: DTranscaspische Hymeno-

pteren^. (Siehe Ahhandlimgen; Seite 267.)
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Loit lesberge r K.: „Beitrag zar Krjptogameoflors Ober-

5sterreichs^. (Siehe Abhandlungen, Seite 287).

Bebel Dr. H.: ^Beitrftge zur Microlepidopteren-Fauna
Oesterreich-Ungarns". (Siehe Abhandlungen, Seite 2*.)3,)

St l asse I- P. 1*.: //aw Fl» t hteutiora i^iederößterreichs. I.*,

(Siehe Abhandlungeiii Iii. (Quartal.)

Es folgten schliesslich die Berichte über die im Monate

April abgehaltenen Discassionsabende.

Zoologischor Diocussionsabond am 12. April 1889.

Vorerst dcmonstrirtc Herr Anton Handlirsch einige

Iliimmelnester. und zwar von Jiomhus soroensia und ßouibus

hovtorutn, uud knüpitc daran eine lieihu von MittluHungen über

die erste Anlage und den weiteren Aosbau dieser bester.

Herr Dr. Rebel sprach über die Anffindnng von Acentropns

nweus Oliv, in Oesterreich, einer Motte, welche durch den Di-

morphismus ihrer Weibchen^ deren es geÜUgelte und ungeflögelte

Formen gibt, aubgczeicbnct erbcliciut. (Vurgl. Abhandlungen,

S. 295.)

Herr Custos A. Uogenhofer knüpfte daran eine über-

fiiciitlielie Zusammenstellung der paläareti.selK'n Lepidopteren,

welche Weibchen mit verkümmerten Flügeln besitzen.

Endlich zeigte Herr Adam Handlirsch einige mikro-

skopische Präparate von Muskeltrichinen vor, sowie einen frischen

EehinococatB aus einer menschlichen Leber.

Botaniscbor Discusoionoaboml am 19. April 1889.

Herr Dr. Carl Fritseh hielt einen \Ortrag „Ucber die

systematische Gliederung der Gattung Fotentilla^.
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Lehmann 's yRevisio Potentillarnm" ^) (ist big beate das wichtigste Werk
ftlr gp^ciellere Studien über die Gattung Potentilla, und das dort niedergelegte

SjBtem dient auch in neuester Zeit noch in der Kegel alt> Grundlage, wenn

auch mit verschiedenen Modificationen. Bei näherer Betrachtung zeigt aber das

Lehmann »che Sjäteooi einige Schwächen, die zum Theile noch bis beute in

UBCoren floristischen Werken nachwirken.

SeboB die Haapteintheilong in «Fnitlealone et SoffraticnloeM* and

^ertaeeae* iit aieht beltbir; denn wenn aneh mencbe Arten, wie Potentiila

fhäieom Dtmmica NeetL etc., dnreh ihren entechieden etnnchertigen Wnche
•ehr auffallen, eo unterscheiden eieh andere, von Lehmann in die erste Gruppe

gestellte Arten, wie z. B. Potentilla ambigua Jacq. nnd biflora Lehm., in Besag
auf ihre Wachstbumsverhältuisse durchaub nicht wesentlich von vielen „Herbaceae",

bei denen ja „holzige Stammcben"* sehr häufig vorkommen. Es empüehlt sich

also, die ^trauchigen und halbstraucbigen Arten nach ibrer Verwandtschaft im

üüngtu iS)hteui unterzubringen, wie dies auch Ziinnieter^j gethaa hat. Speciell

PotentUia truientata Soi. gebort entäcbiedeu in die Sectiou l^'ragartasirum,

fen dv eie bei Lehmann sehr weit getrennt iaL

Die j^Herbaeeae* thaüt Lehmann weiter ein in «Mnlticipitee'' und

fAcephalae*, d. h. in anedanemde and in ein- bis swe^ihrige Arten. Anoh die

BtdeatBQg dieaes Herkmale aeheint mir libereehfttrt an eein, da die eiiqibngen

Allen wenigetana sam Theil entechiedene Verwandtaehaft mit gewissen aas-

daaeraden erkennen lassen. Dagegen hat Lehmann auf eiuen anderen wichtigen

Unterschied im Wachstham nicht geachtet, nämlich darauf, dass es einaxige

aod zweiaxige Potentülen gibt. DölPj ist vielleicht au weit geg:ui(;eu. wenn

er die Eintbeilung in „LattTale-s" (d. b. zweiaiigej und „Terminalea" (eiuaiige)

ao die spitze stellt, namentlich da gewisse Formen bicb intermediär verhalten,

wis besonders die Gruppe der PoteiUiila Wümanniana Gth., welche zwar

avuaxig ist, aber der eineiigen PoimiiUla argmUea Im aefar nahe atehL«)

Jedenfalla aber iit der ünteraehied iwiachen den eteif anfrecht wachaenden ein-

iiigea Arten (l>paa: FotmUiitta recta L.) and den aweiaiigea Arten mit an*

bei^enst fortwachsender Haaptachae and aeitlichen Blftthenstengeln (l^pne:

Peleiaitta oarwa L.) ein eo bedeutender, daaa er im Sjatem Bertteiuiehtignng

fladeo muss.

Die „Multicipites" theilt Lehmann ein in „Terminales" mit der Diagnose:

gPeduncuius terimnahbus uni-, pluri- vel multiflüris", und in „ Axilüllorae'*

:

gPeduncuhs axUlaribus vel oppusitifoltis sulitarits unifluris fulia at (luanlibiis

^ superantibus etc.* Diese Eintbeilung, weiche auch Zimmeter uu Weseut-

Udien beibeb&lt, iet schon desshalb za verwerfen, weil ed PoltiUüla-ktU^i mit

») M0f» AeU Aca4. Cm*. LeopoR-Cftrol. Hat. Cuios., XXIII. SuppU (1866).

Di« «nropÜkchen Arten der Uattung jrMwIW«, StSJY* UM.
*) nk«iai»che Flora (1843), .S. 769 ff.

*) DSU luU unter PoUntiUa argenUa L. xwei Y»ritit&tea (coUina aud OtunIheriJ, welche

Mh mbm «tgeaea tfnlMltuiff Ja di« Onippa der aLateralM* gasldll «erden naisteoi N«il-
reiek diM» reU«r «rben«« {flnm t9m WedwtalwNiok, S. 9U).

S. B. Oes. n. XXXIX. 8ili.-Bs«. X
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wirklich axillären BlütheiistielMU iib<»rli>tupt nicht gibt. Der Blütheastand der

„Toruicntillae'', welche Lehmann zu den Aiillidorae stellt, ist ebenso cjmös

wie bei den «Terminales^. Bei rotentiüa reptans L., anseritta L. and deren

yerwandten ist swtr du Bednetion der Infloreeceoi (jedei Ufthendtii Zweiges)

Mf €106 einieliie BIfttbe oonstuit; di«M Bltttbe ist »ber dordiMs oieht mIimI-

stindig.i) D» iefa auf die BlftthenstandeverhillDisse bei Potaääta hm ucht
Biber «ingebeD Junn, lo verweiae iob nur auf die, wie es ecbeint, von den

Systematikern fast panz vergessenen werthvollen Aufsätze von Wydler*) Qnd

gehe gleich weiter in der Besprechung der Lehmann 'scheu £intheilaag.

Das nichbte Eintheilungsprincip geht von der Theilung der Blätter an»;

Lehmann untei-ücheidet „PinnütaH". „Digitatae" und „TernatHe**. Im Allge-

meinen ist die bonderung «ier tiedorblatterigeu Arten von den fingerblätterigeu

gewiss Ihm» « liti^'t (vert:!. Note 1); es zeigt sich 2. Ii. auch bei dur Gattung

I{ubu8, lia.s.^ liie Artf-ii tjiit Hini io-ertruchten (Idneobaius) mehr zur Fiederthei-

luug. diejenigen mit Brombeerl'rüchten (hubuLtiaj mehr zur tiugerförmigen

Theilung der Blätter hinneigen. Aber ebenso wis die ibt^iM-Arten mit drei-

sfthligen Blättern tbeüs ta Idaenhatus, theils an BiMm tu steUaa sisd, ao

finden wir anch unter den PotoMÜtta-Arten mit dreiaehnittigan Blättern sDleha,

die entsehiedena TeriMttdtsehalk mit fiaderblatteiigan Aitsn anftraisan (PtUt^^

UUa riQida WalL), wahrend die Mehnabl der »Tematae* mit fingerblätterigaa

Arten in mehr minder nahen Beziehungen steht. Bs ist ganz unznlässig, Pofme-

tiila cinerea Chaix und Potentilla suhacaulis L., die selbst als Arten schwach

geschieden sind und von Boissier-*) anch >chon vereinigt wurden, in zwei ver-

schiedene Tribus zu stellen.*) Ebenso bt<'ht bei Lehmann z. B. I'otentiüa

Clmtana Jacq. weyen ihrer vorherrschend fOnfziililitjeii Blätter unter den

yLupinifuliae'*, die nahe verwandte PutentUia nitida L. jedoch uuter „Fraga-

riastram". Diese Fehler hat Zimmater dadnrcfa varmiadcn, daaa er einerseita

die Grappe j^Lenootricha* (Fragariaatram erweitart) abtnut, aadenrsajta die

gelb bl&handan Arten mit dreiiahUgen Blftttarn den .Palmatisaelae* nnterordaei.

Lebmann'a einselne Tribns sind som grossen Thalia wirklieh aaMr-

liehe Gruppen, wenn anch t. B. die aCbrysantbaa* aicher den «Anreaa* n&har

Stäben als den »Baetaa* n. dgl.

') Trotz der lli'b>>roin6titninuuj^ im W»chBtbatne halte ich «Inn Schlntit« A 1 m q n i h t's, da««

PolmtilJi r<i'i.i.:> xiBii <i)i*trina riihi- »urwaiidt Keiou (üotun. t'entralbUtt, IM. \XXII, 1>S7, > -"Ii,

fftr aubvrvctiti){t. Sulch« Veräuderuageo köoaeu wotü »u tmai eiBaader iane Bt«liead«ii Artvu

fl«ielu*iliff anflgreten. Die giasUch abwcicheBd» BIsMfwtett dar btidw fUUUUitM Attea mM
«in«' ni'M-iitlicb« Vi>rh>-hi<><l< nht'it im *>(-täbs)iün<l<'IverIauf u. s. w. voraos, uad J«de der %eidM AllUI

hat uuttT den nicht kriechi^iideu l'otentillon vud iiiTi"ro Vf>rw:iiidt<'.

Flora. 1661. ti. S6»—SM; IStiO, B. Iii»— 166. Der «r»te dieser Aafa&tM war 5 Jahre tot

Lehmana** »Betisle" «omUmim!

•) nw» OiiMtalie, II, p. TIS.

«) Noeb dain kai Lelimaae bti Manttlto eSwrca Chaix aeeh «iae Taitottl hifoltaU
\Por€7i(iihi TommoHHiama Sehalts), di« nach Mioen «icaasa Sytlaai wm. dm •T^natae* ftsldll

w«rd«a m&»kl«.
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Mit Rlleklicht tnf die muigttlhftfto Hraptointiidliiiig Lehmann^a, welche

Zinmtier Hiebt weiniilidi verbewoiHiaty w»r es ein Verdienet Foeke^*) auf

eiae toti Watson gegebene Eintbeilung der nor^merikaDiscbeD Potentinen auf-

metkeam tu madben, welche einige nene Cfeelehtspankte fUr die Systematik

unserer Gattnn^^ eröffnet. Nach dieser Groppirun^ würden die wichtigsten in

Kiederösterreich wachsenden Arten in folgender Weise anzureihen sein:

I. Fragariastrnm. Potentüla Fragariastrum EhTh,t mieratUha BMa,^

alba Ii.. CJuaiana Jacq., caulescens L.

n. Pentaphyllastrum. FoientiUa ntpestrit L.

HI. Potentillastrum. Potentilla sitpina L., Xuncgica L. (?)

lY. Comarum. Potentilla palustris Scop. (Comarum L.).

y. Quinqaefeliam.

üj Lateralee (alle von Neilreieb, Flora Ton NiederöBterreicb, unter

I. Rotte, f. 4 avfgefftbrten Arten).

b) Terndnales: PoUnüUa argetUea L., etmeie§ni Beea., reefa L.

VI. Cbenopotentilla. Potentilla anserina L.

VU. Tormentilla. PoUntiUa edoeslm Neck. (TormentUta ereetoL.^,

reptans L.

Uebrigens ist anch diese Eiut)i(^ilnn^, wie Pocke selbst sagt, ,nocb in

vieler PeziVhiiner nnvollkommen"; ich hielt 68 aber nicht für überfl&esig, anf

dieteibe aolmerksam sa machen.

Hierauf sprach Herr Dr. M. Kronfeld „Ueber Dicho-

typie**.

Nach Vorfthmog einer Reihe lehrreicher Beispiele von Dicbotypie ana

der namentlieb in horticolen Schriften (so Oardener'e Cbronide) vorfindlieben

Literator, echilderte der Vortran^nde einen Fall seiner eigenen Beobachtung.

Ein Topfexemplar von Zantedeschia aiffttoptca (L.) Spreng. (= Pichardia a/n-

cana Ennth) war bis auf den Boden zurQckgeechnitten worden und trieb hierauf

nebst normalen pfeilförinig^n BlätttTn ein solches von dor G^^stalt pines Cnnna-

Blattes, wie es analof? auch hei einigen Aroideen, so Cttlcasia scandens P. Beauv.

(et Engler in Nattirl. Pflanzenfam.. II, 3. Fi?. 74 H) vorkommt.

Je nachdem die Dichotypie, deren B»-gritT von W. 0. Focko 1868-*) auf-

gestellt wurde, an den Blütheu, Früchten oder vegetativen Sprü.-sunj;en in Er-

scheinung tritt, unterscheidet der Vortragende: 1. Die heteranthische, 2. die

hetoroearpieehe und 8. die heterocormieche Dichotypie, um einen

üeberbliek der lahlreieheD hiehergehOrigen Fille su ermöglichen. Wo der

Haehwiii ipontaoer odir ktnillieh veftnlassfeer Kreutnng fehlte dort wird die

*) AMcndlangen dc-s MturwiBSAnschaftHcben Verein s in Bremen, Bd. X, S. 413.

*) Focke ist gegen den Namen Potmtüla ertrta (L. anh TormtnUlla). welchen Zimmeter
MWttiidtt, w«il dvitelb« la Verw«olislangen mit PoUntüla raeta L. führen könnt«.

^ Osslsw. %siea. IcttsAf.« MHt IWft
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66 Verummlaiig am 6. Juni 1889.

Untersolipiinni: l^ r Dichotypie von dpm als« Knospenvariation bekannten Phäno-

men zu t iiur .»cliwierigen. So betrachtet Rätbay') alle Fälle, in denen ver-

schiedenfarbige Beeren in einer Traube wahrgenommen wurden, für Knospen-

varifttioiMn, während wenigstfti einige denelben in die Bnbxik der*h«lero-

curpiiehen DicboiTpie gehören dftrften.

Hieran knüpfte der Tetfueer tbeorelieehe Bemerltnngen über plinniliebe

Baetardirung Uberbaapi. Man ist gewohnt, im Bastarde ein Darehmischungs-

product der Eltern an erblicken; dio Dichotypie aber zeigt, dass in der Keim-

zelle — als dem ersten semellen Ergebnisse — förmlich eine Polarität des

Plasmas besteht, die an entf^rntf^r Stf>1l(> dea heranwaoliaenden Organiemns aar

gelegentlichen Aeuseerung kommen kann.

Herr Dr. Eugen v. Ilaläcsy zeigte Viola Adriatira Freyn

und einen neuen Bastard: Viola Eichenfeldii Hai. (Adriatica X
srotophyllajj gesammelt von M. Heider auf der Insel Liüsain.

(Vergl. Oentern botan. Zeitschr., 1889, S. 181.)

Zum Schiasse demonstrirte Herr Dr. Richard v. Wettstein
die von C. Gerhardt constroirte Mikroskopirlampe und besprach

deren eminente Vorzüge, sowie einige unwesentliche Mängel der-

selben.

Yersammlnng am 5. Juni 1889.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Neu eingetretenes Mitglied:

^ Als Mitglied bezeichnet doich
^' ^' P. T. Herren

Pauliö Josef, k. Finanssecretär, Karlstadt . Dr. Carl Fritscb, Ladwig BoatL

Anschluss zum Schriftentausch.

Gent: Eruidkundig Genootsehap ,Dodoaaea*.

Siena: B. Aecademia dei Fieiocritici.

') Die t>e»chl«chtairorb&Uaiwe der Kebea, 8. 106 ff.
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ESmgetendete Gegenetilnde:

1 Exemplar von Waldftteinia ternata (Stepli.) von Herro G. Höfner.

1 Gelege (2 Eier) von Astur 2Jii^uf*bariu8 Bechst.

Herr Custos Dr. G. Ritter v. Beck hielt einen Vortrag:

„Ueber die Obstsorten der Malayenländer^.

Der Vortragende besprach and demoustrirte zQuächst die iDteressante

Fracht von Durio sibtthinw L. (Durian), ferner die von Garcinia Mangottanah.
(Mangostan), von Mangifera indica L. (Mango) und von Citrus decumana L.

ala charakteristiscli für das rniilayische Gebiet. AusserHerri fanden die Früchte

der in den Tropen allgöiuein cultivirten Obstbäume, wie die des MHlonenbaiunes

(Carica Papaya L ). die von Anona stiuamosa L., die Cocosnuüs, banaue, Aua-

naä ond Brotfrucht Erwähnung.

Herr Seoratitar Dr. Carl Fritsoh legte folgende eingel*afene

MannBcripte vor:

Simon E.: „Transcaspische Arachuiden^. (Siehe Abhand-

lungen, IIL Quartal.)

Stockmajer S.: „Beiträge zur Pilzflora Niederösterreicbs".

(Siehe AbhandlvingeD, III. Qnartal.)

Botanischer Discustionsabend am 17. Mai 1889.

Herr Dr. Otto Stapf hielt einen Vortrag: „Ueber die

Muscari-AriGü aus der Section Botryanthus^,

Herr Dr. M. R. v. Eichenfeld bespraeh und demonstrirte

nachfolgende Pflanzen, welche säraratlich auf einer zwei Stunden

von Judenbarg in Steiermark liegenden Voralpenwiese der See-

thaler Alpen von ihm und dem Judenbnrger Floristen Herrn

B. PrzybjUkiy welcher diesen Standort entdeckt hat, gesam-

melt worden waren.

1. Buphra$iu wenlan« IM, dis sieh durah fplriiebe Drüsen an

den Oktana Tliiileii, durch die ans dem Kelehe heransfagende Blamenkronen-

iOhM,Uda«niftlvaidbiigtIiiteniodieochaidrteiieiit Die BttthsMlt diwir

PHanie fUU in den Mona* Joni.
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68 MMMduf Mi 6. Inl IW.

2. Cirninm pnnciflorum Spr . welchps sich anf der erwäbnten Wiese

in grösserer Anzahl findet; diese Pflanze wurde Huch. etwa drei Stunden von

diesem Standorte entfernt, in der Nah*» der ini^rff.'ihr 1700—1800 vi hoch

gelegenen Winterleiten-Seen von Herrn Przybjlski iu grosserer Anzahl auf-

gefundeu.

8. Cirsium Jnratzkne Reichardt (— Cirmum paucißorum X hetero-

phyllum). Von dieser Hybriden existiren zwei Haaptformen, naajlich eine solche

nit hat gsDirudigen, iaan eio€ mit flederspaltigen hin MerlheiligeD Bliltcra,

welche wobl auf das yorkommea der einen MaUerpflamep des Cirmm hetero'

phffttum All., sowohl mit gaosrandigeo ale aneh mit getheilten Blfttten iiirack*

lafOhren sind. In der Regel stehen die Blitter der Hybriden swischen denea

der, Eltern in der Mitte; doch finden sich an swel foigeseigten Etemplaren so*

wohl Blätter von der Gestalt derer des Cinium paudfiorum, als auch derer

von Cirsium heterophyllum.

1. Ciraium ÄctcÄarci < » Juratzka (= Cirsium pauciflorum X palustre)

in mehreren. theÜH dem Cirsium paudflorum, theils dem CiraUm palustre näher

stehenden Exemplaren.

5. Ciraium Scopolianum Schlz -Bip (= Cirsium pauciflorum X ertsi-

thales). Der Vortrii^'^-nde führte an. dass die Farbe der BlQthen — ein aiatt*»«

Orani;e bis Mennigruth — als das richtige Ei^ebuiss der Vermischung der

BlUtht-nfarbe der Eltern erscheint.

6. Cirftium Przi/bylskti Eichfnifeld in der Oesterr. botan. Zeitschrift,

XXXV'il, iS. '617 (= drstufn okraccutn X pauc^llorum). Von dieser seltenen

Pflanse worden swei Exemplare vorgezeigt, toh wekben dM iIm dem Cirmssm

paueifiorum Spr., das tndere dem (Hrtmm timraeeim Scop.» nnd iwnr der Form
mit fledertheiligen Blättern näher steht.

7. (eil mntbmasslieher) Tripelbastard, wahndieinlich Oirtism panet-

florum X erigithaiet X oleraeeiMi.

a CirBium Wankßlii Beiebardt (Xrtimn htUrophyfkm X JMliMlfw)

in iwei Formen, welehe gleichfiaUs anf die beiden oben erwäbateft ForneB dir

einen Mntterpflanse. des Ctrstifiii heUropkjßsm AU., tnrttekanfUhren sind. Aneh
charakterisirt sich die Form mit fiedertheiligen Blättern doroh das geringe

Herablaufen der Blatter nnd die groesen Blfitbenköpfe als CprsMim snper Aelero*

J^Uum X palufttre.

9. Cirsium Ta ppeineri Rh. (= Cirsium heterophyllum X erisiihales)^

sowohl die Form mit gelappten, nh anch die mit flederspaltigen Blättern.

10. Cirsium Huteri Treainfels (= Cintium Keterophyüum X pahittr*),

nnd swar die der letzteren Pflanze näher stehende Form.

11. Ctrs««»m «ffins Tansob (> Oinism olmmemm X heteropkpüum),

12. Cirsium AeieropAyllum All., nnd iwar ein grosses Emnplarmit
fbin sertheiUeo Blättern.
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Hierauf machte Herr Dr. Carl Fritsch Mittheilung von

der AnffinduDg der Wald$teinia ternata (Steph.) inner-

halb des dentschen Florengebietes.

Herr Gabriel Jl^int. r in Wolfsberg (Käruteii) saiuite vor Karzeiu an die

Ge&elUcUalt mu ieb) iid< ^ Exemplar eiu»r am Fusse der Kuralpe gesammelten

Pfl&ose, mit der iiitte, dieselbe sa bestimmeo. Die Pflanze erwies sich als

idAntiacli mit dt^rjeuigen, weleho Koeh aas Siabenbftrgea aoter dem Naaneii

WoldUmma trifcHa (Boebel) besebriaban baMe. Bei stnogar Donbfithniiig

dea PriorititogasatM« mass jedoch diasar Nama getoderk waidao. Scbon im
Jabre 1806 bescbrieb Staphan^) diese Pflauie io aasfObrlicher Waise unter

dem Namen Dalibarda tnnata; die beigegebane Abbildang ist sehr gut und

hchlicHst jedeu Zweifel über die Ideutitiit ans. In der Beschreibung heisst es

zwar: ^petala . . . alba", was aber leicht erklärlich int, da S tephau die rüanze

{gf'sauimelt von Laxniaiin und Sievers in Sibirien) jt-dentallb nur getrocknet

ijf-telipn hat. Die I'Hauze hat also fortan den Namen WaldstHniti feriiata

zu iuhreu. Waldste\nta öiOii ica Tratl. und Comuropsts iStbtrica DC. gehören

dam alt Sjnoojme. Badanteod später, 1839, baaefariab sie Koch') aaa Diaban-

bbrg«! ala Waidtiemia trifolia, nnter welebam Namen sie ibm Boebel lu-

geeaadet batte.

Dia Gattung WaldtUima bestebt aus vier Arien, von denen iwei {WoHd-

ifeMNa peoidM Willd.') nnd lobaUk [Baldw.] Torr, et Gray) vngetbeilt», iwd
dreieehnittige BUtter baben {WaUMemia ternata [Stepb.] Fritecb und Wald-

gtgima fragarioides [Michz.] Tratt.). Uievou wachsen Waldsteinia lobata nnd

fragarioides in Nordamerika, die beiden anderen in der alten Welt. Wald-

steinia geoides ist von Galizien bis in die Krim verbreitet,*) während Walds^teinia

ternata eine viel weitere, sehr interessante Verbreitung aufweist. Das ö.stlichste

Vorkommen dieser Art (in einer zarten Form) ist Japan; ferner wachst sie im

ostlichen Sibirien, in Siebenbürgen (bei Kronstadt) und in Kärnten. Dieses

bporadificbe Vorkommen weist darauf bin, dass wir es mit einer im Aussterben

begriffenen Art an tbnn baben, welebe eieb nur an elnselnen Ponlrten einea

ebemala sehr weiten Yerbreitnngibesirkea bia beute erhalten bat Wir können

ftbrigana tob der Oattnng Waldtteinia llberbanpt daeselbe behaupten nnd an-

aabmen, daes dieaelbe einer weiteren Entwickeiung und Gliederung nicht mehr

VÜdg ist. Die beiden amerikanischen Arten sind mit den europäischen paar-

weise so nahe verwandt, dass eine Vereinigung von \Val(ls(ei}{ia lobata mit

geoideft einerseits, von fragarioidea mit temata andererseits iiaum einen groasen

Fehlgriff inTol?ireu dürfte.

») MlaelNs ds la SedM iapetiale des Ratandüte« de Moseo«, Toi. I, p. 92, Tab. x.

•) Liraaea, XIU, ^ ttV, Tab. TL

) Bei recke (BlalirL PfansnfMB. vos Bnfler ud Praatl, List t4, 8.16) siad die

mn» dieser Art — «eU la r^lfe eioss SchraiV oder PnekfeMera — als » BidMit bsswehaeW

*) feeke, a. a. 0.
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Was das Vorkommen von Waldsteinia tertiata in KRrnteii anbelangt, so

schreibt Herr Höf u er darüber Folgendes: „Ich tiude die Pflanze an einem Berg-

abhauge am Fusee der Koralpe, wo hie an sonnigen, mit Calluna bewachsenen

StellsD an Glimmersieineu and um dieselben lierum nicht gerade selten wächbt.

Di« Anslänfer tind ofk dnen lialben Meter lang and die ad den OlimiiienteiDen

liftfteiiden Waneln nringen eich Saxifraga-uHg in die Stoinspalten hiaeia.

Der Standort ist raf einige Imndert Qiiftdr»tm<ter beecluinkl — Bllltlieieit

let Ende April nnd Anfange UaL'^) Spftter theüte mir Herr Hftfner noch mit^

daii er mehrere Exemplare dieser Pflanze an eisen streiten Standort Ubetoetit

hsbe, damit sie sicher noch länger dort erhalten bleibt

Durch diesen Fund Höfner's ist also die Anzahl der ans Kärnten, sowie

auH Cisleitl)anien und df^in ganzen deutschen Gebiete überhaupt bekannten

Pflansengattungen um eine vermehrt worden.

*) Au dM fMlMB Blfttbeseit «rklirt m tidi voU, dsM 41« PlAaaa tob «Iton BoluUMta,

«etelM die Kmlp« bMMUen« Uilwr tbefiehw wnrdA
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Yersammliing am 3. Juli 1889.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Herr Secretär Dr. Carl F ritsch legte folgende eingelaufene

Manuscriptc vor:

ßurgerstein Dr. A.: ^Materialien zu einer Monographie,

betreffend die Erscheinungen der Transpiration der Pflansen. U.^

(Siehe Abhandlungen, Seite ^9).
Schaufler B.: „Beiträge zur Kenntniss der Chüopoden^.

(Siehe Abhandlungen, Seite 465.)

Wiemann A. : „Saxifraga BraunU noy. hybr.". (Stehe Ab-
handlungen, Seite 479.)

Herr Dr. Carl Fritsch sprach ^Ueber ein neues hybri-

des Verhaseum*^,

Als ich im August 1888, vom Lnnf^an über <leii Katschberg kommend,

im Liesertbale abwärts wanderte, fiel mir durt die groHse Meuge von Vcrbascum-

Eienplwen auf. Bs waren im Gaoien Itlnf Arten sshlreieh Tertreten. Sekon

am SftdabhaDge dee Katschberges traf ich Veiha$eum Thaptus L.; biater Benn-

we; begumen Verbaseum LyiAmHs L. und Verbatewn migrum L. anfsatreteD;

ZQ difleen geeeUte eidi bald (zwischen St Nicola und Eisentratten) aach F«r-

/>a>cum auFtriacum Schott. Bei Gmünd, wo das Maltathal einmündet, trat noch

besonders häufig Verhascum thapsifonne Sclirad. hinzu (auch schon bei £iseil-'

tratten), während VerbMCum ni<jrum L. dort seltener wurde.

Bei der bekannten Neigung der Verhascum -Axi^^w zur Bildung von Misch-

lingen war hier das Auftreten verschiedener Bastarde zu erwarten. Zu meiner

Ceberraschuug fand ich sogar einen Miücliliog, der meines Wissens bisher noch

nie in Fnleo beohsehtel wurde, nämlldi ein sweifelloeea Kreusungsprodoct von

FerboseiMi tmtriaeim 8eh<»tt imd Veihateim thapsifome Scbiad. Ich gebe

miiebtt eine kaise Disgnose dieser neuen Pflaase.

Verbascum Carintldacum nov. hybr.

(Ferboseum amtriaeum Schott X thapaiforme Schrad.)

Pkmta kabüit FeFbose» Uiapnfofmü SekraA., a qjuo diffai inflore»'

enrfta bati ramomt, Mmunto snimis denao, foHit hresüer totiliMfi diew'
S. B. Qm. B. XXXIX. 8ili.-Bn. E
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reniibus,*) coroUae (patdo tantum minorh) lobis angufttiorilmn, /tfamini-

6ms omnibufi purpureo-lanatis (brevioribus apice nIho-Jtnuttis), anUieris

»tamiyium longioruw hrerissinie decurrentibuft. A Verb<tsc<' (lusinnco Schott

lange discrepat tufn h'ihifu, /o/ji« decurrentibuft, coroUis tnuHü tiiajorütus, an-

iheris staminum long iorum oblique insertis.^) Simile Verha»cum

2)anubiale Simk. (au$triacum Schott x phUmoidea L.) diß'ert foUk UM de—
eurrenübus äliisque notU; Verbateum aduUerimwm Koch (ni^frum L> X lAiVti-

forme Schrad.) differt iinfioretomltia tUmgata vi» mmoM, fitUonm forma,

jMdieeDM lon^ariSbut etc.

Hab. raritgime tfilcr paremiet; adhue tamtum in CariMthia prope

QmiM (ipse).

Bekanntlich wird unser Verbascutn autttioeum Schott im südwestlicheu

Europa durch Verbascum CÄ«mi Vill. vertreten, welches sich namentlich durch

die fast leierförniiL'e Gestalt der unteren Blatter auszeichnet. Fti Frankreich

wurde auch dtr df^in Verha^rutn Carinihincum siclier ähnliciie Bastard Ver}>aft-

cum Chaixii Vill. x thui'siforme Schrad. bernits beobachtet. 3) Der Bastard

y^erbascum austriaam Schott X tluipsiforme Schrad. wurde zwar von (iartuer

kfinstlich erteugt,^) aber bisher weder mit einem einfachen Namen bexeichnet,

ooeb spootMi iMobaditet; ww^tteiH fluid ich in der Litontnr dtrftber niffeods

«ine Angab«.

Im Herbftre des Hofinnseums befindet sich ein fon B eieh»rdt im Ifalta-

thale (abo nnweit Gmünd) ijeeamroeltes. Eiemplar, weldhes von demselbeD alt

VerlHueum auttriaßtm X phhmoides g«dentet wurde. Da di« Blatter jedoeb

etwa.s am Stengel herablaufen. 8o dürfte wohl Verbcuseum ihapsiforme Schrad.

(welches ja früher, z. B. von Neilreich, oiclit scharf von VerboBCum fhlomoi-

dfs L. unterschieden wurde) die eine Stamm pflanze sein, um so mehr, als ich

Verlniscum phiomoides L. in dt-r ümgejjend Gmünd« nir^end.s :iiitr;if ') Jt'<loch

sind bei dem Reichardt'sch» n Kx^mplar die Blötheu bed- utend kleiner und

die Wolle der Filamente erscheint gegenwärtig gar nicht rothlich, dürfte aber

QfsprttDglich doch purpurn gewesen sein, sonst hatte Keichardt doch sicher-

lich nicht di« Pflanae ale Verbateum austnamm X phhmoides (^phlomoidi'

orUtUak'* Neilr.) beieichnet. Nichte desto veniger kann ich Beiehardt'e Pflanie

>) B«i OnSnd Inf Mi aaek Exemplare de« Vtriatemm thapti/orme Schntil., b«i draea dJ*

BlittfT nur >>in ^^tfif V wpit sm Stcnffcl )ier:iMit'f<>n. Vm- iiImt Rleichwohl mit VrrhnJtcum phlomoidtM L.

nictita 2u thon hatten. Es ist wohl fiberhaopt aAtbig, cur Cnt«racheidon|; dieoer beiden Arten

aaeh aadare TMkmÜ» hMaamsiAhea.

Fr:incli«t hftt meine» WiBsens zuerst durunf hingewki^on, •l.üiü die Iniartion der Ad>

tberen an ilon längeren Staub^don >l<*r Vtrhateum- Kit* » ein wirbtige« Unterscbeidun^Bmorkn).!!

nbgibt. Ffir die Section Thayma ai die Hcbiefu Insertion dieser Autbereu wobl allgemeiu bekannt;

•la koBiart abw aach d«B ranaaalnalM dea Fcr5aiKiMa IKMtor L. sa. Maaiaatliflk aar Rrkaaaaaf
der HaRtarde l. ixt' t s Merkmal iB Tarbiadaav aüt der Farba dar die PHamanta baklaidaadaa

Wolle Tortrefflicbß Üienst«.

) Pock«, Dia Pflaatenmiechlittge. 8.801.

*) An«1i 'm Lande Salxburg ist VerboMeum ihapni/nrm 8obmil. in daa OabIrfslkalarB

faaaia, wikread FcrftMcwn phlomu>ide» L. faat aar in FlaeblAada vorkoniat.

Digitized by Google



Olto 8«ftpf. 73

doch nicht ohne Wetter« mit dar tuu mir gefundenen ideutificiran« da die letitera

dem Verbateum thapsiforme Sclira<l. näher atebt, während entere mehr in

Verbatetm anuiHaeum Schott hinnei^

Hierauf hielt Herr Dr. Otto Stapf viucn Vortrag unter

dem Titel: „Die Arten der Gattung Ädonis^,

Die Crftttimg Adoma umfiMBt drei Fonnenkreiae höherer Ordnung» deren

Glieder einander so nahe stehen, dass ihr Zusammenhang ein fest IQckenloser

ist Die ersten swei gmppiren sich um Ad&ma venudU, besiehnngsweise AdoniU

pyrenaiemt. Sie bilden zusammen die Cand olle 'sehe Section Canailiifo» Dar

dritte nmfasst die annuelleu Formen, die Section Adonia.

Innerhalb des ersten Formeukreises sind bisher die Arten: Adonis ver-

nali>i, icolgetisis iimi amurensis unterschieden worden. Von diesen sind cernultH

und irolgensis durch Zwischenfornit-n lückenlos verbunden und das Verbreitungs-

gebiet deti Ictztficu fallt unget'ulir in den örtlichen Abschuitt desjenigen des

enteren. Adonis amurensis scbliesst sich an beide Formen ost* und büdust-

Wirts ao. Er steht ftbrigens dem wotgentii, Ton welchem er bsupteachlich

durch den MMgel der Behaarung der Kelchbl&tter Tcrschieden ist;, allem An-
Cheine nadi e^ nahe^ ja näher als beispielsweiBe eitnme Formen des wolgmtit

Mlchen des vemalis.

Der aweite Formenlureis nm&sst die gewöhnlich als Arten aufgefQbrten

Formen: Adonis pyrenaieus, cylleneua, distortus und chryfnoct/athus. Von diesen

stehen sich pi/rc>fnicu<t und q/UencHs so nahe, dass sie überhaupt nicht mit Sicher-

heit unterschieden werden können. Ihnen zunächst kommt chrysocyathus, dann

folgt, durclj Anpassung an den alpinen Standort erheblich modificirt, distortus.

Der dritte Formeukreis ist endlich der weitaus am reichsten gegliederte.

Er begreift eine grosse Zahl von Formen in sieh, welche in ihren Extremen

odtnnter weit Ton einander abstehen, im üebrigen aber ansnahmslos durch

Zwisebenformen, und iwar in Tenchiedenen Bichtungen mit einander verkuftpft

sbd. yemaeblisngt man diese Zwischenformen und stellt man nur die Aber

einem ausgedehnteren Gebiet einheil lieh entwickelten Sippen nach ihren näheren

oder weiteren TerwandtschaAlichen Besiehungen susammen, so erhält man etwa

folgendes Schema:

I.Formen mit dicht gestellten

Früchten und kaniui-, zahn- oder

böckerartigen Vorsprüngen am oberen

Btade ihrer gegenseitigen Berftbrungs«

fliehen: Cristati.

Akppkm — tNleruiedtw«.

aettwaUi s. str.

microcarpuB.

II.ForiiuMi mit 1 ocker ges teil te

n

Früchten (daher die Spindel zwischen

den Früchten meist sichtbar), diese

an den Seiten gleicbmiesig gewölbt,

dem GeftsHbttndelTerlauf entsprechend

mnielig oder grubignetsig: Inorm es.

^cHameiM*

OMlNIfllUlIl».

ptuvifionu.
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Vou dieseu Si|)peii geigt d€tU<UU8 abermals eine Qliederung iu zwei

territorial getreuute Formen, eine nordafrikauisclie uud eine persis^cbe, welch

letztere sich durch kleinere und weniger hockerige Frin litc iintt-rscheidet, und
ebt'iisn (lammeus und (tutuntnali^. indeTii im Ost^'Il (('iiuciiNiis, Armenien, Nord-

peisifiil stark behaarte Foiuitni de.s llainmiua {Adoms candafus ^tt'V ) üherhatid

uehmt-n oder ausschlieäülich vorherrschen, und im westlichen Theile der Mittel-

meerläuder der Ädonis autumnalis sich im Allgemeiueu durch grötmere Früchte

auMicbntt
Alle flbrig«n hier nicht näher anfrafllbrenden, nie Arten oder YarietftMi

beeehriebenen Formen der Section Adama fallen ils Sjnonjme unter eine der

angegebenen Sippen. Wir heben demnach als darch Lftekeubildnng Ton einander

getrennte Formenkreiee die folgenden an unterscheiden:

1. verncHis, \. chrysocyathm,

2. amurensis, 5. distartus,

'i. pyrcnaicus, G. die Section Aduniu.

Ks ist augenfällig, dass die auf diese Weise onigrensten Formenkzeiae

von dem verüchiedensten Hystemutistheu Werthe sind.

Versucht man dagegen ohne liücksichtnahuK^ daranf die nnterschiedeuen

Formeu nach ihrer grössereD oder geringeren natürlichen Verwandtschaft in Sippen

on suceeBsiTe höherem Bange einaureihen, so ergibt sich folgendes Schema:')

U m

Auatrales-

Ämmi

vcrnalis

ruihemeug*
|

pyrenaicus

distortus

chrysacycUhus

crisUUus*

%nermi8 . I

amuremis

Aleppicus

tu'sttvalis (s

ftammeus

auiumnaU»

peurtrifiorm (9J

iiUetmedius

scgetaUi*

lit 8. Str.)

microcarptu

dentatus
Afrioama*

Pvsicus

eu-flammcH8 *

caiulattis

baeticua

eu-uutumnalis *

1} Dtontt * b«Mi«ha«toD Namn iU4 n«ii efaigvnhxt.
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WaldkfT roA difimn WiBrOutufm nun der Aitruig suarfauint wtrden soll,

oder ob man nicht ftberbftu|>k die in den Stnfen II, III und IV nnfgelUlirten

Fornenkrme (venuäü, wcX§emi9, amwmma, pyrenaicm, diatortut, cAry<o-

ejfotkm, ideppieus, inUrm^tku, tegietaiit, mieroearpus, derUatu8, flammeus,

autumnalit, poniflofUB) troti ibrer verschiedenen Werthigkeit in einer Reihe

als Arten aufföhren soll, was so ziemlich der bisherigen üebung entsprechen

wärde, das ist lediglich eine Frage der üpportnnitiit, die je nach dem Stand-

punkte, den man einnimmt, verschieden beantwortet werden wird, sowie es ja

auch andererseits klar ist, dass mit den aufgeführten Formen noch lang«; nicht

die Zahl der uuterscheidbaren Formen erschöpft ist. Dafür gibt es überhaupt

kAnm eine andere Grenze, als das Unierscbeidungsvermögen des Einzelnen, da

jft die Natar icUiesdich nnr Indi^nm eehnJR und twiedwn dieaen ver-

mudteehnftliehe Beiiehungen in allen nnr denkbaren Graden bestehen, von

«eldisn wir nnr jene henusheben, durch velcbe uns die Begrensnng mehr oder

wea^ grosser nnd mehr oder weniger einheitUoh organisirter Indiriduen-

complexe bedingt sncheint Arten als in der Natur g^bene qrvfeematische

Einheiten gibt es nicht.

Ueber die Beständigkeit dor Merkmale in der NiK'likoinmenseliaft iimer-

lialb dieser i^ippen und über Kreuzungen und deren Erfolge liegen so gut wie

keine eiperimentell begründeten Angaben vor. Die Versuche Hoffniann'« mit

Aäonis aestimlis f. citrinm beweisen nur, dass in einzelnen Füllen selbst ein

so untergeordnetes Merkmal, wie die Blftthenfarbe bei Aäonia (Mvtivalis es ist,

sieh mit mevkwilrdiger Zähigkeit Tiele Generationen hindurch behaupten kann.

Indereraeita laigen aber die lahlreiohen Zwisehenlbrmen in der Seetbn Adonia,

die gerade in den Meditemnlindern, der sigantU^hen Heimat der hierher ge-

b5i%en Formen, auftreten, und zwar auch dort, wo es an Gelegenheit zu

beunngsbildungen fehlt, dass die Beständigkeit der Formen in der Naoh-

kommpnschnft keine absolntp ist, und dass gerade die hieher gehörigen Sippen

hmie noch in lebendiger Entwicklung nnd Umbilduuüf bf>{;riffeu sind, wie sie

auch allem Anscheine nach die jüngsten sind, während die Formen der Australes

QDs als der letzte Rest eines einst weit verbreiteten und wahrscheinlich nicht

weniger reich gegliederten Stammes erscheinen. Die A<iuilonn endlich sind

offenbar im Westen des eurasischen Continentea im Znrttekweichen begriffen.

Daftr sprechen die lahlreiehen Inseln, welche der westlichen Grenie ihres

lusanmenh&ngenden Yerbreitungvgehietes in weitem Bogen von Spanien bis

Oothland vorliegen nnd die Thatsaohe, daaa Adanit MmaK» gerade hier mit

anderen Floreurelicten und Fknnenresten au^ einer alten Steppanperiode zu-

sammentrifft, eine Erscheinung, die verständlich wird, wenn man damit eine

nfgonkarte Europas in Vergleich zieht und z. B. den Verhtuf der Curve für

1"

—

\') mm Niederschlagsmenge ins Äuge fasüt Die Inseln der Ädonis vernalis

im Wtfüteu ihres Gebietes fallen durchaus in vou jener Curre umschlossene

lAudstricbe.
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Scbliesslich legte Herr Ciutoe Alois Rogenhofer die

Diagnose eines neuen Tagfalters der Kjmphaliden-Gruppe
aus Obluirikii vor.

Catnna (Kirby, Jaera HUb.) Bikorana n. sp.

. Alae anticae supra ut in Catuna Crithea Dr. seil multo obscuriores,

cum tribus mactäis nigris in ccUula medianu, viita alba suhapicali fcirca

Ii mm lata) ramum tertium aUingentej duobua mactäis in celltUis 3 et 4 lenüer

aÜHhmttrgimtHt,

JOat poaUeae ad ntdieem tugnut posterim brunmthnigrae, eum fatem
horiMmtaU angutum inUmtm vernu acute atUtmata, m^im ad marginm
ebtmrum intra cdlulam 4—6 düatata, otkraeea*

Subtus alae anticae pallidiores quam in Crithea, foicia aiRM t^^^rena,

maadis in mediana stricte nigro-cinctis ; alae iwsticae aequaliter paUide

ochraceo-albae, ct/m stri(ja hntnnea mediana, puncto nigro in medio.

Frons pallidc grisea, palpi albidi cum apice obscuro; COTpUt eupra

nigrescens, sxditus uUmlnm; pedes pallide ochracei.

Patriu: Africa orientalis, Usagara, — Mun. caes.

Eine Eutdeckung des öäterreicbischeu Beiseudeu üerrn Fr. Sikora.

Die Alt untenelieidet sich Ton Cattma Crühea Dr. »uBser der anf^lkoden

weiaeen Qaerbinde der Yorderflttgel oameDtHch durch die Kftne nad Breite der

FlQgf], eowie den hei geraden, nicht gewellten Saum der HinterflttgeL

Die Breite des Vorderflfigels, in der Mitte gemessen, betragt bei der neuen

Art 15 mm, bei OriUua 11 Mm; jene des Hinterflftgels bei Sikorafia 28m«, bei

Crithea kaum 19 mm.

Femer besprach der Vortragende das erst kürzlich von

Trot". Eimer erschienene Werk über die ArLbiltlun^^ und Ver-

wandtschaft bei den Schmetterlingen etc. der Segellalter iilm-

liehen Formen der Gattung Papilio, das von einem liübßchen

Atlas begleitet ist. Es enthält eine Fülle anregender 13eobach-

tungen^ uameutlich über die Local- und Zeitracen; nur dürfte

dem Autor verbältnissmässig geringes Material vorgelegen haben.

Weitere erwähnt derselbe die £nde Mai und Anfang Juni

eingelaufenen Berichte über die Verwüstangen durch Blattkäfer-

larren yon Lema meUmopa L., welche in Ungain und im südlichen

Mähren bei Znaim an Cerealieni nameDtlich Ävena, beobachtet

wurden.
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yersammlaiig am 2. October 1889.

Vorsitzender: Herr Dr. Frans Oatermeyer.

Neu eiogetretene Mitglieder:

AU Mitglied bezeichnet durch
^' ^' P. T. H0mii

Goldschmidt Theodor R. v., k. k. Bauratb,

Civil-lDgenienr, Wien, I., Nibelnugeiig. 7 Durch den Ausschuss.

L«bieU«r F«rd., k. k. Polisei-Gommisiir,

Wim, Benoweg 12 Carl Eon, Dr. B. t. W«Meiii.
Singer, Dr. Eu, »pprob. Hittelsehiinehrer

0. SebrifWteUwr, Wien, IL, Weintranbeng. 9 Dr.H. Moliwb, Dr.Th. ?.WeinsierL

Anscliliiss zuin Schriftentaasch.

Aci reale (Sicilieo): Societü Itaiiana dei Microscopisti.

Porto (Portugal): Sociedade Carlos Ribeiro.

Eingesendete Gegenstftnde

:

13 Fascikel Pflanzen Ton Herrn Prof. Dr. Robert Latzel.

7 Exemplare von Stdamandra tnaculata von Herrn Dr. L. Lorens.

UeiT Custos Dr. Emil v. Marenzeller hielt einen Vortrag

nUebor die wissenschaftlichen Unt( ineliinungen des

Fürsten Albert I. von Monaco in den Jahren 1886—1888**.

(Siehe Abhandlungen, Seite 627.)

t.B.OM. B. XXXIX. 8its.-8w.
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Hierauf besprach Herr Hugo Zukal eine Deue, niedrig

organisirte Flechte/ die er Epighea hactrogpora nennt.

Er fand ciiegelbe bei Haslach in Oberösterreich in der Form einer grünlicbeo,

gaUertigeu Masse aaf Spbagnen und anderen Mooaen. Die OallertmiBM be-

stand hauptslcfaltch ans doer Alge, und swar ai» Peämdla bobryoides Kg. rar.

Mierotpora Bbh.

An Tielen Stellen war die Gallertmasse mit den Peritheden dner sehr

(lnnnwan(lig(>n Splmeriaet» besetzt. An diesen Btellea seigte eich aber auch

der Thallus der Alge eine fi^ewisse Strecke weit ven einem sehr zarten, von den
Peritbecien anspehpnden Mycel durchzogen, und zwar dergestalt, dass zn jeder

einzclnon AlgHnzellp ein eigener Mycelast abzweigt, der aber nicht in die Algen-

zelle eindringt, sondern sich nur an dieselbf» anlegt.

Die Algenzellen scheinen durch die Berührung mit den Mycelzweigen in

ihrer Vegetation nicht im inindesten gestürt, sondern im Gegeutheil zu einer

lebhaften Vennehniog angeregt lu werden.

In Folge dieees eymbiotlsehen VerbtttnieBee bllt der Vortragende das

beiproehene Gebilde ftr eine Flechte, behält eich aber die Uitthdlong der

Diagnoee und anderer Details fttr die näehete Znknnft vor.

Herr ('ustos A. Ro^^enlioter sprach über den Character

der Lepidopterenlauna von Madagaskar^ den er durch

Vorzeigen eigenthüm lieber Arten, wie Epicausü Smithil Mb., Deüe-

phüa higutiata, Bothia ^irguncxda, Ahisara T^ahi des Weiteren

erörterte. £r wies darauf hin, dass die Fanna im Grossen und

Ganzen, mit yerhältnissmässig wenigen Ausnahmen, sich mehr dem
indo-malayischen Gebiete anschliesst, als jener des afrikanischen

Festlandes und eines entschieden höheren Alters zu sein scheint,

als jene des schwarzen Weltthexles.

Scbliesslicb legte Herr Secretär Dr. Carl Fritsch folgende

emgelaufene Mannscripte vor:

Flach Carl: „Bestimmnngstabelle der IHchopterygtdae des

europäischen Faunengebictes". (Siebe Ahliaiidluiigcn, Seite 481.)

Löw Dr. Fianz: ^Die in den tascbenförmigen Gallen der

PrMjiMS-Blätter lebenden ( Jalimücken und die Cecidotii^ia foliarum

H. Lw.". (Siehe Abhandlungen, Seite 635.)
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Noofried A. F.: Beschreibung einiger neuer Käfer^.

(Siehe Abhandlungen, Seite 533.)

Pokorny Euicuiuel: „(IV.) Beitrag zur Diptereiifauna

Tirolfl.^ (Siehe Abhandluugeu, S. 643.)

Yersammlmig am 6. Noyember 1889.

Vorsitzender: Herr Dr. Frans Ofttermeyer.

Ken eingetretenes Mitglied:

Als Mitglied bezeichnet durch
^* ^' P. T. Herren

M^hely Ludwig v., Lehrer an der btaats-

Oberreftlscbule ia Kronstadt Dr.A.v.Mojsisovics^Dr.H.MoUsch.

AnschluBS zum Schriftentsusch

:

Lille: Hevue biologi(iue dn N»iril de la France,

öieoa: üevista Italiaua di scieuze uaturali.

Eingesendete Gegeustände

:

2S Stück Erdsalamander von Herrn Anton Handlirsob.

1 Glas Beptiliea und Käfer, ferner 1 FascUcel Pflanseo too H«rrn Dr
F. Bessmann.

17 Stück JCt^ptilien und Amphibien, ferner 54 Stück Xusecteu von Herrn

H. äcbollmajer.

Herr Seeretär Dr. L. Lorens theilte zunächst mit^ dass

zu dem am 15. Oetober gefeierten 50jährigen Priesteijubiläum

Sr. Eminenz des Herrn Cardinals Dr. Ludwig Haynald von

Seite der GeseUschafi ein Beglückwünschungs-Telegramm abge-

sendet worden war und dass Se. Eminenz auf dasselbe mit einem

huldvollen Dankschreiben geantwortet habe.
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Herr Secretftr Dr. CarlFritsch legte folgende eingelaufene

Mannscripte vor:

Beek, Dr. Günther v.: „Zur PihfloraNiederdsterreichs.V."

(Sielu! Abhandlungen, Seite 593.)

Her<i;}i. Dr. R.: ^Weitere Heitrügc zur Kenntoisä der Pleuro-

phyllidien'^. (Siehe Abhandhuigeu, Baad XL.)

Fritsch, Dr. Carl: „Beiträge sor Flora von Salzbarg. 11.^

(Siebe AbhandluxigeD, Seite 575.)

Hierauf hielt Herr Hofrath Dr. Carl Claus einen Vortrag

„lieber die Entwicklung der Skyphomedusen^, in welchem

er insbesondere auf die yerwandtschaftlichen Beziehungen zwischen

diesen Quallen und den Polypen hinwies.

Die im Verlaufe der Sitzung vorgenommene Wahl von neun

Ausschussräthen fiel auf folgende Herren:

HarttJch Franz.

Beck, Dr. Günther t.

Fuchs Theodor.

6robbeD, Dr. Ckrl.

K0U17 Josef.

Müiluer M. Ferdinand.

Pelikan y. Tlaaenwald An-

ton, Froiliorr.

Stapi; Dr. Otto.

Wottttein, Dr. Riehard v.

Als Scrutatoreii funpirten die Herren Victor Doienz, Dr.

Rudolf Raimann und Hugo Wintersteiner.

Zum Schlüsse sprach Herr Dr. l'heodor v. Weinzicrl

„Ueber die Methoden der Werthbestimmung der Handels-

samen''.

Nteh eiD«r kvntu DitsleUtiog des pralctisehen Warthes einer «iisen-

BchsftUcb exscften Ssmenprftfiuig hob der Vortragende als die bauptsäebliehsten

Momente der Werthbestimmong einer Saatwaare den Beiaheitsgrad nnd die

Keimiabigkeit hervor nnd seilte an einem Bdspiele, wie durch die bekannte

Belation zwischen diesen beiden Eigenschaften der sogenannte Qebraachiwnrlh

nnd damit der Handelswerth einer Samenart berechnet werden kann.

Bei Sämereien, welche technischen und industriellen Zwecken dienen, wie

bei deu Mehlfrücht^n und der Braugerste, kommen oatfirlicher Weise andere
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Momeote bei der Werthbestimmung in Betracht. So z. B. das abboluto Korn-

gewicht, das Volumengewicht, der Spelzengehalt, die Benchaffeiiheit des Eudo-

sperms etc. Hierauf besprach der Vortrageude des Weitereu die Methoden der

Reiuheitsbehtiuuimng durch Treiinuog der Fremdbestandtheile nach der Grösse

uod nach dem Gewichte mittelst eines vuu ihm ersouueueu Apparates, ferner die

gegenwärtig io der Samen-CoDtrolstation io Wien rerwendeton Methoden xorEr»

mittlung der Eeimilhigkeit, des Mebligkeitsgradet and des Spelzengebaltes nicb

der TOD dem Tortrsgenden erfundenen Behlemmmetliode.

Nach Schhiss des Vortra;.Ts he^'a^) bicl» das Auditorium in

die Localitäteii der JSaineri-Control-tatiün und besichtigt»! die dort

autgestellten verschiedenen Ubjecte, als: Vertalschungen von ver-

schiedenen Klee- und Grasflamen^ den Präcisiona-Separator zur

procentischen Bestimmung von spreuigen Beimengungen der Gras-

samen und mehligen Futtermittel, die Thermostaten, in welchen

die Keimversuche ausgeführt werden, den Spelzen-Abschlemm-

apparat, das Farinatom zur Ermittlung der mehligen oder glasi-

gen Beschaffenheit des Endosperms der Qetreidekörner, einen

Apparat znr Bestimmung des Hectolitergewichtes des Getreides,

sowie die Samiiiluuijeu des Institutesj.

Zoologischer Discussionsabend am II. October 1889.

Herr Custos A. Rogenhofer sprach Aber M. Wagner's
Migrationsgesetz der Organismen.

Die erbt kürzlich erschieneueu gesammelten Aufsätze von Moriz Wagner
unter dem Titel: Die Entstehuug der Arten durch räumliche Sonderuug, Ba^el,

1889, gaben dem Vortngenden Anises, sof die Wiefatigkeit der Ansiehten

Wagner's hininweisen, die jt selbst Darwin nnd Hseckel gebfibrend an-

erfcsani bsben. Anf ein weiteres Verdienst Wsgner's macht Bogen hofer anf-

merksam, welches darin besteht, dass er Leopold Buch 's bahnbrechende, aber

leider in Vergessenheit gerathene Anschauung, die derselbe in seiner physi-

kalischen Beschreibung der Canarischen Inseln aufstellt, wieder zu Ehreu bringt.

L. T. Buch hat 31 Jahre vor dem Erscheinen Darwiu's: On the origin of species

in kurzen aber bedeutt^meu Worten dieselbe geistvolle Hypothese aasgesprocheu.

Hierauf sprach Herr Anton Ilandlirsch „Ueber die

Lebensweise von Dolichurua corniculus äpinola".

Bei einem Ausfluge in der Nähe von Fitten an der Aspangbahn machte

mich mein Broder anf eine Aber den trockenen, sonnigeD Weg lanfende kleine,
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schwarze Grabwespe aufmerksam, die ein im Vergleiche zu ihrem eigenen

Kör]K'r .sehr grosses, fat^t unbewegliches Insect schleppte. Ich wollte die VV^espe

fangen, doch sie entwich unter meinem Netze und Hess ihre Beute, eine kleine

Blattidenart — Aphkbia punctata Charp. ') — , im Stiche, kam aber bald

wieder mit der bekannten Dreibtigkeit, welche die Grabwespeu bei ihren Jagden

Sur Schao tragen, um die mloreoe Btiite^ die ich wieder »uf den Weg gelegt

liatte, auftiuacheii. Dabei beging der Bftuber die UnTonichkigkeit, sieb fangen

la lassen und ieb sab sn meiner üeberraBcbnng, daes et ein Miehnurm eom«-

culus Spinola^ war, Vertreter einer Qattong, ftber deren Lebensweise Insber

noeb nichts bekannt ist, mit Ausnahme einer Beobachtoog Giraud's.^) der die

genannte Art in der Wiener Gegend in dem staubartigen Schatte einer alten

Haner grabend fand.

Die Cunstatirung, dass DoUchurus seine Larven mit Blattidon füttert,

{.'»'winnt dadurch an Interesse, weil die Ansichten über die Stellung diüber

(iattung im Systeme und über ihre Verwandtschaft mit der Gattung

Amjjukx noch sehr getheilt sind. So stellten Spiuola*) und Dahlbom^)

Dalkktarut tu den Pompiliden, einer von den eebteo Qrabweapen sebr Ter-

sebiedenen Fftmilie, deren Arten ibre Larven mit Spinnen Attem. Wesmael*)

und Sbnckard^ reihten JDelteAunM an die Sphegiden in ihrem Sinne^ das

beisst an die Gattungen 8]^iex und ÄHmophila, die ihre Larven mit Heu-
schrecken and Grillen, respectire Schmetterliugsraupen füttern. Noch

in der neuesten Zeit, nachdem schon Girand^) auf die nahe Verwandtschaft

von DoUchurus nnd Amimlex aufmerksam gemacht hatte, entfernte Andre*)

diese beiden Gattungen in seinem Sjstemo weit von einander und vereinigte

DoUchurus mit Ceiccris und l'hilanlhun in eine Tribus i Phxlanthidae), während

für Ampulex eine eigene Tribns errichtet wurde, l^hilanthus und Cercerii

füttern mit Hjmeuoptereu und Katern, Ampulex aber mit Blattiden.

Die YTebereinstimmuog in der Lebensweise spricht entacbied«! für die Ansieht

Girand's und Kohl's, dass Doltdkvnw und Ampulex mit einander am
nichsten verwandt eind, und daas die Autoren, welche dieee awei Gattungen

nach erwiesenermassen künstlichen Merkmalen, wie die Zahl der CubitalseUen

an den Vorderflflgeln und die Form den ersten S^raentes, von einander entfernen,

entschieden im Unrechte sind. Nach meiner Ansicht stehen Ampulex und

DoUchurus mit der Gattung Sphex, die ja ancb ausschliesslich Orthopteren

•) Charpentier, Horae entomologicac, Vr-itisLiviae, iS'i,').

*) liuectonua Lignriae speci«« norae aut rahores, II, Uena&, 1806— 1S06.

*) Bote rar «b HymAnoptör» Mweaa du gwiM AmpuUx, trosTi nx «aviMut de Tiinne.

{V«rhMidL der «o«l.-b«t. OMelUdi. In Wien, I85B. VUI, 8. 441.

)

«) 1. c.

') Hfinenoptora Kuropm^a, I. 1H43— 1815.

^) Keva« critiqu« den lljmun. fuaivK. U« Belgiquo. (ACitü. Koy. de lielgo, XVUI.)

*) Eswy OB th« iodigMOU toutuial HTnenoptor», L«Ddoa, I88T.

•) 1. 8. 44S.

•) SfeoiM d«f HfMtaefHiM d*lw«p« •l.d^Algkri». Ul.
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als Fattnr Ar ihn Luwm Tirwendet, in tiel niherar Boieliiuiir» mit

andwen Orabweapes.

Schon am 4. August de» Jahres 1883 fanden mein Bruder und ich bei

Frain an der Thaya in Mähren in der Erde eine klfine Blattide in un-

beweglichem Zustande, ixhcr ^unz frisch; zwischen dem ersten und zweiten

Beinpaare trag dieselbe eine kleine weisse HymtMinpterenlarve.

Am 7. August war die Blattide bis auf Cliitinreste total aufgezehrt und

die Larve spann sich am folgenden Tage in der Erde in einen diehton ellipttaebfn

Coeon ein, entwidcelto sieb jedoeb niobt weiter, so dast leb damals nicht con-

•tallren konnte, mit was fttr einer Qrabvespe ich so thnn hatte. Nachdem ich

sowohl Ämpklex als DcKdmrut in Frain gefnnden habe« ist wohl ansnnehmen,

dsss die Lsrre einer diessr Gattungen angehörte.

Endlich berichtete Herr Dr. L. v. Lorenz über einige orni-

thologiache Beobachtungen an der Donau in Ungarn.

Botanischer Oiscussioneabend am 18. October 1889.

Herr Dr. Richard R. v. Wettstein sprach über die Ergeb-

nisse seiner Untersuchungen iiber eini<^e Orchideen der

europäischen Flora und demonstrirte die besprochenen Pflanzen.

1. Nigritella anguBtifoHa Bich. Unter diesem Namen wnrden bisher

iwei ganz wesentlich Terschiedene Pflanzen vereinigt, die dem Vortragenden in

zahlreichen Exemplaren vorlagen und die er lebend an Ort und Stelle, sowie in

CuUnr^n m beobachten Gplegenheit hatte, wobei sich anch die Constanz ihrer

M-rkiuith.^ t-rgab. Nachdem, wie nebenbei bemerkt sei, die Gattung NifjriteVti un-

bedingt mit Gymnadenia unter letzterem Namen zu vereinigen ist. hat die eine

dieser zwei Pflanzen den Namen Gymnadtnia nigra (L.) zu führen; es ist die

allgemein bekannte Pflanze mit schwarzparpurnen Blüthenähren, welche in den

Oobiigen Ton Schweden nnd Norwegen, Central-Ffankreieb, in den Pjrenften,

Apenninen, im Jnra nnd in den Alpen bis östlich nach Niederttaterreich, Steier^ *

mark nnd Krsin, dann wieder anf der Balkanbslbinsel verbreitet ist Die iweite

Art nannte der Yoiimgende Oyrnnadenia rubra, sie nnteischeidet sich Ton der

ersteren durch rosenrothe Blüthen in schmalen, zugespitzten Aehren, durch

wesentlich andere Form der Lippe und der Perigonzipfel; anch bi&ht sie um
circa 14 Tage früher als Gymnadenia nigra. Gymtiadenia rubra ist in den

östlichen Alpen, insbesondere in Niederösterreich, Steiermark, Krain, Kärnten,

ferner in den Karpathen verbreitet und vertritt d«)rt zum Theile Gymnadenia
nigra; ihre westlicheiten (allerdings vereinzelten) Standorte sind in Salzbarg, in

den bairiscben Alpen, in Tirol nnd Oranbündten. Gymnadenia rubra ist jene

Fflanie» welche iltere niederösterreicbische Botaniker fllr Offmnadenia tutweotetu

YUl. erkürten, die jedoch in diesem Lande bisher noch nicht gefunden wnrd«».
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Eine eingehende Erörterung der hier erwähnten Pflanzra findet sich in im
Berichten df>r Deutschen hotÄnischen Gesellschaft, 1889.

2. Epipact is. Durch die Aoffindung einer Hybrid^^ii zwischen Epipactis

ruhiginnsa Cr. und CcpliaJantJiern alba (Cr.), welche >\cr Vortrao:ende in der

Oesterr. botan. Zeitscbr., 1889, Nr. 11 als Epipactis spccwsa beschrieb, wurde

(a IQ mner vergleichenden Untersachang der Gattungeu Epipactis, Cephalanr

thera and Limodorum angeregt, welehe die ünmligliehkeit ergab, die genMoten
Gattangen wie bisher su anterecheiden ; sie stimmen im Btae der TegetetiTen

und Blfltbentheile gu» wesentlich llberein, ihre Entwicklnng nnd Verbreitang

iit dieselbe. Der Vortragende Tereinigt darum die Arten dieser drei Gattangen

nnter dem Namen Epipactis, als dem ältesten. Die Gattung zerfällt in vier

gleichwertbige Sectionen: Euepipactis Jrm., Arthrochüium Jrm., Cephalanthera

Rieh., Limodorum Toiirn. l>er Vortragende hat sein*» dieabpzns^liolien Unter-

suchungen in der Oestprr. botan. Zeitschr., XXXIX. Nr. 11 und 12 niedergelegt.

3, Zwei neue hybride Orcliideen. Vom Vortragenden wurden in

Gemeinschaft mit Senn bolz im heurigen Sommer (Oesterr. botan. Zeitschr.,

Nr. 9) zwei neue Orc/iü-Hjbridea beschrieben, und zwar Orchis speciotinima

(Oreftif «fMciOM Host X aambtteina L.) und Ordtit P^nieeostaUt {OrdniB tpedosa

EßBkXmaeuiatß L.), welche von G. Sennbols im Jnni d. J. anf der Beisalpe

bei Lilienfeld gesammdt worden waren; die erstere hatte der Viortragende schon

1886 bei Klein*Ze]l gesammelt

Herr Dr. Bauer demonstriito V\>!vox glohator , der

heuer im botanisclicn Garten der Wiener Universität in grosser

Menge auftrat und bisher in Niederusterreich überhaupt erst ein-

mtlf und zwar von H. Zukal im Schwarzenberggarten in Wien
gefunden worden war.

An demselben Discussionsabende denionstrirte auch Herr

H. Zukal inikrosko})isehe Präparate der voa ihm entdeckten

Epigloea bactrospora (vergl. oben, Seite 78).

yemmnilii]^ am 4« Deeember 1889.

VorsitzeiLder: Herr Dr. Frans Ostermeyer.

Neu eingetretenes Mitglied:

Mantin Georges, Paris

P. T. Herr
Als Mit^ed bezeichnet durch

P. T. Herren

Dr. C. Fritsch, Dr. Ii. t. Loreni.
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Eingesendete Gegenstände:

2 Herbarien für Schulen ?on Herrn E. Wittiug.

Der Herr Vorsitzende gedachte zunächst in wannen Worten

des am 22. Noi^ember Terstorbenen langjährigen Mitgliedes Herrn

Dr. Franz Löw, indem er dessen grosse Verdienste am die

Gesellschaft, sowie auch die Bedeutung seiner wissenschaftlichen

Leistungen hervorhob. Die anwesenden Mitglieder erhoben sich

zum Zeichen ihrer Theihiahnie von den Sitzen.

Hen- Secretär Dr. L, v. Lorenz erstattete Bericht über die

Anlegung von lö Herbarien für Lehranstalten. Die Sammlung
des hiezu nöthigen Materials hatten in liebenswürdigster Weise

die Herren H. Braun, A. Dichtl, Dr. M. v. Eichenfeld,

C. Jetter, L. Keller, M. F. Müllner, Dr. F. Ostermeyer,

L. Preyer, C. Rechinger, Dr. C. Richter, F. J. Sandany,
U. Wintersteiner und E. Wi4ting übernommen. Die Her>

barien selbst wurden von den das Gksellschafts-Herbar ordnenden

Herren, in erster Linie von ITorrn Dr. Ostermejer zusammen-

gestellt. Allen genannten Herren sei hiemit der warmbte Dank

der Cieselischaft ausgedrückt.

Herr Secretär Dr. Carl Fritsch legte folgende eingelaufene

Manuscripte vor:

Handlirsch, Dr. Adam: „Beitrag zur Kenntnis» des Ge-

spinnstes von Hüara sarfrix^, (Siehe Abliandlungon, Seite 633.)

Knwert A.: „Bestimmungstabelle der Parniden Europas etc.^

(Siehe Abhandlungen, Band XL.)

Marenzeller, Dr. Emil y.: „Ueber die wissenschaftlichen

Unternehmungen des Fürsten Albert I. von Monaco in den

.Jahren 1885—1888«. (Siehe Abhandlungen, Seite 627.)

Stapf, Dr. Otto: „IJcbcr den Champignonsehiramel als Ver-

nichter von Chaujpignonculturen". (Siehe Abhandlungen, Seite 617.)

Z. a. Om. B. XXXIX. Siti.-B«r. M
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Hierauf bcspracli Herr Ür, Carl Fritsch die nachfolgeiulf

briefliche Mittheilung des Herrn Prof. Dr. Fr. Thomas in

Ohrdruf „Ueber das Vorkommen von Exobasidium War-

mingii Rostrup in Tirol und Piemont^:

Im Jnli 1888 sammelte icb swiscben Cbapelle Cret uod CbaTania bei

Cogne in Piemoot einen die Saxifrojfa atpera anffiUlig entstellenden Pils, der

scbon dordi dis Art der von ibm bewirkten Hypertropbie, sowie dnreb das weiss-

staubige Ausseben der Unterseite der darch ihn defonnirtoii Blätter seine Za-

gebörigkoit zum Genus Exobasidium andeutet. Im Juli l'-SO hatto ich Ge-

Ipgpnheit. die Beobachtung in Tirol 7n wiederholen. Auf dfr Nordsfite des

Hu.'lijochs, zwischen den lldf« n»*r Höfen und dorn Ilochjudihospiz. im mittelbar

am Wege, nahm ich dassflbe Mycocecidium von Suxt/ruga bri/oidca L. an drei

Stellen auf. in Meereshöhen von ungefiihr 2120, 2180 und 2322 w. Der Pilz

befällt auch au diesem Staudorte nicht eiuzeliie Blätter, 80udern ganze Triebe

(oder docb den oberen Theil der Sprosse), die alsdann ebenso durcb ibr bleicbes,

wacbsftbnlicbes Ansseben, wie dnrcb rer&nderte Form und Bicbtuog ihrer Bl&tter

suf&llen. Die Blfttter sind nftmllcb nicbt nur verdickt, sondern ror Allem sebr

stark rerbreitert und sogleich rerkttrst. An Saxifraga asptra sind die grSssten

bis 6 mml breit und ungefähr ebenso lang. Sie stehen sparrig ab oder sind sogar

oberseits convox und dann mit der Blatt.«pitzo abwärts gekr&mmt. Die Sporen

fallen sehr Inlclit alt und sind an llerluirinati rial kaum n«>ch z\i beobachten.

Ihre Grösse fand ich zu - 8 « Länge und 1 </ l>icke. Die> stimmt gut zu

den Angaben, welche E. Rostrup in Fungi Giitenlandiae. 188S tur sniu Exo-

basidium Warmingii von Saxifraga Aizoon macht {nach Botan. Centralblatt.

1888, Bd. XXXVI. S. 4; Original mir nicht zugänglich). Ich sah wiederholt füuf

Qud Bogar sechs Sterigmen an einer Basidie. Die Basidien fand ich 16—24^
lang, das ist grösser, als Rostrup (1* c.) angibt Nach gefalliger brieflicher

Mittbeilung des Herrn P. Magnus, der mein Material aus Piemont und Tirol

sah und prüfte, ist dasselbe von ßtobasidiutn Warmingii nicht verschieden,

auch diese Art auf Saxifraga aspera von Lagerbeim bereits gesammelt worden,

fftr Tirol aber neu.

Herr Dr. Fritsch demonstrirte im Anechlaase hieran ein von

Prof. Thomas eingesendetes Exemplar von Saxifraga bryoides L.,

an welchem die durch das Erohasiditm Warminffii Rostrup her-

vorgerufene Deforiuatiou aullalleiid ausgeprägt war.

Herr Custos Dr. Günther R. v. Beck hielt einen Vortrag

unter dem Titel: „Die Pflaiizenformationen und deren

w i ö 8 e n 8 c h a 1 1 H e h c B e tl e u t u n g**.
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Schliesslich besprach Herr Dr. Otto Stapf die neuen Er-

gebnisse der St;i n 1 (' y'schi' n Expedition.

Der Vortragcufle giib zunächst eiue Skizze des Weges, den di(> /.nv Be-

freiung: Emiu PascliH'ü ausgesendete Expedition unter H. Stanley genommen

hat, äuwie der webeutlichstea dabei gemachten geographibcheu Entdeckungen.

Botanlteh «richtig ist die Feststelluag der Ezistens eines nndurdidriDglidien

trepischeii Urwaldes von sngeheurer Aiudehnnng wesUioh vom Albert Nyanss

bis nshe an den 0nterlanf des Anwimi. Nördlich erstredEt er sich wahr-

scheinlich bis an den Nepoko» einen Znfloss des Arnwimi, wo ihn Jnnker auf

dem Södufer angetroffen hat Im Westen, südlich des Congo, Ist er VOm
Leopold 11.- See, im Südwesten und Süden von den Ufern des Tschuapa, Sankuni

nndLomanii begannt. ITier hat ihn h^laimtlich schon Livingstone zwischen

dem Tanganika und Xjangwe angetrutit-ii. Eine schmale Ziinge scheint sich

Von dioseni Waldgebiete zwischen dem Albert Njanza und Muta-Neige über den

SeiJiliki hinüber bis an Jeu Fuss des Kuwenzori zu erstrecken, wenn es nicht

ein isolirter Waldgürtel ist, wie ein solcher auch den Kilimaudacbaro zwischen

2000 und 3000 m umgibt Der nördliche Tbeii des Semliki-Thales und die

Cetlich und sfldöstlich angrenienden Hocbplateauz von Wanjoro, Wasaugoro,

Unjampeke und Ankori sind SavanneDland. Ueber dem Waldgürtel des Buwen-

sori folgt ofi'enes Land mit serstreuten Dracaenen, einzelnen Palmen und Baum-

famen, dann ein Gürtel von Bambusbeständen, darüber eine Region mit zer-

streutem Buschwerk, theils krüppeligen r?;;mbusbüschen, theils bis ;5 5 m hohen

Eriken, mit lirombeerhccken, Hcideln. Veilchen, üppiger Mmis- ninl Flerhten-

vegetation. Die höchsten Erlit-lrnngen des auf ')"i(>U— r<S'()(> »t ge>chatzltMi iiuwfuzori

scheinen, soweit sie übt rhaupt schneefrei sind, vegotatiunslos zu sein. Diese wenigen

bisher bekannt gewordenen Daten zeigen schon, dass auch der Kuwenzori

ihaliche VegetationsTerhiltnisse und ahnlichen Florencharakter seigt, wie sie

Tom Kilimandscharo durch Thomson, Johnston, Meyer, Graf Teleki nnd

T. Höhnel nnd vom Kenia durch die Letsteren bekannt geworden sind. Be-

kannttich weisen beide, Kilimandscharo und Kenia, viele Beziehungen su dttU

abessynischen Hochlande auf; dasselbe ist offenbar auch mit dem Rnwenzori

der Fall, der wie ein Markstein an der (irenze des west- und des ostafrikanischen

«Tebietes steht. Auffallend ist es aber an<h, dass diesen HeziehutiL'en zwischen

dem in Kede stehenden Gebiete und dem abessynischen Hochland*' auch analoge

auf etlinographischeui Gebiete zur Seite stehen, wie Stanley 's Berichte darthun.

Am Schlüsse der Sitzung theilto der Vorsitzende das Resultat

der in der Versammlung^ vorgcnomnicncn W ahlen mit. Es erscheinen

gewählt als Vice -Präsidenten für das Jahr 1890 die P. T. Herren:

Grobben, Prof. Dr. Carl. Pelikau, Baron Anton

HaUcsy, Dr. Eugen t. Rogen hofer, Gustos Alois.

Hanar, Hofrath Dr. Frans t. Wiesner, Prof. Dr. Julius.
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Der bisherige redigirende Secretär Herr Dr. Carl Fritseh

wurde für die Funciionsdaaer bis Ende 1894 wieder gewählt.

Als Scrut'itoren lungirlcu dit; Herren M. F. MüUiicr, Dr.

Adam liaudliiäch und Hugo Wiutersteiner.

Zoologischer Dioouosionsabeml am 8. November 1889,

Herr Director Th. Fachs besprach die neueren An-
schauungen über die Bildung der Korallenriffe.

Nach den iieucnMi, von Semper, Agassiz, besonders aber von Murray
vertretenen Ant^cbauuugen ibt die Kntsteliong von Korallenioselu, rcsper^tive vou

Atollen keineswegs nothwendig durch eine Senkung des Bodens bedingt, sondera

ea kann dieselbe bei vollkommen stationären Verhältnissen vor sich gehen.

Auf unterseeischen Bergen (wühl meist Vulcaueu) bilden sich aus <ien

Kalkschaleu pelagiscber, sowie bodenbewobueuder Tiefseethiere Kaikablager ungeo,

welche soUnge unracfaseo, bis de in die KIhe der Oberflache komnien, wo eich

dum erst die nsenbildenden Biffkondlen mit ihrem Gefolge rllTbewohnender

Schalthiere sasiedelii.

Id Folge lebhafteien WaehsÜrome sn der Peripherie, sowie der AufUtouog
und Zerstftrong der inneren abgestorbenen Theile des Riffes entstehen die ring*

fftrmigen Atolle mit einer seichten Lagune in der Uitte.

Die Untersuchungen Semper's, Brady's und Guppy^s auf den Polen-,

Fidji- und Salomouf^inseln haben eigeben, dass die gehobenen Korallenriffe

weitaus dem grössten Theile ihrer Masse nach aus Tiefseesediment (Globigerinen-

schlaram, Pteropodenschlamm, Redclay) bestehen, welche Ablagerungen nur an

ihrer Oberfliiohe von einer Terbältnissinässig dttunen Kruste von KorallenlcaU^

überzogen werden.

Auf den .Saiidwiehsiuf<eln wurde durch Braunenbohrungen fester Kurallen-

kaik bis zu einer 'i'iete von r)0(» Fuss unter der Oberfläche des Meeres nach-

gewiesen und hier scheint mithin allerdings eine Senkung des Bodens statt-

gefiindeo su haben. Die Riffe der Sandwichsinselu siud jedoch nicht Barriere-

rifllB,wie sie der Darwi naschen Anschauung nach in diesem Falle sein sollten,

sondern ausgesprochene Kttstenriffe.

Hierauf sprach Herr Dr. Adam Handiirsch ^lieber das
Gewebe der Hilara »artrix Becker**. (Siehe Abhandlungen,

Seite 623.)
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Botanischer DiscuMionsabend am 22. Noveinbor 1889.

Herr Dr, Carl Fritsch besprach unter Vorlegung eines

BelegexemplaroB einen neuen Carduus-B&st&rd,

Carduus Groodigensis nov. liybr.

{Cardxais crispua L. X viridis Kern.)

Planta huhitu Cardtii viridis Kern., a quo imprimis differt: caule altius

fultoao et ulato (alis spinuloHO-dentatis), miternc densius floccoso-tomentoso
',

capiiulia pluribus, quonm 2-^3 initräum in apiee uniut ptduneuU
congregatis; foliii tuperiorüma mntto minoribut, tuhtut tomento ßoe-
eo$o Qlbieantibu$. A Carduo eritpo L. diicnpat ioto habitu, peäuneulis

dongatii, capUttiia pterumque »olüamst fotOa inferioribm «wMim mridibm,

9mperioribu8 mvUo minus dense iomentosis.

Hab. m consortio Cardui viridis Kenn, ad pedem montis »Unter^erg*

ditUi prope i>agum Groeäig in Salishurgia.

Dieser Carduus, über dessen Abstammung nicht der geringste Zweifel

obwalten kann, namentlich da in der ganzen Umgebung seints Standortes nur

die beiden oben genannten Carduus -Avtvu vorkommen, wurdi- nieiueh Wi»seuü

bisher uirgendä angegeben. Allerdings ist es höchst wahrscheinlich, da»3 der

OD Holl er bei Augeborg gesunmelte ^Cardmu crispws X deflinratutF^) mit

dem eben beMbriebenen Carduus Chroedigemis lasammenlUlt, da bei Au|pdbui^

wo» der Chmppe des Carduus defloratus L. eieherlich nur Carduus vtrulMlKem.

vorkommt. Der dem Carduus Chroedigemis höchst iholiche Bastard swiscben

dem echten Carduus defloratus L. fini Sinne Kern er 's = Carduus Summanus
Poll ) und Carduus criftpus L., für welchen Müllner') den Brügger'schen

Namen CardHu<i Moritzii acceptirt hat, ist nur durch die wenigsten- th«^ilweise

mit einem N\';icli.-überzuge ver>eheneii, ali^o mehr minder seegrüntii (aucli meist

weniger gflapptt-u) Blatter und duri Ii kurzere. br-'ilere Hüllscliuj>i)en zu unter-

ächeideu ; ohne Kück^iclJtu<ihmu uul die in der Nachbarschaft wachseaden Arten

wird die UnteneheidnDg der beiden Bastarde oft kaum möglich sein. Was den

Nftmen Carduus MorüaU Brfigger betriflt, so ist es ftUerdings nicht nur nicht

sieber, sondern sogar unwahrscheinlicb, dass derselbe von dem echten CwrduiM

defloratus L. abstammt; denn letiterer ist in der Sehweii gewiss seltener als die

ihm sehr ähnlichen Arten Carduus Bhaeticus (DC.) und Carduus viridis Kern.*)

Da die Schweizer Botaniker ii<- Racen des C<»rduu8 defloratus L. nicht zu

unterscheiden pflegen, s«> Ist t s o}ine Einsicht von Original-Exemplaren nnd Be-

such des Standortes uiiiijoglich, diese Frage zu entscheiden. Solange jedoch

hierüber keine Khirheit lierrscht, mag der Name Carduus M<jrit:n Brügger

immerhin in dem von Mülluer angenommenen Sinne beibehalten werden. —
Anhangsweise erwähne ich, dass sieh im Uerbar Ualäc8j ein von Burnat bei

') Pocke, PlUnMninischliuffo. S. 2'i3.

2) Sieb« dilM YerbftodluDgen, Uand XXXIIl iI88a/, Sitzungsbericht«, S. 27.

•) Terfl. Ksrasr, SehsilM »d flona essiccatsa Aiulvo>Hiiiigaric»». I. f> 74. 79.
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90 VMMOiaihuif MB 4. D«eenb«r 1888.

St. Muriz iin Engidin gesammelter ^Carduus crispus X dcfloratua' befindet, der

antertieit» fast ganz gr&De Blätter und uocb weiter binauf beblätterteu und ge-

flttgelten Stengel bat

Herr Dr. Otto Stapf hielt einen Vortrag „IJcber den
Cham pigiionschimmcl als Verniehter von Champiguon-
culturcn'^. (^öiehe Abhandlungen, Seite 617.)

Schliesslich dcmonstrirte Herr I^Miaz Dörl lc i lIfr' Keihe von

Formen und Monstrositäten des E(iiiise*um Telmat t j a 10h rh.

Es wurdeu »ämmtliche Belege der im diesjährigen Bande der Yer*

handl. der k. k. zool.-botan. Gesellscb., S. 31—40 publicirten Abhandlung ^lieber

Varietäten und Missbilduugen des Equisetum Telmateja FJirli " demonstrirt.

Die interessante Collection enthält 23 Varietäten, Formen und Monstrositäten,

welche in der Unigfbnni^ von Kied und Gniuuden in Obt'ro^tl rreich gesammelt

worden waren. Davuu ^ind in der genannten Arbeit uucb nicht erwähnt: Eine

f. ramulosa iioQuiger der ?ar. breve Milde, welche in allen Merkmalen mit dieser

Varietit ttbffimnatimmtf sicii Aber leidit tod ihr dftdnreb untencbeidel, dwa
ublreicbe primire Aeete mit secoDdären Aestea beeetet sind. Diese Form worde

von Ronnlger auf der Dftmbargwieee bei Gmnnden gesammelt Ferner worden

TOn der f. breinsimilis Dörfler der var. serotinuvi A. Br. Exemplare vorgezeigt,

deren Fruchtäbren eine Länge von 20—50 Mim haben und solche, deren Aebreu

nur 3— 5 tum lang sind, also in der Grösse sehr bedeutende Unterschiede zeigen.

Din ersteren waren als Subfornia macrostachyunt Konnigtr. die letzte r, n aU i>ub-

fornia microstachyurn Ronnigcr bezeichnet, und es lagen beide Unterlormen so-

wohl von der Diirnbergwie.se bei Gmuuden (gesammelt von Konniger), als

auch vom Rumpfe nächst Niederbruuu bei liied (gesammelt von Dorl'ler) vor.

Znglelcb mit dem Originale der moDstrosen Form dtsloeftyiim des

Equisetum Tämttt^ija Ebrb., tod der eine natnigetreue Abbildung der an-

gefttbrten Arbeit beigegeben ist, wurde ein sweites Monstrosum diifodhyiMi vor-

geseigt, weldies Exemplar Ronniger auf der wiederholt genannten Dürnbergs

wiese im heurigen Sommer gesammelt hat. Dieses zeigt swar auch iwei

fllMreinander befindliche Aehreu, die durch ein Steugelstück von einander ge-

trennt '^ind. ii'.<']\t über sonst dem auf Tafel 1 dieses Jahrganges abgebildeten

Exemphiiv i,'ar lit ähnlich Der untere Theil stellt nämlich ein 11 cm langes,

reich beätitetes und typisches Individuum der var. serotinum f. brcvisimüuH vor,

dessen Aehie eine Länge von 7 mm hat. Der über der Aehre beüudliche Stengel-

theil ist 4 cm laug and nnTerhältnissmässig stark entwickelt Die vier Scheiden

desselben sind tricbterf&rmig und dnnkelbrann und unter ihnen befinden sich

einielne gans kürte Aette, so dass man das proliferlrte Stfick als var. /roiMlesoeM

A. Br. ansprechen mnss, dessen Aehre jedodi noch nicht gans entwickelt, sondern

in der obersten Scheide noch halb verborgen ist. Die ganie monströse Bildung

entspricht also einer nur. terafimm (, bremimäia + var. frünäuetm!
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Es wurde vom Vortrai^euiieii erwähnt, dass schon Milde ähnliche MoD-
strositätHii. ])c\ (Ipnen sich zwei Aehren übereinandpr befinden, zwar nioht vom

£qui<ietutn Tclmateja Khrh., wohl aber vom J^quisetum anemf L., Eqii\sctum

f^ratetise Khrh. uud Eqiiinetum limomm L. geknunt und solche in <iin Wi-
handl. der kais. Leop.-Carol. Akad. der Natarf.. Bd. XXVI, auf Taf. :]2. 31 und

abgebildet hat, und zugleich wurde ?om Equisetum limomm L. ein solches

VoMtroflom üttaeksfim vorgezeigt, welches Herr Dörfler im Krotkensee bei

Omonden gelinden batfce.

Mjmüettim T^wtaUija Ehrh. var. fronäuetus A. Br. war Herrn DSrfler

bei Puhlication seiner citirten Arbeit ans Oberösterreich nur in einem einzigen

Eiemplare b<>kannt^ das in einem snmpfigen Graben der sogenannten Hasel-

If-ithen nächst der jsrrosspn Ramsau bei Gnninden gesammelt worden war.

Sein Freund Cnrl Kouniger besuchte dieselbe Localität während seines kurzen

Aufenthaltes in dmunden im Mai dieses Jahres, fand dort rlrca oO Exemplare

li^>Hr .son.-vt äusserst seltenen Varietät unter normalen fertilen Stengeln des

Equtsetum Tclmateja Ehrh. und tbeilte dem Vortragenden reichlichst von seiner

Aasbente mit. Es wurde eine grOsaere Aniahl diessf Exemplure demonstrirt und

aeigte die Mebnahl derselben bereits verwelkte Frncbtahren (wie dies in den

Beacbreibnngen dieser Varietit allgemein angeführt wird), die meist schlaff

herabbSngen, anderseits wurden aber auch solche Exemplare vorgsieigty welche

wohl reichlichst knixe, grftne Aeste entwickelt haben, deren Fruchtähren jedoch

nicht verwelkt, sondern gerade in schönster Entwicklung sind, so dass das

erwähnte Verwelktsein der Aehre bei der var. frondeacens A. Br.

dnrchans nicht als Rot^- l Ii ince^t*>llt werden kann.

Zum Schlüsse wurd«> nocii eine abnorme Bildung? des Equisetum arveme L.

gezeigt., namlicli ein fertiles Exemplar, welches am Ende des Stengels zwei

ganz normal entwickelte Fruchtähren trägt, and das von Herrn Dörfler vor

mehreren Jahren am Bahndamme in der HIhe dea Knittlingerholses bei Ried

gesammelt worden ist

Anhang.
(jesehenke für die Bibliothek

im Jahre 188i^.

Sebiianovid Qeoiv. OrnitboIogisch*mammologiKhe Nachrichten ans der üm«
g<»bnng von Varasdin.

— Ein Blick auf einige Arten der Varaadiner Coniferen. Agram, 1888. —
Beide serbisch. Tom Verftsser.

Kolombatovii^ Georg. Sni FUuroneeiea Boscii (Risso) e ms|Piistoifia (Donov.).

Spalato, 1887.
— Catalogus vertebratorum dalmaticorum. Spalati, 1888> Vom Verfasser.

Sehnab 1 J. Additions aux deseriptions prtfcMentes des Mda et descriptions

des esp^cee nonveUes. Vom Vorusser.
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92 Oescheok« für die Bibliothek.

öauäsure Heorico de. AdditameutA ad Pradromum Oedipodiorum insectorum
ex ordine Ortbopteroram. GeB^re» 1888. Vom Verfaster.

Pietet AlphoDse. LocQstides oouTeau oa pea coodiu da Hns^e da (letieve.

G^'tiev»». 1888. Vom Verfasser.

Schiiabl J. Contributions a la hiiiiie diptorologiquo. III. St.-P^t^Tsbourg. 1889.

Vom Verfasser.

Swinlm^ ('. et Cntes Iv ('. A «atalogue of tli.^ M-.tbs of Ittdi». Part. IV:
Ueometrites; Part. V: Pjrales. Calcutta, I8i>8 et 1889.

TnuteM of the Indian Hobmud.
Handlirsclk Anton Monographie der mit Nptton und Sembex verwandtMi

Grabwesjien, III. Wien. 1881». Vom Verfass*>r.

Porcius Flor. Enumeratio plautarum phanerogamicarum districtus quoudam
Naseodiensis. Claudiopoli, 1877.

— FJor 'a Phanf'rt>i:ania flin fe.stJiln districtn aln Naseudului. Sihiiu, 1881.

Borbäs, Dr. Vinc. Din Pflanzenwelt der UDgariscbeu Pasztea and die Saod-
befestigung. Hudapest. 1880. Von Herru J. A. Knapp.

Fritscb, Dr. Carl. Beitrage zur Kenntnlss der Cbiy^obalanaceen. I.: Congpectna
•,'»»n»-ris Lictnttnt' \Vit*n. ])^!-!'.), Vom Verfasser.

Dziedzielewicz Juscl. Ntuer Üeitrag zur Fauna der uetzdugeligeu Insecteu.

Vom Verfafser.

Wettstein. Dr. R. V. Carl Eggertb. Nachruf.
—- Die ^iattaii^N u Eryaimum und Cheiranthus. £in Beitrag znr Sji>fcematik

der Crucifereu.

— Pflanzen und Ameisen. Wien. 1889.
. — Beitrag znr Flora des Orient^.s: Bearbeitung der v»»n Dr. A. HeiJer im

Jahre 188Ö io Pisidien und Pamphylien gesammelten Pflanzen. Wien, 1889.
— Pinus digenm {Pinux nigra Arn. X monkma Dur.).
— und G.Senn holz. Zwei neue hybride Orchideen. Vom Verfiweer.

Lanti, Dr. Matteo. Le diatomee fossili della via Aurelia. Roma. 1889.

Vom Verfasser.

Berg, Dr. Carlos. QoRdraginta eoleoptera nova argentina. Bonariae, 1889*
— Un capitnlo de I.cpido[)terulogia. Bus'in'.s -,Ain s. 1888. Vom Verfasser.

Zttltal Hugo. Kntwicklungsgescbichtlicbe Uutersucbungea ans dem Gebiete der

Ascomjceten. Wien. 1889. Vom Verfasser.

Krassiletebik M. J. Sur len Baetdries biopbytes: note sur la symbiose de
pocerons avec dfs bacteries. V in Vi-rfas^-er.

Le Priuce Albert de Monaco. Poti^uaH luue [OrÜwgariscus Molaj, captur^s

pendant denx campagnee de PHirondelle. Paila, 1889. Vom VerfiMeer.

Seidlitz. Dr. Georg. Die Kifer Siebenbfirgens, Lief. I—IV. Königsberg,
188s^ -1889. Vom Verfasser.

Steenstrup Japt'tu.>. Mainmuthjäger Stationen ved Predmost i det 0!>terrig.ske

Kronland Mahren. Kjöbenhavn. 1889. Vom Verfaeeer.

SzysBjlowics» Dr. Ign. Hepaticae Tatreoses. Cracoviao, \^?-\.

Von Herrn J. A. Knapp.
Berlese, Dr. A. N. und Bresadola, Ab. G. Hieromycetfs TridentinL Royereto,

188l>. Vom Ab. G. Bresadola.
Meyer. Dr. \. B. un.l Helm. Dr. F.: TV. Jahresbericht (1888) der ornithologi-

scbeu Beobachtungüstationeu iw Königreich Sachsen. Dresden, 1889.

Vom Hofrathe Dr. A. B. Meyer.
Stapf, Dr. <v r .\tit!i(i! Ot sterreicb-Ungarns an der naturgeschichtlichen

Rrfoi-M-tiun«,' (tf.s » »rientes. Vom Verfa.^ser.

Kronfeld. Dr. iM. .Inliann .lost f P<»y ritsch. Vom Verfasser.

Herr Theodor Golds chmidt spendete ein Kxemplar der Verhandlungen der
k. k« aoologiech'botaoiseben Geaellecbalt, 1883, eammt Beilage.
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Papi/io llmjmiy eine neue \xi aus iSumatra.

A. F. Roj^enliofer.

(T«rg*l«fft in 4*r VtrmniMlQiif aai 5. Deeeabsr 18M.)

Q. Älae anticae praductae, supru aUndo-cinertae, infuscatac, nidice,

itriüt et eostii nigris; »ubtwt paUidiores.

AUu pottieae $upra atrameHtarwef plaga tiyJbmeäiana ciba cmim qmiuor

magniä maeidü nigrii rhombiformibm •» tjua; aubtm opaee nigne, aUquoi

eaemfeo nüentea.

Cmpui et prothorax aordide alba, mUmmae, thoraxt obdomen, pedetgpte

mgra/tf 9M<re coccineo, lateraliter nigro-punctato.

JEatpansio 14 cm. l'utria: Sumatra. Mtus. Cnes.

Kopf und Vorderrücken dicht wollig, schmutzigweiss. dl»- HoliaarttOg

nach hinten spitzwinkt-lig einspringend; Fühler, Uückt-n, Leib und Ueine tief

luutlschwarz. Bauch und Seiten licht kariuinroth, mit kleinen sdiwarzcn Flecken

üiht den i.üiteru. Die Gduitalklappeu biud leider stark zuäuiumeugedrückt und

icheiuen die meiste Aehnliehkdt mit jenen von Fapilio Latr^ttei n haben.

Vorderflftgel oben weisslicbgrati, wa derWunel, besonders gegen den

Innenruid in und Momwirte stark geschwind die Mittelteile mit drei schwanen

Striemen» die mittlere, entsprechend der Faltnng, gegabelt. Sanm nnd Fransen

schwärzlicb. In sfiuiiutlichen Zellen liemlich breite, schwärtliche Striemen, die

in Zelle 3— •*> am breitesten.

Hinterflügel tintenschwarz, mit ziemlich langen braunen Haaren von

der Wurzel bis über die Mitte, an die ein giosser weisslicher Fleck sich an-

schliesst, in welchem in den Zellen 2 je ein länglicher schwarzer Flecken

steht, der nur durch eine schmale weisse Binde, die in Zelle und 4 einzelne

schwarze Schoppen eingesprengt hat, von der aus grossen schwarzen runden

Fkeken bestehenden Bandbinde getrennt wird; Sanm nnd Fransen achwart.

Der Baad der Hinlerflfigel ist leider stark Yerlettt, so dass sich nicht sieher

sagen Hast, ob die FlUgel abgerundet oder geoehw&nit sind, aber nach der

Adinliehkflii mit IVtafM» dQrfte wohl das Erstere luisnnehmen seiu.

S. B. a«ik B. XXXtX. Abb. 1
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2 A. Ror«a1i«fer. A^fo Bagtnt, «Im mu« Art mm BvmtrB.

Unterseite der Vorderflttgel weiaslich, mit aehwmen Bippen and Stri»-

tuen io den Zellen; Warzel und Saum fiel weniger geschwärzt wie oben.

Hinterflugel wie oben, etwas matter; der in Zelle T) stehende schwarxe,

etwas beilförmige Fleck hängt mit dem schwarzen Grunde vorne fast ganz zti-

sanimHti und ist hinten etw.is deutlicher durch Weiss getrennt als auf dor Ober-

seite; der saninitsciiwarzt^ Grund springt in den Ztdlen o und 1 zapf^narti^ in

das Weiss vur. Ivippeu dick schwarz. Der Flügelumschlag dicht und kurz braun-

schwarz behaart.

Da du Thier tiemlich geflogen ist, läset sieh annehmen, daas vielleiclii

der Saarn der Oberilttgel donkler war.

Die drei Striemen in der Mittelselle, wovon der mittlere gegabelt ist,

matt sehwan. Spannweite 14 cm. Leib 2*5 cm.

Die neue Art steht unbedingt Papilio PriajiHs D,, de Haan (Bijdrag tot

de Kennis de papil., ls:;i», p. 2:1, Taf. II. Fig. 1; Felder. Verhandl. der k. k.

lool.-botan. Gesellsch. in WitM). 15d. XIV, 1S<H. S. :j7:?. Nr. 280) zunächst und

gleicht ihm im Kipj)env>rlaufe si lir. De Haan 's Bild scheint ein 9 darxu-

stelU'u, da die Flügtl mehr al)L,'<MtiiHk't sind, unterschfidt't sich aber sofort ausser

den längereu Hiuterllügelu durch die heilere Mittekelle und die viel lichtere

Unterseite der Vorderflfigel. Daa Weiaa am Kopfe, am Vorderrttcken, sowie das

der Hinterflttgel ist viel reiner, nicht gelblich nnd anf den letsteren weit

betehr&nkter durch die grössere schwane FleckenMnde nnd die gans schwarte

Vorderecko der Hinterflfigel, die bei Priapua nnten keinen blAalichen Schimmer

xeigen. Die Brust ist bei Priapm weisslich, wie anch die Seiten des Leibes.

Grote Smith besclireil'r iti Kiitom month. magai., XXI, April 1885,

p. 217 einen Priapus nahesteheiidrii J',i}>tlio Si/corax anch ans Sumatra, der,

viel grösser 7<dl). olivenbraune ( »In i ti n^n l. zur Hälfte grünlichgraue, aussen

a^rhcjraue Hinterllügel, aschgrauen Kopt und Halskragen, aber grünlichpranon

Hinterleib hat und mit vorliegender .Art noch weniger verwandt ist als Pnapu.^.

Distant bildet in Uhupal. Malajana, XII, 188C>, p. 4G8, Tuf. XLll, Fig. 10

Syeoram ans Perak ab nnd stellt ihn aber irrig in die JÜrnmoii-Onippe.

Die nene Art hat wie Priapus in der Vorderflllgel-MittelseUe nur dr^i

Striemen, von denen die mittlere gegabelt ist, nnd steht dadnrdi Papiüo Becfor*

Polffdonu, Varuna nnd Semperi nahe (Stand Inger, Eiotisehe Schmetterl.,

2. Lief., S. f>); die Papilio Jlfemnon-Gruppe hat vier dunkle Striemen, die nach

Jielmu»i Polymnestur, Protenor. LatrciUci und Pohjenctes zeigen.

Diese schöne .\rt brachte Herr Dr. Bernhard Hatren. dem das kaiserl.

Mnsenm vieles Interessante zu verdankt n hat. in Einem Stücke aus Nordwest-

Snmatnt. wo dieselbe bei Deli in den Battabergeo flog. Ihm, dem Entdecker, xo

Ehren soll sie benannt sein.
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Studieü über die Säugetlüerzähne.

Vorläutige Mittheilung

Prof. Dr. B. Dybowski
in Lmterf.

(Mit 8 Holzschoitteu.)

(Toiftlagt in iltr TwnaiBlang wm 6. Dtetmlwr 1888.)

Beim gel«g«ntlicben Stadimn der Hnftbiersäline haibe ich mich davon

Ikbeneugt, daaa die heutige Lehre &ber den Bau und die Entwickclung der

SäugethierBihne mangelbaft und zum Theile unrichtig ist. Diese Ucberzengung

hat mich zu weiteren ausführlichen und aasgedehuteii üdoiitologischeu Studien

?eraulasst, in deren Folge ich SU einer neuen und wie mir scheint nel richtigeren

Anachauaog gelangt bin.

Obgleich meine Studien noch nidit abgeschlossen sind, so halte ich doch

für zweckmässig, die wichtigsten Resultate derselben in einer kurzgefassteu

Uebersicht zu veröffentliclien, eine ausführliche Auseinaudersetzung werde ich

demnächst nachfolgen lassen.

Um die vorliegende Mittheilung recht klar und übersichtlich zu machen,

werde ich meine Ansichten in einzelne Punkte zusammenfassen, denen ich eine

kante Uebersicht der von meinem Vorgänger gegebenen Lehre vorausgehen lasse.

Die heutige Odontologie lehrt, da&s ein sogenannter zusammengesetzter

Säugethierzaho, onto- und philogenetisch betrachtet, aus einem einzigen, ur-

•prfloglicb kegelförmigen Zahne (l apille) darch Tenchiedenartig« EinetOiiiungs-

proceeae (FaUnngen) dee Kegelmantels sich entwickelt

Bai den Binstttlpungen (respeetiTe Faltenbildungeu) betheiligen sich alle

Beatandtbeile des Zahnes (Zahnbein, Schmels nnd Gement), indem jene Ein-

atftlpnng bald von oben (Käufliche), bald Ton den Seiten her, bald aber in

beiden Biehtnngen ingldcb vor sich geht
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4 B. Dybovilcl.

Die Backenzähne des Klophanten machen insoferne eine Ausnahme, ils

ihre grosse Papille (Pulpe) in eine Anznlil kleinerer zerfällt, ans denen dann

die gesonderten, aas Zahnbein, Schmelz und Cement bestehenden Zäliue sich

bihlen. Indtin nun die kleinen, ursprünglich isolirten Zähne nachträglich

(iiircli Cement fe»t verkittet werden, kommeu die grossen, zusammengesetzten

Backeuziihue dos Elephauten zu Staude.

Mit den iiier angeführten Verhältnissen ist der Entwickelungsgang eines

zusammengesetzten Säugethierzahues erschöpft; was dagegen den Bau eine:»

»olchen Zahnes betrifit, so findei sich in der wissenschaftlicben Literatur

folgendes:

An jedem zusammengesetzten Säugethienabne (t. B. an dem Molaren

eines Rindes) nntencheidet man iwei HaupttheUe. aas welehea daa Gerftst des

Zahnes gebildet wird. Diese Thefle nennt man die Zabnjoche, oder einfach

die Joche; das vordere heistt Tor*, daa hintere Naelqoefa. Daa Joch eines

Oberkieferzahnes lässt zwei Theile untefscheiden: der laterale Theil des Joches

heisst Jochwand, der mediale Jochbogen.

Merkwürdiger Weise lässt man die Unterkieferzähne nur aus einem einzigen

Theile, dem Jocbbogen, bestehen; der sweite fiestandtheil, die Jochwand, soll

bei den genannten Zähnen fehlen.

Im Gegensatz zu den zu8an)mengesctzten Zähnen, zu welchen die Molaren

nnd Prämolaren gehören, werden die Sclmeide- und Eek/ähne als einfache

Zahne betrachtet. wi«>wo})] von vielen Autoreu auch diesen letzteren Zähnen eine

Falteubildung zugeschrieben wird.

Die eben in ihren < rrundziigeti iliir^estellte Lehre von der Entwickelun^'

lind dem IJaii der Saugethierzähne ist allgemein adoptirt worden. Die Odontu-

lügeu begnügen sich mit der Theorie des zweijochigen Bauplanes der Zaline,

indem sie die allt^rcumplicirttsteu Formen derselben in deu engen Rahmen
dieser Theorie einsoswangen Torsuchen. Dass der WiUk&r dabei ein ausgedehnter

Spielranm gegeben ist, liegt anf der Hand.

Aus meinen eigenen Untersuduuigen ergeben sich folgende 'riiatsaohen.

I. leh finde, d.i>> die Ober- und Untt-rkieffrzähne honioKtg»', .syinmetri-«cln'

<ipbi!de sind. Denkt luiui sich die Uberkieferzähne (eine> Kindes z. R1 in lii«-

Alveolen des Unterkiefers so eingesetzt, dass ihre vorderen liander uacli vorne

nnd ihre hinteren Ränder nach hinten gerichtet sind, so bt klar, dass ihre

laterale Fläche tnr mednlen und ihre mediale Fläche rar lateralen wird. Ver^

gleicht man nnn an den so gestellten Zähnen die einzelnen Bestandtheile

nntereioander, so ist leicht ra ersehen, dass beide Zahnarten sowohl eine Joch-

wand, als auch einen Jocbbogen besitien (s. Fig. 1 und 2).

Daraus geht hervor, dass bei den Oberkiefenähnen die Jochwand lateral-,

der Jochbogen medial-, bei den Zähnen des Unterkiefers dagegen die Joehwaad
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medial-, der Jochbogen latenOwSita gerichtet ist Dieses gilt für alle Sftuge-

thientäbne aberbaapti)

Der Gmod, waram die betreffenden Tbeile an deo Ober- nnd Unterkiefer*

Zähnen der Sängethicre eine veraobiedene, einander entgegengesetzte Stellung

haben, lässt sich, auf dem Wege einer theoretiacben Betrachtung, folgender-

maaten erklären.

Fif. ft. Fi«. 7. Fig. a

Bekanntlich iot der 8chleimbautüberzug der Mundhöhle, nebst allnii sriuen

Anhängseln, eine anmittelbar» Fortsetzung der Körperintegumente der Thiere,

indem die Körpprhnnt an der Mandöffuuug sich nach Innen einstülpt. Di iikt

man sich nun bei den Selac hier-ähulichen Vorfahren df»r S-injr'^thiere die Korjioi-

haat zur »ScljlHinihaut und die Placoidschuppeii zu Kicfn kühnen uragf'waii'iHlt.

HO ist leicht einzunebcn, dasä der obere Kaud der Placoidschuppen (respuctive

») Dtow TtrUltaiase lind »« 6m. atirtn MolaiM d«iillfeb «BhTB«lmtaT.
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6 B. Djb€waki.

Jochwttnd) MD OborkUfor eine lUeiale, am Uatorkiefor eine mediale Sfcellaog

habeu inuss. ^)

II. Ein jeder Säugethiersabn (einige wenige ausgesomnen) besteht aas

vier Haupttheilen.-) Nach dein Vorgange früherer Forscher nenne ich diese Theile

Zahnjoche und bezeichne sie (von vorne nach hinten) als Vor-, Mittel-, Nach-

und Hinterjoche (s. 1—IV iu allen Figuren). Nicht au jedem zusammengesetzten

Zahne der jetzt lebenden Säugethiere sind alle vier Joclie gleiohmässig aus-

gebildet. Eä kommen auch »ulche Zähne vor, au welcheu zwei ^ä. i^ig. 2j oder

nur ein einsi^ (s. Fig. 8) Joch tu beobachten ist Daas abmr ui aolchen

seheinbar nur ein- nnd iweijochigen Zibnen nicht allein ein oder iwei Joehe

attsgebildet werden, sondern dass anch alle übrigen, wiewohl verkUmmert,

(a. Fig. 2, 8« 8) Torhanden lind, davon kann man sieb ftbeneogen, wenn man
eine Reihe Ton thieriechen Gebissen stndirt nnd mit einander Yeigleicht

Anf meine vislfaltigen, eingehenden üntersnehnngen nnd Stadien gestfttat^

behaupte ich : 1 . dass fast allen Säagethierzähneu ein vierjocbiger Hasptbanplan

in Grunde liegt und 2. dass die Schnei 1-- und Eckzähne keineswegs als ein-

fache Zähne zu betrachten sind, sondern dass sie den Backens&hnen ähnlich

gebaut und wie diese zn-^.unui*n^'e.setzt sind.

Die Annahme eines vierjochigen Bauplanes der Zahne i^ibt uns die

Möglichkeit an di»' Hand, jede auch noch so complicirte und verwickelte Zahn-

form zu erklären und erlaubt die Homologie eines jeden Zahuhöckers und einer

jeden Zahnfalte streng methodiseh dnrchsnfthren, was bei dem iwefjoehigen

Bauplan Sfteis nicht mSglioh ist i

Durch die Annahme eines vieijochigen Systems glauben wir einen neuen

Wsg fttr das Studium der Zahne angebahnt su haben, auf welchem die philo-

genetische Entwickelung der Zähne wissenschaftlieh durcfasnftkhren mlSglieh

sein wird.

III. Ein jedes Zabnjoeh besteht aus zwei Theilen: Jochwand und Joch-

bogen, welche an den Ober- nnd Unterkieferzähnen eine Terschiedene, entgegen-

gesetzte Stellung haben (s. oben, Punkt I). Die beiden Theile eines Zahnjoches

können verschiedenartig gebaut und auf eine sehr verschiedene Weise mit einander

verbunden sein, woraus die verschiedenen Arten der Zähne entstehen: verwachsen

die Theile mit ihreu ganzen inneren Flächen unter einander, so entstehen die

sogeuanuteu Buuo- uud Carcharodontt-nzahue; verwachsen sie dagegcu mit

ihien SeitenHaehen oder Randern, so entstehen die Zjgo- oder Elasmodonten-

zähne. Durch eine mehr oder weniger genaue Verwachsung der Binder entstehen

>) OitM EradiaiBBig wiril Mehl ranuMchanlicht. wraa aan 6io«B 8ti«if«n Papier, amf

weldMii IrganA «in ZckhMu b. B. d«r Brioli %, 4«r LiDg« aaeli VMMiekMt UI, die SchUinhaal-

< iiistülpntig iiAchabnipn l. verknilt hat. TT.ilt m.in den so verkniltm Papierhtr« ifen vor hio!i, so

wird man sich leicht &b«rieagen kAnnen, dass am oberen Abxchnitti^ des Streifen* (retp. Ober-

Ititfnr) d«r Bvehlteb« a (rMp. die Uterale Jechwand) lateral (buccal), am udInwi dagegM nedtal-

wftrte (Ungwl) gericMat wiid.

*) Her diM« Hsrnpltlieil« «erdtt te der TorlisgaadM HilllMOwac ia Batneht feiogra.
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ferner die getebloeMneB (t. Fig. 5 und 7) oder die effonen (s. Fig. 4) Muben
und TbUer.

lY. Jede Jochwuid nad jeder Joefabogen beetdii ms drei Tkeüen, welehe

ich Pfeiler nenne. Ich bezeichne den mittleren als Mittel-, die beiden äusseren

als Seitenpfeiler (s. Fig. 1 bei 3/ und iS*). Sowohl die Pfeiler der Jochwand,

als auch die des Joclibogens sind ontweder nait einander enjj verwachsen, indem

sie eine homogene contiuuirliche Wand (respective Jocliwand und Jochbogon)

darstellen, oder sie sind nicht vollständig verschmolzen und erscheinen dann

als sogenannte Ki]t|M n, Leisten, Falten, Sporen etc. Mitunter treten die Pfeiler,

die Jochwäude und die Juchbugeu als isulirte und mehr oder weniger selbst-

atindige Gebilde raf and steUen daiin s. B. die sogenannten Deutikeln, isolirte

Pfeiler oder die Zftboe mit nicht centralieirtem Zahnbein (s. Fig. ii), oder Zahn-

hOcker nnd Zahntaberkel Tor.

Dies ist nnn alles, was ich gegenwärtig über den Bau der sasammen*
gesetzten Siingethierzahne mitzotheilen habe; schliesslich will ich noch meine

Ansicht in Bezug auf die Fnige über die Entwickeliiug dieser Zähne äussern*

Es fragt sich nämlich, wie die Theile (res])ective Joche nnd Pfeiler), ans

welchen die Zähne zusanimengoset/t sind, zu deuten wären?

Ed sin<l liier zwei verst-bieiicm' Fälle annehmbar:

1. dass alle Theile ( risjiectivü Joche und Pfeiler) durch einen Gliederuugs-

process ciuer einzigen Zahnpapille entstanden sind und

2. dass sie durch einen Verwachsungsprocess vieler (z. B. 24 an der SSabl)

einlacher Papillen sn Stande Icamen.

Ich habe viele gewichtige Thatsachen snr Begründung der iweiten An-

nahme gesammelt» welche ich aber erst spater sn TeröfTentlichen im Stande

sein werde.

Ans dem Gesagten geht eine Theorie hervor, welch- tms die Entwickelung

der zusaramenge!^« tzten. vierjoohicfen Säu^ethierzahne erklärt. IVieser Theorie

ZQ Folge stellt Kich die P'ntwickelung der ziis;inimpngesotzteii l^iinq-ethierzäline

folgendermassen dar: Einem jeden vierjocliigen iSäugetliierzahne liegen 21 ein-

fache Papillen zu Grunde, aus welchen ebenso viele Pfeiler entstehen, z. B. die

sogenannten Zähne mit nicht centralisirtem Zahnbein (s. Fig. G). Indem nan

je drei Pfeil« (Papillen) mit einander Terwaehsen, entsteht je ein Halbjoeh

(respectire Jochwand nnd Jochbogen), die ihrerseits untereinander Terwachsend,

je ein Zahigocb bilden. Ans dem Verwaehsen eiuselner Zabnjoche mit einander

kommt eben der xnsammengesetite, vieijochige Zahn n Stande. Durch das

Yerkflmmern einzelner Pfeiler (respective Papillen) erkl&rt eich das YerkUmmem
oder gnr das Fehlschlagen der einseinen Zahigoche.

Lemberg, im Mni 1888.
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Brklärung der AbbUdungen.

Fig. o und 8 siud in zweifacher Vergrösserung dargestellt worden; Fig. G

•tollt eine Copie nach Baume dar; die flbrigen Figaren liod in natfirlicher

GrSsse geseiebnet Di« Beieicbniing der Figuren ist flberall die gleiche, n. sw.:

I—IV beteiebnet die nach einander folgenden Zabnjoebe, ITJocbwand, B Joeb"

bogen, M Mittelpfeiler, 8 Seitenpfeiler; a, a* Zabnmarken, b »Baealaiale* oder

,Zahnpfeiler", l Vorder-, c Mittel-, d Nach-, c Hinterjoclibogen, f Hinter-,

g Na«h-, h Mitte^jocbwand, i Hintertheil der Voijocbwand, k, i Voijocbwand.

Fig. 1. Die äussere Ansicht des ersten (resp. hintersten) Milchzahnes

Pin OS Kindes, an wolchem das Hinterjoch (IV) verkfimmert. die fibrigen drei

Joche dagegen gleichmässig stark ausgebildet sind.

Fig. 2. Die Ansicht des zweiten oberen Milchzahnes eines Rindes (von

der inneren Fläche aus), an welchem die zwei inneren Joche {II und III) voll-

ständig, die zwei äusseren nur andeutungsweise ausgebildet sind.

Fig. Ü. Der dritte untere Molar eines Kehes. Das Vorjoch (Ij ist ver-

kQmmert, das Hinteijoch (IV) ziemlich deutlieb wahrnehmbar.

Fig. 4. Der erste untere Hilcbsabn eines Pferdes (obere Ansiebt).

Fig. 5. Der dritte untere Uolar «nes Rindes. An beiden Figuren ist

das Yoijoeb (I, i) äusserst schwacb, die flbrigen drei dagegen {II, h, e, III, g,

(1 und IV, f, e) sind gleichmässig stark ausgebildet. Nach Rfitimeyer^) sollen

dae Mittel- und Nachjoch (s. hier h und g bei Fig. 4) ein einsiges Joch reprä-

sentiren, was ich für nicht richtig halte.

Fig. G. Der dritte unter** ^lilchziihn von Phacochoerus (nacli Pannie).^)

Fig. 7. Der dritte obere Milchzalin de.s Pferdes. Das Hinterjocli ''/T

ist hier spurweise vertreten, wa8 beim l'uni*' an allen (bis auf die letzten

oberen) Zäliueu vorkommt, am letzten oberen Molare dagegen ist dieses Jocli

sehr deutlieb wahrnehmbar.

Fig. 8. Der erste obere Pramolar eines Behes, an welchem die drei ersten

Joebe sieb deutlieh unterscheiden laaaen.

'( K ü t i nt p T 1^ r , V(>rKtir}i f -nir tt;it'';r!i' ' "fi )n lili- 'iov Hinilofi, Taf, I, Flf. 19, ]4» «a.

Baume, OdontologiKcbe Forvcbungeu, Leipzig, >S. 167, Fif. «4.
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Bemcrkungeü

Edm. Andrejs Speeles des Hymenopteres, T. III (Les Sphegiens).

Mit Beschreibung einiger neuer Arien.

Ten

Franz Friedrick Kohl,
ämittmi »m \, k. mtarliliUriiAMi HeftraMn» tn Wiw.

(Vorgelegt in dar TarsaiiBlung »m 7. Jinner ,1889.)

,Qiii Ucet, conaenttr« vSfletnr."

Seit dem Jahre 187U veröffentliclit H.rr E.lin. Andre in ileaune (Cöte

d'Or) in Faacikeln ein allgemeines Hymenoptereuwerk auter dem Titel „Speeles

de« Hjrmdnopteres d'Europe et d'Algerie".

Dieses soll Dach seinem Zwecke, sowie nach seiner ganzen Anlage für

Hymenopterologen eio Hanptwtrk wwdra. Bis jdrt lind die iwel ersten Bände

— enthilteiid eine EioleitiiDg, die Tenthrediniden (L Band), Vespiden nnd

Ferm leiden (IL Baad) — toUttindig, der III. nnd IV. Btnd ram TlieUe er>

•chienen. Ber UL Btnd wird die 8pbegiden, der lY. Bend die Brneeniden
nafassen.

Dm Andrä'sche Unternehmen hat leit seinem Beginne eine Reihe äusserer

Erfolg« aufzuweisen. So erhielt es im Jnhre 1882 von der Akademie der Wissen-

schaften in Paris den Thore-Preis, im Jahre 1882,8:5 von der Societe ento-

mologique de France den Dollfus-Preis und 1887 von der Acad^mie des

Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon die grosse ^»oldene Medaille. Ausser-

dem wurde es iu verschiedenen Zeitschriften sehr günstig und wohlwollend be-

sprochen, eo im 5. Jahrgang der Entomologisdien Naehriehten (Pntbns) Ton

Herrn Prot Dr. K. t. Dnllntorre. Herr Pcol Dr. 6. Haj ek sehreibl im S. Binde

seines Hnadbnehes der Zoolegie (1881), 8.881: j^Dieae Fignr rfthrt von Bdm.
Andr<» Species des Hjmdnopterea d*Enrope et d'Algerie, einem niebt genng
aninrftbmenden Werke, her.*'

Z. B. Ow. B. XXXIX. Abb. 2
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10 f r»Bt Pri«4rick Kokt.

Das kann uns nicht hindern, unabhängig von jedem Autoritätsglaaben,

der sich in der Wissenschaft nur schädlich äussert, einen Theil des An dra-

schen Werkes aaf den wirklichen Werth za prüfen und in sachlicher Weise zu

besprechen.

Dieser Theil sind die bisher erschieneneu Fascikel über die Sphegiden.

Voa elii6ii ^fitenifttiMlieii Werke, dM ADtprndi mielit, fttr die Wiiiea-

ebaft von Wefth lu sein, ktnn mui TerlMgeo, da» der Autor die Uteratiir

foUstindig beliemelit, die wieeestebftfUklieii iBmugenBchaften unimnit und

Terwertbei, wenn er nicht in der Lage ist, Besseres an Stelle des Vorhandenen

m setzen, was selbstTerätäudlich auf dem Wege einer sachlichen Kritik, nicht

aber auf dem kurzen des Autoritätendünkels zu geschehen hat; ferner muss der

Autor bei dor Anordnung der Familien. Gattungen und Arten nach den heutigen

Anschauungen der Systematik, also so weit wie möglich, streng im Sinne der

natürlichen Verwandtschaft utui Abstammung vorgehen. Hei der Unterscheidung

der Formen muss darnach getrachtet werden, bisher unbeachtet gebliebene, feste

Merkmale an Stelle der wandelbaren zu setzen, was z. B. bei den Sphegiden
ebenao nothwendig als nneefawer mSglieh ist

Ana dieaem letateren Punkte etglht aieh daa Bedttrfiiiaa, daae der Antor

die Tbiert aelbat dureb Antopaie kennt, jedenfalla nur aolcbe Arten in analjti-

acher Form behandelt, die er aelbat untersucht hat; kennt er sie nicht, lo bat

er die Originalbeschreibungen strenge zn achten und nicht nach eigenem Gut-

danken zn schänden. Nur durch eine in angegebener Richtung fortschrittliche

Arbeit werden sich die Arten schärfer begrenzen lassen und kann der unter den

blinden Hassern der Systematik verbreiteteo, irrigen Meinung, dasa es keine

Arten gäbe, erfolgreich begegnet wf^rden.

Ton diesen Standpunkten aus wird in diesen Zeilen der genannte Theil

des Andr^ 'sehen Werkes beartheilt werden.

Der allgemeise Theil ikber die Sphegiden (p. 1—S0) eracheint über

Gebtthr anagedehnt.

Die Angabe (p. 1) in der Familiendiagnose, dass die Fttbler bei den

Weibchen 12, bei den Männchen 18 Qlieder besitzen, ist insoweit nnriditig, ala

bei Crabro, also innerhalb einer und derselben Gattung. Artf.Tuppen vorkommen,

bei denen auch die Fühler der Mimncheu 12gliedrig sind, in jüngster Zeit

hat auch A. Handlirsch eine neue, südamerikanische Grabwespengattung

(Sca]>heutes } aufgestellt, bei der das Nämliche zutrifft; somit lässt sich die

Angabe Über die Fühlergliederzahl, wie sie Andrä gemacht hat, für eine Dia-

gnoae der ganien Fkallie niebt atreng Terwenden.

In deraelben W^e nnriebtig iet die Angabe, daaa die Unterkiefertaater 0-,

die Lippentaater 4gliedrig aind; denn Bembex hat 4^iedrige Untarkieln^ nnd
2gliedrlge Lippaotaatar, Stmküa aogar Sgliedrige Kiefer- und lg]iedrigaI4ppen-

taster; letztere Qattnog iat zwar keine palaarktische, aber zn einer wissen-

schaftlichen Kennzeichnung einer Familie oder Gattung kOnnen doch nnnaOglich

nur die Vertreter eines beschrankten Gebietea herangeiegen werden.
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AI» ganz laienhaft tet di« Erörternog det Thonx and seiner Theile (p. 6)

10 bezeichnen. Das Segment mädiaire ist, als ob gar nicht vorhanden, mit

lif^inpf Silbe erwähnt, obwohl Andr^ bereits im I. Band seines Werkes p. LVIII,

pl. III. Fi^. 1.2 (1^<70. 1880) seine Anschauung^pn daröber niedergelegt hat. Die

Unrichtigkeiten dieser Anschaaangen hat jüngst Herr Ant. Handlirsch in seiner

Monographie der mit Nygmn und Bemhex verwandten Orabwespen dargethau.

Aiidrä hat öomit die Schuld auf sich geladen, die AuächauuiigtMi Kein-

hard't wid Gerstäcker's fiber das Segment m^iaire (Gattung Oxybtlm^

1867) TanaebUMigt oder nicht recht feratanden an haben.

Prof. Braner'a bOehat wichtiger Anfaata »Ueber das Segment m^-
diaire LatreiHe's* (Sitaber. der kaia. Akad. der Wisaenacfa. in Wien, 86. Bd.,

1888, LAbth.. S. 278) war zur Zeit als das Andrd'sche Werk zu erscheinen

begann, noch nicht ?eröffentlicht) aber jetit» bei Gelegenheit der Monographie

der Sphegiden, wo das Mittelsegment wp^ph seiner mannigfachen Gestaltung

eine grosse Rolle spielt, wäre es die Pfliclit Andrd's gewesen, seine Irrthümer

ZQ widerrufen, oder aber, wenn t-r mit den Auöchauung*^n Brauer's nicht ein-

Terstanden ist, eine Widerlegung iw versuchen. Andrd sclnvtigt, und das Mittel-

segment erscheint in einem Haupt- Hyuienopterenwerke trotzdem wieder als

MekaiioliUD*

Wae die Flttgel betrifft, so geht ana der Dantellnng Andrd^s hervor,

dass ihm die Ton E. Adolph begrftodeten und von anderen Autoren wie Braner
and J. Rodtenbacher weiter verfolgteo, wiscenschaltltehea Anaehaanngen fiber

daa FlOgelgeäder und seine natürliche Entwicklung vollständig fehlen. Beson-

dere aeigt sich dies bei der Eintheilung der Sphegiden in Tribus and G&ttnngen,

wo Tiele enge verwandte Genera, deren Verwandtschaft sich durch die Entwick-

lung des Fliigelgeäders streng nachweisen lässt. gewaltsam auseinander gerissen

werden. — Es ist dabei jedoch nicht gemeint, dassAndr^ eine neue, der Ent-

wicklung des Geüders entsprechende, natürliche Nomenclatur für die Adern und

Zellen hätte bringen sollen. So nothweudig dies auch scheint, so ist die Ento-

mologie noch sieht eo weit vorgeaehritten, daaa ea mit Erfolg an wagen wire.

Gana nDwisaensobaftlieh iat ferner die Beapreobnog des Hinterleibastislee

(p. 8). Man eifihrt nngofihr bloe, dass das 1. Segment entweder sehr kng-
gestreckt, stielfBnnig ist nnd darauf die erweiterten Binge folgen, oder daas der

Stiel knra ist Wie man den Stiel vom morphologischen Standpunkte anffaesen

mnsts. erfährt man nicht. Es ist also nicht gewürdigt, was Gerstäcker in seiner

Abhandlung über Oxf/helus vom Hinterleibsstiel gesagt hat. Nach Gerstäcker

erscheint in dem einen Falle der Stiel dadurch gebildet, dass die verlängerte

Ventralplatte allein denselben darstellt und, weil von der Kiii.kenplatte nur

gau£ hinten bedeckt, grösstentheils treiliegt, daher von oben sichtbar ist (Sphex,

Pmmmophäa, IWn, Mimefa, Pdtopoeu»)) in anderaa lUleii wird ein Stiel

dtrch die gloichmissige Verlängerung der genau ttbereinaader und nicht hinter-

einander liegenden Bflcken- nnd Banchplatte des 1. Segmentes (htebd lechne

ich das Uittekegment nicht als 1. Hinterleibssegment) gebildet (MOlmus,

T9yposBffi»fk, Bhopakmf JkuifproetuB, Podagritm, TWu^pne^.
2*
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Bei Ammophila tritt, abgesehen von der Gruppe Ps'jmmophth(, wühl d^r

enttere Fall ein, nar erscheiut auch die BftokenpUtfce mehr weoiger geettrecki,

der Stiel daher „zweigliedrig".

Von der bei den Weibchen der Sphegiden auf der obert'ii Afterklappe

vorkommendeD Absonderung eines Pjgidialfeldes und tou dessen Werth für die

Beetimmungen iet im Werke Aiidr4*i niohte ra finden.

Die Angaben Uber AnAtomie, 7ermehnuig nnd Lebensweiie tind ftti m-
cUieealidi den Arbeiten anderer Aotoren (L. Dnfonr, J. H. Fabre) entnommen
und wOitlich angeführt.

Auf den allgemeinen Theil folgt (p. 36) eine AnitftUttng d» Arbeiten

ftber Sphf'piden (Bibliographie speciale).

Diene Aufzählung uinfa«bt 225 AbhaiuHungen, ist aber dennoch lehr

mangelhaft zu nennen, da weit über Um) fehlen.

So fehlen z. B. die bis zum Jahre 1885, also uoch vor Erscheinen der

Andre 'scheu Spbegiden-Mouographie, verööeutlichteu einschlügigeu Arbeiteu

folgender Aatorra:

Andereson, Berthold. Benthin, Braner, Brieehke, Capruu, Car»

rnceio^ Contarini, Qineeppe Coeti^ Diieonsi, Fanrel, Sdw. Fitscb,

FreyCeeener, Frieee, Oorgoia, Gnillon, H.Kawall (1857), Labram et

Imhoff, Ferd. Morawitz, 0. Müller, Herrn. Mflller, Piccioli, Bolander,
Sajö, Scheven, Schlechtendal, Schmidt-G oebel, Schoyen, Schreber,

Sichel, 0. i>iebold (18:]*»)< Knollen v. VoUeohoTen, üddmann (1758).

Ferner fehlen einzelne Arbeiten von

:

Becker, ßoitard, Brall(*, Dallatorre, Giraud, Goeze, Herrich-

Schäffer, Kirschbaum, Majer-Dür, Mocsäry, Rogenbofer uud Kohl,
Uudow, Edw. Saunders, Schenck, Smith, Schilling.

Endlich fehlen noch eine Beihe tob ArWten, velehe twar in der Haupt-

bibliographie des 1. Bandet der Speeiee des Hymdnopt^rte angefahrt werden,

aber hdehst nothwendtg auch svr Speeialbibliographie der Sphegiden gehfiron,

beeondera jene ?on ihnen, welche anseehlieselieh enropiiaehe Sphegiden behandeln.

Diese fehlenden Arbeiten sind von:

Brnll^ Cederhielm, Curtis, Cuvier, Cyrille. Dahlbora, Dietrich,

DonoTan, Dumeril, Forster, Förster. Fritsch. iJlnliani, Gnielin,

Gudrin et Meneville, Hentschius, Laniark. Latreille, l'anzer, Poda,
R OL* Hier. Rondan i. Samouelle. J. Schäf fer, Sickmauu, Smith, Stepbens,
Sulzer, Thomsou, Tischbein, Wissmaun.

Ich glaube, dass vorhergehende Angaben, bei denen ich selbst keine Yull-

atandigkeit angestrebt habe, binreiehen Warden, die Sachlage lu beleuchten.

Seite 50 werden die Sphegiden in nicht weniger alt U Tribne eingetlMÜt,

die wie Unterfamilien bebandelt werden, jedoch nach Art nattrlicher Familien

anf —idae anelanten.

Die neuere Forschung hat dargethan, dass eine wissenschaftliche Syete-

matik bei deu Grabweapen wohl Gruppen enger Tcrwandfcer Gattungen (Gattnnge-
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complexe) neben Tdreinselt iteheodsn QtttoBgen, aber keine EinÜieilnng in

Familien oder Unterfamilien an(>rkeuDen kann.

Iq den „Speeles des Hjm^noptöret* iet diese Erkenntniss vollständig

vernachläsüigrt, nnd die gebotene neue, noch von keinem anderen Antor frftber

gebrauchte Eiutheilang durch kein Wort der Kritik begründet.

Die erwähnten 14 Tribns Efrappiren sich nach dem Eintheilonj^sgrund 1

(p. 50)') in zwei Abtheilungeü; die erste soll durch die Angabe, dass die er-

weiterte Partie des 1. Hinterleibssegmentes kürzer oder gleich lang wie die ver-

schmälerte ist, die zweite durch den Gegensatz: „die erweiterte Partie des 1. Sag-

lueutes ist länger als der stielartige Tbeil", gekennzeichnet sein.

Hiernicb glanU Jeder bei einftebcr Logik, daae die Gattungen aller

Tribna sammt nnd eonden mit einem Hintetieibaatiel anageetattet aeieii, der

sich anr in Besng aaf aeine Lftnge in der angegebenen Weiae Tenebieden

Tarbalte.

Wo blieben dann die zahlreichen Formen der Sphegiden, bei denen man

on einer j^partie filiforme'' überhaupt nicht reden kann, wie Crabro ex parte,

OxjfbeluSf Tachylei*, Larra, Tachy^phex, Patarus, Ästatus, Bembex etc.?

Die Logik, mit welcher Andrä diese in der 2. Abtbeilnog nnterbringt,

verstehe ich nicht.

Die Andrä 'scheu Tribua der 1. Abtbelinng mit längerem Uinterleibs-

btiele sind:

1. Ammoj'hiUdae,

2. Velopoe idae.

o. Sphectdac.

4. Ampulicüiae.

5. MtJlinidoe.

«i. Fsenidae.

7. Pemphredouidae.

8. Trypoxylonidae.

Sehr merkwürdij? ist nun die Thatsacbe, daaa die Kennzeichen dieser

Abtheilung sehr häutig nicht zutrettVn.

Unter den Ammophiliden ibt bei mehreren Arten der Gruppe rsumiinh

phOa (z. B. Pmmmophüa MorawitMii Andr^, aff'inis Kirby, alpina Kobl, hinuta

8cop. atOi) die parüe filiforme, nicbt — wie angegeben ist — die partie

ran fIda littner.

Selbatreratindliefa kann unter partie filiforme nach Andrd nur der

oben sichtbare Tbeil des 1. (resp. 2.) Ventralsegmentes, nicht anch der von der

BdclLen platte überdeckte, meist halb umschlossene Endtheil desselben gemeint aein.

Was von einem Theile der Ammophiliden gesagt ist, gilt von zwei

Drittel der bekannten Sp beeiden (z. B. sämmtlichen dtr Gruppe des Sphex

maxtüom$ : maxillosuf, flavipetmis, tristis, arfjf ntatun, niynpes, plumipes K. etc..

fernf-r von denen der (jtnjtpe des suhfiiscatuf<: subfuscudin, aegyptitis, persiciis,

ÜUchurowi'kii etc., endlich vou vielen Arten der anderen Gruppen).

') ,1 La parti« r«nfl^« du prenldr Mgatal vMlrml §»% plu Mortt fit Im parti« iUlonM
•1 Imi e*t «^le (Abdomeo dit petiole).

La p»rti« rcofl^e da pfMiier Mrveat VMtral« «l piaa louge qiie 1» partie filiforme (Ab-

4U MStil«).«
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Wtitera gilt es tod iiaigai PtIopi>eid«ii, Yicleii Pemphredo-
niden (im Sinne Andr^*s, niebt in dem der Wisgenschaft), namentlicb allen

Arten der Gattung Passaloeeufi, wo man ttberhaopt von keinem Hinterleibsstiel

sprechen kann, von einigen Psenides nnd man denke von sftmntlieliett

Ampnlic id e n. ')

Wie man die Sache bei den Meli i n i de n und Try poxy lonideii auffassen

boll. ist uuverstiiudlich, da hei diesen die Erweiterung des 1. Segmentes allmälig

erfulgt und mau daher bei der Ikurtheiluug nicht weiss, vou wo an etwa die

partie renflde in rechnen ist.

Bei den Cnbroniden und Philantbiden gibt es aneb Formen, denen man
gewiss mit demselben Beebte wie den Tiypoijlonideii nnd Melliniden oder etwa

gar Passaloecus einen gestielten Hinterleib tospreeben kann (z. B. Dasyproctus.

lihopalum, Blepharipm, Trachypus). Wie kommen nnn bei Andrd diese in

die 2. Abtheilung der Tribus mit sitzendem Hiuterleibe? Ich wäre sehr neu-

gierig zu wissen, wie ein Anfänger etwa ein I&opaHum eoarckUum oder einen

Pa88aloecu8 nach An dr^ bestimmen würdt».

Untersucht mau, wie Andrä die einzeluiu Tubus der l. Abtheiiung aus-

einander hält, t>o ergeben bich wieder manche Ungeheaerlichkeiteu.

So werden die Ampolicideu vou den Pempbredoniden und Trypozj-
loniden getrennt dnrcb die Angabe, dass die Torderflttgel drei Cnbitabellen be-

Bissen; diese Angabe ist indessen nnriehtigt da es manebe AmpüleX'Aii mit

swei Cnbitalsellen gibt in der Weise, dass die erste OnMtalqnerader Tersebwnnden

erscbeint; dies ist gerade bei der einsigen europäischen Art der Fall.

Von d u A ramophiliden, Pelopoeiden und Spheciden werden die

A m pulicideii bei Andre durch die Angabe unterschieden, dass die erste

Cubitalzelle einen rücklaufenden Nerven aufnähme, was bei ersteren nicht der

Fall bei. Allein es gibt Stücke bei gewissen •S'p//<'.r -Arten (Sphex niicatm,

niffropectinfitiis, pubesccus), wo die erste riicklaufende Ader deutlich auf die

erste Cubitalzelle trifft; dies kommt auch bei Pseudosphex vor. Die genannten

Trenn u n g ^gründe erweisen sich somit als tiiiTerl&sslicb.

Die Ammophiliden sollen, im Gegenpatze zu den Pelopoeiden mit

einem Zahne an den Klauen, entweder stumpfe oder sweisibttige Krallen baben*

Hiemaeb ist es Andr^ unbekannt, dass es aucb ,4miMopAtla -Arten nnd selbst

enropiisebe {AmmopMla affini$ K., dkenina Rad., Spin., faUaxK, etc.) gibt,

M An dienf^r '^ti Hc »cheint es n ir n ii ;-. Iihi - witOi ilif W ilirnehmnop Sri««^ni, «laite;

maa aick b«i der B«artheilBnf von L4agenverbilUiu«ea Qberbaupl, l>e»oBd«ra b«i Beartheiinng d«r

lABf* 499 HinUrl«ibMti*lM all der danttfTolfMdAii BflekrapUtt« (t. B. tob «law AmmofMa)
nach dem Aagentiut-se gcwultif tSoMhen kann. Seitdem i<-h «lieite Erfahrang gemacht hab<>. be-

nfit/f ich ein PrAparirmikrOKkop, an 'leni ein^ raim^ra lui'i<ia anL'cl'r.nlit n'i. und entwerfe von

den za anteraachendcB Körpertheilen eioea Inaecta eine Tergröaaertfl Zeichnnng; dieae liaal «ine

fMnve vtrslsielMBa* Ummbs wbb mm TU«« w«fM 4«r Il«ialMit hSokit ««IImi «ad uwt mü
0«fa)ir für d.ta Objtet nAglich iat Ba ist richtig, dwa eine derartige T'nter^nchnn^' etw^K z«it

raubend ict. aber i-ie fflbrt zu Terl&ulichen Angaben. Ich bin der Ceb«raeQgang. da«« «iclt im

Laufe der Zeit die Kniooielogen mehr und mehr tu «olcben Uutcraschangen beqa«aMl saA laM

die Herren Optiktr •iamt eleen n dieien 8««ek« (•»• fMifBBtoa Appaiat toratsUea weidee.
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Wflkhe «inM KlMimiihi bMÜno. Btl der Beetimmang wftrden nun nuth dem
Tftbleaa des Tribus diese echten Ammophüa-Arten zn den Pelopoiden gerathen.

Weiter unten bei der Besprechung der Pelopoeiden im Allgemeinen

wird erwähnt, dass die Klüuen selten nnbezahnt seien; dies ist in der That

bei deni ämerikanischen Fdopoeus fistularius der Fall. Mit welchem Rechte

kauii nach alldem die Nichtbewehrnng der Klauen zur Trennung der Pelo-

poeideu von den Ammuphiltden benützt werden? Es gibt dafür andere

Unterschiede, die leider vernachlässigt sind.

Die& Gruppe der Tribm wird gebildel von den Crftbreoiden, Gtstero-

sericideo, PbilsBtliiden, Bembeeiden, Larriden und NjesoDiden.
Die Trenanog dieeer Tribne ist fast g&ns aof Aogaben tber dM Flllgel*

geider gegrfiAdel^ wobei Andrd ebenso wie bei der Trennung der Ampaliciden
Jim den Ammoph iliden, Sphegiden etc. zeigt, dass er den Wertb des

Geäders nicht zur Benrtheilang der natürlichen Verwandtschaft zu verwerthen

versteht. Wie könnte er sonst die Gattungen mit einer Cnbitalzelle als Crabro-

niden. jene mit zwei als (t asteroseric iden etc. zueammeufassen.

Was für eine Gesellschaft von Gattungen er auf diese Weise zusammen-

bringt, wird weiter unten gezeigt werden.

So viel fiber die Eiutheilung der Sphegiden im «Tableau des Tribus".

Ausserdem werden die Tribne noch einseln bei Gelegenlieit der dieho-

toMiteheo Bebandlnng dor Gettongeo und Arten eingebend besproeben.

Dieee Olwraktarisiinngen sind gnni obne Qleiehmissigkelt durcbgefftbrt,

indem bei der einen Tiihus eine Menge Pnokle rar Besprsobnng gesogen werden»

die bei der anderen verschwiegen sind.

Ein weiterer Missstand ist der, dass Merkmale, welche bereits beim All-

gemeinen, d.i. im Anfange «ies Haudes als allen hJphegiden zukommend

hervorgehoben sind, bei dieser oder jener, oder ^uch der Mehrsahl der Tribus

neuerdings, wenn auch ohne Grund, angebracht werden.

Was soll es der Wissenschaft nützen, wenn man bei den Ammophiliden

(p. 52), Pelopoeiden (p. 98) und Spheciden (p. III), ferner bei den Melli-

niden (p. 106) neuerdings erfthrl» dass die Weibeben 12-. die Hlnncben

ISgUedrige Fttbler bedtun, naehdem dies docb schon p. 1 und 6 als bei

simmtliehsn Sphegiden intreflind erklirt worden ist?

Was soll ee nützen, wenn von den Pelopoeiden (p or;) und Spheciden

(p. III) besonders gesagt wird, dass die Männchen 7, die Weibchen 6 äusserlicli

sichtbare Hinterleibsrinpe zeigen? Dieser Geschlechtsuntersrliled wurde gleich-

falls schon (p. 8) als ein bei den Sphegiden alltrenieiu i,'iltiger hervorgehoben.

Was soll es ferner nützen, wenn bei der Kennzeiclinung mehrerer Tribus

(bei den Spheciden [p. 110), Pelopoeiden [p. [)'<,}], Aupulicideu [p. 153] und

Ammophiliden [p. 51]) betont wird, dass das 2. FühlergUed sehr kurz, das

8. das lingale fon allen ist? — Dass das 2. Fhblerglied sehr knn ist, gilt nicht

anr von allen Onbwespen, sondern fast ansschliesslich von allen Acnleaten,

während die AndTd*eche Angabe tber die LInge des 8. Fahlergliedes nicht

immer» s. B. bei gewissen Sphedden, Gnbroniden etc. nicht passt.
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Höchst überflüdsig ist auch die bftufig \i iederkehrend« Aogftbe »Ttfiide

grandes", da sie bei allen Grabwespen bo ziemlich zutrifft.

Warum wird denn gerade bei der Tribus der Spheciden erklärt, diiss

die Augeu nicht ausgerandet sind, warum denn dann nicht auch bei den beiden

vorhergehenden Tribus, den Am mophiliden und Pelopoeideo» und den

darauffolgendeu Ampulicideu, Mellinideu, l'seuideuV

Wo loll non ein Aoiloger, der die Gattungen dieeer Tribna nech nidit

Itennti ans dem Andrd'eeben Werke erfahren, ob die Angen gani oder ume-
randet sind? Im aUgemeinen Tlieile erlUlurt er ja blea, diss die Angen meiet

gani, selten ansgeraodet sind; aneh im »Tablean des Tribni* wird dieses ansge-

leichnete Merlunal nicht yenrendet. Daselbst werden die Pemphredoniden
von den Trjpozjloniden, welch letztere sich wirklich durch niereaförmige

AugfH auszeichnen, durch die Zahl der Cubitalzellen auseinandergehalten, u. «w.

durch eine Angabo, din s»'lbät wi^dfT unrichtig ist, da die Try poxylon iden

in der That wie die l'eniphreduti iden /wii Cubitalzellen haben, von denen

die zweite bei der Gruppe AulacophihiS vollkorauieu, bei sehr vielen anderen

Arten dnrch schwächere Tiugirung, bei sämmtlicheu übrigen Arten aber durch

sichtbare Spuren der Venenrobra nmgrentt ersekeint Von einer efniigen

CttbitalieUe kann streng genommen nur dann eine Bede sein, wenn die tweite

auch nidit einmal in der Anlage Yorbanden let

Am vernünftigsten wäre es gewesen, im Capitel ftber die aCarMl^ret

gendraux" zu sagen, dass bei den Sphegideu, mit Ausnahme von Trypoxylon,

risou, Trachypus und Philanthns, die Augen nicht aasgerandet sind und später*

bin über diesen Tunkt mit Ausnahme bei den genannten Gattuncren zu scliweigen.

Wenn bei den Spheciden (p. III) von der Lange des Metathorai (resp

Mittelsegnieiitf
)

^'t si^rochen wird, warum hüll dieser Umstand dann nicht auch

bei den Telupueideu, \vu der Metathorax durchschnittlich noch länger ist,

Erw&hnung finden?

Dafür wird von den Pelopoeiden (p. 93) vemüien, daas sie drei (kellen

besitien. Diese Angabe bitten wir dem Antor gerne erlassen, wenn er nne

gseagt b&tls, wie es mit der Bewebmng der Beine stobt, weil er diese doch

von den vorausgehenden Am mophiliden und den folgenden Spheciden er*

wähnt, und weil sich gerade hierin die Pelopoeiden von simmtUchen Amwt<h

phila- und Sphex -Arten unterscheiden.

liei einigen Tribus erfährt man etwas Aber die Zahl der Scbienenspome,

bei anderen wieder nichts.

So Hesse sich n<iob Manches von der CharaktHrisirung der Tribus nam-
haft machen, was entweder unrichtig, unzulänglich oder überflüssig ist.

Eintheilnng der Tribus in Qattnngen bei Andr^.

I. TribuK. — Aimnnphilidae.
Hieher rechnet Andrö die Gattungen: l. Ammophila Kirby; 2- PofVi-

pmmmophilu Taschenbg.; 3. Ermodiares Ghb.; 4. Colopttra Lep.
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In Betreff Sremochares erkifire ich, dut ieb ein Sttek (9) des EremO'
lAaret Doriae, welches Gribodo an Moc^ary geschickt hrtto, von dieaem

Forscher znr Einsiebt beknmmen ond gefunden habe, dass es nur ein etwas

mehr rotii gefärbtes Inüviiinurn der in dtT Farbe veränderlichen Parapsammo-
phila div€8 ist. Ereinochares mush demnach verschwinden. Würde
Andrd die Artmerkmale von Parapsantmoiihila dwes erkannt haben, so hatte

es ihm bei der Untersuchung von ikemochares Doriae nicht mehr fraglich

adieinen können, ob Enmocharet »Is Gsttnng gelten kuin oder niditi.

FarapMammophila iet im Andr^'scben Werke Tonflgliob durch den

Bedti von iwei Khneni&bnen als Oattnng gekennMieboei Dieses Merkmal kann

indeesen sqt Aafrechterbaltang einer Gattung nicht hinreichen, wenn man er-

wägt, dass fQr ulmmopAt/a -Arten mit einem Klauenzahn keine eigene Gattung

errichtet worden ist, weil es innerhalb der zu Ammophila gehörigen, natfirlicben

Artensection Psammophila Arten mit und ohne Klauenzahn gibt.

Bei Spfiex, wo die Zahl der Klauenzähne zwischen 1 — 5 schwankt, ist

diese nicht zur F>riclitung von Gattungen verwendet wurden und auch mit

Kecht. Mit welcher Folgerichtigkeit könnte bie dann bei den so nahe verwandten

Ammophiliden massgebend aein? Oder sollten die Spkexe anier dioander

in den übrigen Merkmalen mehr ftbereinstimmen als ParapiammophUa mit

JmwutfhiXa? Dies kann wohl Niemand behaupten.

Als weiteres Merkmal ftr Parapgammophüa gibt Andrtf an: «la iroi'

sieme (cell, eiänt») mt oMtet fortetMnt ritrecie vers la radiale*. Dieses ist bei

dUfes in Bezog auf den Grad sehr veränderlich, bei nDunta. iniles und lut€a

meistens nicht der Fall; bei nrmafa ist nämlich die 'S. Oubit.ilzelle fast immer
schmal rhomboidisch, so dass von einer Verscbmillerung derselben an der Radial-

zelle daher keine Rede sein kann; bei miks und lutea ist sie tonnenförroig,

daher der Abstand der 2. und S. Cubitalquerader an der Radial- und Cubital-

ader so ziemlich gleich ist. Ich habe auch schon Stücke gesehen, wo gerade

das Gegenthexl der Andr^'schen Angabe antrifft, n&mlich die 8. Cubitalxelle an

der Badialader nicht schmaler, sondern breiter war. Ein so schwankendes Merk*

mal kann man snr Begrttndnng einer Gattung nicht brancben.

Nach Allem dürfen wir Parapsammophäa lon Ämmophüa nicht trennen.

Die vierte Gattnng der Ammophiliden, nämlich Coloptera, ist eine

Form mit zwei Cnbitalzellen. Sie ist von Lepelletier auf eine Art Namens

harhara gegründet, welche seither Niemand mehr zu Gesicht bekommen hat.

Dieser Umstand, und weil die später beschriebene Coloptera jirorima ^m'xiW»

(Cat. Hym. Brit. Mus.. P. IV, ]>. 225) sich mir nur als ^jn aberratites iSiück

der Ämmophüa ttnuis Pal. (= cyaniventns Guer.) entpuppt hat, ferner weil

die Ammophila pictipenma Walsb. (= anomala Taschenbg.) und andere Arten

nicht sehr selten in beiden Flflgelo, manchmal auch nnr in einem, blos swei

Cnbitalaelleii teigen, mSchte Itih fast Termnthen, dass wir es hier blos mit einem

Indifidnnm hrgend einer ÄmmopMhfAft sn thnn haben, bei der gegen die Regel

dne Cubitalzelle verschwunden erscheint, indem entweder die 2. oder Cubital-

querader abortirte. oder die 2. und 3^ Cubitalquerader auf Kosten der 3. Oubital*

Z. B. Om. lUiX. Akk. 8
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zelle in einer Weise verschmolzen, wie sie bei Ammophtln campentris angedeutet

ist. Sollte gegen meine Vermnthnntr die Coloptera barbarn, wie Ammophtki
nearctica Kohl n. sp . ') eine nordamerikanische, bisher unbeschriebene Art,

nur zwei Cubitahelleu aufweisen, so könnte sie trotzHeni nicht, von AmmophiJa
getrennt, eine eigene Gattung vorsteUen, so lange nicht an ihr andere GattungB-

merlcDMle nachgewietan werden.

Die erwfthnte amerifaudeehe Coloptera nearctiea iat ebenfüla in allen

Einnlheiten eine Ammophäa.
Nach Obigem erecheint nnn die Tribaa der Ammopbiliden

auf eine einiige Gattung lartckgefftkrt.

IL—y. TrlbttB. — FiOopoeidaef Spheeidaef AmpuUeidaefMtUU
nidae»

Diese Tribus sind gleichfalls nur von je einer einzigen Gattung gebildet.

Von den Ammopli ilidcti. PelopoeidHn UTid Spheciden, d. i. ei^ontlidi

von den GattnntjHn Ammophüa, Pelopoeus und Sphcx, lässt sich eine engere

Verwandtschat t nachweisen; sie bildfn eine natürliche Gattuugsgruppe in der

grossen natürlichen Familie der Spegiden Wcstw.

VI. TribuK. — IMe I*senidae werden von den Gattungen Mimesa und

Pten gebildet.

VII. Tribu8. — Die remphredonidae zerfallen bei Andrö in die

Gattungen Stigmus, Cemonus, Femphredon und Vassaloecus.

Wir ermissen hier die nficlisten Verwandten Ton Pemphredan, nämlich

Ceraiophonu, ZHodontm, Spürnena und Ammopianua,

H&tte sieh Andrd die Gesammtheit der Merkmale» beeondere jener, welche

«ioh dnreh ihre Beständigkeit als werthToll erwiesen haben, Tor Angen gehalten,

so wttrde er unmöglich diese Gattungen bei anderen Gruppen haben unter'

bringen können.

Spiiumena, Ceraiophorm und T)iodontu6 bilden nämlich bei Andrö sum
Theile die Tribus der Gästero.seri( id* n.

Es ist unbegrcitlicli. wie man iSpiiotnena von «ler St itt* der so nuhe ver-

wandten Gattung i^itiyfnus reisseu und in eine andere Tribu.s werfen kann;

uocb unbegreiflicher aber, weil der firkenntniss aller anderen Autoren, sowie

jeder wissenschaftlichen Anschauung über Verwandtschaft entgegen, ist es, wenn

') Atnmophita nearetien n. sp. Länge 12 wm. ^. -^ lil i- v Zfigt in beiden Flnf^nln

bei den ät&cken, die ich kenne, nnr swei CnbiUlsellen ; die zw«>ite int Terb&ltDiasmiMig sehr

frOM. BadlalMlU simnliek kwri «ad. am Bade abgvtiadet, icbwan. I>orMlplatte dM S. SetmeatM
(S. Stielglied) lD«lur weniger, und dRK gante folgende Segment rotb. Endringe schwarz, ohne Het^U-

glänz. Itfhaarniig wpii««. Angen wi« gewöhnlicli gegen den KopffichiM conrerßent, ihre Kntfernnng

am Schoilel an der i>iiiie, diu man mich durch die hioteren Nfbeuaugen gezogen denkt, nicht ganz

doj^pttt ro (NM ab die f«ring»t« Entferaug am Kepfrehilde. Collare rctUUtelmmleiif ilark,

llbniich wio bei Ammophita prcctra Dablb. {— gri/phut Sm<) »it Qaerriefen anegestuttet, etwa

doppelt DU breit aU lang. Uorealojn ebenso iiaergeatrvift, «il «iaor Miltelfuicbe. KpisternaUnrcba

nidül aasgeprügt. Heeopleuren anbeattmnt fersvtelt. VtUeliegmeat oben dieht qaentreiflg;

1. and 2. fliied des Hinterleibimtieleii ao ziemlich gleich lang; ein«« von ihrii>n etwa nn Uvg nlM

die twei OroadgUeder der lliaterbeiae. —< Mearktiaebe Region. — Waabingtoa Torr.
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Ceratophonts, welcher ebensowenig als Cemonus (rect« Diphlebus West«.!) nicht

einmal als s^^lLststäiidige Gattnng von PrmjhrefJo)! getrennt bleiben dikrf, in

einer anderen Uuterfamilie untergebracht wird.

Aach !tiodontua gnhnrt in die nächste Niihe von Pemjyhrfd<tn.

Wie .sticht es nun mit Aiitmoidanusf lii.s jetzt liat da« Werk diese Gattung

noch nkht gebracht; ich hätte sie neben Stigmus und Spüomena, deren nächste

Verwandte eie iit> i« finden gewttnsclit Ob sie Andrtf nicht kennt, oder ob

die leidige Cnbünliellettanbl in gewnitlfa&tiger Weise einen Crnbronen damus
maehen wird, werden die niebsten Hefte dee Werkes leigen.

Tin. Tribiu. — TrupoxyliOae Andid.

Diese werden nur von der Gattung Trypoxylon gebiUlet.

In meiner Arbeit „Die Gattungen und Arten der Larrideu" (Verhandl.

der k. k. zool.-botau. Gesellacii. in Wifti. 1^^!) h;*b<' S !'.»] t-intjfliend nach-

trewiesen, dass Trypoxylon und Pi^an eiiiiunier nni^-Mfuin nah»' ^lt•^len. Schon

drtiunial war ich nahe daran, diese beiden Gattnnir^^n mit dem Zwischeugliede

Aulacophilus zu einer einzigen zu vereinigen, wai> iruher oder später sicher

einmal erfolgen wird.

Dass Trypoxylon uid PUon losammengeböreo. gebt daxans hervor, dass

1. sieh der TVypojEyloii'Flttgel naebgewiesenermassen aas dem iVson-Flfigel

eatwiekelt hat, ohne dass sieh die Anlage dee Geftders wesentUeh geändert bitte,

2. die Augen bei beiden ausgerandet, die Thoraxtheile und Beine gleichförmig

gebildet sind, bei beiden die Häkchen des Retinaonlums in zwei Grup])^n

getheilt sind, was sonst bei keiner S})hegi«iengattung vorkommt, und 4. die

Lebensweige (Nestban, Larvcnfnttpr ') so /iemlioh die nämliche ist.

Für Andr^ ctistirt dieser Jieweis nscht; Pimn steht b(»i ihm nämlich

nicht in der Tribus» der Trypoxyli tlen und dürfte nach dem „ lableau des

Tribut " zu (»chliesseu, bei seinen Larrideu untergebracht werden.

IX^Mhin* ~ Qa&$POMrieidae»
Es wnide bereitB oben erwähnt, dass die GaOroBmeidae drei Gattungen

enthalten, die ans gnten Grttnden bei Pempkredtm nnd Verwandten stehen

eoUten. Ansser diesen sind no«h drei Gattungen, nämlich Gcatroterieu», Dinetu§,

und MUeophus, bei dieser Tribus untergebracht» die ebenso g >wa1tsaia, wie die

vorhin erwähnten von den Peraphredoniden, von den Larrideu-Gattnngen

gerissen worden sind. Bfsonders (Uistroaericus kann nicht aus der Nähe von

Tarhiftphe i\ Tnrliyte^, Larrn (h. 1.). Prosopyriasf ra etr »nitfernt werden, mit

denen er eine (iru|tpe italier verwandter Gattungen bildet. Diodonfun und

Miscophus stehen mehr vereinzelt, letzterer ist jedoch ent'^obieden näher den Gat-

tungen Sylaon und Solierella als der Gattung Diodontus oder Spüomena, oder

Centophona; darttbar kann keine Frage herrschen.

Die ZosanmenstelUng der Trihns der Gastrosericiden mnss
als eine in allen Tbeilen vernnglttckte beseiehnet werden.

X. Tribns« — PMianthidae,
Die Philanthiden encheinea ans den Gattungen Csrceris, PkUanthutf

AsUhi^^u» und Doliekurm snsammengestellt
3*
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Dolichurus bat in keinem Falle mii Philanthus und Cerceri^ etwhs zv

schaffen, was allein schon durch <lie prosse Ver8chiedenheit in der Configuration

den Kopfes nnd Thorax und die Verse liiedeiilH'it; in der Aul.ipe des Flügelgeäders

angedeutet ist. Diese Gattung stellt iu Hi zirliniifr»Mi zur Gattung Ampulex.

A n( hophilns kann von PhiJanthun nicht getrennt werden, da der Unter-

sehied im Geäder der IliuterÜügt'l kein sicherer ist; dieä lehren die ausläudi-

gehen Arten.

Gant DD richtig ist bei der Kennseidraong der Tribna die Aagaibe

jfYeux grande8,entier8*, tndem ger^äB Änthophihtt nnd Phüanthm dnreli

amgerandete Aageo aaegeieiehnet sind.

Bemerkuiigea über die Vntenolieidiiiiff der Arten bei Aiidrd.

Genus AmmophUa.
Von der G-Ait[\ng Antmophihi sind 45 Arten besprochen,

von denen Andre nur 23 aus eigener Auschanang zu kennen
vorgibt.

Ammophüa Hvngariea M. (]>. 61) iat du Weibohen iv faMax Kobl (oMh der

Ammoi^Mla Hiiptmiea M. (p. 68) iat gldchfkUB das Weibchen in faUa» Kohl

(nach der Type!).

Ammophila Turciea M. (p. 68) iat daa Mannchen an faUax Kohl (ebenfalla nach

der Type).

Somit erscheint ein und dieselbe Art im Werke unter vier

Namen; dies i^t die Folgt«, wenn mau Thiere, die man nicht kennt, in ana-

lytischer Form behandeln will.

Ks fällt mir auch auf, warum Audr^ meiner Bescbreihnng der

Ammophila faBax nidit die Angabe Aber daa Fehlen der Spiaternalnath

des Heaotborax, ein gans ortreffliches Merkmal, entnommen hat. AmmO'
phüa faUax ist überdies dnrch den Besita eines Klaueniabnes ans*

geseicbnet (cf , 9 ). was ich in jüngerer Zeit wahrgenommen habe.

Ammofinkk dypeata M. (p. 64) ist nach der Type eine Pärapmmmophüa und

zwar das Männchen von armata^ welches in Besag auf die Aasbildung

des Ko|>f<jr)iildhorues etwas abändert.

Ammophila J uaren Andre n. sp. (p 65) ist nach der Type, die mir der Autor

zugesandt hat, die hantigste und längstbekannte Ammophüa^ die Ammo-
phila sabtdosa L.

Ammophila Rhaetiea K. (p. 67) wird neben Ammo^ila Mocsäryi noch immer
als selbststandige Art behandelt, obgleich ich sie bereits im Jahre 1880

(Zeitschr. d. Ferdin. in Innsbruck, p. 188) als ein ^onjm von letsterer

erklärt habe. Das Andrd unbekannte M&nnchen dieser Art beschrieb

ich in der genannten Zeitschrift gleichfalls schon im Jahre 1880, p. 287.

AmiMphUa Iherica Andr^ n. sp.
i

<^''^] ergibt sich nach der Type (!) als eine

unsweifelbaffce Ammophüa UeyiUnii Dhlb., der iweilhiufigsten mittel«
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und BttdewopliaelMn Art, welche in dw AuddiniiDg des Both einiger*

maisan TerindarUeh iet

AmmopkOa (PaarnmopkUa) äbenina Andrd ist nicht die ebenma Spinola'i,

wohl »her die ebemna Coeta'e; diese aber ist nichta anderes ab die

aehwane» weibliche Abänderung der Ammophüa hirmta Scop. Dass

diese schwarrleibigo Form iiir eigene Art anfgefasst werden darf,

sagt die voUstäudige Uebereinstiinmung in der Sculptur und dtni plastischen

Verbältnissen mit hirsuta und da« fast vollständige Feiilen schwarz-

leibigpr Miiniiclien. In C'orsica v»Ttritt sie die rotbleibigen Weibolien

oahezu ganz, wainreud niau daselbst keine schwarzen Mäuucheu antrifft.

Waa die Zusanimengehörigkeit von kirsuta nnd dieser schwanen PsatnmO'

pkäa betondeta belenehtet, ist daa Fehlen der Klananballen (9)i «in

Merkmal daa inerst Tbomson gefanden hat, von kndti aber leider

nteht benUtit worden iat.

Radoszkowski hat zuerst und zwar in einer seiner letzten Ar-

beiten die Erkanntniss niedergelegt, dass die ebenina Costa's und

anderer Antoren mit der ebenina Spinola's nichts an thnn hat, and

nennt sie Ammophila Mervensix.

Die Beziehongea Ton Mervensie sa hirauta sind diesem Aator aber

nicht aufgefallen.

Eine kurze Vergleicbung von Ammophüa hirsuta var. Mervensia

und ebenina Spin, dürfte am Platze sein:

Ammophila hirmta var. Mar-

vensis Bad.

1. Klanen ohne Zahn an der

Basis.

2. Klauenballen beim Q fehlend.

3. Kopf und Dorsulnm dicht

grob panktirt.

Ämmophaa efremna Spinola.

1. Klauen mit einem kleinen, erst bei

stärkerer Lupenvergrösserung (z. B.

45 fache Vergr.) sichtbaren Zahn.

2. Klauenballen beim 9 deutlich.

3. Kopf und Dorsulum ziemlich f^lün-

zend, deutlich aber aar spärlich

punktirt.

4. Mittelsegment obpu diclit querrunze-

lig gestreift (ahnlich affini^').

5 1. und 2. Gei'^spls^lied zusaninuMi

reichlich so lang wie das 3. 4~ d •

4. Mittelsegnient oben grob punk-

tirt. runzelig, oft fast körnig.

5. 1- und 2. Geisselglied zu-

sammen ein wenig kürzer als

das n. und t. zusammen.

Bei ebenina sin ! librigens die Fühler und Beine viel schlanker,

der ganze Korper schmächtiger.

Ammophila lutaria Fabr. f— af'fini<i Kirby) ist durch einen Klaueuzahn uusge-

seicbuet; dies erscheint nicht berücksichtigt.

ÄmmaphUa eaaeaaiea If. (p. 82) ist identisch mit Ammophila affinis Kirby

(naeb der 1>pe!).
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Igehöran
alle tn «intr and denelbea Art»

welche den Nnmen AmwtopkOa TifdH
Gnillon (Sevae moU IV, 1841) ftthren

mon; An drd aelieittt dieser nicbt bekrant

zu sein.
m

Paruptammophila lutea Taschenberg (p. 90, "o" i»*. Wie mich die

Einsicht Tns chenhprcf'schen Tyi>»> hflehrt liat, nnr eine sehr helle

Abiuidfruiij; der ParapsammophiJa dives Hr.

J£remocfuii CS J/oriae Guh. (p. *»2) ist Vdup >plb>tst:iTid!e<^ Art. sondern die

Amvwpliiln tlives Br., was ich bereits oben erörtert habe. SelbstvertitämiHch

hat der Artnaine Doriae ebenso zu verschwinden, wie der GattaugsuameJ)

Genus J'elopoeiia,

ÜBT IWopoeiit vk^ewew, den Andrd (p. 101) beeebreibt, ist eine

Misdinrfc; sie enthältden orientnlieehen Bengalen9i*,den Pelopoeus Tarffionn

Oarr. (= viotaeeus Dahlb. non Ftiht. ?= /le&tKe Lep.). ausserdem noch twei

paliaiitiseht Arten, die bisher ntebt erkannt winden sind, obgleich sie

sich in fast allen grösseren Sammlnngen befinden. Die eine findet sich

vorzüglich im KaakaROHgebiete und in Tnrkmenien. die andere auf der

Balkanhalbinsel. Erstere nenne ich Felopoeua Wtüteri, letstere omistiis.')

*) Da T^mraptammophiUt dhtet is der Firbong Mkr vertaderlieli M, m leh^l et

mir anK«zeif;t, «ine Hevcbreilniog nach den dfeBfliollMI K«rklu1«B, 41« lUWh DiffMid«, S««k TOB

Aüiri' nicht, erkannt worden kiii l tu liefern:

Linge iO— ^(ö mm. -- luiiour&uiiar der Aagen xum Unterschiede voa den abrigen bekauotM

ArtM 4*r Qnpf Piarap$ammopktla, wtoaaeh tob dm allcraitisteii SbrigM AmmtopkUa-kttm amck

beim Weibchon ?:«*ßi''n i!<*ii Kr.pf^child tnH»mn><'i.tH'ih''»ri i t« ri!ii;nti^r Abftantl -l^r Auffen beim Weibchen

gleich der L&Dge der beiden ereteo Ueiwielglieder, beim Minuchen etwae geringer. Oeskht rer-

b&Unie«inA«ug echnal. AbeUod der hinteren Nebenattgea von einander gröeeer nie deren Abstand

OB d«B FeliBBgMi. Stine beim Minnelien ntork elBgadrtakt. Die beiden «retoB G«iiwelfli«dBr

za8aniTn<>n gleich lang wie die beid^-n f<>lg«ad«B SUMM««. D«nnlaa iB «tWB* TBriBd«rii«lMir

Dichte, beim MAnnchen gedr&ngt pauktirU

MMoplearen pnnklirt. Sehlldebea Bieht llBgigwtiBifl, «OBdtni pBBklirt. MonofterBrnB
TorB« la d«r Mitte — hinti r d«a Tord«rheft«a — Is «Ibab ttBBipfBB, platl-

fBdrt«1cten Ke^'^I vortretend.

Mitteleegment oben quergeetreift; die Streiten treten an den Seiten der Kückenä&che

•BtMkltd«B«r hervor.

Hinterleibsitiel (Vontralplatte de-. 5{. SegmenteNl Hii litli- Ii läiiifer alü df r M»»tatarsuii der

Uinterbeine. kaam «in weni^ Un(r«>r aU die Hint(>rxchenkel, nicht viel weniger aX» doppelt so Inog

oder wirklich doppelt t*o lang wie die Bückenplatte
('a^).

•rUaf d«r t. Diacoidalqoerader vtriaderlidk, aianeliBial latarttittal oder iogar aoeh ia

dlo 8. Cubitüliplle m'^n^enf!.

Pelopoeus (C/talybionj tfatteri n. »p. 1»— 21 mm. Weibchen. Der Kopfechild

iot etark geweibC, bat efaea Uagikiol in der Milte «ad glolekt dem tob Targionit; bei omdoMM
iet er viel flachor. ^«lia Tordortaad zeii;t nar drei tahnartigo Läppchen, wo^en;«*» bei TuujitmU

nnd n-\€h zu jf'L'r ^»it« !>u««.<»r dreien nd h ein h»-hr stnmpfes. hoRenf^rwiff TTlan-

fen-it-i Läppchen bicbtbar idt. Zur Untersuchung dienee VerhAltniesea verwende man eine starke

L«po. da dio Bohaaraag die yoroprftago aam ThoUo Tvrdeokt.

Geringster Abf>tand der Auf^on um Kopfsi Uilde <\>^t Lange dos t. + balbeu 3. Geis-^elKÜf» l*»»

entaprt'chend, etwa am dfn Darchmesser eines hintorort Nebenange« grAaeer al»« der Ab«t«nd an

der Lialo, dio bob eiek dorek die hlaterea KebooangeD quer Sbor den Sokeitel ge^ogea deakt.
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ßphex.
Von 41 in der BtvtimmnDgst&belU Aogeffthrten Arten

kennt Andr^ nur 21 aus eigener Ansch&uiiDg.

Mein Sphex hirtus (Term. Ftizet., IX. v- K"'» et 170, 1885) wird

als Synonym zu ynrlanosomu Smith (Cat. Hyui. I>rit. Mus., P. IV, 18öti)

gezogen. D'ifs Vorgeben ist unberechtigt, 1. weil die Beschreibung Smith's

auf unterscheidendere Merkmale nicht eingeht, daher zu einer verlüss-

licheu Deutung nicht ao&reicbt, 2. weil Smith Indien als Vaterland von

«MlanoMMM angibt, «tbrend hirtuB vu Afrik» itMiimt

Der Spkem nuianotoma Smitb'i iet nacb meiner Aneiebt eine

Abtadening dee Ckkrüm Bplettdidum Febr.

Andrtf, der die Art aelbst nicht kennt, bringt die BeeebieibaDg

Smitb*8 in üebersetzung und stellt ihr meine Angabe über die Länge

des 2. Geisselgliedes („Veuxieme article du funicule phi.9 court que la

troisihne'^J bei hirtuff voran. Dabei begeht er einen doppelten

Fehler, weil sein melanosoma erstens eine andere Art and zweitens kein

Männchen ist.

In meiner oben angeführten Abhandlung brachte ich in Folge eines

Verstoflsee des Merkmal des Sphex hirtus cf • dass das 2. Geisseiglied viel

kftner ela die 3. nnd kenm länger ab dae 1. ist, anch snr Beaobreibung

des esßimiuB. Baea dabei nnr ein Teretoee obwalten konnte, gebt docb

klar genug ana der BeetimmangstabeUe, p. 109 herror, wo eximim nnd

hwtua in folgender Art auseinander gehalten werden:

4. Zweites Oeiaaelglied kftrier ab das dritte ete. . . 8jp^ hirkt$ Kohl.

„ » ttnger « , » * * Sphex eaetsifiie Kohl.

M maicntf Q betritt der geringst« AbsUnd der Angen am Kopfacbilde die LAnge das

2. ^ 3. Gei«i«lfli»de«, erBcheiDt somit bedentender ; auch iRt der Unterschied des Abttandea an
Eopfucbüde im Vergleiche mit jenem auf dem Scheitel ein klein wenig grösser als bei WaUtri.

Bti Tar^tiomU tot d«r Almtaad der Avgra auf d«B SchclUl glsidi d«r Uag» dM S. OeiiMl-

gltodw, Termehrt am ein Dritttheil des dritt«B; ar i*t aneli nicht gtriogvr ab dar a» Kopfinliild«.

SrhiMchen gewölbter alh bei omi'i«*/« und Taryltmii. Mftaplpnrfti mit kurzen Querruniel-

•txeifen, die wie bei Targionii aenkrecht auf der Mereplenral-Metaplpuraloabt steben und ein

klaiii waaig smh anf di« Mlttolaaf—ntaaitan ebanelsta; diasa Stialfeban baffiBiiaa «nt aa dar

Mf^tapleoralfmbe; in der K&he der Meaoplenren sind die MetapluurcD punktirt. Bei anjiMM lind

dia 8tall«'n, w» bei Targionii nnd Wali<ri aich diese Qaerntreifaui^ zAigt, siemlich glatt.

Hint«ileibtwtiel lo Innf wie tlaa 8. + 3. Geiaaelglied ; bei omUnu i»i K» kienlicU ÜMaelbe

dar fall, M T^rgUmU dagacaa baMgt lalna LSag* ratoUieh di« dai S. -f S. + hatkaa «.MmI-
gliedes. B«im Vergleiche der HiatatlaibaatiaUftag» alt dar dar HfntorfaavgUadar aigabaa afeli

kaiaa bnncbbaren Untor>rhi< 1».

Die Panktirnng de« Körpers ziemlicb diobl aod wie die (4aor»treifang der R&ckenflAche

da« MMIalsagBantaa daa vaiglkbaaaa Artan a» il«BU«b glakh. Khpom» omimm M «aalgar

•cUiak als die baidaa aadaraa.

Männrhen. Bei (m!»»f><> fSMt wii» ivi wfiMirhon (Jonrhlprbt^' oin rif] flacber^r Kopfscbild

auf. Ueber die UaterecbeidaBg der MAnmben tou WaUtri und Targionii bin ich mir gegenw&rtig

Meh aalbal ateht gaas te Bainaa, badfi» jedecb, yn^n atr «abr Malartal wtt Tarngang alebaa

wird, die frag* la Maen.
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Äudr^ schreibt diesen Irrthum gedankenlos nach, und bei ihm

hat das Hinnchen von eximiui (= Kohii Andr4) dMMlb« QeiBMlglieder>

vcrliältniss wie hirttis. ')

Spk^ HaberlMueri Rad. (p. 127), mir in der Type bekannt, gehört ebenso-

wenig als Spfie.r nireatus und nigropeclivatus, wie in den Speeles des

Hyiii^Mopteres aiigeiiommen ist, zu der Abtheilnng der ^Viodia- Arten mit

8 oder 4 Klauenzähueu, deim sie besitaen nur 2 KlauHnzähnc. In meiner

citirteu Arbeit habe ich dieses Verbältniss deutlich und oft genug (p. 1G5

LtiJ. p. 170 [6J, p. 17G [Bd. I, 1]) gekennzeichnet. WAram Andr4, der

dw ßphex Maberhaueri g»r nielit Imint, steh sm diMcm Schritt imn-
Umi aieht^ ist oicht erfindlich. Den Sphtx niteaiui und «^roipeieltiialiif^

den Attdr^ doeh in kennen Torgibt, eeheint er nneh der Ansahl der

Klftneniihne nicht nntenncht tn haben.

8phex mieoM Andrd (p. 133) ist nicht identisch mit miean» BTertm., dessen

Type ich durch die Freundlichkeit meinee ferebrten Facbgenossen Herrn

0. Badoszkowski zur Einsicht Itekommen habe, sondern der Iwido-

cinctus Costa's Dieser Name muss blei|>en; denn der Sj^tex ntieane

Eventm. ist der öphex ptibescens Fabr.

Sphex pminosun Germ. (p. 1 12) ist nach den „Species des Hym^nopt^res" nicht

bestiuinibar, da der Bestimmer nichts über die so auffallende Scnlptur

des Miltflsegmeiites („Metanotum'*) erfahrt und die Angabe ^ritiolc

asse:. long" sich mit dem Eintheiliings^ruiid der Abtheilung, iu welcher

er nutergebracbt ist, iiiclit zu>amiiieiiieimt.

äphex Sirdariensis Kad. und perstcm Mocs. sind, wie mich die Einsicht der

Typen belehrt hat, die Männchen ein und derselben Art. WasAudr^
nnter seinem Sirdariensis (p. 145) versteht, rermSgen wir nicht sn

) Sphrx hirtu» Kohl. - Länge 20—2G mm.
Da« W e i b c h e n int dem Sphex Kohl i! kndro q, Q in <je»t;ilt, Fiirl uug und Flflgelgeider-

verlauf, aluo im ganten AaBMben t4nBcbend ähnlich; e« aot«ibcbeidet sich Ton ihm durch die

grSberen Qn«rniiia«l«tr«lfSra Im MttoliagairatM, dis ia Folg« Miehlldienr FvakUniBf w«Biger

glänzenden Mesoplenren, die 4&BMrMi «ttd g<*tnektorMi febtor, d«B llafMM Htattrltlbtittol md
die anffttliend dünneren Beine.

Kopfschild »n eeinem Vorderrande wie bei rtgali» m'u 6 Zfthnen, der mittler« nur «ag**

dcntei, aveh di« ftbriges MhwtebM alt bei faaaaBtar Art Ia Bciag aaf die LSaga d«i KapfbebOdM

aei erwähnt, dafs er viel ]vf;r7»>r iiüf alu das 2. fipigH. Iglied, nnr so lang al« das 3. Hinterleibustlel

ao lang wie das 8. Ueitbolglied, I&nger als da« 3. Hinlerfassglied, jedoch kdrser als daaS. Hiater-

flflgel aiit achwaeh angedanbaltam Spitaaa- «ad Bfatairaada.

Das MAnnchen int gleichfalls dem tob rrpulis Tar. Kt/hM im Aaaaehen zum rerwecheeln

fthnlich; e» urifei -i lif idet f-iih indeosen leicht: 1. diiroli den braunon J'anm der HintiTflög**! . 2. die

viel dichtere nnd tuttigere Behaurnng des Koptes und BruktutückeH, welche tngleich mit einem

aebwiralfcbaa ToBMata dl« Sealptar lan grSaataa Thail« v«rd«ekt, S. di« naeb alwaa grSberaB

(juerrunzclh<treifen d< » MittcIhe^'Tnentes, 4. die »ichtlich dünneren. Hageren, bare aaffallend schlan-

ken Keine, .''>. beBomlerH aber durch das kßrxere 2. (ictK^fl^'htd ; diefic» i»t etwa um die L&nge deü

1. Ueikfielgliede« kürter als das il. Kopfschild sicbtlicL Uager als d^ Ueisseigiied. Uinterleihs-

otMl Bo laaff wia daa 9. Oalaaalgllad. Vardarbaiaa aam TliaOa latli.

Oeagraphiaeb« TarbraUaag: Tar, Siaai, Gdro, Daacola.
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deaten ; mit dem Sphex persicus M0C8. Irt er nicht identiMb, aber auch

nicht mit dem Sirdariensis Rad.')

Andr^ kann zwischen iSphex aegyptius und suhfufcatus ansser

in der Grösse und der Scolptar des Mesonotums keim» Unterschiede

finden und meint, es handle sich nni die Fragp, ob sie Mos Ahiiiiderungen

einer und derselben Art sind. Der Unterschied in der Scnlptur des Meso-

uotuuis existirt nur insoweit, alb aegyptius in dem Uradti gröber sculpta-

rirt erteheint, als er grösser ist; er ist somit ein relativer.

Dagegen bin ich in der Lage eine Reihe ?on Merkmalen anzugeben,

walefaa beide Formen als gute Arten stempeln.

Bei aeffifpiius siDd die Beine, vorzfiglich die Tarsen, ausser der

gawöhnUeben BedaTnnng mit starren Boraten dicht besetit; dieae fehlen

') Eine pr&chtige. dem Sphtx »irdarier)$U Rad. Mhr nahe Ktchende Art ans BntaiMb-
Araeniea (Arazea-Th&l) erwarb j&ngbt du k. k. niitarbittoriBchfl HufmaMSM. Ick nnne wb>

Spktat lugen*. Si* gehßrt >ar Abtbeilaog mit »chiD»ler 2. CBbiUUelle.

LAag« la—M «IM. Q . Sebwars. Collai«, Dorknlnm — htim WeibehaD anaa«? ilaa

Oeflifbtc anrh »üp Gehilfen — sowie die Oberi-fiti^ Aer Mittel- ofid Hi ntr r-ch'iikel mit Hilbrr-

wausem Filze bedeckt, iliDlich wie bei Sphtx SUchunmkii &ad. Die übrig«», aehr spirliche

ttrparWIiBarwff M t^van. Fiagel nähr wtaigtr »B|«dnBk»lt, ikr GaAdar «1« b«i tSrimrimtit.

Weikebaa. Kopfacbild nifalg gaw6lbt, vorne mit ainor aebftaaelartifao Yartiefang.

Innere Aotr*>nif»oder paraU^l Hintere Nebenaugen von einander \ingeffthr ebensoweit abctebend,

wie TOD deu Netiangea. Abitand der Netzaugen au der Linie, die man »ich durch die hinteren

HabaM«ff»n «nar ftbar daa Sebdtol gesogen dankt, ao grMa wfa dt« Ling« daa S. + balban

St Oai«<e)gliede». 2. Geiti»elKHed lang wie daa S. -\- huile (.

Die Rai zelnng d- » Thorax ibt ho derb, wie icb > s b< i keinem anderen !<j>hi.r be<»bacbtet

baba. Da« Dori>alum l&stit trotz der dichten, anliegeuden l'ubeik-eDS eine derbe Querruncelung

•rbannaa. SehUdebaa bablcbtlleb gavSlbt, atwaa ganrasalt. Meaoptenran mit aabr grob«a, s«r-

knitterten RoLzeln beoPtxt, t-chr htiirk (,'ewMbt liiid wc.t horaiuf r< tr nd ; dfhsvwp^rn nnd wfil auch

die MittaUegBaataeiten i^charf tierauatreteo, erscheinen die M« tapleurm grubenitriig vertieft.

Bfafataehlldeben gewölbt, in dar Mitta latebt eiagadrtcki. MittelaegmeDt grob gerunzelt, dia

Baatieln etwas teiknittert, nicht imtuer dentlicbe QaeretreSfen bildend. Uinterleibbhtit t - ,nial s»

l»nj» wie der Metatar(>ci der Flintcrbeine, od^r ).4ii? wip iIü» 2. -j- balbo :' (^ir^t^^rf^l^'^iKli•'•^.

Beine im Vergleich zu der aontt gedrntigenen Gefctait etwa« schwach. Schenki-l und Schieueo des

biatantM Paaraa glafek laar.

M&nncben. D(>m Weibchen sehr ihnlich, nor haben die Beine keine weiohe PnbaaOena

(ob be!<tlndfyi: 7). Innere Aui^enränder gegen den KopfKchild kaum merklich zuKammenneigend.

Hiiitare Nebeoangen von einander etwaa weiter abbtehead aU von den Netzaageu. Dieaa uiod an

4rr Linia, dla aiaa aleb dnreb dt« bintoraa KabaaaafaB ^aair Abar dan Scbaital gatagaa dankt.

Von einandtT utii die I.än^'p des 1 . [- 2. - '- 3.
--f-

halben 4. Ocif'Kflvjtii- Ii s t ri ( r-i i>t. 2. nnd .T. (jeii<>-el-

gliad BO ziemlich gleich laug, jedes von ihnen sichtlich kürzer als das 4., beide lusainisen aber

«Ivai l&nger.

a. OaiiflalglM «tira dappall a« Isaf ala ia dar Hitta dick. 5. and 6. Oataaalgliad am
Itegaten.

Uinterleibfistiel %nal so lang als der Uetatarhus der Hintorbein«, gleich lang wie das

a BlatarftaagUad, vannalurt vm straf Drlttal daa a, «twaa kfinar ala daa S.+ S. + Oalaaal-

glied. Das 7. Ventratsegnant tritt au den Seit<>n wie bai aftrdarknaip ia aiaa Sik« Tar, dta von dar

Saita berichtigt ein kegelartiges Au^nL•hon bekommt.

itphex lugtn» ii>t von »irdarieiuit bet-ondeis durch die VVeiite der Behaarung, die noch

grSbara Senlptar, dia tiafar liagaadan Mataplaaraa, dl« KopfwkUdgrab« nnd daa AbatandeTarbllt-

niaa der Nebenangen verschied««.

Z. B. Oea. B. XXX IX, Abb. 4
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96 frsnt Friftdrich Kohl.

bei stibfuscatus vollständig. Bei diesem ßind die Beioe im männlichen

Geschlechts grau tomentirt, bei jenem i^^anz schwarr.

Absteheude Körperbehaaruug bei aegyptius 9 br&uiiäcbwarz, bei

iybfu8catu8 scbmntziggraa Mi lülIlinNUi.

Der Kopfscbild iit M aegyptius cT gewMbter alt bei mäffitteaiUB,

Aniierdem laaeen d«b beide Aften dttrdi Vei^leidrang gewiieer

Maaee leieht trameD.

Sphex aegyptius,

1. Augenabstand auf dem Schei-

tel (9) l'iiiie, die mau
sich durch die hinteren Neben-

augen gozogrMi denkt, uicht

einmal i r>mal so gross, als

die Länge des 2. Geiseel-

gliedes.

2. 2. Geisselglied beim Weibchen

gleich lang wie das 3. -f- 4.

3. 2. Geisselglied beim Männ-

chen dreimal so lang wie dick.

4. 3. Geisselglied beim Mann-

chen mehr aU doppelt ao bng
wie dick.

Spit^ subfuacatus.

1. Augenabetand auf dem Scheitel (9)
ungefähr doppelt eo lang ala daa

2. GeiaselgUed.

3.

2. Geisselglied beim Weibchen kürzer

all das B. -f" 4*

2. Geisselglied beim Muuncheu dop-

pelt 80 lang wie dick.

3. Geisselglied uicht doppelt su lang

wie dick.

Rechnet man dazti noch, dass bei aegypttus das Mittelspgment

sottig behaart und das Gesiebt deutlich schmuler ist als bei stU/fuscatu^,

so kann keine Frage mehr Uber die Berechtigung beider Arten aufkommen.

iSphex ru/i}iai)ns Andre (p. 150) ist eine Miscbart; sie enthält eine Abänderung

dee Sphex nigripes, den eigentlieheD mfipennis und noch swei sfldameri-

kaoieehe Arten; ee ist achon tod omdberein aonderbar, daaa dieae Art in

Afrika, Aaien nnd Bfaeilien TorkomiBen sollte.

Sphex 3terma$mi Andrd (p. 151) s »ubfiueatui Everam. ist nach der Tjpe die

nntar dem Namen Sphex syrMk» Ifoea. besehriebene aehwarae Abftndemng

des Sphex oeeikmieut Lep. («e fera Dahlb.).

Bei SIphex pabcdowa Boasi (p. 152) = futetUu» Dahlb. — ich siehe letrterea

Namen als den Terliaalicheren vor — ist die Angabe ^pHkh Iret com^
unpassend, da gerade bei dieser Art dt r ITinterleibsstiel viel länger ist

als bei maxiUostts, flavipenniSf trisHt und rußpennis, wo die Kürse des

Sticlns nicht besonders hervorgehoben erscheint, nnd j aJutloma gerade

zu einer Abtheilung von Sjßhex -Artvu (IsodotUiaJ gehört, der die Länge

des Stieles unter anderen Dingen eig«^n ist

Von d^r <i';ittung AtHjntlt ,r word<ni 7.\\ >'\ Art> n angofiilirt. die Ammo-
^ila europucu üir. und /asciatu Jur. Andre war keiue von beiden bekannt,
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«ia «r aalM tugOil. Die Andrtf'kehai üntmeheidiingMierkiDil«') gehaa »u
den Orif^inalbesclireibangen der europaea Giraod's und fasciata Cbevrier*s,

welche aoeh im Werke aiifgeiiommeD sind, nirgends hervor und erscheinen erfanden.

Dr. Kriecbbanmer in München hat bereits im Jahre 1874 (Stettiner

Entom. Zeitg.) den Beweis eingebend erbracht, dass Ämpulex europaea Gir. und

fasiciata Jnr ein- nnd dieselbe Art sind. Warum Andrd diese wissenschaft-

liche Krrungenschaft stillschweigend vernachlrissifrt, ist nicht klar; da^is ihm

die Kriechbanmer'sche Abhandlang bekannt war, geht daraus liHrvor, dass er

ihr die Diagnose der Gattung Waagenia und deren Art Stkkiititnsis entlehnt.

Auäserdeiu hübe auch ich Gelegenheit gehabt, die Tjpe der fasciata Jur. im

Mosenm in Genf nnd die der europaea Oir. im Wiener Musenm zn nntersnchen

«od mich Ton der Identität derselben in flbersengen; dies wnrde im Jahre 1882

der Sehweiter Entomologischen Gesellsehaft (Bd. VI, Nr. 7, p. 391) auch ?on mir

bsstitigt.

Von der sehr schwierigen Gattung 31hnesn erscheinen im Werke

12 Arten behandelt; von diesen waren sif !>< n dem Autor in natura nicht bekannt.

Für die übrigen Arten hätte er manche gut brauchbaren Merkmale den Arbeiten

Thomson's entneltmen können; so erwähnt er z. B. von der Verschiedpuheit

der oberen Afterkla})pe, die zwischen Mimesa DahU>omii und unicolor besteht,

keine Silbe.

Bei Mimesa vermisse ich die Mitnesa atra Fabr. Wenn Aadr^ diese

sIs Aeii-Art anffhMt, so ist er nicht im Rechte. Richtig ist, dass die 3. Cnbital-

idle die 2. Cnbitalqnerader aufnimmt, wie es bei den Aen -Arten wohl meistens,

iadsss nicht immer der Fdl ist

Die Gattung Mimtaa ist doreh die Angabe fiber die Art des TsrlanfM

der 2. Bisemdalqoerader, weil diese nicht immer sntriifb, nnr nnsnlanglich ge*

ksnmdchnet.

Beständig ist die Art des Verlaufes der Cabitalader in den Hinterflügeln,

ond gerade bierin, sowie in der Gestalt der oberen Afteiklappe erscheint die

Sfhex atra Fabr. als eine Mimesa.

Ich glaube, dass der Beständigkeit im Verlaufe der Cubitalader der Hinter-

flügel ein grösserer Werth beizulegen ist. als dem weniger beständigen Verlaufe

der 2. Di8coi<l;iliiuerader der Vorderflüj^el. zumal noch die Tracht des Thieres

und die Gestalt der oberen Afterklappe für die Einreibung bei Mimesa spricht.

Die Gattung Psen ist in sechs Arten besprochen, von denen dem Autor
2Wei Arten nicht vor Augen gekommen sind.

Psen ntratus Pz. darf als sicherer Name in keinem Falle vor dem unsicheren

paUi])fs Pz. weichen. Andrd hat sich hierin Smith (Cat. Hym. Brit.

Mus., P. IV, I85Ö) angeschlossen, der im Unrechte ist.

) 1 tpMomt pourvu d'wu earbnt tranchantt, M» fftiiomfk MmfUHetfnmi m mtmL
OttUt» diitanU tmtrt eux eommt cAex Ii* autrt* Sphegitn:

igMvm» pcurxu (Time carin« IranehanU, prolon^ IriangtdaireincHt en avant. OctUu pttiU,

4«
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l*«en lucvigatus Sclienck ist durchaas nicht syinuiyni mit coucolor, sondern eine

gute, klt^ine Art; es ist der dialinctus CLevrier'«, der aU eiu S^nu-

ijyinuui zuriukzutreteu hat.

OenoB aUgmus Jur.

t)tujmu$ minuHatimus Bad. ist, wie mieh die Type gelehrt hat, niehts »öderes

als die SpUomtna troglodfftei. Wie k5iinte nun Jemand dieee Art nach

Andr^ beetlmmen, nachdem Stigmm durch einen sehr langen Hinter-

leibestiel geicennaeichnet worden ist und die Spüomena tro^^odytes in

einer gans anderen Tribus steht.

tienma Venwtiua AnM (= DipJdebus Mor., Kohl).

Dieser Bruchtheil der natürlichen Gattung PcmpJircdon hat b«i

Andr^ nur zwei Art^n. den unicolor Fabr. und dentalus PutoD, welch

letzteren er übrigens, nicht kennt.

Audrä macht e» bich in Bezug auf die Unterscheidung der schwie-

rigen Cemonus-Arten, &ber welche kaum ein Aator klar geworden ist,

sehr leicht und wirft sie alle unter dem Namen unkohr Fabr. snsammen;

dahei ist er freilich der ganien Ufthe der Untersuchung und der Sichtung

der Sjnonymie überhoben.

Die scharfe Unterscheidnog, welche A. Morawitz gebracht htt|

bitte ihn indessen bei einiger Gewissenhaftigkeit nachdenklich stimmen

können.

Der Cemonus unicolor Andrd's enthält folgende gute Arten:

Pemphredon Wc^maeli Mor., Pemphredon lethifer ähack. und Pemphre-

don Shuckardii Mor.

Die Uau])tunter6chiede liegen vorzüglich in der Gestalt des Kopf-

schildes; da seine Untersuchung w^n dsr aubitienden weissen Hftrehen

gehindert ist, so senge man diese mit einer glfihenden Nadel durch

leichtes Dar&berhtnstreicheo vorsichtig weg.

Genna M^nphredon AuM (» Cemonus Jur., Kohl).

Die Arten wurden von Thomson (Hym. Scand.) vorzüglich ge-

kennseichnet. Warum bleibt denn in den Species des Hjmdnoptcres bei

montayma und lugttf>n'>; das beste Erkennungszeichen der Weibchen, die

BescIiaiTonheit der oberen Afterklappe, wie ea Thomson richtig herror*

hebt, unerwähnt.

Geradezu unverzeihlich ist d;l^ Vorgelieu, den Cemonus podagricus

Chevr. (Schweiz. £ntoni. Idittheil., 1870, S. 168) kurzweg als synonym zu

lugubris SU si^en, da doch Chevrier die eigenthUmliehe Besohaffen-

beit des Metatarsus der Hittelbeine beschreibt und durch diese sur Namen-

gebung Tcranlasst wird. Mir ist dieee ausgeieiebnete Art in beiden Ge-

schlechtern bekannt. Das Weibchen ist bisher noch nicht beschrieben

worden; denn das Weibchen des podagricus Chevrier's gehört nicht

zum Männchen, sondern ist nach der Angabo über das oV)^re Aftersegment

sicherlich nur der Pemphredon lugens D&h\h. Q. Dt-n Pemphredon poda-

gricus kenne ich aus liaiern, liiederösterreich und der Schweiz.
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Von der Gattang Trypoxylon führt Aiidr^ sechs Arten vor; drei

davon sind ihm aus eigeuer Aiischaunng bekaiiut.

Doch nun genug Iber die Kennssichnaog der Arten.

Zun iiCatalogne m^thodique et Synonymiqae".

Wm den Sphegidenkatalog betriSk, so mnsa ich ivei Umstände bem&n-

gi'lii; erstens sind anter den Synonymen nicht nur jene Namen auf^cuommen,

welclie eine Beschreibung nach sich führen, sondern aucli alle, welche in fiiu-

nisti.scben Verzeichnissen blos angeführt sind. Dah^r kann Jemand, der die

Synonjmenliste benütren wollte, nie wissen, ob liinter einem Nanien eine Be-

BchreibuDg steckt oder nicht; wenn doch wenipstpus die Synonymen, welche

auf Beschreibaogen gegründet sind, vor denen, welche nur fauuiätischeu Auf-

lihlangen entnommeo sind, darcb „gesperrte* Schrift ansgeseichnet iraren!

Zndem dürfte in der H&Ifta der Fälle» besonders in den itteren Yersaiebnissen

die Bestimnmng unrichtig sein.

Der Bweite Mangel ist der, dass hei der Anordnung der Arten, die nicht

alphabetisch angelegt ist, in einer Weise vorgegaogen vrarde, die seigt, dass der

Aotor nicht die geringste Idee, nicht den geringsten BlicV fttr natürliche Ver*

wandtscbaft hat; zadem scheint er nnr die wenigsten Arten lu kennen. Dieser

Fehler tritt bei der Anordnung der Sphex- und ilmmo|>ftt/a -Arten, die eben

lienüich zahlreich sind, gans besonders hervor.

In obigen Zeilen werden blot die gröberen lUngel der Arbeit an(igedeekt;

alle die kleineren sachlichen Fehler, Ungenanigkeiten, ünfolgerichtigkeiten,

fiberflüssigen Angaben zu verzeichnen, unterlasse ich, da es nar ermüden würde,

ohne die Sachlage noch sdiärfer tu kennzeichnen. Allein den Umstand kann

ich iii<'ht unerwähnt lassen, dass Andrd in seinen Bestimmungstabellen der

Arten, wo er die Beschreibungen anderer Autoren ausnützt, sehr häufig die

beuten und verlätislichsten ünterschcidnngamerkmale nicht aufnimmt, somit die

Leistungen anderer Autoren den Benutzern seines Werkes vorenthält. Freilich

kann er diese Merkmale nicht brauchen. Was kann ihm z. B. bei Ammophila

füBam meine Angabe nfttien, dass die Epistemalnaht an den Mesoplenren fehlt?

Br weiss ja nicht, ob diss Merkmal bei anderen Arten ebenfalls Torkommt, da

er ja die meisten nicht kennt.

Ancb den Vorwurf kann ich Andrd nicht ersparen, dass er selbst die

Arten, die er lu kennen Torgibt» nicht oder nur unsulinglich untersucht hat

Gans dasselbe was Ton den Sphegiden, gilt ancb fon den
Yesparien (II. Band); ieh glaube nicht, dass der Autor darllber

einen &hn1ieben Naehweis wünscht.
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In diesen Blattern ^'laubo ich hinreicliend in saoljliclier Weise naclipe-

wiesen zu haben, dass der Autor der Speeles des Hymdnopteres, wenn er wirk-

licli die Absicht gehabt hat, etwan für die Wissenschaft Förderliches zu lieferu.

seinen Zweck leider ^anz und gar nicht erreicht hat.

Meine Ansicht geht dabin, daea die Aufgabe, die sich Andrä gestallt bat,

wann sie in w&rdifBr Weite dnrobgefUirt werden lellle, etme Tltenenhtflee ao

sieb bfti

Mir sehisii ss scbon rar SSsIt, sIs Atm Werk sn ersebsinen ufing, gaas

unmöglich, dass Andrtf die gestellte Aufgabe wfirdig und mit iDoerem Erfolge

durchführen könnte; was soll es der Wissenschaft nfttieB, wenn man sich Uber

alle Hindernis><e leichten Muthes binwegsefeit und rar Torhandeneo Verwiming

noch neue schaffb

Ich mochte A ndrt^ sine ira et studio den aufrichtif^ gemeinten Rath er-

theilcn, von dem Plaue, die Sjmhmps dcij Hym(5nopt^re8 d'Karope et d'AIgerie

um jeden Preiä durchzufahren, ganz abstehen zu wolleu, dafür seine Sammlungen
nnd Literatnr naeh irgend einer Richtung zn fermebren and ndi so lllr die

mouograpbbdie Bearbeitung einer Fartiei t. B. einer Familie Tormbereiteiu
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üeber Varietäten und Missbil(hiii»j;eü des Equketum

Tdmaieja Ehrh.

Ton

' IgnaK DSrfler.

(Mit Tafel I.)

(T«rg«l«gt la ter •nunnlaiiK am &. Dtemter UflS.)

Wiederholt hatte ich Gelegenheit in die Umgehung von Hied und Gmunden
botanische Eicursioneii zu unteruehinen. und da in diesen Gegenden das Equi-

utwH Telmateja £hrh., das in manchen grösseren Florengehieteu nur als äelten-

MlTorkomnit, dai hftufigste ist, so ifditele ieh mein Augenmerk nnf dieVirie-

tftni dieiee tehteiton nnaerer Equiteften. Meine Mftbe w»r niclit vergebene»

4«nn ieh fand ebe gmiie Beihe von Potmen, Uber deren Yerkommen in Ober-

Merreieh bieber niebts bflkftnnfc war, and Uberdice war ieb aneh in 4er Lage,

neee Formen lu entdecken. Bei der Bestimmung standen mir Originale nidht

nr Verffigang. Um aber bei einer Pablication einem möglichen Vorwerfe vor*

zoheugen. ich sei mit meinen Bestimmungen und mit der Aufstellung neuer

Furmeii zu voreilig gewesen, sandte ich meine ganze Collection. nachdem ich

Hüe tlieilvveisf Bearbeitung derselben den einzelnen Exemplaren beigelegt, Herrn

Dr. Ch. Luersseu, Professor an der Universität zu Königsberg in Preussen,

mit der Bitte, mir seine Meinung darüber zu sagen. Mit grosser Bereitwillig-

knt nntenog eieb Herr Prot Laerseen der Mttbe, meine Sendung darcbraeehen»

woftr ieb ihm an dieeer Stelle meinen tiefgefllblten Dank ansspreche.

Beror ich rar Beeinreehnng dar Tarietiten fibeigebe, will ieh eine Beob-

tebtang an den normalen, aterilen Stengeln nicht nnerwihnt laeeen.

Milde eebroibt in eiinem Werke «Pilieee Enropee et Atlantidie ete.^

1807, p. S18 in der Diagnose dee Bqmtetmm TOmai^ Bbrh.: »fltomoto wi

ctmU tterüi miüa, vd hiteHata phammtphora" nnd wiederholt denselben Sati

«örtlich in seiner Monographia Equisetorum, Nora Acta, 1867, XXXII, 2, p. 241.

Dabei besieht er die Worte: »mI biteriaia phommisikora* auf die rar.ftaMm,
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gracxle und caenpitosum, indem er im letztgenannten Werke p. 242 bei der Be-

scbreibaug der Epidermis aii^^drücklicli >agt: „Bei der Normalfürni fehlen 'lie

Spaltötfnungeu". Auch in tseineu übrigen Werken behauptet Milde dasselbe,

and wie Milde, nehmen auch die späteren Forscher all^»emein an. dass den

normalen, sterilen Stengeln des Equisetum Tdmateja Ebrb. die Spaltöü'nungen

fehlen. Und doch \%i diee nieht gans richtig. Ich ontersnchte wiederholt eoldie

Stengel, Qod wenn ich anch an einigen leine S)»alt9ffiinngen sah, to &nd ich

doch hei der grösaten Ansahl der nntenochten Ezenplwe balMg im obenten

Drittel de* Stengels SpaltSfibongen, nnd swar theils in ein&chen, theils in

Doppelreihen.') Dadurch aufmerkHam gemacht, untersnchte ich auch eine grosee

Anzahl der rar. hre99 Milde, nnd fand auch an den Stengelinternodien dieser

Varietät SpHltöfTnungen und noch dazu überaus reichlich. Und doch wurde die

ar. hreve von Milde in die Gruppe der sterilen Formen „ohne SjialtoHnun^'en

am Stengel" eingHreibt, und so ist es auch jetzt üblich. Ich halte aber nach

meinen Beobachtungen eine Scheidung der sterilen Formen des Equisetum

Telmateja Ehrh. in solche ,mit Sp&ltöffnangen am Stengel', und solche ,ohne

SpaltOffbangen am Stengel* für nnriehtig, nnd nntenehcide nnr Fennen dea

nnfrnchtbaren Steogela ftberbanpt, nnd tolche de> fimehtbaren Steogtle.

I. Vulet&ten des nnlhiolitbaren Stengels.

1. Yar. breve Milde in Deukscbntt dt r Fehles. Gesellsch. für vaterl.

Cnll, 1853, S. I882 Nofa Acta, 1858, XXVI, 2. p. Die höheren Spoien-

pflaoaeo Dentfichlanda nnd der Schwelt, 1865, 8. 101; Filices Europ. et Atlant^

1867, p. 219; Honogr. Eqniset, NoTa Acta, 1867, XXXII, 8, p. 248; Lnerssen
in Rabenborat't Kiyptogamenflora, 2 Atfft., III. Bd., 8. 679.

Ansgewachaener Stengel nnr 80 cm hoch nnd niedriger; die

Internodien TerkOrst, Scheiden daher dicht nntereinanderstehend.
Aeste in dichten Qnirlen, wagrerlit oder wenig aufrecht abete*

hend, schon am Stengelgrnnde beginnend.

Um Ried und Gmunden die häufig^te Form. Specielle Standorte sind:

Um Ried, Waldhchläge beim Hocbholz (Vierhapper in Prodr. einer Flora d.

Innkreises, I. Theil, S. 1); auf einem uii' nltivirten, l(dimij]^en Orte lit lfii Dörn-

berg« rliolze ; im Sumpfe näch.st Niederbruuu, hier fast niive rmittclt m licn bis

2 m ludien, stfrilen Exeniplarerj. Um Gniunden, auf sauertii Witten d» > Han-

gars, Grüuberges und Düruberges. Ueberaus häufig auf Wiesen am rethtt'u Ufer

dei Trannieea hei der grossen Rameaa. Liebt trockene Standorte.

*) Der Orand daflr, äuu mm btobw ft» dsn nornalan, *torU«B StCBgvla SpkltSffamg««

niclit beobMcLtt't, inl 1[«in»t>wet;« in MD6r OMingelhaft^n Untrrnachang der^elbt•Il /.u üDchen; e» i^t

nur sa li-iclit ni '»glich, liac» ;»n kleinen Kpid«>rroii»et&ckeD, wie Molcbe zur mikrohkopiarben Unter-

•uchuug abgeoi iuntcn werden, .Spaltfiffnungfu feblen, «&brend »ie von»! vorhanden eiDd. So mowt*
Meli ieh la ?i«l»n FUlea «elirer» Pripkrnto tod tl—m lodivMara aMcbra, bti leb TorbMdM-
f*ls 49t SpalMflbmgiit aberMti0 wvrd«.
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2. Tar. rfimiUosttm Milde in Monogr. EquUat^ p. 248; Di« höheren

Sporenpfl. Deutschi. u. d. Schweiz, 8. lul; Filices Earop. et AtlAOt., p. 219;

Lnartten in Rahenh. Kryptogamenü.. III, S. 679.

Stengel über 80cm hoch, kräftig, meist schon vom Grande an
ästig; die f n n fkantigen primiren Aeate tragen 2 bis 3 nnd mehr
secundäre Aestchen.

Beim Dürnher^erholie nächst Ried. Selten! Ich besitze von dem ange-

führten St.'tinlortf fin circa 60 cm hohes instructives Exemplar, bfi welchem die

primären Aeste vom Grunde bis zur Spitze mit secundären Af^tchen besetzt

sind. An Epidermisstückeu vom Stengel desselben fand ich keine Spaltötrnungen,

doch habe ich nur dieses eine Exemplar untersacht, und es ist daher nicht

augetefaloiaen, dass Spaltöffnongen an andertn IndiTidnen dieser Yarietit an

finden sind.

S. Tar. eompagitum Lnersaen et DSkiler.

Hauptstengel normal entwickelt, Tom Ornnde an reioh be-

istet Sämmtliche nnteriten Aette sind stengelartig, st&rker als

die fibrigen* sind in die Höhe gerichtet, tragen vollständige Ast-

qnirle und erreichen fast die Höhe des H au p taten gel s. Meist tragen

auch die Aeste unter der vorletzten und bisweilen unter der dritt-

letzten Scheide Quirle, mindestens «iud sie m it secundären Aasten

besetzt. Spaltöffnungen sind auch in der Mitte des Hau ptstengels

in Reihen, die aus einfachen, seltener aus Doppellinien gebildet

werden, vorhanden, während die stengelartigen Aeste von ihnen

gans besät sind, und in den Rillen derselben Reiben von Spalt-

öffnnngen, ans sebn und mebr Linien gebildet, sieb Torfinden.

Eine anffidkode Form, die leb in Menge auf dem lebmigen Piatie beim

Dftmbeigerbolxe nicbst Riad fand. Jedes Eiempbkr bildet infolge der reicben

BeiatoDg und der stengelartigen, qnirletragenden Aeste einen diebten Bnseb,

und so glaubte ich beim Anl&iden derselben auf den ersten Blick, es seien eine

Anzahl dünnstengeliger Individuen rings um einen normalen, sterilen Stengel

aus dem Boden liervorgesprossen. Ich bemerke hier, dass ich schon au8 TJied

Herrn Dr. JSkofitz über diese seltsame Form in einer Correspoudeuz Mitthei»

lang macht" fvergl. Oesterr. botan. Zeitschr., XXXVIII, Nr. 8, S. 287).

4. Vttr. gracile Milde in Botan. Zeitg., 18Ü5, S. 315; Monogr. Kquiset.,

p. 247; Filices Earop. et Atlant, p. 218; Lnerssen in Rabenh. Kryptogamend.,

m, S. 678.

Unfruchtbare Stengel zu 4—7 (bis 25) beisammen aus einem

Bhiaom rasenfOrmig bervorsprossend, dflnn, anfrecht, bleicbgrfln,

Tom Grande an mit 4^5kantigen, 5—7 cm langen Aesten besetst

Btengelinternodiea cirea 2 em lang, 12—Hkantig. Stengelriefen

breit. In den Rillen sabireiche Spaltöffnungen. Grfines Parenebjm
sparsam; CentralböbU ond ValeoaUrböblen fast gleieb lang, aber

letztere breiter.

Z. B. 6m. B. XXXIX. Abb. 5
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Von dieser interessanten Varietät fand ich eine Ansabl von priditigtll

Exemplaren, die mit MiMo's Hesclireibniig vollkommen übereinstimmen, auf

dem bereits iiif-hrfach trwähuteii Standorte des Equiseturn TrJmntfjn Khrh. in

der Nähe dts I )iiriibergerholzeB bei Ried. Meine Eiem|>];trp zticliueu sich da-

durch aus, (iüss ans einem Wnrzelstocke bis '2r> Stengel iM-ivanimen raseiif.jruiig

hervor8pros8eu, während Milde sieben als Maximum augibt. Auch sind Spalt-

öffnungen an den Internodien d«r Stengd nidit »piilieli, iond«ni, wie ich in

der DiigDoee nnegebeMert habe, in Hen^ Torhanden. Eigentlicb wäre die var.

graeik Hilde beeter in den Monetroeitäten in etellen, indem Milde (in Monogr.

Eqnifei,
i». 248) ibn Entetebnng dadnreb erklärt» dasa der Hanpttrieb des Bbifom-

aatoe nicht zur Eotwicklang gelangt, und man ronss in der That beim Anblicke

eines solchen Exemplares auf diesen Gedanken kommen. Bemerkeoswerth ist es,

dass ich mehrere Exemplare bt sitze, die eine vollständige Uebergangsform von

der var. gracih znr var. compusttum bilden. Bei diesen euttipringen wohl meh-

rere Stengel iius einem Kbizome, der niittbre von ihnen ist jedoch bedeutend

grösser und starker entwickelt (fast um das Doppelte) und so schon als Haupt-

Stengel kenntlich. Die var. gracüe Milde war bisher nur ans Prenssisch-Schlesien

bekannt and ist daher der Standort bei Bied nen ftr Oesterreieh*

II. MouBtrositäten des unfruchtbaren Stengels.

In sumpfigen Grftben D&cbst der grossen Ramsau bei Gmonden san^melte

ich erst in diesem Jahre mehrere 70— OOcw hohe sterile Exemplare, die bis

zu einer bedeutenden Höbe normal entwickelt sind. Die Ti—7 obersten Inter-

nodieu eiud jedoch plötzlicii so verkürzt, dass die Scluideu derselben einander

berühren und es den Eindruck macht, als ob einem normal sterilen Sproaae

oben die var. brevis Milde aufgesetzt worden wäre.

Bei einer tweiten Honstrositity von der ieh mehrere Stfteke beim Dttm-

bergerholse nftehtt Bied fand, ist der Hanptstengel Terkflmmert, dafflr sind die

Aeste am Grnnde dee vorhandenen StengeUragmentee beeonders ttppig ent-

wickelt und bilden einen dichten, pioselartigen Schopf, üeberdies war diese

Monstrosität durch gelblichgrüne Färbung der Aeste auffallend.

Auch Auflösung der Scheiden in ein spiraliges Band, sowie gabelige

Theüung des fianptstengels beobachtete ich bei Miederbrnnn n&chst fiied.

ÜL Var. serotimim Alex. Braun.

5. Tnr. serotinum Alex. Braun in Silliman's Americ. Journal, 1844,

oL XLVI, p. 84; Milde in Denkechrifl der scblep. QeseUach. (Ilr vaterL Colt,

1858, 8. 187; Nota Acta, XXVI, 2, p. 428; Die hftheren Sporenpfl. DentechL n.

d. Sehweis, S. 102; Fllices Enrop. et Atlant, p. 219; Monogr. Eqniset, p. 66

et 249; Lnerssen in Babenh. Kiyptogameofl., III, 8.679.

Der normal sterile oder nur in den obereten Scheiden TOr-

inderte, bis meterhohe Stengel trägt eine Sporangienähre.
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Diese Varietät sah ich nir^^ends in so noglaablicher Menge wie im Sampfe
nächst Niederbrunn bei Ried, wo ich sie nun durch drei Jahre iram«?r wieder

beobachtete. Ausserdem fand ich bei Ried noch einzelne Exemplare unter dem
normalen steriltMi Equiaeium Telmatfja Ehrh. beim DflrnbergerholÄe. Um
Gmuuden koniiiit die besprochene Form auf sampßgeu Wiesen des Hongar« nnd

ia samptigt'u Gräben auf dem Grüoberge durchaus nicht selten vor und über*

dies ward« sie von Herrn Bonniger m ihnliebea Stoodorlen bei der Radmo
gMammelt. In Being enf das VorkomiBeB der nr. uroUmum knnn ieh mich

daher nnr der Meinnng Lner8sen*8 aosehlieasen. dass sie gelegentlieh an

allen Standorten des EjuUetum Telmat^ beobachtet werden dürfte.

Mi^de führt als Synonym zur var. serotinum Ä. Br. das Equisetum

ibumeum Schreber an nnd beruft sich (Mono^r. Eqntset^ p. 66) anf die Dia-

gnose, die Roth über dasselbe gibt, nnd die f^lir-^üdermissen lautet: ^Scapo

fructificanfc nwlo, thmuin rhingdto in fronthm rerticiVuto-ramofiam ; vnfjina-

rt4m deudbufi sithuhito sutdcris" . Vu<\ Roth bemerkt w»^iter darüber: „Soiiine

dinperoso et spica marceHcente. demum corrugata vd dtcidua scupus donyatur

in frondem verticiUato-ramosam, saepius uUra-tripedalem, erectam, gtrictam".

Milde meint nnn: ,Da Botb ?on einem über 3 Pnss beben, istigen Stengel

spricht, so ist oiTenbar die var. un^inum gemeint". Die aageltlbrte OrOsse ist

aber Mcb der einsige Omnd, wessbalb Milde das Bqmteium ibmneum Scbreb.

als identisch mit var. ierotinum A. Br. b&lt. Im üebrigen aber pasxt die Be-

sebreibnng vollkommen auf die var. frondeaeem A. Br Roth schreibt nämlich,

dass der fruchttragende Schaft nach Verstrennng der Sporen und nach Ver-

welken d-^r Af'lin- sich verlängere und Astqairle treibe. Letzteres ist aber von

der var. /ro als Thatsacbp bekannt. Wenn es nnn auch stalten vor-

kommen map. <i<i-?s «ItT fertile vSteiigel sich bei BiMiiii^ der var. frondexcem

bis zur Länge von 8 Fuss verlängert, so ist dies immerhin möglich, geradeso

wie die Behaaptang Milde*« a. a. 0.: „Schlagend ist die Thatsacbe, dass die

Aebre dieser Form (damnter ist die var. iercHmm gemeint) niemals die Orftsse

des Fmcbtscbaltss leigt, im Gegentbeil gani gew9bnlieb sogar nnr wenige

Linien lang ist*, nicht sticbbiltig ist, indem ich selbst Exemplare der var. sero-

Hium gesammelt habe, deren Aehren denen des Frnchtschaftes an Grösse nicbt

nachstehen, ja eines derselben hat eine reichlich 8 cm lange Aehre und ftber-

triflTt so pograr die gewolinliolio L:iii^'<^ der Aehren des Fruchtschaftes. Und Milde
führt durch f-oitio nt^rnfrkntiL' selbst d'Mi Pewt^i-i, da«s Roth unter dem Equi-

netum rf'firn( >iut Solireb. jedenfalls dif» var. frond^'-^c n< fTfuieint liabo. Denn

Ware donkbar, dass es Roth, der. wie aus seiner I5«'«<ohreibnntr liervor^'eht,

die normal fertilen Stengel (^scapo fructißcante nudo'") und die var. fronde-

aeeru („scapo eUmgßto in finmäetn verHc^atthnmoMtn*) nebeneinander vor

sieb hatte, nicht anfgefalien wire, wenn er an den Utigen Exemplaren eine be-

deutend kleinere Aebre gesehen bitte? Und bitte er da angenommen, dass ein

solches Exemplar sich aus dem fertilen Sprone gebildet babe? Sonderbar wIre

es überhaupt, wenn Roth die var. serotinum ?or sich gdiabt hätte, dass an

•iamtUcben Exemplaren die Aehren schon Terwelkt gewesen wären ! Aach dass

5*
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dt»r ft itile Stt'ii^'t 1 Uilduug iliT var. frondescens seiu Wachstlumi turtietze,

glaube ich miiu^itiien miUspii. da ich aus Guiunden ein über äu cm laugen

Exemplar besitze, de^seii AusKebfU im Vergleiche mit den uormalea fertUen

Exemplaren einen schon firemdaritgeren, wohl nur dmdi da« forlgetateto Utaifon-

wachttbum berrorgorafeuen Eindrack macht, und intereaaaot ist dio Bamorknng

des Herrn Bonoiger» der dat «rwftbnte Sttlok der Tar. frondetcen» geBammelt,

dasi er eo wohl damals nicht als diese Form erkannt babe^ dass es aber die

fibrigeu fertileu Sprosse gauz bedentend ftberragt, und ihm so schon von Weitem

anfgefalleu sei. Milde meint zwar, dass an ein Weiterwach&en des Schaftes

der var. frondescens dfsblialb nicht zu denken sei, da ein Theil »ifs Stengels

verwelkt, also entwickluntjsuutiiliii: >t
i Wär« es aber denkl>;vr. diiss d.T StPiiifel

nach dem Verwelken der Aelirt^ kurz,.- Am>i,. trcibon würdo, wenn * r entwickluiiijs-

uufähig wäre? Also bin ich der Ueberzeugung, dass Ruth seiu.Equi-

setum eburneum Schreb. ganz richtig gedeutet, dabei die var.

frondttctnt, nicht aber, wie Milde meint, die Tar. a^roiinum Tor
sieh gehabt habe, vnd ist daher Equi$etum eburneum Schreb. als

Synonym snr var. frondeeeene A. Br. an setsen.
'

Die Entwicklaog der var. serotimm A. Br. stellt Milde übrigens gans

richtig dar. Auch ich hatte Gelegenheit, Hunderte lebende Eiemplare dieser

Form zu beobachten. Im ersten Stadium trügt diese Form ganz den Charakter

des normalen, sterilen Stenf^ol« an sich, iKit bereits Ansätze von Aesteii. und

ist als var. serotiuutn nur durch eine kleine, knopfartige Verdickung an der Spitze

des Stengels kenntlich. Im späteren Stadium fand ich die Aiste wohl schon

stark entwickelt, und auch die Sporangionähre als solche schon deutlich kenn-

baTt jedoch io der Scheide noch vollständig eingeschlossen; erst nach voll-

kommener Ansbildnng der Aeste fand ich auch die Aehre ToUstftndig entwickelt,

nie aber früher. Wollte man daher annehmeni diese Form eti wie die fir.

firondeeeem ans dem Fmchtsprosse entstanden, indem dieser erst nach Yer*

stiennng der Sporen die Aeste entwickelt habe, dann wir« dies freilich nnrichtig»

dann mftsste man solcho Bxemphure nie lebend beobachtet haben.

a. Formen itor var. seroHnni A. Br.

Die var. serotinum A. Br. tritt in mehreren Formen anf, die wohl dnrch

üebergSnge mit einander verbunden, aber in ihren Grenzen so charakteristisch

nnd gut unterscheidbar sind, dass sie aufgeführt an werden verdienen. Ich

unterscheide:

«. Forma normalia DSrIlftr.

Stengel bis oben normal veriweigt und allmälig sich ver-
jüngend, ebenso die Scheiden gegen die Spitze des Stengels zu an
Grösse abnehmend. Astquirle auch unter der der Aehre aunächst
sitzenden Scheide vurlianden. Aehre l'ö— 2 tm lang.

Nächst Ni"der!irnnn bei Rifij un'i auf dem Hoiij^'ar bei Guiunden. — Ich

nehme diese Form iusulerue als lorma nonnalis au, als sie dem normal sterilen
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Stengt»! durch die angefülirteii Merkmale am nächsten steht uod von diesem

unr durch das Vorhandensein der Frucbtatire verschieden ist.

ß. Forma patens Dörfler.

Stt^npel vom Grunde bis zur S])itze gleich stark, daher auch

die Scheiden, mit Ausnahme der obersten, die etwas grösser ist,

von gleicher Grösse. Astquirle auch unter der obersten Scheide

vorhaudeu, aus wenigen Aesteu gebildet, diese jedoch sehr lang

und Avigebreitet bis bogig abwirts gekrümmi A«bre2—4m lang.

Im SampfB niebat Niederbiunn bei Bied wiederbolt gefunden.

Y- Fona mterastachyum IDlie in Dankwbrift der sdilei. Oeaellseh.

flu- Tttfcerl. Cnli, 185S. 8. 187, ala ß. »erotinum 2.; Nova Acta, XXVI, 2, p. 428;

Die bftheren Sporenpfl. Denteebl. n. d. Sebweli, 8. 102; Pilices Enrop* et Atlant,

p.219; Mienogr. Eqniäett p.249; Lnerasen in Babenb.Eiyptoganienfl., 111,8. 680.

Stangel naeb oben allmftligTerdflnnt und beftstet, die ober-

aten Internodien nnd Sebeiden naeb oben gani allmilig kleiner,

aber mit Ananabme der unmittelbar unter der Aehre sitzenden und
etwas vergrSsserten, schwach erweiterten und keine Aeste unter

sich tragenden Scheide nnTeränderl Aehre eehr klein, meiet nicht

über 0 5 cm lang.

Nächst Niederbrunn bei Ried, von wo ich ein 75 cm hohes Exemplar mit

circa 0 5 cm langer Aehre besitze.

<f. Forma intertnedia Luerssen in Rabenh. Kryptogamenfl., III, B. 6^0.

Der voraufjtjeb enden Form ähnlich und namentlich bis oben
normal verzweigt, aber die obersten Internodien kräftiger bis fast

eben so stark als die unteren, die oberste astlose Scheide auffal-

lend (bia Tiermal) TergrSesert, triebterfSrmig erweitert nnd deil

Sebeiden des Frnebtsproases ftbniieb. Die Aebre grosser, 2^ oder
selbst 4, sehr selten bis 5*/« cm lang.

Eine ausgeseichnete Form, die ich wiederbolt bei Niederbmnn niebst

Bied nnd bei Qmnnden, sowohl anf dem Hoogar wie anf dem Grilnbeige

sammeltow

f. Forma macroafachya Milde in Denkschrift der schles. Gn^ollsoh.

für Taterl. Cult.. 18.53, S. 187, als ß. aerotinum 1.; Nova Acta, XXVI, 2,

p. 428; Die höheren Sporenpfl. DMutschl. u. d. Schweiz. S. 102; Pilices Europ.

et Atlant., p. 210; Mono^r. iviuiset., p.249; Luersseu in Babenh. Krypto«

gameufi., III, S. <i30, pro parte!

Aehre sehr gross, bis PUcm (bis Scm\) lang, die der Aehre
xuuächst sitienden Scheiden denen des Schaftes ähnlich; oberer
Stengeltbeii astlos. Aeste knrs, nicht oder hOcbstens bts inr Aebre
reichend.

Eine nicht seltene, anf&Uende Form, die ich Ton Niederbmnn bei Bied
nnd vom Grflnberge bei Gmnnden beeitte. — Zn dieser Form gehOrt das oben

erwihnte Exemplar mit Sem langer Aehre.
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f. Funim brevlsimilU Dörfler.

Stengel kräftig, bis 30em hoch; loternodien verkfirzt. Schei-

den dfther dicht nntereiDander; Aeste in sehr dichten Quirlen, saf-

recht*abftehend. Aehre 2^cm, mitnoter snr Vt<"* lan^»

Im Sampfe nächst Niederhnum hftnilg; »uf dem Dftrnberge bei Omnoden
von Herrn Bonniger gesammelt. Die ganie Pfianie entspricht einer var.

hreve Milde mit Fiuchtübre and kommt mit ihr an einem Standorte gemein"

schaftlich yor. Herr Prof. Luerssen theilt mir mit, dass er meine Form unter

Keinen noch nicht eingeordneten Eqatseten aach aus Schleswig, Schlesien und

Baiern gefunden habe.

b. MonstrosItSten der var. serotinum A. Br.

i;. Monstr. polystachyum Milde in Denkschrift der schles. Gesdlsch.

fRr vaterl. CuU . 18.VJ. S. 187. als t^. üerofinum T,.; Nova Acta. XXVI. 2. )•. l'2s\

als u}o\\i^ir.pohffftach}/um norma l e t't pniUfcrum; Diehöh*»r»'n Sporenj'fl.

Dniitscbl. u. d. vSchweiz. S. 102; Filices Kuroji. d Atlant, p. 219; Monogr. Equi-

Ket., p. 2r)0; Luerssen in Rabenh. Kryptoojamenfl., III, S. 080.

Aucb die Aeste. meist nur die der obersten Wirtel, tragen

kleine normale oder vom Aste durchwachsene Sporan gienähren.

Am GrOnborge bei Gmunden, sehr selten. Ich besitze von dort ein sehr

grosses Eieroplar. welches an der Spitse von mehr als 80 Aesten winsige Aehr*

eben tr&gt, von denen keines proliferirt Die Aehre an der Spitie des Schaftes

ist bei demselben noch nicht entwickelt, sondern noch gana Ton der Seheide

umhfillt Ein gleiches, jedoch bedeutend kleineres Exemplar fand ich auch bei

Nicdprbrann, Qnd ist dieses derteit in H&nden des Herrn Prot Vierhapper
in liied.

^. Monstr. proUfemim Milde in Denkschrift der scbles. Qesellsch. für

Taterl. Cult., 1853, 8. 187, als ß.§erotinum 4.; Nova Acta, XXVI, 2, p.429;

Monogr. Efiaiset., p. 2i0.

Endähre des Stf>n£}:o1s proliferirend; der die letztere über-

ragende Stengeltheil ! ~ \
\^

' cvt Untr.

Nächst Niederbrunn b^i IühiI ; auf dpm Hougar bei Gmunden. Nicht häufig.

/ Monslr. di'itarJnfnm Dörfler.

l);is ;!1 cm lange so bezeichnete Exemplar besitzt in einer

Höhe von 18 cm, bis wohin es vollkommen astlos ist, eine kräftige

Aehre. Diese ist vom Stengel durchwachsen und der sie ftber-

ragende 12 cm lange Stengeltheil ist reich beästet und tr&gt an

der Spitie eine sweite, Tollkommen entwickelte Aehre.

Dieses kostbarste StSck meiner FormencoUeetion sammelte ich im ver-

gangenen Jahre auf dem Hon^ar bei Gmunden unter gewöhnlichen Serotina-

Pormen. MerkwürdisT ist bei demselben, da<;<; die untere a>;t1ose Hälfte mit

der" Beschreibung der fertih^n vir. elntiwi Mild<^ vollkommf^n iihprein stimmt;,

während die obere Hälfte aus einem deutlicbeu Ex'tiuplar der var. serottnum
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forma intemediim Loens. gebildet wird. So hat dM ganxe Mon»troftum das

AoBsehcn, als ob iwei verschiedeno Slftcke tbereinander gesteckt worden wären,

als sei es eine rar. elatius + var. serotinum forma intermedia! Die Entstehung

des besprochenen Exemplares kann ich mir auch nicht anders deuten, als dass

die var. elatius Wilde urhpiüüglich normal entwickelt wrtr. Der Stentjel setzte

jedoch später sein Lüngenwachsthum durch die Aehre fort, entwickelte erst

über derselben die Aeste und ^chliesslich noch die zweite Aehre. Jedenfalls ist

dieses Exemplar von morphologischeui Werthe, we.shalb ich eine nach dem Ori-

ginale entworfene Zeidinnng beifüge (vergl. Taf. I).

IV. Varietäten des fruchtbaren Stengels.

Ö. Var. elatius Milde in DenVsrlirift der schle.s. GeselUch. für vaterl.

Colt., 1853, S. 187; NoTa Atta, XXVI. 2, p. 427; Die höheren SporenpÖ.

Deotschl. u. d. ScbwMS, S. 102; Lnerssen in ßabeuh. Krjptogamenfl.,

III. S. 682.

Fruchtbartr Spross schlank, bis iS cui hoch, auch getrocknet

ganz weihs, meiet astlos, selten mit einzelnen Aesteu besetzt; seiue

unteren Scheiden in Gestalt und Farbe denjenigen des eterilen

SteogeU gani gleich, die oberen nur in der Farbe den sterilen

glsiebend, sonst trichterförmig. Aelire normal.

Ton dieser Variet&t besitie ich drei Exemplare ans Niederbrunn bei Bied,

wo ich sie Mitte Jnli 1886 in Gesellschaft der TSr. serotinum fand. Das grOsste

davon iät 48 cm lang, gans astlos nnd besitzt am gleichen Rhizom einen zweiten,

erst bis zu einer Länge von 13 cm entwicknltt-n Spros«. Die beiden anderen

Bxefflplare sind etwas kleiner und besitzen einzelne Andeutungen von Aesteu.

Diese höchst seltene Varietiit wurde bisher nur bei Neisse von Milde

gebammelt und \vt daher mein Fundort bei Bied überhaapt der zweite bekannte

aud neu für Oesterreich.

7. Tftr. frondetems lies. Brau in Silliman's Americ. Journal, 1844,

ToL XLYI, p. 84; Hilde in Denkschrift der scbles. GoBellsch. fftr vaterl. Cnlt,

1853, 8. 187, als a, intermediumi Nova Acta, XXVI, 2, p. 427, als forma
initrmedium*. Die h5heren Sporenpfl. DeatscbL n. d. Sehweis, 8. 101; Filices

Enrop. et Atlant., p. 210 ;
Monogr. Eqniset, p. 67 et 249; Lnerssen in Babenh.

KiTptogamenfl., III, S. 682.

Syn. Equisetum ehurneum Schreber.

Der normale Fruchtspross entwickelt nach Verstreuung der

Sporen in seinem mittleren Theile kurze grüne Aeste, wahrend der

obere, ährentrageude Theil verwelkt.

Von dieser ebenfalls seltenen Varietät ist mir aus Oberüüti rreich bisher

DDT ein Eiemplar bekannt Dasselbe wurde, wie schon oben erwibnt, von Herrn

Ronniger in einem sumpfigen Qraben nächst der grossen Bamsan beiQmnn-
den gesammelt Der genannte Herr war so gfltig, mir dieses für mich sehr

wertbvolle Exemplar für mdn Herbar in überlassen nnd so eine Lücke meiner
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40 tgl. D«ffler. TTtW VartolAtmi «. Kt«bfl4oagm im «prfMteH ntmnt^a fkA.

Fornienreihe auszufüllen, weshalb es mir eine angenehlDB Pflicht Ut» H6rni

ßonuiger hief&r meiDen wärmsten Dank absastatteu.

Ueberblicken wir voraustehende Uebersicht, »u ergibt sich, dass io der

ümgsbaDg TOB Ried and OmimdMi Tom JBgiiMin» Ttbmaißja Wah, rieben

Varietiten orkommeo «od eioe, oftnilieh v«r. MroMmMii A. Br., in nenn Fennen
nnd Monstreeititen auftritt Bisher waren ans OberSeterreieb aber nnr swel

dieser Varietäten bekannt, die var. ireiw (»bei Bied*) nnd die var. ieroHmm
(„Unter der Normalform in der Domleiten an der Eirchdorferstrasse; Pötseh
in System. Anfz&bl. der im Uerxogth. ob der Enns bisher beob. Kryptogr. von

Pötscb 11 Schiedermavr WiVn, ls72, S. 374). Die übrigen Varietäten sind

für Oberösterreich, und zwei davon für Oesterreich überhaupt neu, nämlich

var. gracile Milde und var. elntius Milde. Und wie diese Formen um Ried und

(imunden auftreten, so glaube ich mit Sicherheit annehmen zu dürfen, dass sie

auch an anderen Fundorten des JEquisetum Telmattja Ehrh. in Oberdsterreich

anfjseftinden werden kannten.
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Bemt^i'kiiiigeii über einigi Avtvn der (jaltiiiig Mentlta.

Von

Heinrich Braun*

(Yorg«1«gt is 4«r YerMianilviiir 7. JinMr 1888.) *

Raummanf^els halber moRsten im Tpxt« zur XVIII. Ontnrie «l«r vom

boUnischen Museum der k. k. Universität Wien herausgegebenen „Flora exsic-

dta Aiutro-HQnKMriM" einig» Erlloterungen, nelebe ich ao die daselbet

ediiteD JfailAa-FormeD knflpfte, weggeliaeen werden. D» ieh »ber dieee Ani-

flliningen »b som Studium dieeer Formen und snm Yerrtindniei der Syno-

nymik für nielit nnwiebtig bnlte, inebeeondere für denjenigen Theil dee bota-

nischen Publicums. welcher sich bislang nicht eingeliend mit dem Studium der

Gattung Mentha beschäftigt hatte, so erschien es mir als nicht unberechtigt,

»n dieser Stelle oberwähnte Besprechungen zu veröftentlichen. Narlifolgende

Zeilen enthalten zugleich auch eine Bechtfertignng meiner Ansichtea betrefTit

der Umgrenzung mehrerer Formen.

MetUha tneaiMi Willd», Ennm. pluii borti reg. bot Berolineneii, p. 600 (1809)

nee Mmnlha tiieafio Sole berb., Smitb in Beee, Qfelopoedis, XXIII,

Nr. r> (1819) = MetdlM moOiiuiima Borkbueen in Flor» der Wcttenu,

II, S. S4S (1800).

Die Diagnose Winden ow 's a. a. 0. stimmt mit (lt*n auf Po^pp 1

und 2 des Fascikel Nr. l<i.814 im HtMbar Willdenow bftiiidliclien Exem-

plaren gut überein, die Pflanzen auf den folgenden Bogen W— '» (rohören

anderen, mit der Diagnose des Antors nicht im Einklänge stfiienden

Arten an, welche hier nicht weiter in Betracht gezogen werden können.

Dieee Tbetetebe bnt schon C. Koeb in der Linnaen, XXI, p. 649 (1848)

bei (Gelegenheit der Beepreebnng eeiner JCenMa SUHwi {MettiOM eone-

Kou Sieber pL eniec., non Botb> feetgeetellt. Im üebrigen verweiee icb

auf die AnsAbmngen C. Eoeb*s a. a. 0., und möchte nur erwähnen, dase

Willdenow am Süsseren ümschlagbogen des Fascikels Nr 101.814 (dee

Herbar Willdenow) die huideebriftUche Bemerknng: „Mentha inoanna

Z. B. Um. B. XXXIX. Abb. 6
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(loribus sjncatis foliis ovcUiHiblongis, serratit, utrinqur fowentosis^ auf-

zeichnete, ferner dass die auf Bogen 5 befiudliclic Mentha, welche aus

der Umgepfend von Athen stammt, die Mentha glomerulata Jan illustrirt,

welche von Beutham und seinen Abschreibern unrichtig zum Formeu-

kraite dmr Mentha suavia Gassone gestellt und von Held reich nntor

dtm Nunen MtnÜui tometUota d*UrTi]le mebrmalt edirt warde. Die JUIuUha

towuntosa d'UrrUle ist indess eine Ton der Athener Pflaue weit fer-

Bchiedene Art Die Mentha ineana Smith, wekbe als Synonjin an Mentha
moUissima Borkh. gezogen werden mnss, iat ebenfalls von Metitha incatia

Wilid. total vt rM hieden. MentJui incavft 1)t wohnt die Küsten des Hittel-

meeres und dtr Adria. ferner die liombardei und das mittlere Italien.

MenDui vtridescens Jiorbäs in ]{ek)'8v:irmegYe ilöräja, p. 74 (1881); ^rteket^aek

a t^rmebzettudoniiiiiyok k-ireböl. toni. .Xl, Nr. \X.

Von Interesse ist die Thatsache, dass Mmiha viridtscens Korbäs

einen Tlieil der Mentha bahamea Willd. herb, begreift. Auf dem ersten

Bogen, Fascikel 10.809, Herhsr Willdenow, liegen iwii fwschiedene

Formen anf ; das links sitairte Eiemplar stellt die eehte» dem Wortlante

der DescriptioD entsprechende MenÜta halscunea WiUd. dar. Bei dieser

Pflanse sind die Stengel locker behaart; die Blfttker sind laniettlicb,

beiderseits grfln, oberseits kahl, unterseits, besonders an den Nerven,

locker behaart, nach oben zu scharf bespitzt, spitz und ziemlich tief

eingeschnitten gesägt, mit .scliarfen Hilgeziihnon ; die kleinen Blüthenquirle

sind zu langen trracileii und unterbrochenen ijcheinähren am Ende der

Stengel angeordnet ; die 1 >eckblatter sind behaart, spitz, ziemlich lang,

die Kelche kurzgluckig, au der Üuäis kahl, nnd nur oberseit« an den

. pfriemlicbeu Kelchzähuen lang bewimpert, etwa so laug als die kahlen

oder nor sehr epirlich behaarten Pedicellen. Diese Pflanse stimmt nnn

aufs Trefflichste mit den Angaben in der BesohreibQng Willdenow's
in Ennm. phint. horti reg. bot Berolinensis, p. 606 (1809), ftberein,

mnss daher ohne jeden Zweifel als die echte Mentha haisamea Willd.

angesprochen werden. Am ähnlichsten ist diese Pflanse der Mentha

ocymiodora Opiz, Naturalientansch, S. 22 (1823). Das zweite Exemplar

auf Bogen 1, Cahier Nr. 10.80!> herb. Willdenow, welches also rechts

situirt ist, stinnut ;iuf das Genantste mit dt r Mentha viridescens Borb:!.'^

überein. Bemerkenbwerth ernchtiut e.^, dass Willdenow eigenban lii:

auf Cahier 10.800 die Note: ^Mentha bulmmca (loribus spicatis lultts

oblongie acuminato-dentatis subtus canescentibue* au&nchnete,

wdch lelster Passus nnr anf das am ersten Bogen rechter Hand situirte

Eiemplar aninwenden ist, also auf Mentha virideseene Borbds. Un-

geachtet eben erwfthnter Thatsaohe kann doch nur das links situirte

Eiemplar, als mit dem Wortlaute der Diagnose Willdenow 's im Ein-

klänge stehend, als echte Mentlia haisamea angesprochen werden. Diese

Mentha fto/^nme« Willd. macht den Eindruck, als ob sie das I'rodnot der

Kreuzung awiscben einer Form aus der Gruppe der Mtniha viridis
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etwa ÄfCTi</ia laeviffata Willd. oder iUSnUAa öfjfllltor/ora Opiz, mit Mentha

WTMtew«!« Horbas sei. Da Willdenow in regem Verkehr mit Kitaibel
.stand, ist ea nicht unmöglich, dass dip hehaarthlätteriffe Art ans Ungarn

stammt, während die Formen dtr Mentha viridis L. (l*»ni Südon Kuropas.

besonderH der mediterranen Zeno entstammen. Da nun bei if Fi^inplare im

Berliner botanischen üarteu cultivirt waren, so ist der oben ausget^prochenen

Vermutbung nicht alltr Bodoi enttogen. Dtfstfglise and mehrere andere

frusteiielie Autoren Yeraaiidteii iiiit«r dem Namen »Jtf'ctilAa htOMomm
Willd.* Formen, weleke weit von den eben beeproebenen Formen ab-

weicben, nnd wetehe mit der anf dem iweiten Bogen» Cah. Nr. 10.809 berb.

WiUdenow anfliegenden Art authentisch sind. Diese Pflanze iit von

lobnetem Baue, mit ziemlich breiten, im Zuschnitte an die Mentha can-

dieans Crantz erinnernden Blättern, welche obcrseits anliegend behaart»

nnterseits an der Lamina kurz, au den Nerven l^ucr zcttipr behaart er-

scheinen, mit scharfer aber ziemlich seicht in den Blattrand ein-

geschnittener Serratnr ; die unteren Blätter sind gestielt, spitz nach oben

zn, zur Basis aber abgerundet. Stengel oben dicht liaumig. Bracteeu

lanaettlicb-pfriimlieb; die Blllthenqnirlen sind in langen lockeren Schein-

ibreo fofoinigt, Kelcbe nnd PedieeUen knnbaarig. Dieee Fflanie, welebe

inntcbit den Meothen der Gmppe der JUlniAa ccmeMew Both non alior.

irnniiblen iet» liegt mir ans Frankreicb, der Sebweii» Italien» Croetien

und endlich von Fuss (Nr. 20.987) aus Siebenbürgen gesammelt vor,

welob Letzterer die Pflanse nächst Girsau entdeckte; diese sieben bür^ische

Pflanze besitzt schon violett gefärbte Kelche, welche an die der Mentha

Kotschyana Boiss. erinnern. Ich habe di«^sf' Menfhn Italsamea Aiit. et

Willd. herb, pro parte mit dem Namen ^Menllm }mlsamiflora^ bezeichnet.

Mentha paludosa Sole, Menthae Brit., p. 41), tab. XXII (1798); Icon. P'nglish

BoUny Third, ed. (Boswell), VU, tab. MXXXII (1867); conl. U. Braun
in Bd. Formdneir, Mibriach-seblesiedie Menthen in Yerbandl. dee natnr-

foficb. Vor. in BrSnn, extr. 8. 8 (1888).

MttUka r09ena Bocbel in Linnaea, XU, p. 588—580, tab. VI, flg. XXII (1888).

DaM Bocbel unter dem Namen „Mmtha rmfena* mebrere Formen,

wahrscheinlich verschiedenen Sectionen angebSrend, cnmmulirte, geht bei

dem Anblicke der unter dem Namen Mentha reversa Kochel, 1. c, fig. XIX
bis XXII abgebildeten Blattformen ganz deutlich hervor. Es fragt sich

nun, welcher von dief?en Formen mit Fug und Kecht der Name „Mctitlui

reversa Kochel" zugesprochen werden darf, d. h. welche dieser Formen

den Anforderungen der Diagnose entsprechen und mit den eventuellen

Citatea in Einklang gebracht werden können. Die Diagnose der Mentha

re^ena Bociiel iit nnn innerbalb weiter Gienien gebaUen nnd Usst

ttbrigens nnr erkennen, daas Bocbel bei Abfiuinng derselben eine Mmiha
Ine Ange gefiMtt belle, welche knngeetielte Blfttben nnd tricbterig-

glo^g geformte Keldir5hren anfweist. Ergänzend wäre hier noch die

Tbatsacbe tn erwibnen, daos simmtlicbe unter dem Nam^^n Mentha
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rcvcrsa abf^ebildeten BliitttT beiderseits ziemlich dichte Beha&ruug sowohl

HU den Nerven als auch aa der Spreite selbst zeigen. Nach ebea Er-

wähntem iMsen sieh nur w«nig« SehllliM liehen, uid et irire die Stel-

IttDg der Menitha revtna Roehel eine gewiie sehr nniiehere nnd knnni

erairbire gegenftber »nderen und tiemlieb lehlieiohen Formen, welche

die gleichen Eigenschaften enfweisen, wenn nicht einige Thalsichen der

Aufhellung dieser Art zu Gute kimen. Eine für die Auffassang dieser

Art entscheidende Tbatsache ist nun ein Citat, welches Kochel zweimal

gelegentlich der Diagnose seiner Mentha reversa auf p. 588 und 580 a.

B. 0.. einmal nach der Diagnose niiteineni Ausrufungszeichen, das andere

Mal uumittelbfir tiach dem N-iniHu Mentha reversa Kochel anführt, und

zwar das Citat: „Mentha hirsutu Smith^. Wie Exemplare im Herbare

des kaiserl. naturhistoriscben Hofmaseams io Wien aas der Hand Porten*

echlag's. Kitaibel*a etc. oachweiien, Yeretanden die iltenn 0ekerreichi-

schen und ungarischen Botaniker unter Mentha himUa Sm. eine Fflanse,

welche genau die Blatfcfbrm derTon Smith in Englieh Botany, Vol. TU,
PI. 447 (1798) abgebildeten MetUha hirmta Hude, trigt, aber die Hanpt-

axe nicht durch kopfförmig zusammengesetzte BlQtheowtrtel, sondern

durch sterile, kleine Blätterbüschel abgeschlossen hat; wobei noch er-

wähnt werden soll, dass die Furni des Kelches eine sehr ähnlicli« jener

ist, welche der Kelcli von Mentha reversa aufweist. Unter hIIüu Blatt-

formen, welclie Roche! a. a. 0. abbildet, stimmten nur die unter Nr. XXLI

auf Tafel VXi gezeichueteu iu befriedigender Weise mit denen der MetU/ui

himUa Aat (Smith) therein. Ea iat j» doch aaannehmen, dass wenn

ein Autor iweimal eine Pflanae aur Diagnose aeiner neu ereilten Species

citirt, diese Pflanse mit der betreffenden Speciea eine habitnelle Aehn-
lichkeit besitzen muss, wahrend andererseita dieao Hinanfttgnng beweist,

dass CT die Mefitha hirsuta Smith von der Mentlta hirsuta Hudson,

Liunö f&r verschieden and mit seiner Species seUwtverständlich gleicb-

gestaltet erklärt. Eine zweite Thatsaclie ist ferner die, dass Kochel
seine PHanze zwischen der Mentha rubra Smith und Mentha püosa

8pren^'el placirt, beiden Arten, deren Blätter eine Aehnlichkeit mit den

auf Nr. XXil abgebildeten Blattfurmeu zeigen. Die in der „Flora exsic-

cata Austro-Uungarica'' ausgegebene Pflanse erfüllt alle Bedingungen,

welche nach Ebenerwähntem an die MnUha revena Rochel geatellt

werden können, in der belHedigendsten Weise, und nur aie kann, soll

anders der Name MetUha revena Boche! einer apedellen Art und nicht

einer Grappe von Formen zagesprocben, d. h. gans fallen gelassen werden,

mit Tollem Rechte den Namen Mentfia reversa Rochel führen. Möglich

ist es immerhin, dass Rochel anliisslich der colossaleu Verwirrung,

welche bei den Abbildungen der Blattfornieii unter den Nr. XIX—XXI
auf Tafel Vll zu Tage tritt, auch die Mentlui villosüsima ^Schur im Auge
hatte; mit dem Citate Mentha hirsuta Smith, sowie mit den anderen

obeuerwahuteu Ibatsachen kann letztere Pflanze uie und nimmer ia
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EinklftDg gebltcht werden. Die hier in Rede bkhende, allein als richtig»

Mentha reversa Kochel aufzufassende Pflanze hat die grösste Aehnlich-

keit mit Mentha halloiaefoUa Opiz (Natiiralieiitansch, S. 21, 182:?) uud

Mentha subspicata Weihe (teste Hecker et Fresenius), allein von beiden

Mentheu unterscheidet sie sich leicht durch kürzere Kelcbi&bne und

trichterig-glockipe Kelchröhren.

MetUha diversifolia Dumortier, Florola Belgica, p. 49 (1827), Mentha tmmmu'
üarim M^Ute «I tut plar. non Sehraber. Mentha diveraifoUa Dumort

wird Ton der Mebnahl der Anloren, wie Neee, Wirtgen imd taletrt

wieder Yon Ddetfgüee bei Oelegenbeit der Beeprechnng der Mentha

barbaia und odorala Opiz (non Erhart, nec Sole) der echten Mentha

nuamtdaria Scbreber zugeziih lt. S c h r e b e r beschreUbt ftber seine dtetUha

nummularia a. o. a. 0. mit ^foUis ißahrixucuUs prae<!ertim margine et

rr>n'« mbtus ftuhrillosa : pedicellifi lafviuffcutis, calix }>tltft raris paten-

tibus hiiHutiü, prucaertim basi etc.,'' alles Merkmale, welche mit denen

vorliegender PHanze nicht liaruioniren. Hingegen treffen alle Merkmale,

welche Scbreber der Mentfui äubiu Suter's zuschreibt, mit vorliegender

Pflante lOMmmeo, so i. B. ,/o<tw inferior^ms eubrotundi» mtnoribiM,

supertorihue ovaio4aneeohti9, wiihkireutM, pedUelH UimrimeuH vd püori,

eaüx pautto wiagi$ vüloto quam in praeeeienie (Mentha nunrnnkuria)',

Zorn Scblwse der DMeription der Mentha dubia Snter bemerkt Sebreber:

„An praeeendentiii {Mentlia nwNmiilaHa Sdireber) sola mrietas? — certe

ei eimüUma esf*. Diese Aoffttbrungen lassen wohl keinen Zweifel eiif>

kommen, dass die Mentha ans der Verwandtschaft der Mentha nummu*
laria Scbreber mit beiderseits beliaarten HliittHi-n nnd dicht behaartem

Kelche zu Mentha dubia Suter, weklu' eine grosse Verbreitung in Mittel-

europa (Schweiz, Tirol, Steiermark, Niederösterreich, Würtemberg. Hadeu,

Uesseo, die RheioproTiuz, Frankreich und Belgien) besitzt, gestellt werden

muti. Ak Uteeter Nime hit Mentha divereifolia Dnmort, demea PÜaoxe

vSllig, lowobl der Diagnose als aneb dem OriginaL-Exemplare nacb, mit

der Pflanse Snter's identiseb ist, in Kraft sn treten.

Mentha SthaHenm Borbds in Simonkai, Ennm. flor. Transilr., p. 487 (1887)

nomen solum. Mentha Biliariejuis Borbds ist die Vertreterin einer

Gruppe der Gattung Mentha, welche bislang auf die ferschiedenste Art

gedeutet nnd verschiedenen Sectionen angereiht wurde. Zweifelsohne ist

sie indess jeuer Section anzugliedern, welcher mau füglich die Mentha

(jentiHs als ältesten Kepriisentanteu voraussetzen kann, und welche auch

nach ihr den Namen j,Menthae gentiles" führt. Schon Host, bei Gelegen-

heit der Besprechung seiner Mentlia Carniolica in der Flora Austriaca,

II, p. 146 (1831), d. b. der noter Nr. 1784 aasgegebenen Jümffta Dal-

uudiea Tanseb, erwibnt assdrtkeklicb, dass der Geracb dieser PHanse Ter-

sebieden von dem der anderen Uentben ans der Omppe .^Imtiaes sei,

ond mehr an den der Mentha süvestrie L. erinnere (^Odore poüet

iNMÜ im qum Mentha eHwetri $ed dOHioreV* Und in der Tbat»
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hclion Hin Gerüche, der mehr citroiien- oder heruaIllott^>llallllli^h ist,

IcUibeu »ich die Glieder dieser Sectiou erkeiiueü, die Ulumenkronenröhrc

i«t flberdies innen kahl, die Tracht eine gauz eigeDtbümliche uod auf-

fallende; die Semtor der Blätter eine lebarfe und ipitae. Die Fonnen
dieeer Sectios kuin man fttglieh nach der Bekaarang ihrer Anhangs-

oigane in iwei groise Gruppen eondem, nnd ivar ti) in Olnbr^neenttt,
wohin beispielsweise die Mentha rubra Sni.. Mentha Wirtgeniana

F. Schultz, Mentha grata Host. Mentha resinosa Opii, MentJui Würlii

Opiz, Mentha jrratcnsis Sole, MentJia Cardiaca Gerardi. Mentha (jracilui

8o1p etc. ereliörcii. tiiid h) in Filosac, welche letztere wieder in zwei

Kotten: ff. Eugentiies^ welchen die echte Mentha yentües L. als Haopt-

reprüi>entaut vorgesetzt werden kann, und ß. in Pycnotri chac. wozu

Mentita pycnotricha iiurbus, Mtntiui viUosissima Schar (Mentha suaveolens

Hoet tton Shrhart), Mmika Ddmatiea Taueb, ISmUha Bihariemis

Bwb^, Mentha Baynaldiana Borbde, Mentha harteneie Tausch (in Koch,
STnopSn ed. II, p. 635 snb Tarietofee ß, aeniifoUa Menthae genHKe L.,

IdlSK MenOia WMMrUikma und Mentha MÜSHeriana F. Schölts u. a.

gehöret). Die kablblitterigen Formen dieser Sectiott sprach man früher

als Prodncte von Kreuiongen swischen Formen aus der Gruppe der

Mentha viridis L. und Mentha arrensis L., die behaartblättrigen aber

uls solche zwischen den Formen aus den Gruppen der Mentha candicnns

Crautz, Mcnthd moUissima lierkh., Mentha rotundi/olta L. mit sdlchen

der Menthd ui vcmis L. an, mit welcher Berechtigung, müssen wdlil erst

KxpeHmente zeigen. JS'och in neuerer Zeit gab A. Kern er durch Creirung

seiner Mentha SkofUeiana (eikesM X arventk) in Oeeterr. boten.

Wocbenbl., XIII, S. 885 (1868), welche rar Mentha horteneis Tausch

gehört, der vorhin ausgesprochenen Meinung Ausdruck.
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Daß AiiftreteD der Gallenlaus im Versuchsweingarton

zu Klostüi'JK'uburg iui Juhre 1887.'j

Tor

PrafMiAf SB der Ir. 1r. ifDolo^isehen nnd pomologlselimt LeliraMUlt In inoit«rii«>nharg boi Ifton.

{Uli 2 cbromolitlio^raphischen Tafeln [Tafßl U and UlJ
und 1 Ziokognrpbie im Texte.)

(Yorgoleft la dor Temamlonf mb 7. J&ntMr 1889.)

Sinleitung.

Aas einer Mittheilang Baron Babo's ergibt sich mit grosser Wahr-

leheinlichkait, dass die Bablaos im FrQHiabra 1808 mit amerilouiifeben Wnnel*
reben in den Y«mieh8weiDgart«n nach Klosternenburg gelangte, und aus

den Berichten, welehe aber den Stand diesee WeingartenB im Jahre 1871 ror^

liq^eo,') darf man schliesBen, dass daselbst die Wirkungen der Reblans bereite

in diesem Jahre bemerkbar wurden. Ganz gewiss war dies aber im Jahre 1872

der Fall,^) in welchem Jahre Prof. Leonh. Rösler, Leiter der k. k. cheniiseb-

physiologischeu Versuchsstation, im Monate Mai zum ersten Male im Kloster-

nenbarger VerBiicbsweingarten ungeflügelte VYurzelläase auffand.^) Von

t> D«rT«tfaMOr «rU«M ileli tior dorn hokon k. k. Aekerkav^Xlaliiori«» Ar dto

Frpi|rebi){k«it olirfarchtstollfit zu danVf>n, durch welck« .M dJO AatltaMaBf dlütr AbkMlAlulf »it

cwti chxomolithograpbitchen Tttfela ermdgiichte.

Ebrorbietiftt duki «r avck H«mi AbIob tob Pr«tffl-C»fBodo, MlBiitorfalratk Ibi

k. k. Aekerbaa-Hioiaterium, fttr die Anregutif;, welcbe er vnn diesem xa seiner Ar)>ei( erhielt.

Endlich hat er au« h iie antfenehirtf» Pflicht, seinem hof hv?r«>hrten Vorgtan ^e, Hrrrn Dirf'tor

Aug aat Freiberrn von BKbo, aod dem Chemiker Herrn Frans Knrroann lAr die munnig-

fhcho Vetdemt, wdd»* mIbo Arbeit dnrcb die OonaaBliii tcfbkr, bMlohtt »« dmkMi.

«) A. T. Babo, Oobor dai ABfIrotOB der lAytreaief» vaalaMoe 1b KloitonMBbarf, «WttB*
lanbe-. 1B74. 9. 2fil. — Oeorg Ritt. y. Frauenfel l, Verhandl. der k k. /ool.-botan. OeeoltiOb.

in Wies, 1878, S. ö67. — Dr. W. Hitt. r. Hamm, Die Warxellaas der Weinrebe, 187&, S. 18.

>) .Weialaabe", 1871, 8. 88 Bad 154.

•) '.WeinUobe*, 1872, 8.m nnd 240.

^) Rfifilor, Di^ VIcinAn Kpind<< do« Weinstockei, „Weinlanbe", 1872, S. -JVJ. — Kösler,

Beiträge sar Keantaiks der gegen die Fhylloxera empfohlenen Mittel, aWeinlaub«", 1878, S. 265. —
tealor. BaMrauff «bor das AbütbIbb d«r BoUsm, MitlhollBBgOB da« k. k. AekorbaB-MiatBlorinDo,

1974, L Holl, 8. 10.
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dem ehemaligpn Weinbaiis( liiilf»r Forst wurden dann daselbst im Jahre 1874 auch

„Geflügelte",*) und einige Jalire später von Rösler angeblich zweierlei

Gesell lechtsthiere beobachtet, von denen die einen unabhängig (?) von Ge-

flägeitea auf den Wurzeln aufgetreten sein sollen, während sich die auderen

ans den Eiern der Oeflfigelten entwickelten. 2)

Ob in Kloetemenbnrg im Freien jemele des Winterei beobaebtet wurde,

Ttnnag ieb nicbt 10 eigen. Gewite iet ee eber, daee man eieh daeelbtt fiele

Jabre bindnrcb rergebene bemühte, die Reblana, so wie in Amerika und fheil-

weiee aneh in Frankreich, auf den Blättern der Rebe, und zwar als Gallen

-

erzeugerin zu finden, und schon vermntbete man in den letzten Jahren, dass sie

in dfiii Klima von Klosterneubnrg nor auf den Wurzeln, aber nicht auf den

lilattern zn leben vermöge, als ich im Vorjahre, und zwar am '\. Juli, also

l.') Jahre nach der Aufflndung der Wurzellaus in Klosterneuburg und walir-

schcinlich 10 Jahre nach der daselbst erfolgten lufection der Weingärten mit

dem Schädlinge, die ersten Gallen und Gallenläuse im Versucbsweingarten

beobachtete.*)

Diceee epite Encbeinen der OaUenttnte im Kloiternenburger 7er-

inchewcingarten ist in iweUaeher Betiebung lehrreich, nimlicb einmal ineofcme,

ala ee leigt, dass die Gallenlftnie fiele Jahre bindnrcb kein nothwendigee Glied

im Generationswechsel der Reblaus bilden, indem sie sonst im Klöstern e u-

burger Versuchsweingarten schon länget hätten auftreten müssen, und dann

noch aus einem anderen Grunde. Ich liörte vor nicht langer Zeit in einem

Vortrage über die Reblaus die Vermutbung aussprechen, dass dieser Schädling

von den Wurzeln auf die Blätter übergehe, wenn ihm der Aufenthalt anf den

ersteren aus irgend einem Grunde verleidet werde. Ein solcher trat aber in

Klosterneuburg sicherlich im Jabre 1878 ein, in welchem man daselbst die

Beblane weecntlicb nach der Ton dem iViyi/oxera-Congresse sn Laneanne im

Jahre 1877 empfohlenen Metbode mit Scbwefelkoblenetoff in bekSmpfen be-

gann.*) Da aber in dieeem nnd den folgenden Jahren die Beblane eich nicht

auf die Blätter flüchtete, sondern erst im Vorjahre anf ihnen erschien, so wird

dnrch dae An/treten der Gallenlans in Klosternenbnrg die Richtigkeit der

obigen Vermnthung nicht bestätigt.

Der Umstand, dass die Gallenlaus bisher wohl in Amerika und Frank-

reich, aber noch niemals bei uns genauer beobachtet wurde, veraolasst mich,

>) Dr. W. Kitt. V. iUmni, Die Warxellan« 4«r Wainreb«, 1H75, ä. 16.

•) Itorlelit ebsr il« T«rhudlnif«B dM ntUm <atorr«icliitelMB W«iBtev>Oo«fr«iHM la Mar-

tarf A. Dran vom 20. bis 23. S^pt^mber lR7ß. S. 4S nnd 44.

*) Emerich KAthay, RebUnsgallea in Kloxtf^rneaborg, „WeinUnbe*. 1887, S. SS7.

*) K. k. AckerbH-MioUtoriain, Di« B«kimpfung der B«bUM ntek in ErgebniiNB iam

PhylbKenra-Congreiau iv Lb«ib»b0.
») A. T. Dabo, PtV P^^r'^.rfrrr-Fra(fP in K I o b tarnen b n rg, „W^inUnbe", 1878, S. 273. —

W. T. namm. Die Bek&ropfuug der HeblaBt mit ächwefelkohleaatoff, «Weiolaube«, 1878, 8. S17. —
I>r. RertniBBOWiky, DU ÜBlttopftaf der fft^tUteem Im MiBd^iMemidi, «WcialBak«*, 1078«

S. — A. v.B«bo, ÜMaalifB das TBftUliswBiBfMrtBW IH KI«it«Tn«mbar|, ,W«bilaab««

187», 8. SOG.
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die BsotiditiiiigMi, w«lelie ktb Im Voijahn bei Gelegvnbeit Dnw AnftratoiM in

KkiteniMibiiig madito, Im Folgsadflii mitratheilen.

L Die GmllMi ud ihre Bewebner,

Wl« leb oboi arwihiite, fud icb die BlattgtUen der BebUne enfc tm
8. JnUr doch weide ich veiter nnten nAcbweiieii, due sie bereite ?iel frUberr

Bialieh eehon iar Met, m fladen waren. 8ie hingen als pfeiferkomgrowe,

gelblicbgrüne oder röthliche, mit Höckern und BorBten besetzte Beutel au der

Unterseite der Blattspreiten (Xaf. II, Fig. 1 und 2), während sich auf der Ober-

seite derselben die von einem behaarten Wulste umgebenen Galleneingänge

befanden (Taf. II, Fig. M und 4). Dass die Reblausgallen aus der Biattunterseite

hervortreten, unterscheidet sie einerseits von den häufigen Gallen der Weinmilbe

{Phytoptus vitis Landois), welche Gallen Auftreibungen auf der Blattoberseite

darsteileu, und andererseits von den seltenen Gallen der Bebengallmücke {Ceci'

iomffim cenephita Haimboffen), indem jede der letiteren Gallen eowobl «u
der Ober- ale aneb ane der Unterseite der Blattepreite herrerregt. Oeffbete

leh eine TÖllig entwickelte Beblavegalle, indem leb eie helblrte and glelebseitig

ihre Hflftfiff auseinanderlegte, so gewehrte ich in der Regd eine, seltener iwel

erwachsene nnd träge Gallenlinee, deren abgelegte Häute und lablreiche Eier,

nebst einigen ans diesen eben ausgeschlüpften, sehr beweglichen jungen Gallen-

länsen (Taf. II, Fig. 5). Dif erwachsenen Gallen läuse (Taf. III, Fig. 1 und 2)

sahen entwickelten Wurzelläusen (Taf. III, Fig. 3) bis zu einem gewissen Grade

ähnlich, nntprscliicdeii ^icll aber von den letzteren doch wieder so mehrfach,

dass ich bei ihrem ersten Anblicke au eine speciüsche \ erschiedeuheit von den

Wnnellaneen glanble. Xinmal maee Ihre grdsste Länge nicht wie bei den

lelrteren 1*2 mm, sondern 1*76 mm. Weiter beeaesen sie niemale die grünlich-

gelbe^ bie fest grftne Farbe der WnneUänee (Taf. III, F^. 8), eondem einen dem
Oiaagegelb eich nihemden Farbenton (Taf. III, Fig. 1 und 2). Endlich fehlten

auf ihrem Rücken ausnahmslos die vier Warzenreihen (Taf. III, Fig. 1), mit

welchen jener der Wurzelläuse stets verziert ist (Taf. II, Fig. 3). Dabei stimmten

sie aber insoferne mit den erwachsenen, ungeflügelten Wurzelläusen tiberein.

als alle ihre Individuen Eier legten, sich also parthenogenetisch vermehrten;

doch war die Zahl der letzteren, welche eine einzelne Gallenlann orzengte,

grösser al» bei den Wurzelluuseu, wie daraus hervorgeht, dass ich lu Galleu,

wdche nur eine erwachsene Gallenlans enthielten, häufig 250 Eier liUte.

Diese wurden in ungefäbr 18 Tagen gelegt, wie der folgende Yersach lehrt: Viele

jnnge GaOenl&use (Taf. lH, Fig. 4) wurden in einer unten su beechreibenden

>J Dia OftlUa der Ceddomyia otntphUa wurden von GuttaT liitt. v. Uaimhoffen bei

US Ii VtoditiealiiMWk (0«rtthof, Ptrehtoiaiiorf, Oiaishabl) nnd von B«rg«ii»UiBm
ia IctriM (BaViftM OSri) f«f«ndfla (t. H »im hoffen, B«obMhta«K«B über die BUUgallevnd
d»ren Eri^nff^r anf Viii» rinifern !>,, Verh»iiJl. «ler k. k. xool.-botan. (J«seillsch. in Wien. .X.W, S. S03).

Mir Warden aie heaer durch Uerru Johann t. Zotti, Secretär der II. Sectiou dea LandescuUur-

ntkm ia Trlant aoa Rovarad« in Sidliral «ad darch Sana aiazandar Watiehsr an*

BlBartfealoii& in Krain«iageMUekt(Ritha7,DlaBlatt|all«BdarBalM„Wiin1aBbaM8S».8.1S).

S. B. Oaa. B. XIXU. AM. 7
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Weise auf die jnnfjsten Blätter mehrerer Taylorreben übertragen, worauf an

jenen die g^leicli zeit irre Bildung zalilreicher Gallen erfolgte. Von diesen wurden

dann jeden dritten Tag immer andere darauf untersucht, ob sie Eier enthielten,

wobei solche zum ersten Male am 2U. Juli und zum letzten Male am 16. August

gefunden worden. Wm die Eier selbst anbelangt, welche sich in den Blattgallen

ftmdAii, so itimintsn sie Tollkomineii mit den Eiern dsr ungeflagelten Woml-
Uue ftbmiii. Bie besasten mit diesen dieselbe gelbe Farbe, die gleiche ellip-

'

soidisehe Form und denselben Lingendnrebmeaser, nimlieb 0*8 mm. Das Ans-

schlttpfen der jungen Galleuläuse aus den Eiern erfolgte wenige Tage nach

ihrer Ablage, wovon ich mich durch folgenden Versuch überzeugte: Bs wurde ein

mit 18 ReblruiFfraHt ii besetztes Taylorblatt vom 22. Juli an durch nenn Tasre

an jedem Morgen auf eine reine und mattgeschliifene Glastafel in die Mitte

eines auf diese mit einem Haarpiiii-nl aufgetragenen und 2 cm breiten Glycerin-

riiiges gebracht und daselbst bis zum Morgen des folgenden Tages gelassen.

Hie bei wurde beobachtet, dass sich auf den Glycerinriugeu vom 22. bis iuclusiTe

28. Juli lahlreiehe erst ans den Eiern ausgeschlüpfte Gallenliuse fingen, während

sieh anf dem G)jeerinringe vom 29. Jnli nnr weiiige nnd nnf jenem fom 90. Jnli

gar keine Gallenlinse mehr fanden. Als hiennf am 81. Jnli das Innere der

Gallen des Taylorblnttos nntersneht wnrde, wsren in jenen nnr mehr leere Eier-

hüllen vorhanden, und es waren demnach aus simmtlichen Eiern, somit Mdl
ans denen* welche erst am 22. Jnli gelegt worden waren, die jungen Gallenlänse im

Laufe von neun Tagen ausgeschlüpft. Der vorstehende Versuch zeigt ausserdem,

dass frisch ab c^i iiflückte Rebenblätter, auf welchen sich Reblans-

galleu befinden, schon vermöge der in diesen enthaltenen Eier der

Gallenlaus, mindebteuä eine Woche laug höchst gefährliche Ob-

jecte für jede reblausfreie Gegend darstellen, in welche sie in

irgend einer Welse gelangen.

Die jungen IndiTidnen (Taf. m, Fig. 4), welche ich ans den Elem der

Gallenl&nse anssehlfipfen sah, glichen in jeder Betiehnng den jnngen Wnnel-
läusen, auch waren sie ebenso beweglich wie diese. Wurden sie während ihres

Laufes über ein Blatt durch einen sehr nahe gehaltenen, gläsernen Millimeter-

massstab beobachtet, so sah man, dass sie hier mit einer Geschwindigkeit von

7 vim in 20 Secunden liefen. Dieser Beweglichkeit entsprechend verliessen sie

sehr bald ihre Geburtsstätte durch die Gallenöftiiung, um vorübergehend auf

allen oberirdischen Organen der Rebe zu erscheinen. So b.'(,baclitete ich sie

an schönen Tagen, z. fi. am 13. Juli, auf den Blattspreiten, Ulattstielen, luter-

nodien, Banken nnd Tnnben, n. iw. ttbemll mehr oder weniger tahlreich.

Befestigte leb mittelst eines Zwirnes auf dem Blattstiele ^es mit Beblnus-

gaUen besetaten Blattes eine dünne Banmwollenschlcbte, so fanden sieb awischen

deren Fasern oft schon nach] Verlauf ton wenigen Minuten zahlreiche junge

Gallenlinse. Und das Gleiche beobachtete ich hinflig, wenn ich nnf ein Inter-

nodinm einen Baumwollring band.

In welcher Menge die auf den oberirdischen Organen gallenkranker Reben

befindlichen Jungen GaUenUin»e entweder darck den Wind, oder in Folge der
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daveh di<Mii herrorgernfeiieo BcidillttoniDgen, oder vielleielii auch dsdnivh,

daai sie sieh freiwillig fallen lassen auf benaehbarte StSeke, oder auf die unter

den gallenkranken Reben befindlichen Gegenstände [gelangen, zeigt der folgende

Versuch: Am 19. Juli Morgens wnrdpii die Lotti^iicipfcl ducr tint^r dem Namen
Canadäwine im Versucbsweingartt» n vorhandenen aniorikHiiisclien Rebe, deren

Blätter mit zahlreichen Gallen besetzt waren, in horiEontalnr Lage und in der

Entfernung von 60 cm über einem kleinen und mit Bezug auf die gallenkranken

Beben unter der Windriehtang befindlichen Tischchen befestigt. Auf diesem

wurden dmii iwei Brtttcben eo nntergebiftcht, due dai eine in horitentaler

Slalhmg unter die gnllenkrMikeD LettenfipM m, liegen iMin, wihrend des an-

dere neben dieeen mit der Etiene dee Titdicliene derart einen Winkel Yon 45*

büdete, daM aeine Oberseite den gallenkranken Lottengipfeln zugewendet war

nnd Ton dem Winde getrofllNl wurde. Endlich wurden beide Brettchen mit

25 Glasplatten belegt, deren jede einen Qnadratdecimeter Fläche besass und

auf der Oberseite mit Glycerin bestrichen war. Beide Brfttclien blieben nun

ftnf Stunden lang auf dem Tischchen, worauf die klebrige Oberfläche ihrer

Glasplatten mit einer starken Lupe auf das Vorkommen junger Gallenlänse

nntersucbt wurde. Uiebei fanden sich solche auf den Glaepktten in folgeudeu

Zahlen, und «war:

aj auf den Glasplatten des horizontalen Brettchens, auf

9 Platten je 0 Läuse,

9 „ 9 1 Laus,

1 Platte 2 Unse,

1 » 8 ,

8 Platten je 5 »

2 • , 8 „

snd daher anf einer Fläche Ton 25 Qnadratdeoimeter 45 Läaae^ und

fr> auf den Glaeplatten dee geneigten Brettchene, anf

10 Platten je 0 Linae^

IS 1, 9 1 Laus»

2 „ „2 Läuse,

abo aaf einer Fläche von 25 Qnadratdecimeter 17 Läu»e.

Nach den Ergebnissen des eben mitgetheilten Versuches ist es selbst-

Tcrständlich, dass die in einem gallenkranken Woirifjarten beschäf-

tigten Arbeiter beim Verlassen desselben oft zahlreiche junge

Gallenläuse auf ihren Kleidern mit sich nehmen und daher mög-

licher Weise nicht wenig zur Verbreitung der Reblaus beitragen.

Ich beobachtete öfter, dass ich, trotzdem meine Wohnung eine halbe Stande

weit vom Versuchsweiogarten entfernt liegt, lebende junge Gallenlinse an meinen

Kleidero mit nach Hanse krachte.

Oben wurde geengt, dass die jungen Gallenlinse nach dem Verlassen der

Gallen Terftkergehend anf allen oberirdischen Organen der Bebe erscheinen;

hier mnaa aker herrorgekoken weiden, dasa sie eick dauernd nur anf den jttngstan.
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nocli in raschem Wachßthum begriffenen Organen der Lotten und Geize, und

zwar zumeist auf den entweder noch nicht oder eben erst entfalteteu Blättern,

seltener dt^egeu auf jungen Banken (Taf. Iii, Fig. 5) und Internodien (Taf. III,

Fig. 5) DiaderlatMD, im Mf aUen dieaai Oisanen Otllen (Ttfl lU, Fig. 5) tn

«TMugen. AnifebUdefee Orguie scheiiieii d«Mihalb, weil lie niobt mehr in iriGbaaii

vermögen, fllr die abnormeo Waebetbiimimgliige der OaUenbilduiig iiDgMigneft

m eein. Auf den Blättern siedelten sich die jnogen Gallenläuse ausnahmslos

nar auf der Oberseite, hier aber oft in so grosser Zahl an, dase die Blätter

durch sie bis zum Beginne der Gallenbildung punktirt erschienen (Taf. II,

Fig. 6). Hatte die Ansiedlunp clf*r (ialleiiläuso anf einem Blatte stattgefunden,

80 vertiefte sich schon in den nächsten Tagen der unter jedtr Laus befindliche

Blatttheii, während sich der Rand der entstandenen Vertiefung mit ao gestellten

Haaren umgab, dass die Laus von denselben bedeckt wurde (Taf. II, Fig. 7). Die

Tollständige Entwicklung der Gallen erfolgte, wie ich In einigen FlUiB fast-

iteUte^ im Laufe von 14 Tagen. War eine Galle antwiekelt» so aeigte sieh aneb

di« in ihr eotbaltese Laos erwachsen and begann dieselbe ihre nnbefruebtelen

Bier sa legen, welches Geachftft sie daroh ungefähr 14—20 Tage fortsetste, nm
nach Beendigung desselben zu sterben. Das Leben einar Gallenlana danerte

daher etwas Aber einen Monat

Die YttTtheUnng, in welcher die Gallen auf den Lotten blättern der Reb-

sMkke vorkamen, wurde in zahlreichen Fällen untersucht Da sich jedoch alle

analog erwiesen, so genügt es, einen derselben zu betrachten. Eine galleukrauke

Taylorrebe bfsaps fünf I.ottf»n, auf deren Blättern sich am 5. August die Gallen

in der aus der lolgeudeu Zusammeuütelluug ersichtlichen Vertheilung fanden.

Lett«iibUU«r,

in der Richtung'

TOD ontoB nach

obM fMllilt :

Zahl der anf den Lottenblittern orbandenen Galleo,

nnd swar auf

Lotte I Lotte II Lotte III Lotte IV Lotte V

Blatt 1 0 0 0 0 DiMM BUU
feUto

• 2 0 0 0 0 0

* 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1

» 0 0 0 0 0

9 6 0 0 0 0 0

9 7 0 0 0 0 0

• 8 0 0 0 u Die«ea Blatt

fUilU

0 0 0 0 0 2

n 10 6 0 0 0
fehlt«
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1

L«t4MbUtt«r,
j

Zahl ckff auf deo LottenblätterD vorhandeneo GaUen«
in nAr H 1 <* n n n '

lo uci niciituii^i and swar auf
TOB anten dmIii

Lotte I Lotte II Lotte III Lotte IV Lotte V

lilatt 11 12 2 0 1 16

. 12 9 1 ü 0 7

5
1 1 0 6

4 0 o9 UWWB BHiM
fehlte

8

1 0 0 0
0
0
IOC

3 ü 0 0
1 7 Zahlrflicb«

0»llen (die ein«

Hilfto Blat-

tes fehlt«)

0 22 1

» 18
1 1 j114 7 24 4

» 19 108 7 37 10
79 85 25 19

> 21 Zahlreicbe 81 17 14
OaUen (der

gxöiflte Theil
•

4m BlftttM &
fehlte)

» 22 13 65 Ii 8

s
» 23 Junge, featge- 54 Junge, feat- 17

g6»äugte
•1« 0 GaUra L&aa«, aber

0 Gallen

» 24 Knospe 21 Knospe Jange, fsitge-

1n«tto £!«•»
aber 0 Gallen

10 Knotpa

1f.
26 2

, 27 JoOf«, fMt- m
gesangte

L4a6e, aber

0 Uallen

Knospe

Der

Dot TontolifBde Fkll lehrt Mehferes, nSmlleli:

1. Daat die ente Generatien der GallenliuB« im Venncheweingarteii

bereits Anböge Mai auf den Rebenbl&ttern encbien, wie die Gegenwart je einer

Galle auf dem dritten Blatte der Lotte I nnd anf dem fierten Blatte der

Lotte y, also auf eolchen Blättern zeigt, welche rieb nnr Anfange Mai in dem
snr Gallenbildnng gengneten Zustande befanden.
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2. Dass anf den untersten, gallenkranken Blättern der Lotten aus-

nahmslos nur wenige, nämlich nur 1— 3 Gallen vorkommen. Es ist dies ein

Umstand, welcher für die Richtigkeit jener Ansicht spricht, nach welcher die

ersten Gallenläase, die im Frühlinge erscheinen, den von den Weibchen der

OeecbleebtsgenentioD in der Einzahl eneagt«n and daher auch einzeln, u. zw.

iitf dif Borke der B«b«, abgelegten Wioterelern entstammeD.

3. DasB auf die untersten, mit Gallen besetzten Blätter der Lotten stets

einige gallenfreie Blätter folgen. Es sind dies diejenigen, die sich während

der Zeit toiwickelo, weldie die den Wintereiern entecbl&pfte erste Ctoneration

der OaUenlftnee in ihrer Bntwiekelonf ben?Hih^

4. Dass auf den folf^endeu Blättern der Lotten die Zahl der Gallen nm-
eomehr zunimmt, je näher sie einem über ihnen befindlichen Blatte gelegen

ind, welcbee die grOsete Zahl der Gallen trägt, und dass anf den noeh höher

gelegenen Blittem die Zahl der Gtllen gegen die oberste »nagehreitele Blatt

•Omilig nbnimmt» welehes iwir noch Ireine Gallen trigt^ aber bereita mit

juifsn LiusD leeetit iat

Waa die Zeit anbelangt, in wddier die GallenlSnse in grSsster Meng»
eraehieneii und daher die aseistaB Blatlgallen hildetan» ao fiel aie in die iweita

Hftlfte dea Jali, in welcher aicfa die Gallenlinae auch tat jnngen Intemodien

(Taf. m, Fig. 5 a), Banken (Fig. 5 b) and Blattstielen (Fig. 5 c) ansiedelten,

mn auch auf diesen Organen Gallen zu bilden. Die Bildung dw JEtankengaUen

währte dann bis Anfang September, doch entstanden im Ganzen nur wenige

derartige Gallen. Dessenungeachtet kamen einige Fälle zur Beobachtung, in

welchen die sechs obersten Banken einer Lotte mit Gallen besetzt waren.

Untersacbte man eine erwachsene RankengaUe^ so fand man in derselb«!

genau so wie in einer Hlattgalle einmal eine erwachsene Gallenlaus. ferner

deren Eier und endlich einige, den letzteren bereits entschlüpfte junge Gallen-

Innse, und alles dies beobachtete man auch in den Gallen der Internodien and

Blattstiele.

Die Vermehrung der Gallenlänse dauerte fast bis Mitte September, wie

daraus hervorgeht, dass ich nocli am 12. dieses Monatea ganz junge Gallen-

läuse auf den jüngsten Blättern einit,'('r Lotten der Clinton Vialla beobachtete.

Im Ganzen genommen nahm die Zahl der < Jalleuläuse und Gallen vom August

au allmdlig ab, und war es am 19. September, als die letzten, u. zw. erwachsenen

QaUenlSnse in einigen Bfattgalleii der Clinton Tialla geAinden wurden.

üeber die Art, wie auf den Lotten der Reben am 12. September <lie

Gallenläuse vertheilt waren, gab die Untersuchung zweier Lutteueudeu Auskunft,

von deuca das eine der Clinton Vialla, das andere dagegen der Canadawine
angehörte. Dia Brgabniaae dieser Unteianehung lassen sieh wie folgt zassnimen-

akellenj nnd iwar:
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1. HiMiehÜieh des LottenendM 4tr

Clinton VitlU

t«to toktM-
b]&tt«r, von

VorlioraTneü Aar Oallen. licr

alten oad jasgea OklUaUaM

2. Hionohtlich des Lottenendet der

1. Blatt

2. „

S. ,

9

V

9

7. .

8. .

10. ,

11 n

15.

9

bl&tter, von

oben gei4Ut

Weder Galleo noch jUDge 1. Blatt

Läuse

Gallon mit altm LiaB0n| 2,

nnd Biorn

Ebenso

Viele Gallen mit Resten

abgestorbener Läuse nnd

mit leeren Eihüllen und

wpnipe Gallen mit alten

Lauäeu uud Eieru

Gallen, von donon nnr

iraoigo flino alte Ltns

nnd Eier entUeKon

Gallen mit abgestorbenen

alten Linsen nnd leeren

Eihüllen

Viele Gallen milResten ab-

gestorbener Läuse und

leeren Eihüllen und eine

Galle mit einer alten

Inns nnd Bieni

Ebenso

Znhlreldio QnUon mit Ro-

tten abgestorbener Läuse

und leeren Eihüllen

Ebenso

Wenige Gallen mit Resten

abgestorbener Läuse und

leeren Eihüllen

Eine Gallo mit einer abge-

storbenen Laos n. leeren

Eihflllen

8.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

9

ff

ff

ff

»

Vorkommen der Gallen, der

»lUn ond jangea OallflnliaRe

lad ter Bter

Wf-der Gallen noch junge

Läuse

Grallen mit alten Linsen

nnd Eiern

Ebenso

»

9

9

Gallen, Beete abgestor'

bonor Lftnso nnd wonige

Eior

Gallen, Beste abgestor-

bener Linie nnd leere

EihOllen
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Alle Grenerfttionen der Gallenläuse, welche rom 3. Juli bis 12. Septembnr

beobachtet worden, bestanden aus sieb partbenogenetiscb vermehrenden, unge-

Äugelten Individuen, und alle Bemühungen, Nymphen, GdflQgeltd Olid Qwchldchts-

thiere in den Gallen zu finden, waren vergebens.

Beachtet man einmal, dass den eben gelegten Eiern der Gallenlänse

spätestens nach 9 Tagen junge Gallenlänse entschlüpfen, sowie, dass diese nach

14 Tagen erwaehMB lind und ihre enton Bier legen, so erkennt man, dnaa «ine

Generation der Gallenlftnee sn ihrer Entwieldong nngefthr 2S Ti^j» branehi.

Bedenkt man dann weiter, daae im Tetjahre im Yerenchsweingarten die ereten

GaUenlänae Anzings Mai erschienen und die letzten am 12. September gefunden

wurden, so Ilsst sich berechnen, daea daeelbst die Galienlioae im Verlaufe den

Sommers in sechs Generationen erschienen sind.

Die Art wie die Gallenläuse trotz ihrer steten Vermehrung im September

von den oberirdischen Organen der Rebe verschwanden, lässt sich leicht aus

dem Umstände errathen, dass sich die jungen Gallenläuse vom Monate Septem-

ber an sehr zahlreich von den Beben zu Boden fallen lassen. Vermuthlich gehen

sie ?on den oberiidiedioii auf die intnixdiaeliMi Ofgaae der BelM^ auf di«

Wnneln, über.

n. Verbreitiiiig und Uniehidliehkeit der GallenlMt im Ysniidis-

Weingarten.

Der nicht ganz sechs Hectar grosse Versuchsweingarten ') besteht aus drei

aneinander stosaeaden, durch ihre Lsge von einander Terschiedenen Theüen,

nämlich

:

1. Aus dem nnter dem sogenannten ,schwarzen Kreuze'" (i- auf

nebenstehendem Plane) — einer Steinsaule — befindlichen Südabhange (/—J);
2. ans dem awiachen dem Fnsse des letsterea und dem Weidlinfbaelie

{W—W) sieh hinsiebenden, eben und tief Hegenden Theile {U—II) nnd

8* ana dem sogenannten »Llebertaeker* (IZ7—iZI)» welcher anf dem
Östlich vom schwarzen Kreuze sich ausdehnenden Bttcken liegt.

Alle diese Theile sind sowohl mit mannigfaltigen Sorten der enropäischea

Bebe, als auch mit verschiedenen Arten und Sorten amerikanischer Reben be-

pflanzt. Die Anpti:iii/,ung der er«teren, der europäischen Rebsorten, erfolgte

hauptsächlich im Jabre 1878, nachdem in den vorhergehenden Jnhren der grösste

Theil des Versuchsweingartens der Reblaus als Opfer gefallen war; jene der

letzteren, der amerikanischen Reben aber, im Laufe von mehreren Jahren. So

wurden die Tajlorsftmlinge (^— welohe sich auf dem Sfldakhange befinden

und die Grenireihen iwischen den mit Tersehiedeoen euro)iiischen Bebeorten

bebauten Pareellen bilden, schon im Jahre 1878, die maanigfaltigeo, ?on Baron

äiehe uebenotehende Abbildang. — £rkl&raog der Zeichen: -f 8t«iM&ule — achwanM
Bnu*. J—/ aeaabhang ; //—// ebaatr Ttacfl das Wafagarteni; IT-II^ Waldliagbach; nt—tU
Uabartackvr: I dulmAtinischer Marzemino; S Tayloraimlinge; 3 blauer Wildbaekw; 4 klMMT
aAatollar; 6 CUatoa; e Caaadawiaa; 7 Cocalia} « Haaboldi; 9 FiaaUfa; /F-/F OWIfartta.
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Babo aus vorschiedtMien Tbeileii der Monarchie bezogenen amtrikauischen

Sorten, welche den tief und zugleich eben gchgenen Tlifil des Weinf^Hrtt^n-?

einnehmen, wahrend der Jahre ]'^7!>^1>^.! iuchl^iv»^ und das reichhaltige J>or-

tinient amerikanitsclier Keben, welciies »ich auf dem Lieb»Ttacker befindet, erbt

im Laufe der letzten Jahre (is.sri— 1887) au Stelle verschiedener Kebsorteu

ausgebetzt, welch© durch die Reblaus zu Grunde gerichtet wurden.

Die erbten lUattgallen wurden auf dem Südabhange an einem Stocke

der zur Vitis vinifera gehörigen Sorte dalmatiui»cber Marzemino (i) gefuudeu.

Bald darauf xeigte m sich jtHloch, dass daselbat, u. iw. an deo oben erwahotea»

aus Tayloraimlingen bestehenden Orensreihen, die Bl&tter mehrerer eis-

seiner Stocke sehr reiehlicfa mit Qallen beeetit waren und solche in geringer

Zaiü auch auf wenigen StScken eioiger enrop&ischer Bebsorten {3) mrkamen.

Das h&ttflgere Auftreten der Bhttgallen auf den Taylorsimüngen
brachte mich auf die Vermuthung, dass sich die CMlenläuse xnerst auf ihnen

angesiedelt hiitten, und dass ne erst von den Taylorsämliugen auf die

europäischen Rebsorten übergegangen wären und sie auf diesen nberhau|)t nicht

selbstständig aufzutreten vermochten. Da jedoch in der niiclisten Zeit in

demselben Theile des Versuchsweingiirtens, wo die oben mitgetbeilten Heobach-

tnngpn geinacht wurii*»n, von Herrn De Carli und mir mitten in einer Parcelle

des blauen M Unikate Hers (4) auf einzelneu Stöcken ziemlich reichlich mit

gut entwickelten Galleu besetzte Blätter gefunden wurden, so schieu e« doch

wieder wahrscheinlich^ dass die Qallenlaus auch unabhängig von amerikanischeD

Beben auf europäischen Torkommen kOnne. Dass dies wirklich der Fall sei,

lehren die im Vorjahre in Steiermark nad in Krain gemachten Beobaehtungcii

zweier meiner einstigen Schiller, und Bolle's Angaben fiber das Auftreten der

Gallen in Isttien im Jahre 188.'? und 188{. In Steiermark fand der technische

Leiter der lleblausbeläinidung. Herr Balloji, am 22 S(*ptember bei Hrastores
in einem pliylloxt rirten Weingarten, welcher hieb 2ot) m von einer mit Ameri-

kanern beptlanzten Rebsdiule entfernt hetindef. an drei verschiedenen Stelleu

und zusammen auf 15 Stöcken, welche theils dem gelben Muskateller, theils

dem Muskat-Alexandriner, also der Vüi» tnnifem angehören, Blätter mit

gut entwickelten, aber nicht sehr sahlreicheu Reblausgallen.') In Krain

beobachtete Herr Wutscher in St Barth olomä, wo ausser der daselbst seit

langem cultinrten Isabella bisher amerikanische Beben gänslich fehlten, in

einem phylloierirten Weingarten Blattgallen auf dem blauen ESlner, aber

weder auf den noch Qbrigen daselbst Cttltirirten Sorten der Vitü viniferat noch

auf der Isabella. ^) Und in Istrien traten nach Bolle die Beblausgallen nur

auf der snr Vüis tnnifera gehörigen Sorte Befosco auf.')

M Ich entiK^hra»' 01)i|{M <l«in bttraffttadan amdiolieo B«ric)ite, den ich sar Siasishi «rbiell.

(.Weinlaubo*. 18»7, S. Itia.)

3) «WelnUnbe', 1887, 8. fiOS and 1869, 8. 16.

>) Boll«, LiofotoM ttloMwricft la litria Ml 18BA. Bi»tratt9 dagU »Attt t VcBVffi«*, Au«
IM6, p. W.
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Aber iddit blon iiif dem Abhtoge unter dem ecbmuneii Kense, sondern

iseh in dem tief und eben felegenen Tbeile des YenndiBwaingtriens wnrde die

GtUenUna» and twnr auf gewiieen der von Bmou Babo geeammelten uneri*

kinlaehen Reben gefanden. Sie kam hier an mehreren weit von einander ent-

fernten Stellen vor. Einmal fand sie sich auf fast allen Stöcken einpr mit

Clinton (5) bepflanzten Parcelle und weiter auf zwei nebenpinander in je

einer Reihe gopHanzten Kebsorton, nämlirli auf Cocalin (7) und der schon

id)eii t-rwühuten Can adaw i n c {fl}. I)* r Tlatz. wo sich dies*« heideu Rtdtsorten

befanden, war 130 Schritte von jenem der gulknkranlieu Clinton entfernt. lu

der Keihe der Sorte Canadawine waren nur zwei, and zwar nebeneinauder-

itebende Stocke, in jener der Sorte Coealin mebrere, theile von einander ent-

fernte, tbeilt beoaebbarte StOeke ?on der Gallenlana aebr stark befallen nnd

daher auf ibren jüngeren Bllttem diebt mit Gailen besetst Bndlieb erwiesen

lieb auch iwei Stöcke, ron denen der eine der Sorte Hnmboldt (8), der andere

der Sorte Franklin (9) angehörte, nnd welche von den oben erwähnten

(ocüliu- und Canadawiue-Reihen ungefähr 69 Sehritte entfernt standen,

cbeafalln stnrk von der Gallenlaus befallen.

Gänzlich fehlten die Oallenliiuse nur in dem dritten Theile des Versuchs-

wein^^artens, dem Liebertacker, wiewohl dieser hauptsacbiich mit amerikanischen

Ktibeu bepflanzt ist.

Stilbstverätäudlicb legte ich mir auch die Frage vor, ob die Gallenlaus

den von ihr befiülenen Beben einen merkbaren Schaden nftge. Und da im
Tersndiaweingarten die Sorte Clinton unter allen Beben von der Gallenlans

im meisten and anch an nnd für sieh sehr stark befollen war, so maehte ich

genda an ihr die snr Beantwortung der obigen Frage geeigneten Beobacbtangen.

Ich achtete einmal darauf, ob die Clintonreben noch im selben Jahre, in welchem

auf ihnen die Gallenlaus auftrat, ein NacblasKen der Vegetation, oder eine

geringere Fruchtbarkeit zei^rten und weiter, ob solches im folgenden, d. i. in

diesem Jahre, in welchem die Gallonlaus merkwürdiger Weise aus dem Ver-

Büchsweingarten völlig verschwunden war, vorkam. Das Erwähnte trat aber

weder iu dem einen noch in dem uiideren Jahre ein, indem in beiden die

Vegetation und Fruchtbarkeit der im Voijahre von der Gallenlaus befallenen

Stöeko dieselbe, wie jene der nieht befallenen war.

HL Werden von der Oalleulaas dieselben oder andere Reben als

von der WnneUant befallen f

Um zur Beantwortung dieser Frage zu gelangen, suchte ich im Versuchs*

weiqgarten Zweierlei sa ergrflnden, n&mlieh:

1. Ob die von der Gallenlaus befallenen Keben auch von der WaraelUas

befidlen waren nnd

2. ob sieb die GalleuUus auf verschiedene und daranter auch anf solcba

Beben Qbor^agen Usse, welche bisher ron der Wnrsellaus freigeblieben waren.

8*
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In «nteror BMiebuig mMlite ieh die folgendoi BeolNbcbtanfen, und swur:

An dorn blauen Muskateller. Von dieser zur Vitts vinifera gehörigen

Sorte wurden die Wurzeln dreier Stöcke untersucht, welche nur eine sehr geringe

Vegetation zeigten und auf ihren oberen Blättern mit zahlrciclien, wohl ent-

wickelten Gullen besetzt waren. Ihre älteren, ein- bis mehrjülirigen Wurzel-

verzweignngen zeigten Tuberositäten, ihre jfingöten Wurzelzweige endigten in

Nodositäten, und aut beiden Anschwellungen wurden sowohl alte als auch junge

Warzelläuse und Eier gefunden.

h) An Clinton. Wiewohl die Individnen dieeerBebe bereite seitJahfen

on der Wnrsellftne bebUen waren, lo leigten tie doch eine kriftige Vegetation,

doch erschienen ihre Blätter wie alljährlich bereits vom Jnni an gelblieh. Ton
ihr wurden vier Stöcke nntertnchti von denen jedoch nur zwei auf ihren Blättern

mit Gallen besetzt waren; dennoch fanden sich an den Wurzeln aller sowohl

Nodositäten, als auch Taberositäten, mit jungen nnd alten WnneUaaeen,

Njmphen und Eiern.

Die Blattgallen der beiden von der GalleiiliiUb befallenen Individuen

zeigten eine i^ehr vollkommene Entwickelung. Sit besassen einen Querdurch-

messer von 2*5 mm und eine ebensolche Länge. Ihre Aussenfläche erschien

längsfaltig und mit kleinen Höckern und vielen Haaren besetzt. Ihre Mündung
war dnrch den Wnlst nnd dessen Haare Ihst ersehlessMi. Die in ihnen ent-

haltenen Gallenlänse waren im erwachsenen Znstande sehr gross, namlieh

11 mm lang nnd 0*88 mm breit, nnd jede derselben logte beil&afig ISO Bier.

e) An Humboldt. Von dieeer Bebe, welche kraftig Tegetirte, waren die

Blätter nur eines Stockes, und zwar mit zahlreichen wohl entwickelten Gallen

besetzt. An seinen Wnrieln kamen Nodositäten mit .alten nnd jnngen Laasen

and Eiern vor.

d) An Taylorsiini liu pou. Von diesen wurden drei ungemein kräftige,

aber von der Gallenhius sehr sturk befallene Exemplare untersucht, welche nicht

nur aui den meisten Blattspreiten, sundern auch auf einem Theile der Blatt-

stiele, Internodien und Ranken Gallen trugen. Unter diesen waren speciell die

Gallen anf den Blattopreiten grdsser, als jene aller ftbrigen von der Gallenlans

befUlenen Beben; denn sie besassen einen Qnerdnrobmesser von 4*5 mm nnd
eine Länge von 5 mm; sie erschienen Ton ihrem unteren Theile gegen ihre

Mflndung hin verschmälert nnd die letztere war dnrch den Wnlst nnd dessen

Haare fast völlig verschlossen. Ihre Oberfläche zeigte nnregdmä^^sige Längs-

falten und Höcker, welche zackig endigten, und erschien ausserdem behaart.

Die Läuse, welche sich in den eben beschriebenen Gallen befanden, waren sehr

gross, nämlich 1 ti — 17»i mm lang und 1 2tl mm breit, nnd legten so viele Eier,

dasa man deren hantii: L'r.'i in einer Galle zählte.

Die Wurzeln der in Kede stehenden Taylorsämlilige zeigten Tube-

roritäten nnd Nodositäten, und beherbergten auf diesen beiden Wurzelläuse nnd

deren Eier, anf den Nodoeitäten überdies noch Njmphen.
e) An Canadawine^ Von dieser Sorte waren im Qanien nur swoi,

und swar Qppige Stöcke, diese aber sehr stark von der Gallenlans befallen.

Digitized by Google



Bw AafiMitB d«r Oftllaalftu in •nMhair^BgsrlM sb KlotItramikvrK t« J. 1887. 61

Letztere erzeugte an ihnen nicht aUein aof vielen Blattspreiten, sondern auch

auf einigen Ranken Gallen. Diese waren ansehnlich und hatten einpn Quer-

durchraesser von o-5 mm nnd eine Länge von 2—8 mm. Ihre OberÜäcbe war

unregelaijissi^ faltig und mit rrotub<*ranzen und Horstenliaaren besetzt. Ilire

Mündnnj? war durch den Wulst und dessen Huare fa^t vi rsclilosseu. Die in

ihnen entbalteueu erwachsenen Läuse hatten eine Lunge von 1'43 mm und

eine Breite von 1 mm and legten zahlreidie Eier. Ich zählte deren in dow
G«Ue, in welehnr eich nur eine alte Wunellaus befand, 180.

An den Wuneln der beiden nnteiancbten 8t9eke fanden sieh sowohl

Kodoeitftten als Tnberositgten, nnd anf diesen beiden sowohl jnnge als anch

alte Linse nnd deren Eier, aber keine Nymphen.

ß An Cocalin. Von den fünf Stöcken, welche von dieser Hebe unter-

sucht wurden, zeigten vier einen sehr kümmerlichen Wuchs, der fünfte dagegen

einen kräftigen. Zugleich waren die Blätter der vier tichwacliwüchsigen Stöcke

ziemlich reichlich mit Gallen besetzt, jene des starkwüchsigen Stockes dagegen

gallenfrei. Dabei fanden sich an den Wurzeln aller fünf Stöcke Tuberoöitaten,

NodüMtuteu, junge und alte Wurzelläuse, deren Eier und auch Nymphen.

Die Gallen der Sorte Cocalin waren jenen der Cauadawine sehr

ihnlicb nnd entfaieltaD erwachsene Lanse, deren Linge l'l mm nnd deren

Breite 0*98 mm betrog. Eine solche Laus legte mehr als 100 Eier.

Ans den im Vorhergehenden mitgetheilten Erfahrnngen er-

gibt sich unmittelbar, dass alle die von mir nnteranchten Indi-

Tidnen versch iedeuer A rten und Sorten der Reben, deren Blätter

von der Galknlaus befallen waren, an ihren Wnrseln auch die

Wurzellaus beherbergten.

Um zu entscheiden, ob sich die ( Jallenlaus auf verschiedene und darunter

auch auf solche Reben übertragen las.'-e. welche bisher im \ eräuchsweingarten

nur wenig oder gar nicht von der Wurzellaus befallen worden waren, stellte ich

Tersnche nach zweierlei Methoden au, welche ich kurs mit I und XI bezeichnen

wilL Nach der Methode I, welche ich snmeist, nnd swai in allen Fftllen an-

wendete, in welchen ich die Methode nicht n&her beieichne, schnitt ich Ton der

Bebe, ton wehsher ich die Qallenlinse anf eine andere ttbertragen wollte, einige

Blatter ab, deren Gallen sowohl QaUenläuse als auch Eier entiiielten. Diese

Blätter rollte ich ein Stück weit unterhalb des Gipfels einer Btarkfrftchsigea

Lotte jener Rebe, auf welche ich die Gallenlaus übertragen wollte, um einige

Internodien und band sie hier mit Bast fest. Die Folge davon war, dass die

Galleulause. welche den in den Gallen der angebundenen Blätter enthalt*>nen

Eiern entschlüpften, ihrer Gewohnheit gemäss dio in der Entfaltung begriftcnen

Blatter der Lotten aufsuchten und sich auf diesen dauernd ansiedelten, wenn

sie in ihrer IMhmng und inr Gallenbildung tauglich waren.

Die Methode II wendete ich nnr in dem Falle an, als sich die Bebe, anf

welche leb die GaUenlans ttbertragen wollte, neben einer bereits be&Uenen bo-

Cuid. Nach ihr befestigte ich eine entgipfelte, gallenkranke Lotte der letiteren Bebe
an eine solche der enteren nnd erreichte hiebei dasselbe, wie nach der Methode L
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Im Folgenden theile ich sämmtliche Verradie mit, welche ich zur üeber-

tztgang der Gallenlans aaf Terschiedene R«ben anstellte, und gleicbzeiti^ gebe

idl sn, wie sich diese im Versuchsweingarten bisher zur Wurzt^llaus verhielten.

Versuch 1. Heb ertrag u ng der Gall eii laus von Cauadawine auf

die Sorte Venlut ( Vitis vmifcra). Dieser Versuch wurde am 12. Juli aus-

geführt und schou am 13. Juli hefandeu sich auf den zu ihui verwendeten Lotten

zahlreiche junge GalleuliiUäe, theils auf der Wanderschaft zu den jungen

Blittem, theils anf der Oberseite der letsteren festgesaugt Am 18. Jvli wares

raf den Bl&ttem bereits kleine Gallen vorbanden, welche aber in der Folge nicht

weiter beachtet wurden.

Versuch 2. Uebertragnng der Gallenlans ron CMnton anf

blauen Muskateller (Vüia vinifera), Sie wurde am 12. Juli an den Lotten

mehrerer Stocke vorgenommen. Bis zum anderen Tage hatten sich zahlreiche

junge Gallenlause auf der Oberseite der jüngsten Blätter angesiedelt, und am
18. Juli waren auf den let/.tpren bereits kleine Gallen vorhanden. Diese wurden

am 1. August, nachdem sie läng.-t ausgewachsen waren, untersucht. Die voll-

kommensten von ihnen besasseu einen Querdurciimosser von nur r5 vim und

ragten nur um das eben angegebene Mass aus der Uuterseite der Blätter hervor.

Sie waren an der Aussenseite mit sahireichen einselligeu Suuren beaetst und

ihre Mündung war durch den wulstigen behaarten Band fest geschlossen. Jede

von ihnen enthielt eine 0*5 mm lange, alte und im Absterben b«griibne Laus

und wenige leere EihllUen. Die übrigen der in Bede stehenden Gallen waren

aber noeh unvollkommener entwickelt. Sie stellten seichte, oberseits weit offime

Vertiefungen in der Blattspreite dar und enthielten keine Läuse mehr.

Versuch 3. Uebertragnng der Gallenlaus von Clinton auf die

Müllerrebe (Vitifi vinifera). Sie erfolgte am 10. Juli. Am folgenden Tage

hatten sich bereits zahlreiche junge Gallenläuse auf der Oberseite der jüngsten

Blätter festgeaetzt, und am 22. Juli wurden auf den letzteren kleine Gallen

beobachtet, welche sich in der Folge nur kümmerlich entwickelten. Am 5. August,

nachdem sie längst erwachsen waren, besassen sie einen Querdarohmessw von

nur 1-5 mm und ragten aus der Unterseite der BiAtter nur 0*75 mm weit hervor.

Ihre Attisenlliche war höckerig und ihre Mllndung nicht geschlossen, indem sich

die einander gegenüber befindlichen Theile des behaarten Wulstes nicht berührten.

Versuch 4. Uebertragung der Gallenlaus von Clinton auf

blauen Portugieser (Vitts vinifera). Sie fand am 14. Juli statt Am fol-

genden Tage wurden auf den jüngsten Blättern der zu dem Versuche verwendeten

liotten oberseits zahlreiche festgesaufjte junge Läuse beobachtet, und am 18. Juli

waren schon kleine Galleu voriianden, welche sich jedoch in der Folge nur

wenig entwickelten. Als diese Gallen am 5. August uiitei.-ucht wurden, ent-

hielt jede derselben nur eine kleine, aber deuuoch eierlegeude uud daher

erwachsene Laos.

Versuch 5. Uebertragung der Gallenlaus von Cauadawine auf

Gutedel f Ftlts vimfara). Sie erfolgte am 12. Juli nach der Methode II, und

swar auf swei Lotten eines und desselben Stockes. Sie hatte sur Folge, dass
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Am 14. Juli auf den jfingsten Blättern beider Lotten oberseits jange, festgesaugte

GtUenläase und am 18. Juli kleine Oallen gefanden worden, welche sich später

aber nicht znr selben Grösse, wie jene auf den Taylorsämlingen und den

Sorten Canadawin«. Cocaliu und Clin ton entwickelten. Diese Gallen be-

sassen einen Qui-nlurolimesstr von 2 mm und eine Länge von 2'.'» mm. Ihre

Mündun^^ war durch dm die letztere umgebenden Wulst und durch dessen

Uaare i»u verengt, daht> durcli uie gerade nur die jungeu Gallenläuse gelangen

koBDimi. Und wie die eben beschriebenen Gallen nicht dieselbe Grösse wie

jene auf den oben beseiehnetea Bebra erreichten, so war das Gleiche aueh bei

den in ihnen erwachsenen Linsen der Fall. Dieee bestssen im ^erl^nden,

also erwachsenen Znstande nar eine Länge von 0*93 mm nnd legten nnr eine

geringe Menge Eier, nämlich höchstens 30. Letztere glichen in jeder Beiiehnng

jenen in den beetentwickelten Qallen der Taylorsämlinge, und es ent-

schlüpften ihnen auch vollkommen normale Gallenläuse. Noch sei hier erwähnt,

dat^s ich in den von mir künstlich hervorgerufenen Gutedelgallen noch am
ly. August sowohl alte uud junge Läuse, als auch Eier fuiid.

Hinsichtlich der genannten europäischen lielisorten. an denen
die im Vorhergehenden mitgetbeilten Uebcrtragu ngs versuche au-

gesielU wurden, sei bemerkt, dass sie mit Ausnahme des blasen
Portngiosers, welcher bisher in Klosternenbnrg der Beblans nn-

gleieh hesser als gewisse inr direeten Prodnction empfohlene
amerikanisehe Sorten (Ganada, Black Jnly) widerstand, ^ unter den
Angriffen der Wnrsellans allgemein litten.

Yereneh 6. üebertragnng der Gallenlans von Clinton auf Vitts

californica. Sie erfolgte am 15. Juli, nnd swar anf Lotten mehrerer Stöcke.

Anf den jüngsten Blättern jener worden dann am 18. Juli festgesangte Linse

und am 22. Jnli kleine Gallen beobachtet, wololie als sie erwarlisen waren einen

Querdurcbine^ser von 2 vim und eine Länge von \
'> mm besassen. Ihre Mündung

war durch dio .selir genäherten Wulsttbeile und die auf denselben befindlichen

mehrzelligen Haare fast verschlossen. An ihrer Aussenseite erschienen sie durch

einen in der Epidermis enthalteneu FarbstolT schön carmiuruth uud überdies

vereo sie hier mit mehnelligen Haaren besetii Von den in ihnen beobaehteten

slten nnd jungen Gallenlftnsen besessen die ersteren nnr eine Lange von 0*66 »Mi
and eine Breite von 0'57 «iiii nnd legten nnr eine geringe Zahl Eier, wie daraoa

berrorgeht, dass idi deren in einer GaUe höchstene 50 flmd.

^) E» ist eine höchst ftuffulleude Tbatsacbe, daiw im Kloster oeaburger Versuchs-

vdatartMi in gaaa 4«n»lbM Lag«, In wdelMr «in m« d«ai Jahr« ISSS hmrttemBModw tele dta

bUnen Poringiesert trotx der Bvblans snshält uml noch immer fruchtbar ist, dio zur dir«>ct«n

Prodnction empfohlene nnd erst im Jahr«» IRSfi »««^,'.•«»•1 /to .^..rto Canada in Fulgo dor Angrifl«

der BebUae dem Absterben bereits n;ihe iot. Und äbnltcU wio der erwähnte dati des blanen Porta»
ti«s«ri vwkilt sieh im •mehsw«lBtsrt«B mmeh Bocb «in MMimr, «ad swar tia»dm Jahr* 1ST8

b-rrfthrender Satz dj^rselhen Horte. W»o fibrigeoH eine Sorte, welche dorch viol.^ Jahre der R«b-

Uos weDiK"tenB scheinbar vortrefflich wideretand, mitanter plötzlich zurfickgohen kann, könnt«

aa iB Turjahr« im T«mehsw«iasartni dar 8«vte Orlaaaa b«okaolitett, von d«r liak daialbal

«ia Satt 8«it dem Jalm IBM b«fl]id«t.
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Die Vitis californica leidet im Versuchhweingarteii micrernein von der

Warzellaus und ich fand daher an ihren Wurzeln sowohl zahlreiche Nodositaten

als Tuberositäten.

VersQch 7. Uebertragung der Gallenlans von Clinton auf

V%ti$ arijrontea. DieM üebvrtragung wafd« am 14. Juli an dni StSekm auf

je iwei Lotten Torgenommen. Hleranf fanden sieh anf den jftngiten Blittorn

der letstoren am 15. Jnli festgeeangte Lftnte nnd am 22* Jnli sehen Ueine Qallen,

welche sicher am 29. Jnli, wahrecheinlich aber schon einige Tftge vorher, ihre

geringe Entwicklung ToUendet hatton. Ihr Querdurchmesser mass nur 2 5 mm
und ihr Längendurchmesser nur \ hmin. Ihre Mündung war durch den Wuht-
rand und die anf fl» tn«plben befindlichen Haare fast verschlossen, und ihre

Ausseniläche erschien schwach liiuj^sfaltii; un<l stark borstig behaart. Sie ent-

hielten am 25». Juli eben erwachsene Läuse, Wflciie bereits Eier legten. Jene

erschienen im Vergleiche mit den in den Gallen der Tajlorreben enthaltenen

Läusen iwerghafb, denn sie waren nur 0 73 mm lang und 0*62 mm breit; auch

wurde in der Folge beobachtet, dass sie nnr nngefihr 30 Eier legten. Dieee

waren nicht nnr entwicklnngsfthig, sondern anch ebenso gross wie die Bier in

den Taylorgallen. Die jnngen Läuse, welche ihnen entsdilflpflen, gingen aber

nicht anf die in der Entwicklung begriffenen jüngsten Blätter über, sondern

verschwanden TOn den Stöcken. So kam es, dass an den Lotten, anf w^che
die Uebertragung erfolgt war. im September nur jene Blätter Gallen trugen,

welche sioh zur Zeit der Uebertrairunff entwickelten, dass dagegen an den später

•'nt-tandcn*>n Hliittern Galleu gänzlich fehlten. Für das eben Gesagte diene

folgendes Beispiel als Beleg.

Vertheilnng dtr QallMi an S. Septembtr alMr i«r m M. JtH Mit d«r fiaÜMi-

Imm InlloIrtM Lotten der VItit arliMiot.

Anagebreitet« lU&Uer der

Lotte, in der Hichtung

Tom Oipf«l nach abwärt«

SMiUt

Iot«niodl0B, Ton

d«nen ans die In-

CacUoa erfolgt«

Zahl 4«r aaf Ami

LottenbUtteru be-

fladliolMa Oallan

Die in der Ach»el

des LottenblattM

btSadUdi« 0«i«

«riffi

1. Blatt 0
2. 9 0
3. m 0
4. » 0
5. 0
6. 1

7. » einige keine Oanen
8. 9 13 9 n
9. 9 7 9 9

10. n 0 9 9
10-11

11. 9 0 9 9
11-12

12. 9 0 Gallen
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Die Vitis arizonica leidet im Versacbsweiugarten ia gleicher Weise toh

der Warzellaus, wie die Vttis othfornica.

Versuch 8. Uebertragung der Gallenlans von Clinton auf

Vitts vulpina. Sie erfolgte &m H.Juli an drei Stöcken auf je zwei Lotten,

und hatte an den jüngsten Blittera der letsteren am 15. Jnli die Festeangung

joDger Linae nod später die Eotwieklong Ideiner Gallen snr Folge, deren An-
finge Tom $2. Jnli an eiditlwr wurden. Die in den anegeblldeten Gallen ent-

haltenen Länge erreicbten nnr geringe Dimensionen, nämlich eine Länge Ton

0*44 mm und eine Breite von 0 28 tnm, and legten nnr wenige Eier.

Die Vitts vulpina knuilct im Venmcbsweiogarten iu Folge der Angriffe

der Wnrzellaus.

Versuch 9. üebertragunp der Gallenlaus von Clinton auf die

Vitts r II }>f sf r i s am 15. Juli. ISie wurde an drei Stöcken auf je zwfi Lotten

versncht, und hatte zur Folge, dasg nich am 18. Juli zahlreiche Lause auf der

Oberseite der jüngsten Lottenblätter festsaugten und sieb am 21. Juli die aller-

ersten Anfinge von Gallen aeigten, welche jedoeh bereits am 25. desselben

Monats ToUkommen Tertrocknet waren nnd nnn sebwane Flecke Ton 1mm
Dnrehmeeeer darstellten*

Die sn dem vorstehenden Versuche verwendete Varietät der Vitis rupestris

wurde in neuester Zeit im Verencbsweingarten von der Warsellaas befallen,

ebne jedoch von derselben zu leiden.

Vfrsnch 10. Uebertragunp der Gallenlans von ( 'a ii n li a w i n e

auf eine von dt-r G arten baupe.sell.schaft in Wien erlialteiie Vaiit-tat

*\fr }'{tis rijxii id. Sie erfolgte am 12. Juli an vier »Stöcken auf je zwei

Lotten. Hierauf erschienen die jüngsten Blätter der letuereu am lo. Juli auf

ihrer Oberfläebe von zahlreichen jungen Läusen bemtit, weldie sich (estgesaugt

nnd bis sam 18. Jnli die Anfange flaacbenfOrmiger Gallen enengt hatten. Diese

erreichten in der Folge einen Qnerdnrebmesser von 2mm nnd eine Länge von

2*5 mm. Ihre Anssenlläche etscbien der Länge nach gefaltet nnd nnr wenig

behaart, und ihre Hllndnng war durch den Wulst nnd dessen Haare fast völlig

verschloesen. Die Läuse, welche in diesen Gallen erwuchsen, zeigten Schliems-

lieh eine Länge von 104wim nnd eine Breite von 0*73 mm nnd legten eine ge-

ringere Zahl Eier als jene in den Taylorgallen.

Versuch 11. Missglückte Uebertragunj; der Gal 1 en Ia u s v o n

Canadawine auf ein*- ;vus Pari»! bezogen e Varietät der Vitis nparia.

Diese üebertraguug wurde am 20. und 31. Juli und am 8. und 20. August ui

allen Lotten von eeehs Stocken, und zwar stete vergebens angestellt

Die sn den letzten beiden Versnchen verwendeten zwei Varietäten der

Fttis fipofia, welche sich im Yersnchsweingarten seit dem Jahre 1879 anf zwei

Hueinander stossenden kleinen Parcellen in derselben Lage und auf demselben

Boden befinden, unterscheiden sich bei gleicher Üeppigkt it des Wacbsthuins in

li^olist auffallender Weise durch ihr gänzlich verscliiedt nes Verhalten zur Wnrzel-

laus Von einander; denn während die von der Gartenhaiigesellschaft bezogene

Varietät da^ In&ect schon seit Jahren beherbergt, blieb die Pariser Varietät von

Z. b. Q«s. B.XXXIX. Abb. 9
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demselben bislier völlig frei. Die erstere Varietät erscheint im Versuchswein-

garten Dar widerstand fähig, die letztere aber ausserdem auch immun.

Versuch 12. Uebertragung der Gallenlaus von Clinton auf
Solonis. Sie erfolgte am 12. Juli an sechs Stöcken auf je swei Lotten nnd
bewirkte, dass sich am 18. Jnli auf den jftngsten Blittem lahlreiche junge

GaUenliuee ansiedelten, welche viele kleine Gallen eneogten, deren Anfänge

vom 18. Jnli an sichtbar wurden. Diese Gallen waren Ton zweierlei Art. Die

meisten von ihnen waren offen und seiolit und besassen einen Querdurchniesser

von 15 mm und einen mit kiirzf^n Haaren besetzten Wulst. Sie .stellten unvoll-

konimeno Bildungen dar, aus welchen die erzeugenden Lause noch im unent-

wickelten Zustande vers^chwanden. Wenige Gallen waren dagegen durch den

Wulst und dessen Haare fa^t verschlossen. Sie hatten einen Querdurelimesser

von 2 mm und ein« Länge voo 1*5 mm. Ihre Aussenfläche war der Länge nach

gefaltet und mit Borsten besetst. Die in ihnen enthaltenen Linse waren klein,

nämlich nur 0*98 mm lang und nnr 0*74 mm breit, nnd legten nicht mehr als

50 Bier.

Die Solonis wurde im Versuchsweingarten schon vor mehreren Jahren

von der Wurzellaus befallen, welche seither an ihren jflngsten Warzelu Nodoei-

täten hervorruft. Da sie aber dessennngeachtet noch gegenwärtig üppig Vege-

tirt, so crsclioint sie da^ellist als widerstandsfähig.

Virsuch lo. Ui bi rtragnng der Gallenlaus von Clinton auf
Black July. Dieser Versuch wurde am 14. Juli an drei Stöcken auf je zwei

Lotten ausgeführt. £r hatte auf den jüngsten Blättern der letzteren die Au-

siedlnng junger Läuse nnd die Bildung kleiner Gallen sur Folge.

Black July leidet im Versochsweingarten bereits sichtlich unter den
Angriffen der Wurtellaus.

Beachtet man nun einerseits die Ergebnisse, lu welchen die von mir an-

gestellten Uebertragungsversuche führten, und andererseits das Verhalten, welches

die Reben, die zu diesen Versuchen dienten, zur Wurzellaus zeigten, so gewinnt
PS den Ansrhein. dass in einer bestimmten liOcalität die Uebertra-
gung der Gallonlans auf alle Keben gf>lingt, welche daselbst von
der Würz eil aus befall "U weiden, und sie nur bei solchen Reben
missglückt, welch e wie d ie im Versuchs Weingarten befindliche und
aus Paris bezogene Varietät der Vitts ripuria xur Ernährung der
Wuriellaus ungeeignet sind.

Nach meinen obigen Beobachtungen nnd Versuchen entspricht die
Vollkommenheit der Gallen bei verschiedenen Beben häufig aber
niclit immer dem Grade der Empfänglichkeit der Beben fftr die
Wurzellaus. So sind z. B. di - Wurzeln der Taylorsämlinge und der euro-

päischen Rebsorten für die Wurzellaus sehr empfänglich, aber nur die Blätter

der ersteren eignen sich zur Gallenbilduiig in » iii<Mti !» -ouders hohen Grade.

Dagi'geu entspricht die Entw ic k 1 iin der Gallen lause in allen

Fallen jener der (Jallen. Reben, auf tkien iJlattern sich wie b^i Taylor,

Clinton, Canadawine und Cocaliu die Galleu besonders gross entwickeln,
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baherbergen in den letzteren prosae Län«??. "wplche zahlreiche Eier leg"en. Das

Umgekehrte findet aber bei Reben statt, welche wie Solonis und Vitis cali-

fornica nur kleine Gallen biMrn. indem in diesen die Läuse nur 7.11 j^Tinp^er

Grösse erwachsen und nur wenige Eier lep;en. welche jedoch iiiciit nur ebenso

gross, sondern auch . bMiiso ontwickliinjj^sfuhig wie die Eier der in ansebnlicbeD

Galleu euthalteueu grösseren Laase sind.

lY. Ist die Qallenlaus mit der Wurzellans identisch?

Wiewohl Lallman fduni tot einer Reibe tod Jabren die Bebaaptang

aa&teOtoy dass auf den Reben zwttarlei PftySoxmi-Äiien Torkämen, von denen

die eiot an den Wurzeln Anschwellungen mei^^e, wfthrend die andere die Ent-

stehung von Gallen an den Blättern hervorrufe, so wnrde dessen ungeacbfot bis

zu der im Vorjahre erfolf^ten VerötTentlichun^c von Don n adieu's Aufsatz „Sur
les deux •v^iKot'.s de phyllux-ra d f la v ifriie" ') allir^^nipin nur eine reben-

bewohneude J'h>/lio.vtra-Art angenouinu n. In dem bezeichnt ten Aufsatze suchte

DQD Donnadieu nachzuweisen, dass man bisher zwei Phyiloxera-Formea in

eine einiige Art sneammeniMefce, nftmlieb die wonelbewohnende Phtfihxera

tatMrix nnd die anf den Blättern in Gallen lebende Pl^Uoxera pemphigoides.

Neeh ihm wfliden eich die Ungeflü^elten, Qeiflgelten nnd Oeecbleebtetbiere der

Wonel- nnd Gallenlftnee, und zwar in allen ihren Entwickelnngietadien, also

ab Bi, Lanre, Pappe nnd vollkommenes Insect, nicht nur in anatomischer,

sondern auch in physiologischer nnd biologischer Hinsicht auffallend von

einander unterscheiden, und wfirdf «hs vi^lbpsprorhene Winterei der FhyÜQQxra

pemphigoidefi, aber nicht der Plnjlioxcra rastti/nx angehören.

Der Umstand, dass ich den erwähnten Aulsatz Donnadieu 's nur wenige

Tage, nachdem ich die Galleulaus im Kl osterneuburger Versnchswcingarten

aafgefunden hatte, erhielt, veranlasste mich, die Identität der Wurzel* nnd Gallen-

lane selbst sn prfifen.') Hiebei zog ich folgende Punkte in Betracht:

1. Die Formversehiedenheiten der nngeflllgelten Gallen- nnd
Wnriellänse in allen ihren Bntwickelungsstadien. Nach Donna-
dien ist das Ei der nngeflftgelten Indifiduen der Pkffihaurm vastatrix in der

Comptea rendas, 18b7, prämier aemeatre, p. Ml.

*) Dm« «iM «nrat« PrSfuif d«r vM Posasdl*« bMtritt«B«n IdmÜttt in Galten-

and Worx«llan» nicht filicrflüHhijf war, erf^^ibt nicli «laraas, d.ts> die liivsbivrigliche Arbeit il*'» Oe-

nanoteB wesigaUna in Oeatarreicb and Deutachland ein« siemlicbe Beachtung fand. Wurde
dock in dieaam Jnhre in «iMr Sitranf der k. k. soolegtacb-botoaiacken Oeaellsobnft in Wies über

41» Arbeil I>ea«»dUv*e refariil, ««bei IMUeh dl« Bemerknof geanolit «afd«, d«M 4m Ora«M*
tfn Ppoliachlnngen zn tinsfpnftj.'f nd prsrlKviimn. nm rin sirhprus rrtlieil ftbpr feine Angnbon in

fesUtton (Verbandl. der k. k. iool.-boUn. GeH«llach. in Wien, Jahrg. 1868, Bd. XlXVllI, S. 34).

üad «hl MHf1i«d der kalml. Cafet-l«M|«id. X^Mbeia Akademie der Vnivrfeneher vertfiMtiloiito

wi'rthrh Fol^'<>n«J^8: „All BtiUVHWort wiU iob Boch ein UniKpiol dufOr anffibren, dMa man aaek

in Frank ffirh durch RfinaucR Stadium d«T RoMrin» in jiMijHtir Ziit dahin [Tpltoninicii i«t, An-

aicht«a, welche buber tür richtig gegolten haben, »In urlUümlich zrx erkennen. In einer mir to-

gegugeMa Abbaadlnst T«a 1I.A.L. Deaaadiea in Meatyelliet beitttivt BteUck dienet

Beteaclof• »af Qnmi wiedmkoltor geMier Beobaeblmfen, vergl«l<b«Bd«r Tenncbe and Uatar-

9*
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68 H«rieli Rilk>7.

Mitte angMcbfrollen and gegen seine beiden Enden veijüngt, dagegen jenes der

riti/lloxera pemphigoides länglich, an den beiden Enden abgerundet, etwas

mt'lir cylindriscli und ein wenig" f,'rosser als bei der Phylloxera ra«^a/ri.c. Ich

selbst vermochte jedoch, wie ich bereits oben erwähnte, in keiner Bezithuiig

einen Unterschied zwisciieii d^n Kiern der Wurzel- und Gallenläuse aufzufinden.

Üeide stimmen bezüglich ihrer Form, Grösse und Farbe ¥Öllig mit einander

ttberein; Bio und •Uipsoidiaeh, 0*8 mm lang, 0*15 mm breit und gelblichgran.

VoD dem flfigelloflen Inaeet«, irelohei eben aas dem Et anssebllkpfte, gibt

Donnadien an, dass es die Form darstellt, in welcber sieb die Wnnel- und

GallenlAase am wenigsten, nimUeb nnr durcb ibre KÖrperanbange, welcbe bei

der Gullenlaus etwas mehr als bei der Warsellaus entwickelt sein sollen, tob

einander anterscbeiden. Mir selbst schienen aber die beiderlei jungen Läuse

föUig gleich zu sein. Dagegen beobachtete ich Immi'^o wie Donn adieu, dass

sie im erwaclisonen Zustande vim einander selir versciiiedeii Hind. In diesem

ist die (Jall'-iilaiiN wie icii bereits l'itilier Hni,'ab, TTO mm lang, oraugegelb gefärbt

und auf ihttiii Kucken warzenlus (Taf. III, Fig. 1); die VVurzellaus dagegeu

1*2 mm laug, grünlichgelb und auf der Rückseite mit vier Warzeureiheu besetzt,

Ton denen die beiden seitlicben nnr über die Brnstsegmente, die beiden mittleren

dagegen sowobl über dieee, ala aneb Uber die Hinterleibssegmente reieben

(Taf. III, Fig. 8). Aueb enengen die Gallenttnee viel mebr Eier als die Wunel-
lanse, nnd findet man daber bei den ersteren stets viel grossere Eierbaufen ala

bei den letiterea.

Wie man sieht, zeigen also die angeilügelten Gallen- und VVurzellauso

nur in ihrem letzten Entwickelungszustande auffallende Unterschiede, ob diese

aber derart sind, um eine Trennung der rtnllen- und Wurielläase ia zwei

Öpecies zu rechtfertigen, soll cugleich erörtert werden

2. Die Ueberführbarkeit der Gallenlaus iu die Wurzellaus.

War ee möglicb sa zeigen, dass juuge Galleuläuse, wenn sie auf Kebwuriela

suchungi'n int ine vom Anf.unjo an au« niphrfacliPn Grtlndeu (fi^haM-» V'>rtTiuthunf;, Jabh <Iie vielfüch

ferbrei(<'to Aosicht, die Phylloitra vattatrix v«rars<4ch« nebou d«n llui<bilduiigea (NodoatUtoa

vnd TaberosiUten) an den Wanela dea K«b«tockM snelk aoch a«f den BIAItorn nmertkuifBelier

Rebea Gallen, «ine irrige Mi. Er weiat nach, dttim man bUher iwei Fermen Ten rfcfffaTwrn ia eine

einiitjo Art znoatnitiptiifpworlt?!! bat, näiitlicii itio wurielbewohuende l'ht^laxtra vntftitrU und die auf

deu Ulullt^ru m Ualleu lebende J'hjflloxtra ptiaj^higoides. Kr cliarakteruirt beide Artou gani geuaa,

iadera er in dem «raten AbMbniUe eaieer Abhendlnng, •Onlereobiede naatoniiacher Art", Ten den
Forni>>ii ullor KiitKickflungMtufen, vom Ei, tod der Larr«, der Puppe und dem Teltkonmaea
liisect, »owoltl Tüll d«»m ung«fl&gf ll<>n aU :«uch von dem geftö^rlten und deren Nacbkomnioti, die

tnateren Unterbckeidangamerltmale augibt, und in iweiteo Ab»cbnitte, .Unterscbiede piijsiolu-

fbeher eder UolOf|i»cb«r Alt*, die gnu TereeUedeaa Lebeneweiae der feltkemaieiien Inaeelen

beid*T ArtPii Hi— »hieibt, wr.iijit er <i:iiin rinch jj;lt<irh2eilig iiuchwoi^t. dans da* von den Schrift-

sUUera viel ücHpiuciieDe Wiuterei uur der Phyltvxtra jttmphigoidu, nicht aber der FhgUoai*ra

«••tefric nngehSrt' (Dr. H. F. Keaaler, Weitere Beebnehinngen nad Onteraneimacen Sbv di«

Reblan«, Casael, 1SS6, B. 67; aiehe auch Naturwi-iHenachafUiehe Wochettsehrift, 1888, III. Bd., Mr. S,

S. äJi. r'i'li> riiies wnrile D ü t( u i •» u '« Anbicht iit-tipsten" ^ot^ar in einem für «"int'n K''os>«'n Le8<>r-

kri 10 bt'^tuurateu AutsuUe, snar mit aller VorMcbt aber doch erwäliut (l>r. UUo Üeiae, .Üi«
ttebUnegefnhr*. dnmailnnf gemeinTaraUadllcher wiaaeaaehnftlicher Tertrftge, hemnegegeben n»
Hnd. Virchew nnd Fr. t. Uelltenderff, Kenn Felga^ S. Serie, Heft 67, 188*, 8. 15).
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gebiBcht Warden, sich dMelbst in Wanellftnsen entwickeln, oder daes lolche im
jiigmdUclien Znstande auf unentwickelte Blätter tlbertragen, an diesen Gallen

enengen und in den lot7t"ren zu typischen Gallenläasen erwachsen, so war der

Beweis j,'eliefert, dass die Unterschiede zwischen der Gallen- und Wurzellaos,

80 auffallend sie auch sind, doch keine Unterschiede der Art, sondern nur der

Anpassung an verschiedene iiussere Lebensverhältnisse darstellen. Und daruai

versuchten verschiedene Forscher -sowohl die Ueberführunt,' der Gallenlaus in

üie Wurzellaus, als auch da» UuigL-kehrte. Wie die Literatur lehrt, glückte das

Erster« mehrere Male, das Letstere dagegen nnr ein Mal, und iwar dem Ameri-

kaner Biley*')

Hier sei nnn «n Versneh mitgetheilt, welchen ich im Voijshre am
14. JnB snr Umafichtnng der Gallenlans in die Wnraellatts begann. Ich Ter*

wendete zu ihm Wurzeln der auf dem Sandboden der Donaaaauu wachsenden

wilden Beben, weil sich diese Wurzeln unter alleu Wurzeln der mir zu^'änglicben

europäischpn Reben allein als lausfrei erwiesen. Die erwähnten Wurzeln, welche

eine Dicke von M 0 >/im besasscii. zerschnitt icli in 12 c»/ laiiji^e Stücke, die

ich iu zwei Partien Mui lertc, von denen ich jede so in .snchs Kprouvetten ver-

tbeilte, da?M in eine derselben 2—3 Wurzelstücko zu liegen kamen. Hierauf

brachte ich zu deu Wurzeln der ersten Partie kleine WurzelstQckcheu, welche

fon enltivirten Beben herrtthrten nnd mit eierlegenden Phjrlloxeren besetst

waren, nnd an jenen der sweiten Partie in jede Epronrette 20 Blattgallen,

welche sowohl alte Lftnse als auch deren Eier enthielten. Zoletat Tersehloss ich

sowohl die Epronretten, in welchen sich die Wurzeln der ersten, wie jene der

sweiten Partie befanden, mit Korkpfropfen und brachte sie in den finsteren

Bmuh einer Uolzschachtel. Als ich sodann in den nächsten Tagen die in den

Eprouvetten enthaltenen Wurzeln besah, bemerkte ich, dass sich auf jenen der

ersten Parti»' t,'anz junj^e Wwrzelläuse von den bei<,'f'f,'t^benpn phylloxerirten Wurzel-

Btückciien h**r eiiigeiiinden hatten, und dass dit* \\ urzeln der zweiten Partie von

den zahlreichen jungen Läusen, welche aus deu iitnen beigelegten Gallen liervor-

gekuuimeu waren, nicht aufgesucht wurden, sondern dass sich jene auf der

Glaswand der Eprouvetten ansammelten, weswsgen ich den üebergang der

OallenlinBe anf die Bebwnneln nicht mehr erwartete. Und darum erstaunte

ich, als ich einige Tage später, nämlich am 22. Juli, bei abermaliger Betrachtnng

meiner Wurzeln jene der zweiten Partie so sehr mit jnngen Gallenläusen be-

setst fand, dass sie in Folg*' dessen eine gelbe Farbe besassen. Es waren die

sämmtlichen Läuse, welche sich einige Tage früher auf der Glaswand der

Eprouvetten befuiid' H hatten, auf die Wurzeln übergegant^f-n. l)ass sieh die

Läuse von diest-a nährten, wurde scIhuj in d^n niichstcn Woi Ii'Mi l»fnierki>ar,

weil sie sich zwar laiigsaiii ah'r doch m'-rklicii VHtgt ö.^sfrten. Freilich starl>en

jetzt viele Läuse, theilweise aus unbekannten Gründen, theilweise desshalb, weil

sich auf einigen Waraeln Pilzmycelien angesiedelt hatten, welche von den Phy llo-

') ('. V. Riley, Uebor Jem Wpi'n»tU)ck »tcbädlicho Insect«», Annalen der Oenologie, VII. Ud.,

B.lt. — Balbiani (Compteü r«Ddutf, IblS, 81, p. aiiS) und Boiieau (Comptes lendos, lbö3, iil,

p. 1180) iMnahtoa »tob ?«rg«lMiui, 4i« WBn«Uftu lar Krtenguiff ?ob BUlt|Bll«ii mu verSBlanaa.
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ipfpn nicht vertraffen werden. Aber ein Theil der Gallpnläusf» hielt auf den

Wurzeln ans und entwickelte sich schliesslich zu erwachsenen, ()^ nun langen

Läusen, welche, als sie am 18. August untersucht wurdpn. Eier Ip^'ten und auf

ihrem Rnck*»n ^enaii dieselben vier Warxenreihen wie di« Wur7«dlause zfipt^n

(Taf. Iii, Fig. bj. Die jungen Gailenlause hatten sich somit zu tjpiscbeu Wurzel-

Umeo uniftfihten lasaeD. Gleichseitig batten eich anf dtn Wnnele der enten

Partie die Wanelliiiie aehr venn^rtf imd waren lomit die BediDgungen in

meinen Sproiifetfcen Iraine aolehen, welehe die Entwiekeliuig der Wonellinae

ansgeacfaloeeen hätten.

So überzeugend nun nach meiner Ansicht alle Versuche von der Art des

ebpn mitt;etheilten für die Identität der Gallen- und Wurzellänse sprecheu, so

legt Donnadieu denselben doch keinen W«'rth bfi. weil sie in Gläschen nn-

gp.'^tellt werdfMi, wo die Bedinsuncr»»n für dio KntwickHjiing dos liist'rtftj nicht

die natUrliclieu sind, ich frage aber, würd»» Jeinaml an d^r Identität dfs Pferdes

und des Ksels zweifeln, wenn es in einem Stalle geläuge Fohlen zu P^.seln zu

erziehen; ich glaube nicht. Alle und selbst Donnadieu wären dann, trotzdem

die Verbiltnisse im Stalle etwaa andere ale im Freien aind, Ton der Identität

der beiden Einhufer flbenengL Und eo betrachte ich es auf Grand der oben

erwähnten Veravehe ala TolUcommen eicfaer, daas iwiscben der Gallen- nnd Wnrtel-

lane kein Artanterechied bestehe.

8. Das Auftreten und Verschwinden der Gallenlaus im K loste r-

neabnrger Versachsweingarten. Der Umstand, dass die Gallenlaus als

sie im Vorjahre 7.um orst^n Male im Versnchsweingart^'n er>;chien, gleich in

grosser Vorbreitung und Menge auftrat, lässt sich nur dauu erklän-n. wenn

mau annimmt, dass sie mit der daselbst uiigeniein verbreiteten Wurzellans zu

einer und derselben Species gehöre. Und hiefür spricht auch wieder ihr

gänzliches Verschwinden im Versnchsweingarten, welches ich im letsten Früh-

linge nnd Sommer feststellte. >) Ich nahm nach dem massenhaften Auftreten

der Gallenlana, wie ich es im Vorjahre im Slosternenbnrger Versnchs-

weingarten beobachtet hatte, an, dass sie daselbst im heurigen Jahre aicher

wieder erscheinen werde, und war darum nicht wenig erstaunt, als ich im ver-

gangenen Mai auf den Blättern der Beben keine Gallenlause su finden vermochte

und dipse auch in der Folgp nicht erschienen. Und wie in Kloster neuburg,

so wurde heuer das Ausbleiben der (iallMulaus auch hol Urastovez in Steier-

mark, un<i zwar von Ballon wahrgeuoinmeii. •) Dagegen trat dieselbe nach

einer freundlichen Mittheilnng VVu t scli er ".s auch in diesem wie im vorigen Jaiire

bei St. Bar tholomä in Krain auf. Offenbar waren die Bedingungen für dag

Erscheinen der Reblaus auf den Blättern in diesem Jahre bei Klosterneu barg

) SBMriek KAthay. Dl« OBlImitoiii ta «mdMwvliigartoa md lehvarMn Sr«nM, «Wvia-

Inb««, 1888, S. SIC.

*) Herr Itatlon «cbrieb mir dtebbezftglich : „Ich sacht« in diese m Jahre v'^)
bei HraetoTes während »Her Sommermonate nach der äaUenlauü, aber stets

T«rf«b«a«, wi«w«ai Ich mit iu J«kr« 18S7 die Ten ihr Vefallenen KaikatelUr-
reb«B »atB»s«ielia«t kalt«*.
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und Hrastovez nicht gunstig und beschränkte sich daher das Intect auf die

Wurzeln, von denen es in anderea Jahren unter gewissen Bedioguigen wieder

auf die Blätter übergehen wird.

1. Den Umstand, dass die Gallenliius nur in solchen Wein-

gegenden auftritt, in welchen die Wurzellaus vorliuii<lt ii ist. Als

Beleg für das eben Gesa^jte diene das Auftreten der Gulleulaus iu Cislei-

thanien. ) bie wurde daselbst ausser in Niederüsterreicb (Klosterueu-

burg), Steiermark (HrastoTSi) und Krain (Si Bartholomft) edion im

Jahre 1883 in Istrien, und swar bei Pirano,') aber flberall nor im Gebiete der

Wnnellans gefunden.

V. Ueber die obwirdiioho GeMUeolitigmimtioii.

Es ist bekannt, dass Balbiaui das Wiuterei der Reblaus im Jahre 1875

auf der Bebe entde^te*) und dass dasselbe bald darauf von vertobiedenen

franiösiscben Forschem, wie Boiteau^), Yalery Mayet')« Lichtenstein*)

und Henneguy^) beobachtet wurde. Die Genannten fanden es sumeist nur auf

amerikanischen Beben und unter diesen wieder am häufigsten auf der Sorte

Clinton, und zwar unter der Borke der zwei- und dreijährigen Zweige. Auf der

europäischen reelle wurde das Winterei in Frankreich bisher nur ausnahmsweise

beobachtet (Heu neguy, Balbiaii iM. Ausserhalb Frankreichs scheint es in Europa

bisher nur iroch in Istrien gefunden worden zu pcin, wenigstens gibt BoHe an,

dass er ea da^^elll^t im Jahre 188:1 in zwOlf und iiu folgenden Jahre in zwei

Exemplaren auf dem zweijährigen Holze der curopäischeu Sorte Refosco
beobachtet babe.^) BezfigUch der übrigen Österreichischen Länder und ebenso

bezüglich Deutschlands und Italiens liegen meines Wissens noch keine Angaben

Aber das Vorkommen des Wintereies vor, und hinsiehtlich Ungarns steht es fest,

dass es daselbst noch Ton Niemandem gesehen wurde.*'')

>/ In T r a n 1^ l (; i t liii n i e n wnr>Ieti biüber die Blattgallcn uiul Giillenl&UEo fiberluupt noch

nüLt gffini'len, wiewohl «laselbht horoits 100 KataKtraljoch mit amerikanisrhen liehen bepflanzt

aind (FöldniiTel^ii-, ipar- i» kercskedelemügyi lo. kir. minigteriuiu, JeleDtcn a fllloxor^-flgy &Ui«i-

lAl as 1887 «Tb«B. Bnaapwt, 1888, p. SS).

^1 Ct. Boll»', I/inf« liiitic fillnssf rira in fütria uel iSfl, E^tcatto ,Atti o M<'inorif",

A*H9 l&Sü, p. Ii)—20. Die im .Üuncttt über dia VerbreUnng der RebUua {Phylioxera vattatrU) in

OMt«iT«ick ISST* MtbalteB« Ansab«, dMi die GatlMiUiw in Iitiiaa iMraits im Jahre 1881 baob>

aetattt wude, ist «nrichtif nad Tordankt ibra EntalAhaai; j«d«afAUi eiiMm Dni6kf«U«r.

•) Compt^H rc-nJuB, \^^Ty, (fcoiidf* f^cmaXr^, p. SSI.

*) boiteau, Le Pbjrlloxera aile et su dettceudance, Ibiti, p. 16.

•) C«BptM rendos, 1881, St, premler ttmmin, p. 78S.

Comptcs rcDilu«, 18H1. f>i'. p. HX'd.

') Comples renduB, 18X2, p. To» und 1**27.

) Henaegay, Comptes readni), IS8S, 95, p. 1136. — BalbiaDi, Compt«« reuduH, 1889,

M. p.lT«.

-) Bericht über der. II! '«t/^rreichljchon WeiiihnnciDprohS in Pozon, .S. 110.

In Ungarn wurde, wie mir heaer in Badapeät von «ehr verlättölich^T Seite mitgetheilt

«ude, dai Wi&twrol bitli«r D«eli 0iMi»lt bcobsebtet. Siehe in dieser Besfebtuig auch ,W«tn1«mbe*,

1886, B. S4T.
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Der Un).staiiil. dass (Iiis Wintcrei in Kuritpa bisher fast nur in Frankreich

un*l <leni Anscheine iiaoli auch dort nicht liauÜg beobachtet worde, ist aber bei

der grossen Verbreitung, weiche die Wurzellaus in den europäischen Weiuländern

bVsitst. bScbtt merkwQrdip. *)

Läsät mau die Ansicht, nach welcher die Laus, die im Frfthlinge dem

Wintere! enteeblüpft, die Grflnderln einer neven Lauecolonie auf den Wnraeln

werden kann, aneeer Acbt nnd nimmt man einstwellen an, dase eicb diese Laus

in allen Fällen auf den Blittern ansiedle, so erklirt sich ans der Seltenheit

• des Wintereies jene der Gallenlaus. Anch erscheint es dann begreiflicb, wamm
(las Wintere! bisher nur in solchen Weinl&ndern gefunden wurde, in denf^n die

Gallenlaus auftrat, und weswegen man es daselbst auf jenen Reben auffand,

aufweichen sich jährlich Galhn bilien. In Fraiikr^^ich. wo die Reblausgallen

schon laiii^st v<trkonim<^ii. wird auch sriimi seit Jahren das Wintere! s^efunden,

während iii:in es in Deutschland und Ungarn, wo bisher die ( Jitlli-iilaiis noch

niemals vorkam, vergebens suclite. Valery May et fand das Winter» i im

Lauguedoc, und zwar auf Clinton, auf welcher Sorte daselbst alljährlich die

Blat^lien beobachtet wurden, nach langem Sudien erst dann, als er sich von

dem Gedanken leiten Hess, dass man das Wintere! anf jenen Beben finden

m&sse, an deren Blättern sich alle Jahre Gallen leigen.') Da nnn in Kloster-

neubarg die Gallenlaus im Vorjahre hauptsächlich auf der Sorte Clinton
beobachtet wurde, so fand ich midi veranlasst, als ich mich Ende November
dieses .Tahres das Winterei zu finden hemülite. dassellte zuerst auf der genannten

Rebe zn suclien. Bevor ich niittheile. was ich hit hei fand, will ich früher noch

etwas iil)rr diMi Ort, wo ich das Winterei auf der .Sorte Clinton suchte und

über die Art, wie ich dies that, sagen. Nacli den oben erw:iiniten Erfahrniigen,

welche man in Frankreich über das Vorkommen des Wiutereies machte, richtete

ich meine Aufmerksamkeit beim Sachen des letzteren besonders auf die Borke

der swei- nnd dreijährigen Zweige, nebstbei aber anch auf jene des Stammes,

der einjährigen Triebe und der Woneln. Ich löste von ihr soweit dies leicht

ging die älteren Schichten mittelst eines Messers in kleineren nnd grosseren

Stückchen los und besah diese auf der hmenseito und die auf den Zweigen,

besiebnngsweise auf dem Stamme nnd der Wurael surttckgebliebene nnd noch

M Hii^r will ich f-rwäliiiPii, wir- J. liollo iii<^ ?(>lloutirit ilfs Wiiitorficw rn erklilr'^D Kiiclit.

K»ch ihm »ollen zur Kebiaus xwei vcrü) liie<len gtobkv «ieflugcltc gohör<«n. vun denen die Ainen

1 «H», die ander«» »ber mm lan|t "^nd. Jed« die««r U«flAg«UeB «oII iwar gMeh ^tw» Bi«r

Icjfn, (l.»l«i>i ii.lli'ii :iliti liir i;ifr <'i-r zniiirlt^i (ir'flöj,'clt«'ii g>ruu ilic "irl''.H^f>tlUIltl^r^^ lii**de zeigen,

welche Halbiani bei deu Eiern jeder ü<-(lQKelteu beubucblet liaben will. iJiebcni Umf-Unde ent-

upteebend, wftrden nach Bult« die iweieHei Geaelileelitatbiere «fl w«U tob einander sur Welt

konmeii nad efoh In Felge deisen nnr aeltea flnden. Pai Ei dee Weibcbew. das eogenMate
Wint'TfV 1!:. '.i> (liilirr lifnifi'» (iiiliefrurhtct, utui <))oh lifurnnrlc r-i-'v i Hollo — die Selten-

heit <l«^M'll<üii. — Ks irtt über bekannt, dftKH auch tiif ]nt><>i;ten ihre J.ier i>eibst dann ablegen, wean

die lelateren nicht befroebtet worden (Beriebt über den III. ftaterreicblechen WeinbaecongreM in

Bozen. i>N-,. s. los-iu und Belle, L'iafetione ftl1o«Mrica in Istria nel 1884, Bbtratio dagif

,Atti e Mont'irif", Anno ISm'.i.

*) Valery Mayet, a. a. 0.
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fest anhaftende jüngere Schiebte auf der Anssenseite mit einer guten Lupe.

Mein Suchen führte zunächst zur Auffinduncr zahlreicher schön rother, hebaarter

und 017 vim grosser Eier, von denen ich bald feststellte, dass sie einer gleich-

falls rothen und nur 0 2 «im langen Milbe angehörten. Auch fand i( h noch

Teräcbiedeue andere theils farblose und glasige, theils schön gelbe Milbeuarten

nnd auch ein lodiTidaiiiD tod Phytoptus vitis. LeUUres erblickte ich snfallig,

alt ich ein Borkensiftekcheii eines iweijährigen Zweiges nnter dem snsammen*

gesetateD Mikroskope im aotttUenden Lichte betrachtete. Weiter fand ich, and

svar besondefs auf den swei- nnd dreijährigen Zweigen Inditidaen des Leea-

mum vinit des Ducfijlopiici vitis und einer Thrips-Art. Endlich gelang es

mir, Eier in finden (Taf. III, Fig. 7 und 8), welclie ich zuerst für die gesuchten

Wintereier der Keblaus hielt, was sich jedoch nicht bestätigte. Si»» fanden

sich zumeist einzeln, selten zu zweien oder dreien, und zw.ir :nif z>.'liii unter-

suchten Clin ton -Stöcken iu der »us der folgenden Zusammenstellung ersicht-

lichen Weise vertheilt.

Beseichnnng

der

ontersnehten

CUnt0BSt9cke

Zahl der auf deren Überwinternden Tbeileu unter der Borke

gefundenen Eier, nnd swar:

anf dem

^Urame und

(]e«a«a llt«-

rea Aeaten

anf den

dreij&hrigen

Zweigen

saf d«n

iwoijäbHgen

Zweigen

auf den

«injührigen

Zweigea

aaf deo

WarMln

1 1 0 0 0 0 i iSog
2 0 I 0 0 0 • -g ^

^ x §
8 1 1 0 0 0 CSV.

4 0 3 2 0 0 0 « «

5 6 8 0 0 0
.^i s

6 1 0 2 0 0 MB»
7 0 1 0 0 0

f S c
2l ~ -8 1 1 0 0 0

9 0 0 0 0 « 2 „

10 0 0 1 0 0 B CO

< Ö

10 10 5 0 0

Aus dieser ZasammenstelluDg ergibt sich, dass von den bewussten Eiern

die Uehrsahl nnter der Borke der drei- nnd mehrjährigen Zweige und des

Stammes, nnd nur die Uindenahl nnter jener der iweijährigen Zweige vor-

kommi Unter der Borke der Wnrsehi nnd der einjährigen Triebe fehlen aber

diese Eier auaDabrnsloe. Im Grossen und Gänsen stimmt ihre Vertheilung mit

jener der gleichfalls unter der Borke vorkommenden nnd von der Geschlechts-

generation der Reblaus herstammenden sogenannten Wintereier überein, indem

diese hauptsächlich auf den swei- nnd dre^ährigen, aber nicht auf den ein-

Z. B. Um. B. IIXU. Abb. 10
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jähri^pn Zwoit^ori crffnnd'Mi worilcn. \)<>r vereinzelten und von Riley licrrübren-

(it'ii Angalio, nach w-lrluT dio Wintoreior der Hphlans unter der Borke, richtiger

unter dem Innenpcriiieni! auch der einjährigen Zweige vorkommen sollen,')

Termag ich schon desälialb keinen Glanben in scheuken, wdl das gftnannte

Gewebe im enten Jahre seiner, ganien Ansdeimiing nadi mit den übrigen Ge-

weben Ittekenlos verbunden ist

Die unter der Borlie der von mir nntersnebten Clinton-8t5eke gefondenen

Eier besassen eine <;olbe Farbe. Bezüglich ihrer Grosse verhielten sie sich

gennii so wie die Eier der Gefl&gelten, d. h. mao^ fand unter ihnen wie unter

i]i-u Kieru der letzteren fjro?«5Pre von 0':12 mm Lange und kleinere von 0-21 mm
l.üu'^o. Als Wintereier dor Iioblans konnten sie schon desshalb nicltf h^traclitet

werden, weil sie mehr oder wt iii^'er entwickelte Fmbrj'onen fiitlii» It^n (Tat. III,

Fig. 8 und 0). Da die.se den licbläusen glichen und auch dreigliedrige Fühler

besasseu, so kann kein Zweifel darüber herrschen, dass die Eier, in denen sie

entiitlten waren, der Beblaus angehörten. Indem sie aber des Schnabels ent-

behrten, so war es ausserdem sicher, dass sie die Gesdüechtsthiere der Beblans

darstellten, und da es bekannt ist, dasa aus den grösseren Eiern der Geifigelten

Weibchen und ans den kleineren Uannchen ausschlüpfen, so waren offenbar die

in den grosseren der gefundenen Eier enthaltenen Embryonen Weibchen, jene

in den kleineren Eiern dagegen Männchen. Dabei beobachtete ich ebenso wie

Boitean.') dass dio orsteren in grosser Üeber7ahl vorhanden waren, indem

ich unter L'S gemesseneu Eiern 21 grosse und nur 7 kleine zählte. Wurde ein

Borkenstückcben, unter dem sich eines der in Rede stehenden Eier befand,

derart abgehoben, daas dessen Eihaut biebei zerriss, so fiel der in dem Ei ent-

haltene Bmbiyo entweder gans oder theilweise aus der Eihaut herans (Taf. III,

Fig. 9). In kebem einsigen Fklle und selbst dann nicht, wenn die BebstSeko

or der Untersuchung ein oder mehrere Tage im warmen Zimmer gelegen waren,

wurden unter ihrer Borke freie, sich bewegende Geschlechtsthiere gefunden.

Und ebenso wenig gelang es, neben den Eiern, in denen jene enthalten waren,

Wintereier zu finden. Enthielten doch alle Eier, welche zur Untersuchung ge-

langten, srlmabollnse Embryonen. Nach all' dem Gesagten ist es somit gewiss,

dass in diesem Winter auf der Sorte Clin ton nicht die Wintereier, sondern

dio Eier der Geflügelten mit den in ihnen enthaltenen Embryonen der Geschlechts-

thiere überwintern. Auch ist es mit Rücksicht auf den Umstand, dass in diesem

Jahre im Versnchsweingarteu die Gallenläuse gänzlich fehlten, sicher, dass die unter

der Borke überwinternden Eier von Geflttgelten der Wnnellftuse herrfihren. Es wird

nun im nlchsten Frfihlinge sehr interessant sein, dreierlei sn beobachten, nSmlioh

:

1. Ob die gcgenwirtig noch in der Eihfille befindlichen Embijonen der

Geschlechtsthiere zur vollen Entwickelnng nnd auch zur Begattung gelangen,

2. ob in dem Falle ala dies eintritt, die befruchteten Eier entwickdungt-

fthig sind,

«) Th» QnitmtTB Chniilcle, ISSI, XT, p. 507 vnA W«f y«!*, Oeaol^giadier Jakntbcriekt,

*) Boiteaa, Le rbjUoxera ailu et s» deeceodancc, 1876, p. 7.
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ob. wenn diesen wirklich jnuge Länse entschlüpfen, sich dieselben auf

deu Wurzeln uder anf den Bliittoni der Clinton-Reben ansiedeln.

Es muttö hier daran erinnert werden, duss nach Jioiteau und liiilluani

die Gellügelteu ihre Eier häufig auf der Unterseite der Blatttr in diw Winkel

zwischen den Blattnerveu ablegen,') Aber von lieideu it>t btkauut, dass sie

auch solche Fälle beobachteteu, iu deueu die Geflügelten ihre Eier uuter der

Borke vnterbnditeD, and mao kann tenniitiieii» dasä je uachdem die Geflügelten

friUier oder epftter im Jehre eracheineD, sie ihre £ier entweder anf den BUttem
oder unter der Borke ablegen.

üebrigens iet die wahmcheinlieh durch die frtthseitigen und svgleidi

sehr heftigen HerbstfrOste bedingte Thatsache, daas hener die Eier der Ge-

flügelten überwintern, sehr aoffallend, indem dies sonat die Eier der von den

Geflügelten abstammenden GeBchlechtsgeneration, die sogenannten Wintereier,

thun, und es nach Carriere's Beobachtungen sogar vorkommen soll, dass ans

den Wintereiern bereits im Herbste die aganien Individuen au8schlü|deu, um
dann auf den iiebwurxelu zu überwintern.-) In dem letzteren Falle, dessen

Vorkommen ich übrigens sehr bezweifle, konnte man annehmen, dass die durch

den Eintritt der rauben Witterung von den überirdischen üigaueu auf die

Wnneln gedringten Linse anf diesen dauernd rerblaiben nnd daher im folgenden

Mhlinge keine Gallenlftnse erscheinen. Und so hängt vielleicht das Anftrsten

der letsteren tnm Theile davon ab, ob die Eier der Geflügelten oder jene der

Geschlechtsgeneiation, oder die den Winterkorn frfthseitig entscblftpfben Lftnse

überwintern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in allen Fällen, in welchen die

Eier der Geschlechtsthiere uuter der Borke überwintern, die ihnen entschlüpfenden

Läuse, weil sie bei warmer Wittenint^ uberirdisch erscheinent sich auf den Blättern

ansiedeln und zu Galleuläuseu erwachsen.

Der Umstand, dass ich die Eier der Geflni.''"lten auf fast allen den von

mir untersuchten Gl inton-Keben — und es waren deren im Ganzen lu — auf-

fand, veranlasste mich dazu, noch andere lieben zu untersuchen, um zu erfahren,

ob das Vorkommen jeuer Kicr auf die Clin ton -liebe beschränkt sei. Ich unter-

suchte im Gauxen 239 Stöcke, welche einigen verschiedenen Arten und labl-

reiehen Sorten angehörten. Das Resultat dieser Untersnchnng ist ans der

letiten Spalte der nachfolgenden Zusammenstellnng ersichtlich. Diese enthält

ansserdem neben den Namen der nntersnchten Beben die Zahl der von den

letsteren geprüften Exemplare nnd die Angabe^ ob deren Wn^veln von der Beb-

Kos befallen oder frei sind.

•) lioitciu, a. u. ü., ]). und HalVMAin, Campte» roudn«. 1S16, MCO^d« MBiMtr«, p.

>) BiolOfMcbe» Cooir»lbl»U, 7. Bd., Iböl—1Ö88, 6. 7-13.

10*
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F.ü fiuden eich wonach im Versncbsweingarten in diesem Winter die Eier

il»r «jeflügelten uuter deu von mir untersuchten n^bpn nur uuter der Borke

der 8ortc (^^üntoii. und sio fflilpu selbst auf ileii uuiuittelbar nebeu diesen

ar^pj flnriztt n J^ortcii der l itis riparia und der SmtM Solon i s gänzlich. Auch

k< iiiiiieti hie auf keiix r der zehn untersuchten Soit* ii d^r V'ilis vinißrn vor.

Es lührte also der oben mitgetbeilte Gedanke Maj et t^, dass man das Wiuterei

auf jenen Rebeo sBcbea mttne, auf welcbea dte GaUealluee hftnptaaehlieb aof-

treteD, bener in Kloeternenbnrg twar nicht snr Anfflnduog des Wintereies

selbst, aber docb an jener der Gesehlecbtsgeneration, die, wenn sie sieb nicht

verspätet entwickelte, das Wioterei an ihrem Anfentbaltsorte, also nnter der

Borke der Clinton- Rebe abgelegt haben wflrde. Mao darf es hiernach für

sehr wahrscheinlich halten, dass man in anderen Jahren, in welchen sich in

Klosternenbu rg die Go.^chlochtsgpneration rcchtzeitigf entwickelt, daselbst

ebenso wie im Laogaedoc das Wiuterei, und zwar auf fast jedem Stocke der
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Clinton-Sorte finden werd^ aof welchem mau im Vorjahre Oallenläase beoh-

aebtete. Dabei ist es eine merkwttrdige Tbatsaobe, daes Tor einem Jahre in

Kloaternenbnrg die Galleolane nicht flberall auf der Clinton-Bebe ersehien,

nnd in diesem Winter das Gleiche bei den Biem der Geflfigelten der Fall ist^

indem man diese nur aof den Stöcken der einen uiit Clinton bepflanzten

Parcelle lindet, aof welcher vor einem Jahre fast jeder Stock von der Gallenlaas

bewohnt war. ilein hochverehrter Aratsvorstaud, Herr üirector Freiherr v. Babo>

übergab mir kürzlich aas seintm eigenen Weingarten, in welchem bisher noch

niemals die Gallenlaus beobachtet worden war, zwölf Clin ton -Stöcke, die aua

Stecklingen jener Clinton- Reben erzogen wurden waren, auf welchen ich im

Vorjahre die Galleniäuse und in diesem Winter die Eier der Geilügeltcn fand.

Sie enthielten unter ihrer Borke iveder die Bier der letaieren, noch Winteieier.

Und ebenso fehlten dieee beiden auf iwdlf Clinton- Reben, welche ich Ende De-

cember dieses Jahres nntersnchte nnd die von einer im Yersnchsweingarten vor-

handenen Paroelle herrtthiten, anf welchen im Voijahre die Gallenlaus nicht vor-

handen war.

Bei dem in dem IL Abschnitte dieser Abhandlung mitgetheilten Um*
Staude, dass im Vorjahre mehrere Tay lor - Sämlinge von der Gallenlaas befallen

waren, kann es auffallen, das« auf keinem der jüngst untersuchten Stöcke dieser

Sorte die Eier der Geflügelten unter der Borke gefunden wurden. Es ist aber

hiebei zu bedenken, da^s das Auftreten der Galleulaus im Vorjahre auf den

Taylor- Sämiiugeu nicht wie jenes auf der Clinton-Sorte ein allgemeines,

sondern nnr ein sporadisches war, nnd dass daher derartig in diessm Winter

anch das Torkommen der Eier der Gefltigelten sein dürfte^ weswegen es sich bis-

her meiner Beobachtung entxog.

Dass ich auf den übrigen Reben, auf denen ich im Vorjahre im Versuchs-

Weingarten noch die Gallenlaus fand. Dämlich auf ihn Sorten Canadawine,
Cocalin, Humboldt, Franklin, blauer Muskateller und dalmatini-

scher Marzemino, in diesem Winter die Geflügelten nicht suchte, hat darin

seinen Gnind. dass die (.'iiltiirin der »'istereii beiileti Sorten unterdessen auf-

2elai.fceu wurden und auf den anderen Sorten im Vorjahre die Gallenlaus über-

haupt nur sehr vereinzelt auftrat.

Mit Bteksicht anf die Er&hrangen, welche ich mir in Klosternenbnrg
ftber das Anftreten der Gallenlans nnd der Geschlechtsgeneration anf der Sorte

Clinton nnd über das Fehlen jener beiden auf sahlreicben anderen Reben

sammelte, erscheint mir nun die am Eingänge dieses Abschnittes gemachte

Annahme, dass die aus dem Wintere! ausschIO]>fende Lans sich in allen Fällen

auf den Blättern aubiedle und daselbst zur GallenlaQS erwachse, fast begründet.

Sprechen doch für die Richtigkeit dieser Annalime anch die oben mitgetheilten,

von May et im Languedoc über das Votkummen der Gallenlaus und des

Wiutercits gemachten Beobachtungen, >o wie das. was man über die Seltenheit

des Vorkommens jener beiden weiss. .Man wird mir aber einwenden, das.s die

in Rede stehende Annahme den gegenwärtig herrschenden Ansichten über die

Verbreitung der Reblaus widerspreche. Und dies ist in der That der Fall;
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aber ebenso riehtig ist ea, due auch die thatBieUiehe Selteabeit des Wiotereies

einem TLeil dieser Auslebten widerspricht, wie ich jetzt erörtern will.

£ä ibt bekannt, dass hieb die Reblaus in unseren Weingärten in sweierlei

Weise verbreitet, nämlich einmal von den befallenen Stöcken au» in allseits

radiärer Richtung auf die benacliliiirtcn Stöcke, und weiter von den Seuch«.'U-

herdeu aus über oft viele Stock»' LinübiT, welche zunächst noch von der Reblaus

frei bleiben, auf entfernte Stöcke. Mau erklärt j*;tzt die erstere Verbreituni^s-

weise — die sogenannte Verbreitung von Stock zu Stock — bei dem üm-
stande^ dass sich in unseren Weingärten die Wnneln der Nachbarstöcke YielDuh

berühren, ans dem üeberkriechen der beweglichen jungen WnneH&ase Ton den

Wnrseln der befallenen Stocke anf jene der benadibarten noch frsien Stöcke^

und die zweite Yerbreltangsweise — die sprangweise Verbreitung — ans

dem Flugferraögen der Geflügelten. Man nimmt nämlich an, dasK di' ^e vom
Angust an bis in den Herbst hinein von den Seuchenherden, von ii* in Winde

unterstützt, nach weit entfernten Stöcken fliegen, um auf diesen entweder auf

die Blätter oder unter die Rorke ihre Eier abzulegen. Hier sollen dann im

Herbste die Geschlechtsthiere eröcheiuen, von denen das Weibchen sein eines

Ei zur Ueberwinterung unter die Borke be&undeiä der zwei- und dreijährigen

Stämme und Zweige der Rebe legt. Endlich soll sich im Frühiiuge die dem

Winterei entschlüpfende Lans bei ans inmeist anf den Bebwnneln und nur

selten auf den Blittern ansiedeln, nm daselbt eine neue Lansoolonie tu grfinden.

Fftr diese Ansicht Aber die sprungweise Verbreitang der Reblaus spricht haupt-

sächlich die Tbatsache, dass man die GsAflgelten in unseren Weingärten so-

wohl auf der Unterseite der Blätter beim Ablegen ihrer Eier als auch in

radföiiuigeu Spinnengeweben beobachtete, aber es widerspricht ihr die andere

Thatfeache, dass man in unseren Weingärten das Winterei bisher vergebens suchte,

und da!>s man es selbst in Frankreich nur selten und wie im Languedoc nur

auf amerikanischen R. ben fuu<l. Indem ich dies bedenke, gelange ich zu der

üeberzeugung, dass man der Geliügelteu bei der spruugweiseu Verbreitung der

Reblaus bisher eine viel su grosse Bolle zuschrieb. Ich kann mir auf Grund

der bisherigen Erfahrungen nur dort eine Mitwirkung der Geflflgelten bei der

sprangweisen Verbreitung der Reblaus denken, wo man das Auftreten des Winter-

eiss und der Qallenlaus beobachtet Diese Ansicht ist ftbrigens dieselbe, welche

der Amerikaner Riley') bereits im Jahre 1872 wörtlich, wie folgt aussprach,

aber später snrücknabm:

»Aus dem, was wir bis jetxt gMeben haben, können wir mit

Recht Bchltessen, dass sich das Insect nicht 7on selbst ?on einem

Weinberge >um anderen verbreiten kann, ohne durch die gallenmachende

Phase gegangen zu sein; einige wenige Gallen auf den Blättern sind

unsweifeihaft stets die ersten Zeichen der Ankunft der I^äuse auf natär-

') C. V. liiley, Die Koben-P/ty/joxera {Phylloxera vitifoUac Fitcli.), Erster deutscher Jahros-

bwricbt il«r Staats -Ackeibaulebörde von Uissoari für das Jahr 1872, S. 60. — DörMlb«, Uober

dm WeiMtook cMdUdw laieetoo, AutslM der Oeaologis, VU. Bd., 8. S7.
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liehe Wpicp in cin^m vorher nicht anpr^'Pn'iffV'nen Weinherpp. üntor

,anf natürliche Weis«" v^^rsteh« obiin Mitwirknnc: des Manschen.

von heni sie von einem Weinberge zum anderen an den Wurzeln

eingeführt werden.*

Hier sei Qbrigens erwähnt, dass über die Art wie eich die Reblaus ver-

breiten loU, tneh aehr absonderliche Angaben gemafibt werden.« So bat der

frantüeiaefae OntsbeeitBer Fancon beobachtet, da8s an warmen» sonnigen Tagen

•neh an der Oberflicbe der Erde eine Wanderung der Lanse, nnd awar mancb-

mal in grossen Schaaren staitfindeJ) Professor BÖsl er will beobachtet haben,

dass die Wurzellänse auf harten festgetretenen Wegen, welche sich zwischen den

einzelnen Weingärten befinden, am leichtesten und sclinellsten vorwärts kommen.')

Nach Lichtenstein soll der Wind, aiifli wenn derselbe nicht sehr stark ist,

sowohl <]\f> peflii^eltt-n als ungef!ii;,n.lf ..n Reblaus*» als leichten Staub im Lande

beruniwelien. Und Prof. Rösler b*'h;vn})t('t, dass die (Jeflii^'fdten sehr weit

und selbststandig fliegen können, und führt hiefür wörtlich Kol^^endes an:

„So habe ich z. B. in einem Spinnennetze nahe am Gipfel des

Leopoldsberges im Jahre 1874 nicht weniger als 05 geflügelte Phyllu-

zeren gefangen gefunden, ein Beweis, dass die Ph^loxera in Schwär*

men fliegt, nnd dass sie sehr hoch fliegt und selbst bewaldete Anhöhen

Sbersetien kann. Wir haben In Frankreich Beweise gehabt^ dass sie

die Bhone, welche im Süden von Frankreich sehr brdt ist nnd die

Breite der Donau übersteigt, fünfmal übersetzt hat. Wamm. sollte

sie bei uns nicht über die Donau auf den Bisamberg geflogen sein,

wamm sollte sie nicht von Klosternenbnre in die einaeinen Wein-

gärten weiter in die Umgebung gewandert sein".*)

Was aber von derartigen Angaben zu halten ist, ergibt sich am Besten

ans der Kritik, welcher sie durch Kessler unterzogen wurden. ^) Ich selbst be-

mühte mich gauz vergebens, um Kl oster ueuburg die ungpflügelten Läuse

auf der W^anderung über den Loden zu beobachten, und r.r. Getlügelte zählte

ich nicht einmal in einem Spinnengewebe des güiizlich verbeuchteu Versuchs-

weingaitens.

Wie sehr die Ansichten beaonders ttber das FlngfermOgen der Qeflttgelten

anaeinandor gehen, ergibt sich ans den diesbesftglichen Aenssemngen der beiden

Yersnehsstationsleiter Bösler nnd Bolle. Ersterer sagte bei Gelegenheit des

WeinbaneongreesM in Marburg an der Dran:

I» . . . so ist die Annahme von hm Fingstreek» per Tag
Ar das geflügelte Inaeet gewiss nicht an hoch gegriffen. Da das Thier

') CoBtptet renduB, Uv, p. 61)3.

*) L. BStler, Bin BeUng nr Beantwortnar in beute In Fnnlcreieli bes«iid«n ventl-

UftSB ttmgfm thcT r^uU„:r(rn ,><.fffi'r;r fAnnalPn dor ('rTioloK'if. IV. Rd., S. 4r.-l).

) Dr. fi. F. Kessler, Weitere Beobechtangea nnd UntereucbeageD Aber die BebUoa,
ISSS, 8. 47.

*) Bericht Qber den III. Sflemleliieeheo Wetabancongrew ia B««ra, 8. 6T.

*) Dr. B. F. Keieleff, m. 0.
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m\n viele i agp lan^r lebt und die Eier an ganz verscliieilHuen Stellen

absetzt, 60 ist anzunehmen, dass die Verbreitung durch das geflügelte

Insect eine ganz immense ist."')

Dagegen äusserte sich der Letztere bei dem Weinbaucougresse iu Bozen
wörtlich wie folgt:

„Ich selbst habe nur in Eutfernuugeu von hüchstens lOu ni vom

inficirten Terrain geflügelte Phjllopcereu in grösserer Zahl vorgefunden.

Ich will damit nicht die Heinnog aossprechen, dan in grösseren Ent-

fernungen die geflQgelte Phiflhxeni nicht anftritt» aber es dQrfte

schwer seiot tu beweisen, dass in griSeseren Entfemnngen neue Colo-

nien dnrch die geflfigelten, respective geschlechtlichen Thiere gegrün-

det werden. Man kann annehmen, dass desshalb die Verbreitung der

Phyllox&ra durch das geflügelte Insect bei Weitem nicht so gefährlich

ist, als man bisher meinte."')

VI. Veber die angebliche nnterirdiiohe OeeohleehtigeiieratioiL

Professor liüsler machte im Jahre IsT^Tbei Geleg[euheit des ersten

österreichischen Weinb&Qcongresses in Marburg an der Dran unter Anderem

die Hiltbeilnug, dass es ihm gelungen sei Oeschlechtsthiere der Beblans su

entdechen, wökhe daa ganie Jahr hindurch im Boden Torkommen und nicht

Ton GeflBgellfen abstammen. Bös! er iasserte sich fiber diese Entdeckung

wörtlich wie folgt:

«Wir haben es jedoch nicht allein mit dieser lArthenogenetischen

Vermehrung sa thun, sondern es sind gleichzeitig auch geschlechts-

reife Thiere vorhanden, welche eich neben den Mntterthieren fast zn

allen Jahreszeiten im Boden vorfinden. Ich spr.^che hier an dieser

Stelle zum erstennialo ölTontlich diese I?eob;Lclitn ii^; ans und irlanbe

mir hiedurch auch, die Priorität ^et-ichiTL zu haben, ilenn ist bisher

noch nicht bekanntgeworden, dass geschlechtsreife Wurzelgenerationen

unabhiiugig vou den geflügelten Thieren bestehen. Es ist mir gelangen

den positiven Nachwaia sn Hefern. dass sn allen Jahresseiten, selbst

im Winter, im Boden geschlechtsreife Thiere, Uinnchen und Weibchen,

neben den sogenannten Mntterthieren auftreten. Die Eier, welche von

diesen Thieren abstammen, unterscheiden sich wesentlich durch Grösse,

Form und Gestalt; sie unterscheiden sich namentlich auch dadurch,

dass sie nicht eine Hölle besitzen, wie die Eier der sogenannten

Miitterthiere, sondern mit drei Hüllen umgeben sind. Diese Ge-

schlechtsreifen Ttiiere sind äusserst schwer zu vertilf,'en. weil sie eiue

sehr starke Haut haben. Sie sind nicht so sehr au eine «Stelle gebunden,

) B«rieU aber die T«rbaBillug«a dea enleo 9itorrde1Ü4ebM W^iabMeongreMMi Ib Ibr-

bvg an der Drao, S. 46.

«) fietioht fiber den IIL SatoiridcbiicbM WeiabaacongreM in B«KeB, S. 110^111.
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indem sie woitpr wandern; sie sind ferner viel kräftip^er s^pbaut, nament-

lich ihre Füsse sind viel sitärker, die Fühler besser ausgebildet. Ausser

diesen preschlechtsreifen Thieren. welclie unter dem Boden leben,

haben wir es, wie bereits bekannt, auch mit anderen geschlechtsreifea

Thierra «i tlniD, welch« sm den Eiern der Geflüjcrelten stammen."')

Zu dieser AeuBserung Kosler's habe ich zu bemerken, dass ihr bereits

zwei Jahre verlier ein Aufsatz Balbiani's über das Bestehen einer unterirdischen

Gescblechtsgeneratiou der Fhtfüoxera vastatrix vorausging. Der wesentliche

Inhalt dieees Anfmtses kann wie folgt wiedergegeben werden. Die unterirdische

GeicUechtsgeneration stammt von flügellosen Individuen ab und tritt im 6«gen-

•atie an der aus den Eiern der Geflflgelten ausschlüpfenden Geschlechtsgeneration,

welche schon vom Monate August und vielleicht schon Tom Monate Juli an er-

scheint, erst gegen Mitte October auf. Von ihr wurden merkwürdiger Weise

nnr weibliche Individuen gesehen, welche vollkommen den Weibchen der ober-

inlischen Ge.-^rlilechtsgeneration glichen und wie di^se auch nur ein einziges

konisches Ei legten. Die Individuen der unterirdischen Geschlechtsgeneration

kommen lange nicht auf den Wurzeln aller Stöcke eines Weingartens vor; sie

finden sich auf der Warxel des einen Stockes gar nicht, auf jenen des anderen

an Hunderten.^

üebrigens erscheint der Werth, welchen die Entdeckung der unterirdischen

Geschlecht^generation hesitat, oder vielleicht gar diese Entdeckung selbst, sehr

aweifelhaft, wenn man die folgende von Balbiani nur ein Jahr nach der Ver-

öffentlichung seines oben mitgetheilten An&atiEOS gemachte Bemerkung berück-

sichtigt:

„Je ne perds pas ici de vue la ddcouverte que j'ai faite vers la

fin de Tannde derniere, de Texistence d'nne fjdn(?ration sexu^e hypog^e;

mais tout indique «jue cette ^»^ndration n'apparait quVi titre tout a

fait exceptionnel et noii comme une phase rd^uliere de 1 evulution de

Tespece. En effet, il s'en faut que je l'aie observee daus tous le vig-

noblet, et mos observations a cet (igard se r^duisent ä un petit uombre

dHndividus femelies reneontrds sur quelques meines isoMes.**)

Aber noch mtiir als die vorstehende Bemerkung spricht der Umstand,

daäs Balbiani den gegen das Ei der oberirdischen Geschlechtsgeneration ge-

richteten Anstrich (badigeonnage) zur Bekämpfung der Reblaus empfiehlt,

dafür, dass er an das Beatehen einer unterirdischen Qeschleohtsgeneration selbst

nicht glaubt Und des Gleiche darf man beiüglich Büsler's vermutben, indem
dieser iweite Entdecker der unterirdischen Geschlechtsgeneration, nachdem er

>) Rrrirht über die Yerb tniHnnf^on des ornton Oatcrreichiscbea WeiabftllMllgrMnt ia Mar-
burg An der Drau vom 20. bis 23. Si^ptember 1876, S. 43 nud 44.

*) Bftlbia&i, „Sor reziatence d'ane generation «xuee bjrpog^e chei le PhyUoxtra va«ta-

triaF, C»mplM r«a4w, Tom. 7». Jvillai—IMeambre 1974, p* 991.

>) Balbiani. .Le« rbyllozma twU» «t l^omf d^Uver*, CtmplM ittndu, Tom, 81,

Jmillet— D^cembro l'-'f.. p, 587—588.

Z. fi. Oea. B. XXAI.V. Abb. IX
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sich die Priorität seiner EntdecicQng bei dem Congresse in Marburg gewahrt

hatte, über dieselbe weiter nichts mehr hören liess.

Ueberdies veraeinte ein anderer Forscher, uümlich Boitoäu, boreitä im

Jahre 1876 auf Grand der Ton ihm gemachten Beobaohtniigen geradexa das

Bestehen der nnterirdisehem GeschIeohtq;eiienUon, and sachte sieh derselbe die

angebliche Aolfindang einer solchen doreh Balbiani aas einer Tioschnng

desselben sn erklären.0
Ob Denn adieu von drn zweierlei Geschlechtsthieren, weldie er aof der

Hebe gefanden haben will, and von denen er die einen zur Phylloxera voitairi»,

die anderen dagegen zu seiner Pht/lloxera pemphigoiihs ziililt, die erstereo im
Boden fami, liisst sich aus seiner Abliaiiillung nicht eutiiclitiion.

Ich selbbt bemühte mich mehrere Juhr-' hin.luroli zu verrfchiedeueu Jahres-

zeiten ganz vergebens auch nur ein Indivi'iaum der unterirdischen Geschlechtö-

geueratiou der Reblaus aufzufinden, wiewohl meiu Uutersuchuugsmateriale aas

denMelben Weingarten, wie das BSsIer's herrfihrte.
*

VIL Ueber die verschiedenen Oenerationen der Eeblnns.

Aas der .schun öfter erwähnten Abhandlung Do nu adieu 's muss man
schliessen, dass derselbe nicht nur von dei Wurzel-, sondern auch von der Gallen-

laus drei verHchiedeiie Generationen beobachtet habe, nämlich die sich partheno-

genetifich verniebr» nden Ungeflügelteu, ft rner die < Jefliigelten und die Geschlechts-

thiere. Da der Genamiti» j^'ilorli nichts über tli*» niilMTcn Umstände angibt,

unter welchen er die dreiiilei (jeut raiiunen beobachtet hat, Jso vermag ich aus

dessen Abhandlung alleiu um so weniger die Ueberzeugung von dem Vorkouimeu

Geflügelter and Geschleehtsthiere bei den Gallenlinsen sa gewinnen, ids es mir

im Voijahre nicht glttckte, in den BlattgaUen der Bebe noch andere als nnge-

flOgeite and mit einem Schnabel ansgestattete L&use sa finden, wiewohl ich

eigens sa diesem Zwecke am 20., 21., 30. and 31. Juli, am 1., 8., 12., 16., 19.,

21., 27., 28. und 20 August und am 6. und 12. September die in sahlreicben

Blattgalleu enthaltenen Läuse untersuchte. Dessenungeachtet Termag ich aber

auf Grund des negativen Ergebnisses tih incr üntersurhnngen es nicht auszu-

sprechen, dass es unter den Gallenläusen keine Geflügelten und Geschleehts-

thiere gäbe, da, wie die Tateratur lelirt, nicht allein von Donnadieu, sondern

auch von anderen Beobachtern das Auftreten Geflügelter und Geschleehtsthiere

nnter den Gallenliasen behauptet wird. So berichtet der Staatsentomologe (!)

Biley im Jahre 1872, dass 0r. Shimer ans Blattgallen Geflügelte von dem-
selben Charakter erhalten habe, welchen die Ton den Wonellftasen abstam-

menden GeflOgelten zeigen.*) Hiesn mass aber gesagt werden, dass derselbe

Bilej sechs Jahre spftter folgende Bemerkangen machte:

*) BoiteAQ, Le rhylloxera et aa descendsnce, 1876, p. SO.

*i DABBadl««, Sur Im dew MpkoM de phyltomra de la vigM.
') C. V. Biley, EiDigo aneerer sth&diichereQ Inhecten, Bettor deotoehet JthlMWrioht dw

öUaU-Acketbaab«ti6rde von MUwaaii fSx dM Jahr 187X. ü. M.
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1. „Eine männliche Gallenlaus ist noch niemals beobachtet

worden, und man hat allen Grand anzunehmen, dass solche überhaupt

nicht existiren. In der That kann ich nicht p:enn^ Gewicht darauf

legen, dass dif Gallaecola bloss in der Form des ungescblecbtlicbeu

und ungeflügelten Weibchens besteht."')

2. „Wir haben g:esehen, dass die Gallaecola höchst wahrschein-

lich nur in der Form des ungeüügelten, rauhhautigen, ungeschlecht-

lichen Weibchens besteht, welches keine Auswüchse hat.**')

„Dr. Shimer beschreibt in seiner schon erwähnten Abband-

lang die Form, welche er fftr das Maanchen hielt, gibt aber keinen

Beweis Ar seine Ansieht, and man hal Gruid anranehmea, dass die

wenigen Eiemplue, welche er gefanden hat (fier Geflftgelte and drei

Pappen in lehntansend nntersnohton GnUen), von den Wurseln ge-

kommen waren, denn diese können als Pappen oder im geflügelten

Zustande zuweilen auf den Reben hemm wandernd gefunden werden

;

in ;illen meinen üutor»uclmugen habe ich niemals eine Puppe oder ein

gelliigeltes Insect gefunden, welches ich mit Sicherheit als von dem
Typus Gallaecola kommend ansehen konnte."^)

In Weigelt's Oeuologischem Jahresberichte heisst es:

„A. Champin hat wie auch Kniasef geflügelte Phylloxeren

neben einer eierlegendeu Mutter in den Blattgalleu beobachtet ^)

Aber in demselben Werke findet sieh auch die Stelle:

,J. Ltchteustein glaubt indess, dass aus der Anwesenheit

der gsAflgelten Thieiv in den Gallen nicht ohne Weiteres geschlossen

werden dürfe, dass dieselben in den Gallen auch geboren seien, da

man statt der Mtittr-r nnd der Fier Nymphen neben den Geflügelten

hatte finden müssen, aus welchen die letzteren hervorgegangen. Bei

Verwandten hat Verfasser stets die Nymphen neben den g>?Hü^'eltpn

Thiereu iu Gallen gefunden, und ist debt>halb der Ansicht, dass die-

selben die Gallen nnr als ZaflachtBst&tte ao^cesneht hatten, wie dies

alle geflügelten Pftylloxera-Arten thnn.*B)

üebrigens spricht es nicht za Gunsten des Bestehens von Geflügelten

und Geschiechtäthiereu unter den Galleuläusen, da^»» uiau bisher uuch niemals

das Auftreten der letsteren nnnbhängig von jenem der WnneUftnse beobachtet

hai Würden in den Gattenttosen ebenso wie in den Wnnelliasen Gefillgelte

>) C. T. &iU7, Uabtr dem W«iiui(o«k achSdUohe InMCtoi, AmialeB der Oenoltgia,

VII. B4^ 8. 98.

«) C. T. Blley, a. a. 0., B. SS.

•) C. V, Kilpy, a. e. a. 0., 8. 60.

*) Weigelt'i Oenologischcr Jahresbericht, I. Jahrg., S. 28. (Die mir nicht xngiagliche

Origiaal-Abhandlang belnd«! rioh io „La rigoe aB<rie»ue*, 1878, II, p. m.)

0 Weifelt*i OmoloclMlMr JahrMberiSU, L Jalwf^ 8. 18 («I« vffn« aairieala«', 4878,

11*
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und Geschlcclitsthiere ^'ehören, so mftsston die Gallenläuse doch auch selbst-

standig auftreten k<>nn>'n, was jedoch iiiclit der Fall zu si*in scheint. In Arn"rika.

WO die Reblaus eutdtrkt wurde (185ö), fand mau zuerst nur die Galleiilaus. über

spitor, nach der Entdeckung der Wurzellaus iu Frankreich (1808), zeigte m
neh, duB in Amerika auch diese Terbreitet eci. Riley heVt audrtteklieh her-

vor, daee es auch in Amerika Tiele, xind «war besondefs der ViÜt lobntsea

angebörige Bebsoiten gäbe, auf denen nnr WarteUänae aber keine Gallenlänse

gefunden werden.^) Dass Riley aber nicht das Entgegengesetite beobaebtet

habe, ergibt sich ans der folgenden, Ton ihm herrührenden Aenssemng:

«Die Möglichkeit ist nicht geiadesn anegeechloftsen, dass nnter

gewissen Umständen, s. B. bei vnseren wilden Beben, wo der Boden

ntn die Wurzeln hemm nicht bearbeitet wird, also hart und fest ist,

die Gallaccola vorherrschend werden könnte and alle ihre eigenthOtn-

lichen Phasen durchliefe, ohne zn den Wurzeln hinunter zu stfiifpn

;

das Ei könnte über der Erde überwintern, od^r dif Jnnj^en unter der

losen Rinde oder auf den Reben. Aehnliclu's kommt bei einer anderen

Pflanzenlaus [Erioaoma pyri Fitch) vor, welche in dem Westen der

Vereinigten Staaten die Wurzeln der Apfelbaume bewohnt uud sich

nur ananahmsweise an den Zweigen derselben findet, während sie in

den fenchteren, dstlicben Staaten, in England nnd den feuchteren

Theilen Europas, wohin sie Ton hier ans eingeschleppt worden ist, ge-

wöhnlich die Zweige nnd nur ausnahmsweise die Wnrseln angreift

Ob dies bei der Reben-P/it///oxtfra, z. B. bei unseren wilden Reben

der Fall ist, ist mir nicht bekannt, jedenfalls glaube ich nicht* dass

es jemals in unseren cnlti?irten Weinbergen vorkommt." ^)

Ich Yermnthe sehr, dass auf dem immunen Sandboden Ungarns selbst

dann, wenn man auf demselben nur jene Reben (Clinton und Taylor)^) pflanzen

würde, auf welchen in Amerika die Gallenlaus 80 gewöhnlich rorkommt, nie-

mals Gallenläuae auftreten würden.

• Würde man allen Angaben, welche über das Bestehen verschiedener Ge-

schlechtsgenerationon der Reblaus gemacht werden, Glauben schenken, so müsste

man nicht weniger als drei derartig« (innerationen anufdimeii. niinilich: 1. Die

von den Geflügelten der Wurzellaus ulistiLniun'iide und über dem Boden lebende,

2. die aus den Eiern der geflügelten Galleniuuse ausschlüpfende nnd S. die den

Boden bewohnende nnd unabhängig Ton den Geflügelten entstehende. Von diesen

drei Gesehlecfategenerationen ist aber nur das Bestehen der ersten eine nn*

bestreitbare Thatsache, dagegen das der «weiten sweifelbafi und das der dritten,

nach dem was im VI. Abschnitte dieser Abhandlung gesagt wurde, mindestens

höchst unwahrscheinlich.

>) C. V. Rn«7. %. e. ». 0.. 8. 17.

») C. V. Riley, Eb.^ntla, S. 27.

*) C. ?. Kilej, Lbeada, S. f6.
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Deu Eiern — Wintereiern — der in dor FJogel im Herbste erscheinenden,

aber ausnahmsweise, wie in dieaem Jahre, im embryonalen Zustande über-

winternden Geschlechtsgeneration entschlüpft eine ungeflügelte und sich partheno-

genetisch vermehrende Generation, und zwar nach der Mehrzahl der Forscher

im FrüUinge, nach Cftrriire aber tehoB im Htrbrte.*) Dieae GenmUoD,
wddie der Letitore auf den WqimIii Uberwintem l&sal, wird nkeh allen Angaben

die Stammmnttor mehrerer ibr gleiehen Generationen. Necb jenen Fonebern,

naeb «elcben sie erst im Frühlinge den Wintereiern entschlflpft^ vermag sie sieb

entweder auf den Warzeln oder Mtt den Blättern aatmiedeln, vm eich daselbst

zn einer Wurzellaus-, beziehungsweise Gallenlausgeneration zu entwickeln.

M«'hrprf Umstände sprechm aber dafür, das« sich aoenahmsiOB auf den

JBlättern ansiedle. Diese Uni.staude sind die folgenden:

1. Das.s dem Anscheine nach das VorkommeQ der Wiutereier and Gallen-

läase gleich selUsii itit.

8. daee in eoleben Lindem, wie Ungarn nnd Dentiebland, in denen

man bieber dae Wintere! niebt beobaebtete, aneb die Gallenlaae nicht ge-

fanden wurde,

8. daat die Wintereier am eiebenten anf jenen Beben (Clinton) gefanden

werden« aufweichen die Gallenlänse öfter auftreten,

4. dass die AnsiedliiDg der aus dem Winterei anegeecblflpften Laus trotz

aller Bemühungen bislier nur auf den Blattern, aber nocb niemals auf den

Wurzeln beobachtet werden konnte. 2)

Die Generationen der Gallenlänse bilden \venigst*»ns viele Jahre hindurch

keine nothwendigen Glieder im Generationswechsel der Iieblau3, wie daraus

hervorgeht, dass sie in Elosterneuburg erst 15 Jahre nach dem ersten £r-

Bcheinen der Wnnellane anftraien. Aneb iet es beirannt^ daaa Boitean in

GUecben im Laufe fon eieben Jahren 25 Generationen der nngeflUgelten Wnnel-
Unea dnreb Partbenogeneeis anteinander enteteben sab.*)

Es ist so gut wie sicher, dass in der freien Natur die Gallenlaus nur

dann erseheint, wenn sirh die dem Winterei entstammende Generation auf den

Blättern ansiedelt. ^Vird doch von alb'!> Autoren übereinstimmend angegeben,

dass die Gallenlaus Anfangs Mai auf den K*^beu auftritt, und es ist kein Fall

in der Literatur verzeichnet, in dem sie erst im Laufe des Sommers er-

schienen wäre.

VIII. Die natürlichen Feinde der Gaiienlaus.

WiUirpnd des Auftretens d< r Gallenlaus im Versuchaweingartcn lernte ich

auch einige Feinde derselben kenneu. Unter diesen ist einmal die Larve einer

Chrysopa-kxi — nach der gütigen Bestimmung des Herrn Professor Brauer

*) Carriftre, Die Kobl&iu, biologiwhea C«ntraiblatt, VU. Bd., S. 743.

•) B«it«a«, ComptM TCoAns, IST«, 81, p. lOM. -> LiehUnstela« CompiM rsndu, 18T8,

81, f. 1145. — Lafitte, m.pt. s r. ndua, 1881, 93, p. 888.

*) Boiie»B, Compt«« readu, 1886, 108, p. 19&
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Chrysopa viilgarüi Schneider — z<i nennen, wflclip ich liiiiiticf auf der Oberseite

der mit Reblan^gallen besetzten Blätter fand, während sie eben ihre Saoffzangeu

ia der Oeffnung einer Galle stecken hatte. Weiter muss ich als einen Feind der

CblleoIaiiB die seehsbeinige Lim de« IVmiUämm fidiginomm Herrn. « Trom^
biäiium gymnopterum (L.) Berl. anftthren, deren Beetimmaiig ich der beeoaderen

Güte dee Aeerologea Dr. P. Krämer in HaUe a. d. S. erdaoln. Ich &nd dieeee

Trombidium baoflg, aad iwar entweder im Innern der Reblaatgallen oder mit

dem Kopfe in einer solclien steckend, während der Hinterleib aus der Galle

hervorragte, und einmal beobachtete ich, wie ein solches Trombidium sich beim

Niihorti meiner Hand in eine Reblaiispalle flüchtete. Das» die Larven der Troin-

bidirn ein i'cto]iarasiti<iche8 l-eben führen und überall auf Blattläusen, Fliegen.

Spinnen etc. bohniatutzend aii^etroilen werden, ist, wie mir Herr Dr. Krämer
mittheilte, bekannt.') Endlich beobachtete ich die Thätigkeit des ärgsteu Feindes

der GaUenlans, welchen leb jedoeh nicht selbst sah nnd Ton dem ich vermnth^

dass er ein Tegel sei. Sr frisst oft von den Blättern ganser StScke die Beblans-

gallen ab.

Ob eine Qberans lebhafte ITur^'Axt und eine kleinere, muntere J2«nt-

piettt welche ich hanflg im Innern der Gallen fand^ Fmnde der Gallenlans sind,

fermag ich nicht zu sagen.

Noch sei hier erwähnt, dass ich auf einigen mit Gallen besetsten Blättern

die Larfe einer Coccinella beobachtete.

) sich« aoeb Rennana Benkiag bm leniMla ia Bmuiiiclifraig« „6«ttt|ge ma Anatmai»,

Entwi(Vlr.iii,'<;:r';rliirlitc uii«l Ukilutfio von Trombidium fiiligiuosum Herrn. Zcitaclirill für wImmO-
Hcliadlichti Zoologie, heratuigegeben von C. Th. t. Siebold« 87. Bd., S. 589—ö9S.
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BrUftmng der Abbildungen.

Tafel II.

Kg« 1- ünteneite ein« BtettlAppens einer amerikaaiBclieii Bebe (Sorte Cocelin)

mit mehreren Gallen (Yergr. 1:1).

, 2. Unterseite eines Blattetllekes derselben Bebe mit einer Galle (Vergr. 4 : 1).

y S. Oberseite eines Blattlappens einer amerüHUiisehen Bebe (Sorte (Tocalin)

mit mehreren GalleneingaDgen (Vergr. 1 : 1).

, 4. Oberseite eines Blattstüekes denelben Bebe mit einem CMleneingange

(Veigr. 4:1).

9 5. Blattstftck einer amerikanischen Bebe (Sorte Oocalin) mit einer von

ihrem Einginge ans halbirten <3alle, deren Hilften anaeinander gelegt

worden. In diesen sieht man, nnd swar in der in der Fignr nnten be*

findlicben Hälfte zwei erwachsene Gallenläase, nebst einigen von diesen

gelegten Eiern und wenigen jnngen Gallenläasen (Vergr. 6 : 1).

9 6. Oberseite eines jnngen, eben erst entfalteten Blattes einer amerikani-

schen Hebe (Sorte Cocalin) mit xahlreicben festgesangten jnngen Gallen-

läasen (Vergr. 35:1).

„ 7. Oberseite eines Blattstuckes einer amerikanischen Rebe. Man sieht auf

ihm zwei junge fe8tg^esHiit,'tp (jallenliinse, welche von besonderen Blatt-

haaren überwachsen werdt-n, wahreud sich gleichzt ititij df*r unter ihnen

behndliche Blatttheil zum Zwecke der Galleubildung nach abwärts

kriiuiuit (Vergr. ü : 1).

Talei ill.

Fig. 1. Eine erwachsene Gallenlans Ton der Bfickenseite (Vergr. 30 : 1).

, 2, Eine erwachsene Gallenlans Ton der Banehseite (Vergr. SO : l}»

, 3. Eine erwachsene WnneUans ?on der Blickenseite (Veigr. SO : 1).

9 4. Eine junge, eben ans dem Ei ansgescblllpfte GtHsnlaos von der Baneh-

seite (Veigr. III : 1).

9 5. Ein Lottengipfel, anf dessen Intemodien (a), Banken (b) und Blattern

sich Beblausgallen befinden* Spedel) das Bktt e, d te|gt solche sowohl

auf dem Blattstiele (c) als ancb anf der Blattspreite (d).
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6. Eine zur WurzellMs umgeiflchtete OftUeolaos im erwachseoen Zustande

(Vergr. Ö8: 1).

7. Kleiner Theil der Oberfläche eines Clinton - StammeB nach Eutfernang

der älteren Durkenschichten. Man sieht auf ihm swei £ier der geflä-

gelteu Generation (Vergr. G : 1).

8. Ei einer Geflügelten mit dem Embryo eine* wdbliehen IndiTidniimt

der Geschlechtsgeneration (Vergr. 140 : 1).

9. Embryo eines weiblichen Individuums der Geschlechtsgeueration. aus

der beim Abheben der Borke serriaaeneu £ihlUle beraasgefallen

(Vergr. 140:1).
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Moüograpliie der Gattung Typha Tuum.

{Typhinae Agdh., Typhaceae Schur-Engl.).

VOB

Dr. M. Kronfeld.

(Mit Tafel IV und V.)

(V«rf*l«fI in 4er TeiuMralaBf am T. JiaMr IMS.)

L Einleitung.

(Gesühichtlicher Ueberblick. Allgemeines.)

Ks konnte nicht fehlen, dass eine allerwarts Terbreitete und physiog-

Domisch so sehr auffallende Gattung wie l^yplui bchon von den ersten Natur»

forschem beachtet wurde. In der That nennt bereits des Aristoteles Schüler

Theophriist (371—286 u. Clir.) ar; iiit^li i len Stelion seiner Pflanzengeschichte

ein Gfwachs ii^r,. Und sidi^ r ist, dass wir mindestens ein oder »wei der Beleg-

btelien auf die Ti/jihu im iit-utigen Sinne beziehen dürfen.

Legen wir nämlich die Ausgabe Theophrast's von Heinsius (Leydeu,

1613) tu Grunde, eo sind Ton vorneherein ftvasnachUeBBen: I 9, II 5, VIII 8

(p. 11, 31, 152, 155, 157), wo es sich bestimmt om ein gesfttes (VIII) und ia

Weiten (II 5, VIII 8) umwandelbares Getreide*) handelt Dagegen könnte die

Ttfi) 1 8 mit knotenlosen Stengeln Qosere Typha bedeuten. Ohne Zweifel iit

als solche die Pflanse in IV 11 anzuseh* n Von die ser heisst es, sie wachse im
See Orchomenos und sei zur Speise geeignet, indem din Knaben gerne an dem
zarten Theile kauen, welcher d^n Wurzeln zunächst i-t. lies N;iheren auf den

ökonomischen Abschnitt verweisend, wollen wir hier nur daran erinnern, dass

den Kosaken am Don der Wurzelstock von Typha latifolia noch lieute zur

beliebten Speise dient. Ob Theophrast diese Art im Sinne Imbe, wie Spren-
ge P) meint, oder ob unter seiner ttfi] die in ganz Griechenland vorkommende

Typha an^iMtato Boiy et Chaub. sn Terstehen sei, das lassen wir dahingestellt,

obsehon die letstere Dentnng pflaniengeographiseh wahrscheinlicher isi

>) Die Fabel von dem ia Weizen nmwan^ielbarm Grase, ftber ««IcllM BOCk iStf £. B«rf
etoe Abbaadlang Kbricb, fiudet sich saent bei Theophrast.

•) ComMt. ia DI«teer id., U, p.M7 (ISST).

s. ow. a zim. äXk. 12
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Hioscorides, der im Jahre 7U ii. Clir. st;irl», jribt eine peiniuore He-

M lireibun^' von Tijpha. Im dritten Buche, Cap. CXXIII, »eiuer Mat«ria medica

(editio SpreugeP) heiät>t es nämlich:

TtS^T) c)ü).).ov Ailr^z'. /.jr.tp^Z: o-ioiov, xajXöv )£;ov, ötia/'.ov, e::' «xo'd

Ans dieser Stelle erfahren wir lugleich, dass die haarigen Typlta-Fifichiib

mit Talg gemeogt an TerbrEoote Stellen des K5ipen applicirt wvrden. Spren-

gel*) und ebenso Andere^ halten des Dioseorides Pflanse Pir TyphaloHfolia.

Nahetn anderthalb Jahrtansende Teigingen, bis Fnchs inr Rrkenntnias

kam, jede Gegend trage ihre eigenen Gewächse, und blosse Comnientation des

Dioseorides könne nicht die Aufgabe der Pflanzenkunde bleiben. Auf p. 823

seiner Ilistoria stirpinm (Itasileae, 1542) finden wir ein schönes ganzseitiges

Habitunbild der Typha, die eine Seite vorher im Anschlüsse an Dioseorides

abgehandelt ist Wir halten die d&rge»telite Art mit Linnä^) fOr Typha

angmlifolm.

Vier Jahre nach Fuclis' Werke kam Cuba's Hurtus sauitatis^j heraus.

In diesem ist eine Abbildung von Typha latifclia neben Schilfrohr (PkragmiUB

eommwiiif) entbaltmi. Die Pflanse wird Typha genannt, nnd es wird erwilint,

daea ihre «Wnnol* (d. i. das Rhisom) sn erweichenden ümschllgen Verwen-
.

dnng finde.

Typha minima Fank-Hoppe findet sich als Typha minor zuerst bei Lobel
(Nova stirp. advers., Antwerpen, 157G, p. 41) beschrieben nnd abgebildet. Die

Abbildung ist habituell ztitrefft^nd An« einem Rhizome erheben sich drei

BlüthentrinbH mit wenigen solieidi^'en (irundblättern. Die Inflorescenzen sind

deutlich getrennt; unterhalb der niiinniieheu Abtheilung zweigt ein Hochblatt

ab. In Lobel's Icones stirp. (Antwerpen, 15I>1). Tab. 114, ist diese Figur wieder

abgedruckt. Neben ihr (Tab. 113) kommt eine Typha (TyplM latifoliaj zur

Darstellung. Lobel (Nor. stirp.) baiehtet, daas die l^fpka minor, oder, wie or sie

auch nennt: Typha putiBa, l^n^mla, bei Genf an der Znsammenflusastelle von

Rh6ne und Arve durch Penna gesammelt wurde. Die weitere Beschreibung,

zusammengehalten mit der Abbildung, lassen keinen Zweifel darftber, dass Lobel
als Erster die Typha minima von der Typha latifolia unterschii' Inn habe. (Im

Jahre 1693 führt Rajus^)die TypJia minima ron dem bei Lobel verzeichneten

Standorte wieder an; sie hat sich daselbst bis zur Stande erhalfen )

Nicht lange darauf (1583) erkannte Clusius*) Typhi mujHstifolia als

eigene Art. £r nennt sie Typfta media und sagt von ihr aus, ihre Blätter

') Comm^nt. in D i öteorN.. II, p. 543.

SternbiMu', <\it:i]oErn<* in Cotnment. Uatthioli «to., p. S7.

*) äpecies pUntAruu, Uulm., 1753, ed. 1, p. ü71.

•) fnuiMirt. 1540.

') Hint. plant.. Londini. 169.S. p. 1312, 1313.

*) Barioram ai. Stirp. per Fuaoo. «Ic. küt.« Antverp., läM, p. Utk
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seien schmäler, ihr Kolben schlanker als bei Typha vulgaris (Typha lati'

foHa)t im Ouisen jedoch Hhertreffe sie an Grösse Lohel- Penna's Typha

minima. In seiner Rarioriim plantarum hiBtoria (AntTerp., 1601), Tab. CGXV
bildet Clusi'as später T;/}>/i(i m€(li<i (an(justifolia) ab.

Damit waren in der zweiton H.ilfte des XVI. Jahrhunderte die drei Arten

feetgestellt, wt'lclif noch Liun^ alltin bekannt waren.

Inzwischen wurde ihre Kenutniss im Eiuzeluen erweitert

So giht Tftbernaemoiitanns <) für die ihm «ohlheikMato Typha mimma
(sein Ueiner Ctechlecht Yom Lieschkolben*) als Standort die Obergrafeehaft

Kateenattenbogett an, nachdem er Ton ihr betonte: yWird nicht alleothalben

gelnnden.* In dem Gebiete der oberen Grafediaft Katienellenbogen, iwiechen

Hain, Odenwald und Wetterau, wurde Typha vwnima neueren Datums nicht

wieder gefunden. Als nördlicheteo Vorkommen am Bbeine abwärte beieichnet

Bohrbach^) Strassbnr^

C. Bau hin in s^ in* m i'inax (Basileae. 1623). p. 2n gibt zunächst, wie

Ton den übrigen Gattungsnamen, so auch von Typha eine etymologische Er-

läuterung. Der Name komme von dem „gedrehten'* Blüthenstaude her, der au

die Wirkung des Wirbelwindes (Tjphou) erinnere, oder der Blüthentrieb deute

die aufrechte, drohende Geetalt des Biesen Typhon an, endlich Tffi) tei von

Tifos, der Sumpf, absnleiten. Doch iet der Name eher auf Tv^et » Ätnch sn-

rüdnofUiren; dies wegen der dunklen Färbung des Kolbens. Indem Bauhin
femer die Angaben säinmtlicher früherer Autoren zusammenstellt, gelangt er

inr Unterscheidung der drei Arten, Ti/j hu jnilustris major, Typha palustris

clava gracili, Typlia palustris minoTf welche sich mit Typha kuifolia, angusU'

foUa und minima decken.

Dieselben Arten handelt Kajus (1. c.) ausfOiirli< !i ab. Er bedient sich

biebei wieder der Clusiuf schtii f^ezeichnung Tyi'lKi paiuHtrin media für

TypiuA angustifolia. Typ]ia minima fand Kajus, wie schon erwähnt, an Lobe Ts

leeiie doMtent auf. Bichtig beobachtete er, dass die Blftthengeroeinscbaften bald

nsammenstowen, bald Ton einander deutlich abgesetit eischeinen, weiters, dass

die beiden BlftthenTerelne in ihrem L&ngenTerhftItniss wechseln.

Abermali erörtert Horison (Pbnt historiae, Oionii, 1715), p. 246, ein-

gehend die Artentrias und bildet dieselbe in Sect.8, Tab XIII reclit i^ut ab.

Man erkennt die Typfta palufttris tnajor mit zusammenhängenden, Typha pa-

Imtris media mit getrennten Inflorescenzen, endlich die Typha minima. Morl-

80 n lieht aucli Ai'üru<i ('(ilamus und einipe exotische Aroideen zu Typha.

1719 ersihi' 11 1 uu rnefort 's bedeutendes Werk Institutiones rej herbariae,

die wichtigste Vorarbeit zu Linuti's Genera plantarum. Die XV. von Tourne-
fort's Classen ist betitelt: De herbis et suffruticibus flore apetalo seu stamineo,^)

und fuhrt in sechs Seetionen die Verwandtschaft der Qriser, Cjperaceen,

•) Nene« Krantcr1«nrli, Frin-kfiirt a. M., 1588, I. S. ß86,

*) ücber di« «uropiitM^hen Arten der Uattang Typfia, VftrkudlnngeD d«« Etotu. V«reiDM

Mr BiHMbek. XI, IBCS, 8. It.

•} TeeraeroTk, L e., Tm. 1, p.6ei.

12*

Digitized by Google



92

AnamithaOMll, Poljgoneen nnd Urticaceen. nebsidem aach Genera wie Aftcummt

Herninrin, Vnronyehia, Alchemxlla vor. In der V. Section befj^^nen wir den

Gattungen Carex, Typha, Sparrjanüim, Zea und Coix* Typita im Besonderen

erhält, I.e., p. 530, die folfTPHd« < iiarakteristik:

Ti/pJia est phintae gttiu.t, flore apetalo, plurimi^i '^ciltcef stn)ii\)ii/>u<

constante, in Kpicam di^pnfdto, sed sterili; embryones enim inferiorem

spicam occupant, abeuntque deinde in semen.

Tab. CCCI stellt nicht nur eine Intlorescenz von Typha atignsttfoUa dar.

Bondern bringt auch eine imnierhiu auerkennenswertbe Blütbeoanalyse der Art.

In A aud B PoUenbl&then mit drei, beziehungsweite twei Antheren (gtamioa),

in D eine «intelne Sttmpelblflthe, in fein Bftwbelehen von aolchen (embiyonct),

in <?«in Frttchtchen (lemen). Ton Typha-Ariuk nennt Tonrnefort dieaelbtn

wi« Morison.

Hit dem Jibre 1758, in welchem Linnd's Speeles plantarnm znm ersten-

male herauskamen, war die neue Richtung der systematischen Botanik angebahnt.

Statt langatbmiger Erörterungen über jede Pflanze, statt ihrer vielworti^f^n Be-

zeichnung, ward die kna|ip»^, auf das Wesentlicliste gericht^'te I)ia|»nose umi mit

ihr die binäre Komenclatur (.Im geführt. Nnr so gelang esLinne's Genie, eine

Codification sämmtlicher bekannt gewordetier Ptlanzen zu Wege zu bringen,

eine Uebersiclit aller bisherigen Errungeuticbalteu, auf welcher das Gebäude

dtr nonen Systematik nufgebant werden konnte. Docb wie LInnd'i Sjatem ab
kflnitllcbet nur ein vorlluflger Bebelf nnd keine wirkltebe Hilfe, keine end*

giltigo L9snng der syetematiscben Frage «ein konnte, ao Termochten sieb ancb

eine knrsen, in ihrer Kftrie oft mehrdeutigen Diagnooen, seine schematiairendo

Methode, nicht auf die Dauer tu l>ehaopten. Neuere führten die aasfQhrliche,

auf jedes Detail bedachte Diagnose der naturwissenschaftlichen Art wieder ein.

Bomerkenswertber Weise verzeichnet Limu^ in der ersten Ausgabe seiner

Species, p. 971, nur swei Typha-Artcn. nämlich Typha httifolia und angusti-

folia, ohne der Typha minima zu gedenken, welche Lehel schon 1576 erkannt

hatte. Erst die zweite Ausgabe dnr Spi-ciea (17G3') gedenkt dieser Pflanie

als ?ar. ß. von Typha angustifolia un l unter dem Namen Typha minor.

Nachdem Linn^ in den Genera jdantarum (17:i7, Nr. 707) die folgende

Gattuugsdiagnose von l'yplui (ira .Vuschius.se an Tonrnefort) gebracht hatte —
* Mascxdi numerosi tn nmoito cuiimnn tnminante.

Cal. Ainentuyn commune cyiiHtiraceuni. <i' n^i.ssimuiHf constans.

Perianthiis propriis triphyUuf, netacexs.

Cor. «lifla.

8tam. Filam^nia tfia, eapülaria, UmgUudim mlifeit. Äntherae

* Feminti mmtrosi tu auMnfo, evAmuim tumitm cingente, eom-

padMwte digntL

*) ta. II, 1S78.
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Gftl. Capilli pmppotL

Cor. nuUa,

Fiat Qtrmen ttttte insidens, OMlum. Stylus winilahu* Stigma
capülare, persistens.

Per nuUum. Fructus numerosi cylindrum ccynsiüuunt.

Sem. unicum, ovatum, stylo insfrucfuni, <etae insidtns. Pappua capil-

laris, setae fetninifeme quasi a/firus, longitudine pistUli —
und d&s Geuus iu die XXI. Clasbe Monuecia, III. Triundria, eingereiht war, gab

flr in den Speeles (1. c.) die nacbstohande Ch&rakteriatik der beiden Arten:

Typha fofü» M^eM^orm^Ntö, spica «Mwewlii fmineaque appra-

xmaH$. latifoUa,

Tjfpka foliia eemiefßindneiSf »piea wuuetda femineaque ftmotia.

angusti/olia*

Lintig hat ancb, freiliob nur als Skizze, ein natfirliches System der

Gewächse hinterlassen. ünt<>r den von ihm aufgestellten Ordines naturales')

findet sich eine Ordnung Cnhnnariae. und in dieser Typha mit Sparganium,

Eriophorutn, Scirpus, Carer. ( yperus, Scfioenus. Hieniit waren die verwandt-

schaftlichen Beziehungen der Gattung beiläufig angedeutet.

Halle r,^) Pulüch,^) Koth^) und Andere gaben iu den nächsten Jahren

eingebende^ fon Antopeie leugende Beeehreibongen der Typha kUifolia nnd

anguttifoUa.

Docb onr Qirtner's anegeieiebnetoe Werlr: De fmetibne et leminibiis

plmntaram (Ton. I, Stntgardia«, 1788) beieiebnete einen wirklioben Porteebritt

in der Erkenntniss der Gattung Typlui. In trefflltber Art nntersacbt« Qftrtner

die Morphologie der Frucht — des Samens, wie er sie nennt — von 2VP^
laUfolia (1. c, p. 9. Tab. II, Fig. 1). Von seineu Angaben veneichnea wir:

Integumentum (umimsj timplex, membranaeeum, temiüiimtmt

facüe secedem.

Albumoi sein Uli C'>)i fnrnif\ cnrnnsnm , >oH'f{n^cuIuiii , lulencenx.

Embryo nionncot i/lrdmuic^. longitudme fere semmis, rectus albi-

cans. Plumula tereti-acuuniuitti ionga. Hadicula incrassata infera.

Mu^tergiltig stellt die Fig. I, Tab. II, iu fünf ZeichnuDgeo die morpho-

logischen Detailä dar.

•Bevor das Jahrhundert zu Ende ging, wurde Typha minima wieder in ihre

Bscbte nie Art eingeeetst In Hoppe's Botaniscbem Taeebenbueb fttr das

Jabr 1794, S. 118, erwftbnt Fnnk daa Torkommen ton Typha minima bei Sali^

bnrg; 8. 181 desselben Bandes eiscbeint abermals der Name in der Anfsablnng

der von Fnnk gesammelten Pflanxen.*) Oaan macht Hoppe, S. 187, die Bemer-

>) PhilM. BoUo., 1751.

*i UM. Mrf. H«1t., BeraM, ITCS, Tm. II. f. 168.

') UUt. plant, in paUt., Elect , 1777, Tote. U, p. 654—AM.
•) Teot. flor. (ferro., 1793, Tom. If, p. -i"!

*i Obwohl an beiUeu ürteu Fnuck geUruckl iitt, acbreibea wir Pank oboä c ajicü Liu-

iel« hMOMMfUI^ Itlfatttsa r«ak*ii
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knog: y^Typha minima ein vortreiTlich Pflänzchen, das wohl nor Linnä als

eine Abart (Varietät) angeben konnte. Soll diese Tyfjha eine Abart von Tyj'ha

angufttifoHa seyn, so kann mit weit nielirerm Rechte diese letztere eine Abart

von Typha laiifoUa genannt werden ; da dieses aber kein deutsclier Rotaniste

zugibt, 80 steht erstere hier allerdings mit liecht als eigene Species." Da so-

wohl TOD Fouk ald vou Hoppe die Salzburger TypfM minima in £z&iccateu

erbnitot wttide, so kuin Uber ihre Identität mit der scbon toü Lobel be-

sehriebeaen Typha mmor kein Zweifel eein. Weil es aber eontentionell gewor»

den iet| bloss Linnd und die naehliondiscbeii Antoieo bei den Pflutennsmen sn

citiren, tollte man T^pha mkuma Fonk-Hoppo (,»Fanek [Hoppe]* nach Ascher-
son'e Vorschlage schreiben, wobei man die noch erhaltenen Original- Exem-

plare mit den Original-Etiquetten als Docamente betrachtet und den beiden

Männern an der Wi>>dprherstellung der Species Typha witiima gleichen Aiith^^il

beiniisst. Von Manchem wird Typlm minima Willdenow citirt. unter dem Vor-

geben, dass sich in der von diesem Forscher lierrührenden Bearbeitung der

»Species plautaruui (IV, 1805, p. 198) die erste Diagnose der 'Typtui mmuna seit

Linntf vorfinde. Dieser Beweggrund ist aber ungUtig, weil von B raune's^)

Citimng der Typha mtmMHi Hoppe im Jahre 1707 abgesehen, die TypfM «i^

nima Hoppe Ton Hoffmann in der iwelten Ansgabe seiner Flora Deatsehlands

(1804) mit eioer Diagnose Torsehen wird.

Allein fiMt alle ruseischen Autoren, und ihnen folgend Bohrbach, Bois-

sier u. A., gahen seit Ledebour^) den Namen Typha minima überhaupt anf

und setzten für denselben Typha Laxmanni Lepechin (Nova Acta Academiae

Petropolitanae, XII, 1801, p. 84, 335, Tab. IV), deren Beschreibung bfi der

Petersburger Akademie am 15. März 1707 einlief Dabei gingen sie vou der Vor-

aussetzung aus, dass TypJui Laxmanni Lep. und Typlia minima Synonyma

seien. Doch i&t diese Voraussetzung, wie gleich gezeigt werden soll, unriciitig.

Vergleicht man nämlich Lepecbin*s Tafel, so seigt sich eine Typha

mit deutlich bebl&tteitem Bllithentrieb. Ein solcher kommt nnn wohl einer

Verwandten von Typha mimima (Typha Martini Jordan^) lu, keineswegs aber

der Art selbst, die sich Ton allen anderen ^VP^'^^ten eben durch den Um-
stand unterscheidet, dass der Blüthentrieb nur wenige schoidigo Niederblätter

an der Basis besitzt, und die Laubblätter an eigenen Auszweigungen des Rhi-

zoms entspringen. 5) Thut also die citirte Tafel dar, dass Le|iechiii nicht Typha

minima vorliegen hatte, so heisst es in der Diagnose von Typha Laxmanni
zudem ausdrücklich: „Typha foliis angusti>i Jineartbus . . dann weiter unten

(p. 336): „culmax nun raro ultra duos j)c<lts altm, foliosus, foliis gramineis^.

In der That hatte Lepechin mit Typiia Laxmanni im Jahre 1797 eine

bis dahin unbekannte Typha 'kxi ans Daurien (Transbaicalien) besebrisben. Es

*) 0«»t«rr. boUn. Zeitschr., 1878, S. 285>-S81.

») Flora Ton Saliburi?. 179", II. S. f.«4.

*t Flor» roBsic«, 184:i— 1S40, III, p. 4.

«) Cf. koo. nMlr^ Tbb. lY, Wlg. 7.

») Cf. Icon. uMtr., Tftb. IT, Ft^. t.
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ki dieMllie» wie wir nach Eingieht eines Ton Laxmtnii gesammelten Exem*

plares ans Danrien (im Petersburger Herbar) behaupten können, keineswegs

mit TypJia minima, dagegen aber mit der im Jabre 1844 aoijgeafceUteB Typha

sUncph^üa Flacher et Meyer') zu identiticireu.

Zu Ende des XVJLU. Jahrhunderts waren detnuach vier Tpplui -Arten

beschrieben. Bald kam eine neue Speeles dazu. Freilirli als ünteiart von

Typha latxfuUa, welcher sie ferner steht als der Typha anyustifolia, diagnosti-

cirte Persoon') im Jahre 1807 die Typha dominginensis aus Weatindien.

Kaeh den jetzigen Erbbrangen kommt die Pflance sieht nur auf den Antillen,

aoBdem anch in Central- and Südamerika bis hinab naeh Boenoe-Ajree nnd

Patagonien tot. Sie vieariirt im Sttden Ar die Typha anffutiifolia Nordamerikaa.

Zn Typha dominginensis Pers. gehören die Im Jahre 1815 von Humboldt, Hon-

pland und Knnth (Nova Gen et Spec. plant., I, p. 82) aufgestellten Arten Typha

truxiJIensis (Peru) und Typlui tenuifoUa (Venezuela). Pnrsh') führt 1811 aus

Nordamerika Typha latifolia und angustifolia an. Im Vereine mit der t>üd-

amerikanischeu Typha ^^inginetuia war Amerikas Tjphenflora vollstäudig be-

kannt geworden

Aas Neu-Huilaud wurde eine Typha at^iMtifulia 1810 fon & Brown')
beschrieben. Derseit steht fest, dasi die Fflanie eine Varietät der Linnd'ichen

Typha angustifolia daretellt. Sowohl Sehniilein^) als Bohrbach*) hatten

in derselben eine nene Art Termntbet Brown ordnete Typha in die aecttoUI

der Aroidaen ein. Ebenfalls beechrieb Biehard im Jahre 18S8 die Typha an*

gutHfoUa von Neu-Seeland (Voyage de TAstrolabe, Botan., 1832, p. i>9).

Im gleichen Jahre TerOffimtUchte Koiburgh (Flora ludica, Vol. III,

1832, p. 56G) die Diagnose einer imposanten indischen Species, der Typfta

elephantina. Sclinizlein (1. c, p. 26) sagt von derselben: ultius in<|iiirenda.

anch Rührbach (1. c, p, 7;?1 hatte ktin Specimeu zu Gesicht bekonmieu. Die

ausgezeichnete Art ist, von allem Anderen abgesehen, durch die über der Scheide

prismatisch dreikantigen Blätter charakterisirt. Dieser Tage erhielt ich von

Battandier Speeiaina seiner im vorigen Jahre neu anfgestdltea Typika

Jfarem ane Algier. Zu meinsr üeberraschnng srwies sieh die Pflanie als

identisch mit Typha depHumUna. Bohrbaeh's Typha Sehmperi ans Abjs-

sinien ist Boxbiirgh*s Art lomeist verwandt

Das Jahr 1888 ist Ar die Natorgeschiehte von Typha insofeme bedea-

tongsvoll, als es ans Biehard*8 Feder die erste morphologieche Stndie ttbrnr

die Gattung brachte. Doch bevor wir auf dieselbe eingehen, wird es nöthig

sein, der Typha media in gedenken, welche im Jahre 1800 von Schleicher^)

) bnllet. de la clasM phyn.-mBthpm. d« l'Acad. d* Sk Petenbomtf« V«l. Iii, 1846, CoL S09.

äjDopm plMt., II, 18U7, p. 532.

*) PIm» Amt. Mplratrioii., 1, Londiai, 1814, p. 84.

•) Prodromn« Flora Nora Holl., I, Londini. IRIO, p. 3:48.

Die Mt&rl. Pfluxenfam. d«r TyphacMii, Mördl., 1S45, ä. U.
9 L 8. 86.

*) Gataloff. pUat. in Hslv. aau., «4. 1, Btf, UOO. p. 88.
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erwiifiiit, seither die ninnin>fachsie Deatimg erfuhr oad sn tiner beitpialloBMi

Verwirrung in der Sjnonjraik führte.

Rohrbach') hat die Typhn media der Autoren 2ti entwirren p^sucht.

Ich folcro im Wesentliclien seinen Aii>fül)runfr^ii Anszuschliossen sind zunächst,

da über ihre wirkliche Stolhing kein Zweif»'! nieiir brsteht: 1)j}>hn media Gmel.,

Fl. bad., III, ]). G02 — Ti/f'ha aufju^tifolia T>. ; Tii}')ia media l5ory et Chaub.,

Exped. Mor^e, II, 2' part., p. 21» — l^i/pha atigustata Borj et Chaub., 1. c, p. 388;

Tifpha media Barb. in herb. Bracht = Typha Ltmmanni Lepeeh* Die Mtisehe

Tijpfia media wird snertt mit dem Citate «Morie.* (Morieon) von Sehleieher*)

erwihnt. Morieon aber 0* versteht, gleich Kajus (I. e.) nnd Olnsine (!•

unter Typha (palutiria) media die l^pha angt$9tifolia. Man kann also an-

nehmen, dass Schleicher*8 Typha media die Tupha angu9tifolia, oder eine

Form derselben ist. Diese Annahme wird zur Tifwissheit, da Rohrbach im

De Candollc'schen Herbar ein 8ch lei ch pr'^chrs Original-Kxemplar einsah,

und irh f'iii französisches Specimen der Ttfpha media Schi. (Departf-mont de Mo-

ht'lle) im Petersburger ITerbar gleiolifallH für Typha angnstifoJia erklären muss.

In De Candolle's Flore iran^aiso (1815. p. ^02) wird die Typha media Schleich,

diagnosticirt. Sie soll zwischen Typha latifulia und angustifolia stehen. Bohr>
baeh fand, dass das betreifende Speeimen im Herbar De Candolle ebeHaeh-
blättrige Form von T^pha angmtifaUa darstelle. Allein De Candolle begeht

den Fehler, tu Tffpiha media Tppiha angmiifolia L. var. f. nnd J^fpha minor

Smith (Flora Britannica, 1805, p. 900)*) tu dtiren, welche beide Tifpha minima
Fnnk'Hoppe bedeuten. De Candolle ahmen zahlreiche Autoren, 80 Kunth
(Ennm. plant.) und Lcdebour (FI. rossica) nach. Andere, wie Nyman (SjU.),

Grenier- God ron (Flore de Fr.). CoBson- Germain . Willkomm -Lange,

u. s. f. citiren Typha media irrthümlich zu Tt/pha hihfoHa. Nur Parlat(^re

(Fl. ital.. II. p. 2«1.^) und PxTtoloni (Fl. ital., X, p. 2.)j wei.'^en Tifpha media

die ihr nach dem Obigen zukommende Rolle als Form der Typha angusti'

folia zu.

Mit Typha media in dem angedeuteten Sinne iet Typha Mior B5nning-

hansen*) identisch. Dieeelbe findet sieh neuesten Datums als Varietät der

Tffpha anguetifdlia in Baeniti, Herb, europ. ausgegeben. Da von der typischen

Tifpha anguetifeHia sur Typha media zahlreiche üebergftnge au beobachten

sind, so kann dieselbe nur als Form gelten. Dagegen gehört Typha ehtior

Borean (Guillem., Areh. de Bot, II. p.d9d) au Typha latifolia L.

M 1. c, p. 77->19.

*) Catalog. pUnt. ia Belv. aase., «d. I, Bez, 1800, p. 59.

') Po Bicher es ist, dass Typhn minor Sm. — Typha minima Funli-Hopp*' — nch>t den

CiUtea Lobel., Icon., angutf^/oHa ß. L., macht Smith die Bemerkang: ex agro GeneTassi habsi

— 10 w«Dif ^rdriieh Itt d»M lelMn W{114«tiftw (1* c) Tiff>^ wOmtr Sn. ttt ein« tob

Typha minima verschiedt^nr Pflanze h&U. Vielleicht war btofftr der Umstand mansgebend, das»

Bur Smith ein Specimen der Typha minima von Dill«Bi«i BMh ihn »ber die Pflaase ia

England nicht wieder beobachtet wurde.

•) ProdNiB. Pier. WMtplMl.« I8t4.p.>74. — Sllif aa1«e^Bil«l Mit eiB Aboojbb« fa 4er

Plora, 1S40, p. TS JVpAc iii<Rer SnÜh Itr S^pft« vttdia Clat.

Digitized by Google



lleM(f»plito'd«r OslIVBf Typkm Tmib. 97

In Jahn 1832 beschrieben Bory de Saint-Vincent et Chaubard
(L c, p. 29) abermals eine Typha media aus Griecheuland, erkannten aber noch

vor Abschlasti des Bandes, dass ihre Art eine neue und unbeschriebene Ml, dem«*

gemäss heisst ws im Index anstatt Typha media: Typha anguMata.

Es ist nun Zeit, der morphologischen Abhandlung übtr TypJui latifolia

zu gedenken, welche L. C. Kichard iu Guillemiu's Area, de Bot., I, IS33,

p. 1U3 squ. (pl. V) veröffentlichte.

Bichard betont» dMS von den Hochbttftteru (folia floralia inb antheei

deeidna) einea an der Basis der weiblichen Blttthengemeinscbafft» eines an der

Basis der mftnnlichen postiit ist, nnd diese letstere ansserdem Ton 4—7 ab*

wechselnden Hochblättern unterbrochen werde. Die IVP^I^floresceuz be-

zeichnt't Biohard (p. 194) als spadix duplex. £r gedenkt auch der Fälle von

Typha latifolia, in denen die Uiüuiiliche und weibliche Gfincinschaft durch ein

freies Zwischenstück des Trinbes getrennt sind, wie für gewöhnlich bei Typha

angustifuha. Anstatt aber din Hinfälligkeit deä veralteten Kriteriums, au dem

Manche leider noch immer fe&thalteu, aus dieser Beobachtung zu folgern,

iuiMert sich Kichard: ideuque, au recte distiuctae Speeles, Typliu laltfolia et

lypita anffuttifulia?, Terkennt also Beider speei&ehen Werth. Femer spridit

Bichard im Gegeusstse in Frfiheren, so Linnd, nnd Späteren, so Schnis-

lein (s. Q.), den Haaren um die Staminen jede Beiiehnng an denselben ab.

Das Filament hält fiichard (p. 195) fttr einen ans so vielen Filamenten ver-

wachsenen Körper, als spitzenwärts Antheren wahrnehmbar sind. Jede Anthere

soll eine einzelne männliche Blüthe andeuten, und hieraus ergebe sich die

Analoifie mit den Aroideen. Im weiblichen Blütenbereiche unterscheidet nriser

Autor ]\A>>t der tragenden Axe die miuuta et peculiaria r^'cejitaculi eminentia,

Pedicflleii oder secuiidureü Achten. Richard (j>. 190) erläutert f-<ruer die Stempel-

blüthe von Typha latifolia durch Abbildung einer jungen lUüthe, Fig. 6.

Das Bild erweckt treffend die Vurstelluug, dass die StempelblQtbe von Typlta

einem snsanimengefalteten Blatte entopreche. Die eminentia reoeptacnli heissen,

da vom Fmchtstande die Bede ist, inconsequenter Weise paleae. Indem ich

wegen der ILbrigen Details namentlich anf Bichard's Tafel Terweise, erftbrigt,

seiner Darstellung der Keimnog von Typha latifolia (p. 197) zu gedenken.

Nach Richard öffnet sich zur Reifezeit das Pericarp (die Fruchtknotenwand)

mit einem Lilngsriss. Uiedurch wird der Same als gelbes, mit netzförmiger

Aassensculj»tur versehenes Nüs.-^chen entblösst. Eine Saniensohalp ist von dem

Öamen selbst nicht zu unterscheiden. Noch innerhalb des l'ericarps keimt der

Same, indem er spitzenwärts die radicula vurscliiibt. Di^se selbst wird durch

den anwachsenden Cotjledon von dem Samen allgemach entfernt. Diese Dar-

stellung ist, wie sich uuteu zeigen wird, wesentlich richtig. Nur entspricht

das Ksimen des Samens innerhalb der Frachtknotenwand bei Typha hH"
fcüa dem selteneren Torkommen. Schliesslich hebt Bichard nochmals her-

vor, dass die einseinen Antheren nnd Fmehtknoten von Tifpha ebensoviel

Blüthen gleichwerthig sind, und hieraas die Yerwandtscfaaft mit den Aroideen

erhelle.

X. B. Om. B. IlXLl. Abb. 18
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Im tweiten Bande von Guillemin's Archives (ebenfalls 1833) beschreibt

Borean, (p. 399) seine Typha eJntior als vermeintlich neue Species. Bereits

oben ist dieselbe als Synonjni der Typha media Sehl., d. i. Typha ayigufitifolia

erwähnt. Im pipichen Bande (p. 403) verzeichnet Delile die Entdeckung, dass

Typha anyustt/uha einzelne Pollenköruer graius du polleu Bimpiei» giobu-

leaz — , Typha UUifotm und Typfu» mimma dagegen PoUentstraideii — le poUen

wmpmi de gnios sond^ qoatre 4 quatn — iMiitM. Hiemit wir ein nenee

und wichtigee Kriterivm der 2VpAa-Arten erkinnt.

AnknApfend an Richard ergeht deh Dnpont*) im nichiten Jabre (1884)

Aber die Horpbologie Ton Dnpont (p. 57) findet, daas die Aehse im
weiblicben Blfitbenbereicbe einen kreisrnnden, dagegen im männlicben Blfttiien-

bereiche einen oblongen, in die Breite gesogenen Querschnitt besitst. Dnpont
(p. 58) macht ferner auf die nnfrachtbaren weiblichen Bluthen aufmerksam, die

Richard vernachlässigte. P^erner zieht Dupont (p. 59) auch Typha angustt-

folia in den Bereich seiner Untersuchung. Kr stellt den Tliatsachen ^'emäss

fest, dass die Narbe von Ty]>ha angufitifolia linear, jene von Typfui lattfolia

. laaceolat geformt ist, weiter, da»s unter den weiblichen Bluthen der ersteren

Art Spreublättcheu (pal^les) ron apatelförmiger Gestalt vorkommen. Dupont
(p- 00) gibt ecUieBBlich ein Beenmtf der rorher ermittelten Unterecbiede swiaehen

Tjjfpka hüflollia nnd ongutHfoUth

Sndlicher'e,*) wie Knntb'sa) Bespreebnng dee Genns Typha bringt

kamn etwas Neues. Ja Sebnislein (1. e.) weist daranf bin, dass diese Autoren,

wie nicbt minder Neos t. Esenbeek,*) im Einseinen Ungenanigkeiten be-

geben. Doch soll erwähnt werden, dass Eunth nach Typha latifölia, an-

gusttfolia und minima als „Speeles dubiae" anführt: Typha dominginmais

Pen. mit der Bemerkung an Typhae angustifuliae T,. congenita?-, Typfui Broicnü
— „ Typ/u* angustifolia R. Br. (nec. non L.) au eadeni ac Typha dominginensis?"

;

Typha tenuifolia Humb.. Kth. — „Typhae angustifoliae similis?" ; Typha ele-

phantina Roxb.; Ty}>ha truxilkft.sis Hinnb., Kth. „Typhae latifoliae proxima*.

183-1 Ktt-Ute (jodron in seiner sorgtaitigen Flore de Lorraiue (II, p. 10,

20) für Typha latifoHa und angustifolia je zwei Varietäten auf. Typha lati-

fölia a. genuina ist die uorwale Form mit bis zu 2 cm breiten Blättern und

Starkem Kolben, ß. grac&M ist eine sebmaiblatirige, zartere. Tupha anguatifoUa

a, gmuiixa entspricht wieder der normalen Form mit unten balbcjündrischen

Blittem, datier entsprieht der BSnningbansen'scben Speeles, ist demnach

die flachblättrige Typha angmiifolia. Merkw&rdig ist die Typha glauea 6od ron*s

(p. 20), die seither nicht wiedergefunden wurde und Bob rb ach nur in Frag-

menten Torlag. Nach Allem scheint mir die Pflanze ein Bastard von Typha

kUifoUa und ongmtifolia an sein, ein Bastard, auf den neuerlich geachtet

^) OiMflrTatioD« üur le T^phOf Auu. da« Scieac. D«tujr., Ii. »er., 1, p. 67—60.

«) Q«üM planl., ?iB4ob., 18M-1B40, p, 1909.

•) 1. c, UI, ISU, p. 90-92.

*) Oen. fior. gvnnmn. iooa. Uliuir.
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wwden loDke. Da die beiden Arien öfters nntereinaadir wftdisen« iai «s

nalieliegpnd anzunehmen, daas Krenzang vorkommt.

Ads dem Jahre 1844 verdient Pl^e's') genaue, von den Späteren nicht

oltilte Analyse der Typha minima hervorgehoben zu werden.

In diese Zeit fällt auch die Beschreibung der Typha macranthelia Barker-

Webb et Beribelot^) von den Canaren. Nach Rohrbach gehört dieselbe zu

der gniiieiKlMn Typha omlrvltt, welebe Schumtelier und Thonning^) im

JTalire 1889 aufgestellt batten und die von Bohrbaeh tls Verietit^ der l)fpka

€ui§u»tiftitia beMiehoet wird. ladess darf die Pflaue als ünterait von Tifpha

angudtfoUa angesehen werden.

1844 wurde anf europäischem Boden eine nene Tppha entdeckt. Es ist

Typha Shuttltworihii Koch et Sonder (Synops. flor. germ., ed. II. II, p. 186).

Die wohl charakterisirte Art wurde zuerst in der Schweiz, an der Aar bei Bern

und Aaraa. beobachtet. Man hielt sie bis in die sechziger Jahre für eine in

Helvetien endemische Art. Allein seitdem wurde die Pflanze in Baiern, Würtem-

berg, Steiermark, Ungarn und Siebenbürgen, südlich in der lonibardischen

Ebene angetroffen.^) Merkwürdig ist, dass eine niehstrerwandte Speeles, Typha

orMNtaKt Fresl. (EpimeL botao., 1849, p. 289)» erst wieder an der Ostkflste

Asiena, nimlieb in Cbina und auf den FhHqipinen Torkemmt,

1846 ersebien Scbnfslein^ monographieebe Bearbeitung der Typbaceen

(Typha ood Sparganium) unter dem Titel: Die natürliche Pflanienfamilie der

Typhaeeen, mit besonderer Rücksicht anf die deutschen Arten. Ich nehme

üelbstveri^tändlich nur anf jene Ausfübrangen Sobnialein's Bftcksicht, welche

Typha angehen.

1 Besclireibang der Typha angustifoUa (p. 4 "V Die Pflanze besitzt

keine echte Wurzel, sondern einen unterirdif^clipn St<'iij,'>l (Rhizorn) mit un-

gefiihr Vj Zoll langen Internodien. Betreifend die Verzweigung dieses Khizomes,

ist es eine vorzugsweise regelmässige Erscheinung, dass sich au dem laub-

tragenden Ende der Achse aus dau Achseln etwa voigähriger Blätter zwei seit-

liehe Knoepen and diimtM Zweige entwiekeln, deren einer naeh einem gewissen

Zeitferlanf eine Bltttenaie treibt» biemlt eein Endwachsthttin erreicht und eich

dann nir ans den edtUeheo gmndilbidigen Knoepen fortaetrt: I>er Blfttfaen-

sfcengel ist ein seitlicher Zweig an der Achse des vergangenen Jahres. Der

Lanbtrieb eines Jahres besteht aus 8—12 zweizeiligen Lanbblättern und eben-

lerielen Niederblättern. Die Laubblätter haben fast ein Drittthtdl ihrer ge-

fammten Lan(?e betrat^ende Blattscheidon. welche einander mit den Rändern

decken. ,Eine merkwürdige Eigenschaft ist, dass sich die Blätter gleichmässig

Tri** 4« chaqne famiUe «tc., Taru, 1844, pL SO.

•) Hi«toir« Mtor. dM Um C»n»rfM, III. Beet., III, Paris, 18M—1860^ p. ISl, pl. tia
») 1. c, p. 84.

«) Daneke Vidnnsk. S«lBk. Afhandl., IV, 1829, p. 105.

•) Typha Shuttte¥for1hii öond., I'lant. Frei»«., II (1S46—1847), p. 3 uad i'lant. Mueüerian.

Li«M«a, MSe, p, It sind b«i4« att 4«r oblfaa aiebi idanttoeht de »Mlen «Im «ifone mutm*
litelM 8pwiw: Typha MmUkri ixt.

13*
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nach pinor S<»itp drehen, nämlich mit der Innenflache (fxostrept) um 1 bis

IVjinal auswärts wenden.* Unten werden wir sieben, daKs diese biolo^sch

wichtige Eigenschaft, die schon Schnizlein erkennt, das Blatt von Typha

(im Sinne Kerner's) g« einem gegen den Wind wideretaadefabigen „Dreli'

blAtI' maeht
Im Gegenialse m den frttlieren Aatoreo, Damentlieb Richard und Bnd-

lieber, findet Schniilein, daee der BlflÜientrieb (Schaft) von T^pAa mi^imM-

fdiia ans mehreren laternodien (Interfolien) besteht; Yon denen das oberste

ffinf- bis sechsmal länger ist, als das nächst untere, nnd von der Scheide seines

Blattes l>is /nr Hälfto R*>iiif*r Länge iimf&sst wird. An den nun folgenden

4—5 Zoll lanptMi Intfrnodien — die Zalil derselben wird nicht angegeben') —
sitzen waprfcht abstehende, zugespitzte Stielclien (Blnthcnstielchen, pedic*»lli)

und auf diesen erst die weihlichen Blüthen. Die pedicelli sind jene secundären

Ansiweigungeu der weiblichen Inflorescenzacbse, auf welche Richard snerst

anfmerks&ra machte; freflieh Monte er rie eminentia pecnliaria nnd gleich

daran/, durchaus nntriftig, paleae. Schnisleia entgeht, dass einielne weib-

liche Blttthen anch nnmittelbar anf der Hauptachse entspringen. Dagegen gibt

der Antor richtig an, dass jede Pedicelle vier bis sechs kleine Absfttse hat nnd

an den niitf^i-' ti frnchtbare, an den oberen nnfmchtbare Blüthen trage. Jedem

Blftthchen wird ein Deckblatt (bractea) — Dnpont's paldole — zngeschrieben.

„Auch am rJninde jpdes StieMicns scheint ein allgemeines Deckblatt fTragblatt)

nnmittelbar an der BliitliciKu lisf zw stehen, doch ist dies selir srliwer zu be-

stimmen, weil die Gestalt f«st dieselbe ist, und das dichte Beisammenstehen

Unsicherheiten mit sich bringt." Die 50—60 Ilaare am Grunde des gestielten

Fruchtknotens glaubt Schnizlein als BlQthenhfiUe ansehen zu mflssen, ledig-

lich ans dem Grunde, weil sie „unterhalb des Fmchtknotens an dessen Basis

nnd zum Theil auch an den Stiel hinangewachsen sind." Das Ovnlnm wird

umgebogen, anatrop im heutigen Sinne, genannt Die unfruchtbaren Blftthen

werden als keuleniftrmige, oben zugespitzte Körperchen beschrieben.

Der männliche Blnthenstand setzt sich aus 2—3. im Jogendzostande

dnrch schnell abfallende lUatter (Hochblätter) markirte Glieder zusammen. Die

Auf blübefolge der unmittelbar an d^r Achse sitzenden männlichen Blüthen ist

von unten nach oben gerichtet. Um sie lurum finden sich bandförmige und

gabelig getheilte Haare, die abermals eine BlüthenhüUe ausmachen sollen. Die

Staubblätter entspringen gewöhnlich zu dreien (seltener einzeln, paarweise oder

in vieren) auf einem entsprechend dreispaltigen Träger. Die Antheitn sind vier-

ftchrig. Dadurch, dass die männlichen Blttthen abtrocknen nnd der Stiel der

Fruchtknoten eammt den Haaren nach der Anthese bedeutend heranwiehat, er-

hilt die Infiorescenf sur Zeit der Fruchtreife ein sehr verindertes Ansehen.

I'ietz (Tfbpr di* Entwicklnng der Blftthe und Fmcbt ron Sparganium nnd Typha.

Cassel, 1887) rechnet ein Interoodiain auf den weiblichen BlfithensUnd ron TypAa. Ich selbst

1»«obMbt«4» Id tontotoffiMbra VtUMi iw«i Intmodieo (D«lMr dan RieMMBslsad dw Bohrtolbwi,

AuB dem XCIY Hände der ^^itzb. der Ak»4* d. Wtlieasch., I, AVIb., I>«e«llb*r-Htft. iftivf.

lS«t>, S. ;iE>— laii. Jdit 1 Tafel und t Holibchuitt«!!).
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Bfe leiebt äblStbtti Frvelifhldl» Behlieart einMi giShtn Kern (Sarnm) ein.

Die Sebtle ist gMtrtifl» fein warzig; sie nmschlieist ein mehliges Eiweiss, in

dessen Mitte der grosse Embryo liegt. Derselbe ist an dem nach oben gs*

richteten Ende etwas verdickt. ^Im letzten Vierttlieil seiner Tiänije närlist dom

verdickten Theile zeigt sich beim Hiu- und Herwäheii und sanftem Drücken

eine nach der Spitze des Keimes bin gerichtete parabolisclie Spalte."

leb überprebe die veralteten .matomi.sclien Ansraben und bemerke, das.s

Schnizlein di^ .'\n/alil der weiblichen Blütl»en an einer Inflorescfn/. von

Tfjj'hii angustifolia srb ätzungsweise auf 100.000 berechnet, von denen beiläufig

nur ein Sechstel reife Früchteben ergeben sollen.

Weiter gibt Sclinizlein fine Uebersicht der verschiedenen Ansicliten

über die Stellung der Tjphaceen iiu natürlichen System. Selbst will Schuiz-

lein die Typhaeeen (Typha—Sparganium) ala natttriicbe Orappe swischen die

Cyperaoeen nnd Pandaneen ftestelU wissen. Ordnete man die Typhaeeen den

Aroideen unter, so ging man Ton der Bstrachtnog der Inflorescens als spadiz

(Kolben) ans; dabingsgen habe Typiha Jedenfalls einen spadiz compositns, so-

wohl in Beriehung anf die gestielten weiblichen BlOthen, als anf die männ-

lichen, welche spadices superpositi sind. Am besten wird es sein, zn sagen bei

Tt/pha: inßoreacentin rylindracea, nnd bei Sparganium: inflorcacentia glo-

bosa.'^ Auf Grund einer Abnormität bei Typha angustifoUa, bei welcher zwei

weibliche Kolben vorhand*'n waren und der eine der Länge nach von einer

blütlienfreien Zeile unterbrochen erf?chien. vermutbet Scbnizlein, dass der

Blnthenstand von Typha „eine au die Achse dicht Terwachsene Rispe (paui-

enla spieaeformis)* sei. Anf diese speeulatiTe Dentnng wird noeh unten snrttch*

gekommen werden. Doch sei gleich hier erwihnt, dass D61P) und Ascher-

son*) Sebnitleinls Deutung der IVpfta-Infloresceni wesentlidi aeoepiirten.

Demnach erhilt Typha (p. 24) die folgende Onttungsdiagnose:

' Ferianihium Bttaeeum. Stamtna numaddpha wi fUm minm
ioUiaria, Oermina foeeimda tub atUheti hreviUr ttipüata ekmyoia,

aborüma uUermiPBta.

Fructus caryopsideus gtylo stigmaieqite long« slifntoiiit,

iXUpiieut, ftipUe infemt päo»o. Semen eäipticmm lesta membrtmacea.

Die Arten selbst bringt Schnitlein (p. 24, 25) in iwei ünterabthei-

hngen: Spedes ebraeteatae nnd Spedes braeteatae. Obwohl bloss von einem

Merkmale, dem Fehlen oder Voriiandensein der Deckblätter (bracteae) im
weiblichen Blfithenstande, hergenommen, erlaubt diese Eintheilang die näher

verwandten Arten beisammen zu behalten, sie ist eine natürliche. Indem ich

för bracteae, wegen der Zartheit und Kleinheit der Gebilde bei Typha, brac-

teolae setze, halte ich auch unten an den Tribus ebracteolat&e und bracteo-

latae fest.

*) Fl«n Am entäkmngUkmM Bades, Ctolinih«, 1667, 1, 8. 445.

«) F1«n d«r Pmins BnndtalniTf, I8S4, B. 674.
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Folgende sind die von Schnizleiu anerkannten Arten: a) Species

ebracteatiie: 1. Typha latifolia L. (in Typha gluuca Godr. wird Typha
Shuttle ICorthn vermuthet), 2. Typha Shuttlticorthü Koch (sollte heissen Koch et

Sond.); bj Speeles braeteatte: 3. lypfM angusiifolia L. i^Typha etottor Bön-

ningh. wird für syooojm erUftrt), 4. TfplM tttqmÜB ScbnisL (eine mit Typha
anputaia Boiy et CbMb. identiaebe Art), 6. Typha mimma Fonk (ala Sjno-

Djma: eUiptiea Gmal., inimmedia Scblaleb., mtdia Gaiid^ nana Av^LtlL*)*

Endlich KuDth*8 species dabiaa: Typha domingmentis Pers., Typha BrownU
KAtb., Typha tenuifvlia, iruxiUentis H. et K*, Typha elephaniina Roxb.

Scbnizlein'a Abbildungen, derselben noch in Kürze zu gedeakea, aind,

waa Habitaszeichnnngen nnd Analysen betrifft, von bleibendem Werthe.

Ebenso findet sich eine trelTlicbe Analyse der Typha latifolia bei Spacb,
Eist. nat. d. veg^t., 1840, PI. o:;, 2.

Von Wichtigkeit sind die Reichenbach'schen Icones*) des Jahres

1847, iu welchen auf Tab. 319—323 mehrere Arten and Formen von Typha

zur Darstellung gelangen. Diese sind: 1. l'ypJia mimma (Tab. 319) nebst der

Form nana Av^Lall. 2. TypUu yraeüia (Tab. 820), bei weleber irrthflinlich

Babr statt Scbar all Autor genannt iat. (Sie entspricbt, wie Sebnr Bobrbacb')
mittbeiite, niebt der riebenbftfgiicben Pflanie und iit vielmehr Typha dattor

Bönniogh. glelchwerthig, wurde auch unter diesem Namen von Beieben-
bach später „aus dem Teiche bei Moritxhurg** ausgegeben.) 3. Typfia angusti-

foUa (Tab. 321). 4. Typha Shuttleworthii (Tab. :V2'2) 5. Typha latifolia (Tab. 323).

Kin/flii»'^ aus Roich enbach's Bildern trägt nicht dem thatsiichlichen Ver-

halten Rechnung. So wird die unfruchtbare Blüthe auf Tab. 320, c für eine Narbe

erklärt, die Oberfläche des PolU iikornes auf Tab 321, G unrichtig abgebildet, auch

sind die Bilder der Keimpüauzeu, ebeuda J und Tab. 323, M, nicht ganz zu-

treffend.

Jordan^ beschrieb 1849 eine nene Typha-kH yoo Lyon anter dem
Namen T^ha grod^, den er swei Jabre spftter, dem Entdeelrar an Ehren,

selbst durch Typha Martim ersetate. Nlcbstrerwandt mit T^pka minima,

liest sich Typha Martini als eine von jener auf dem Wege der Asjngamie ab-

gezweigte Art auffassen. Sie hlülit itn Herbste. Tyjiha minima dagegen im
Frühlinge; sie hat an den Blüthentrieben ausgebildete Laubblätter, Typfui mi-

nima dagegen bloss Niederblätter. Diese Unterschiede wiegen schwer genug, um
in TypJia Martini eine eigene Art zu erkennen. Die Typha minima ß. serotina

Grenier's (Flore de la Chaine Jurassique, I, 1805, p. 813) ist mit derselben

synonym. Dagegen gilt dies ebenso wenig Ton Typha Martini Thomson Herb.

Kew., als von T^pha Laxmaimi Franoh. (Plantae Davidinnae^ 1884, p. 312);

<) Utetora all 8r«ciw von Av4-Ii»lUaaBl (0» plant. ItoL «( Qwm^ IStS, 9. 19)

bMchrieben.

*) leones flora« Oerauin. et Helr., IX.

•) 1. 6., 8. M. 8 eh n r m»g sieb naditrtflieh dnes Anderan hesenneB haben. In seiner Bnnau
plant. TranRHÜv.. ISf.ß. p. fi;t7 ist <lif K <m <• fi <> n n b '«rhf. AI>>>iHun^' 'u T^pha grafiU$ eitirt.

*} Ob»«rT»tioiM, VII, i'ragiD.. 1S4(S p. 4». idetn, adDoUU Uort., Unttioaopollin iStl.
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die tntore itfniiiit mit Tffpha LaxmamU LapMb. (Don anci) ftb«rtlD, 4i«

leliten bOd<l «in» e%e&e Yaii«aft der 3Sfpha Jfarltnt, die ieh tat. fi. MfM«-
lejun nenne.

Sonder's Flora Hamburgensis, führt fp. oOT) als var. /?. von Typlia

angttstifolia die Form mit gpriiihprton Uliithfngemeinschaften, als var. y. von

Typha latifolia (j». 5tl^) dit^ Form mit gelrennten Blüthengemeinschaften an,

bringt weiters diagnostische Bemerkungen über Typha glattca und TypiM

ShutUeworthii.

In demaeiben Jahre feiMfimtiiehte Seher telne «Beiträge bot Koiiii-

niee der Entwidtelangsgesebiehte der Gattnng Typha', eine aneflUirliehe, wie

ea scheint nnabhing^ ?on Schniilein gearbeiMbe Abhandlang Uber Typha

laÜfoUa und amgutHfoUa. Dass Sehnr afeh ttberiianpt mit J^fpha angelegeni-

Ueh beecbaftigte, geht aus den von ihm aufgestellten, iniwitchen freilich ein-

ge«>genen Arten der ßnom. plant. Xranaa. ebeoao her?err wie ans aeinen Notiien

In Berliner Herbar.

Schur's Arbeit, die eher den Titel fuhren sollte: Beiträge tut Morpbo-

logip der Gattung Typha, enthält zunäclist detaillirte Angaben über Typha

latifolia. „Die Blüthen sind eingeschleclitig, nackt, aber von Borsten (setae

hypanthaej umgeben. Die männlichen Blüthen sind gestielte, zweifächerige

Antheren (antherae büoadaresj, wo jedes Fach durch eine Längsfurchc in zwei

nnvollständige F&cher gelbeilft ist (mbquadrüoeeUatae) nnd in swei Längs-

Aurehen sieh öflhet". Das Sehen iat ein b&ngendea (ovuium penduhm)* Die

Fmeht iat ein Sehlieaafirftefatehen (oAoMinmJ mit b&ntiger FmchtbfUIe, der

Same nmgekehrt ^Suveraiim^ (8. 179, 180). Femer hebe ich Sehnr'a Bemer-

hvngen (8. 187) über den Blfithenatand von Typha im jugendlichen Zustande

hervor. ^Zor Blüthenknospe geboren vier scheidenartige Bl&tter, die in doppelter

Ordnung, nämlich äussere nnd innere Scheiden, auftreten. Aus dem obersten

Blatte nämlich erheht sich der Blütlionstüud, welcher in die bauchige Scheide

dieses Blatte» eingehüllt war, in Form eines Cyliuders, mit uinem kleinen Schöpfe

an der Spitze. Dann finden wir an der Basis des Blüthenstaudes oder der

weiblichen Abtheilung zwei gegenüberstehende Scheiden, von denen dm innere

Mitar nnd iir halb lo lang ala dieae Abtbeilnng, während die änaaere consi-

alaater nnd ae lang iife, daaa aie ni«sht nnr die rainnliehe und waibliche Ab-
thailnng dea BHkthenalandea einhflllt» aondem mit einar blattartigen Ter^

liagerung nech darüber hbanareioht. An der Baaia der mannlichen Abtheilong

befindet sich ebenfalls eine zarte Scheide, welche dieae gänslich einhüllt; ausser

diesen Hanptscheiden bemerken wir noch mehrere zarte, gelbliche häutige Neben*

scheiden, welche die männliche und weibliche Abtheilung in unbestimmter An-

zahl unterbrechen, und welche die unentwickelte Aehre theilwoibe einhüllen."

Nachdem Schur also auf die Zusammensetzung der 2'yj>/Ki-lnflorescenz aus

mehreren Internodien Gewicht gelegt, macht er den Yersnch, dieselbe auf die

*) TetlMwdl. d«a «iekenli. T«miiis t. Vatanr. m Htnnniittodt, II, issi, S. m—195, 198

bia Ma, Tab. I, II.
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Sparganium-lüüovesceni zuriu kzuführeu. Er sagt S. 191: „Wenn die jungre

Blütbenknospe von Typha der Lauge nach durchschnitten wird, so bemerkt man
im Innern deutlich die Punkte, wo äasserlicb die Scheiden ibrea Öitz haben.

Jedes dieser Gelenke nftbeit sieh der Kugelfoim, und denken wir uns diese

kngelf&nnigen Stfleke aaseintnder gesogen nnd jedes dnreli ein Blntt nnterttHtet,

so haben wir den Blfithenstand Ton Spofimmm* Mit Hinweis nnf diese Stelle

habe ich in meiner Sehrift Uber den Blitbenstnnd der Rohrkolben^) die Ver-

Wandtschaft der Scbur'sclien Hypothese mit jener von Celakovsky^) nach-

gewiesen und der SchnizleiD schen Rispentheorie die Scbur*Celakofskj-
scbe »*>/)ar^a»iiM»i-Tbeorie gcfjenübergestellt.

Die 7'(/;>/<a-Blüthtii nennt IScliur (IS. IUI) nackt. Er vergleicht die Haare

der weiblichen und vornebinlich der inanniicbeii InfloreBcenz mit den Antberen-

trageru und bemeriit, dabu zwiutheu diesen Bürsten und den liliiiiien selbst ein

morphologischer Zosammenhang stattfindet, ferner dass diese borstenförmigeu

Organe bald als solche^ bald als Bltlthe auftreten können. An der weiblieban

Blflthe (S. 198) irird ein gynopbomm, ein germen, ein stylns nnd eine stigma

nnterscbieden. Aneb wird die weibliebe Blflthe speealattT mit einem Blatte

analogiiirt (S. 199)^ ,Das ganae Blatt ist der Länge nach susammengefaltet

nnd mit den Rändern verwachsen, welche Verwachsung durch eine Linie längs

der einen Seite der FruchtbüUe uocb erkennbar ist. Die FracbtbüUe entspricht

nämlich der Blatt.scheide. d^r Gijflel und die Narbe der Blattfläche, und an

dem Punkte, wo Kun.st Blatt uimI Scheide sieb berühren, hier aber der Griffel

seinen Anheftpuukt bat, eiit.^] liiigL die iSameukuospe auf einem Stielcbeu.**

Obwohl speculativ auügesprociien, iiudet diese Deutung Schur 's, vorzüglich in

teratolügiscben Tbatsachen (s. u ), neuerlich Bestätigung.

Beim Keimen bleiben nach Schur (S. 2ulj alle Tiieile der Frucht

in Verbindung. Der Same ist durch den Samenträger in Connex mit dem
Pericarp. Die Samenschale Offnet sieh mit einem kreii^mig abgeschnittenen

Deckel, welcher an der einen Seite Termittelst emer Fnser an der Samensehale

nnd Bugleioh auch an dem Go^ledon hingen bleibt. Hit fortschreitendem

Wachsthum des Colyledons rerdiekt sich das Wurselende nnd spitit sich all-

mälig zu, um lur Hauptwursel sn werden. Die Nebenwurzeln (radices advcD-

titiae) bilden einen Eraas an der Terdickten Stelle. Ist der Cotyledon aus-

gewachsen, 80 entwickelt sich in seiner Achse die erste Knospe zur Plunmla

od^r zum Stengelchen, welches denselben in der Nahe der Basis durchbricht

und an das Licht tritt.

Mit Ausnahme Agardh'.s (Aphorismi botanici, pars X, 1S23. p. 139),

welciier aus dem (Jenus 7'i/j'ha eine eig-'ue Ordnung Ttjpliitiae gebildet und

Sparganium zu den Aujadeae gestellt hatte, vereinigten alle früheren Autoren

Typlut und Sparganium xu einer Familie oder Subfamilie, den Tjphaceeu.

Schur gebührt das Terdienst, Typha mit seinen besonderen Charakteren aber-

>) 1. c, p. II.

lieber die lufitfreeeent von Typha, Flora, 1886, Mr. 36.
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malt Sil eiDer «igenen FuDifie erhoben m haben (S. 204). Sehnr läset den

Tjrphaceei) die Cjperaceen, diesen die Sparganlaeeen, dann die Aroideen folgen.

Scbnr'a werthToller Abhandhing aind iwei Tafeln mit 58 Binielfignren

beigegpbpTi.

1853 erschien ein*» Arbeit über Typha von Micliailow (mit zwei Tafeln)

in russischer Sprache. Icli bedaure, dieselbe nicht zu Gesichte bekommen zuhaben.

1854 stellte Schnizlein bei Zollinprer') eine Typha jarnnicn auf,

ohne dieselbe zu beschreiben. Erst Rohrbach') gab eine ^jenaue Diagnose.

Von Miqnel') nnd Anderen iat TypJui javaniem mit Unrecht Tffpha angugtp-

folia untergeordnet worden.

la demselben Jahre glaubte Bertoloni (Fl. Ital., Yol. X, p. 26) eine Form
von Tjfpka wnnma mit distanten Blftthengemeioeohaften als eigene Varietät fi.

aofstelien n mQssen. Ambrosi*) sprach d^r TypTut anguniifölia das Arton-

recht ab nnd erklärte sie fQr eine Varietiit (ß. mmor) Ton Tpfita latifoUa.

Typha mintwa liess dieser Autor als Art tr^Uen.

G od in n und G ren i er 's Flore de France (1855. III. ]v ^%\) nonnt T-yon und

Le Var im südöstlichen Frankreich als Standorte der Typha Shuftlnrürthii. 1859

gab Herbich*) das Vorkommen der Pflanze in der Bukowina irrtliiimlich an (s. u.).

In seiner Sjlloge Fl. Europeae (1854—1855, p. 388) betrachtet Nyman
Tj/pha angtutata B. et Chanb. Alaehlieh als ünterart von Tifftha hüfiiilia, nnd

eitirt in Tifpha gUm» Oodr. Wood 's Tonr. flor. (London, 1850X während die

Art snt 1848 bekannt war.

1856 ftthrte Sonder (1. c.) eine Typha ShutHeworihU "von Anstralien anf^

welehenach Rohrbach eine eigene Art, Typha 3fu«Z/ert, vorstellt.

Die erste Entwicklungsjjeschichte der Typ1ui-V\\\t\\^ fribt Payer in

seinem berühmt gewordenen Traite d'Organocrenie comparco do la fleur (Paris,

1857), p. 691, Fl. 1.39, Fip 2«— .'^0. Nach Payer, der im Besonderen Typha

anguntifolia abhandelt, erheben sich an der Achse der weiblichen Inflorescenz

Protuberanzen, die zu langen, oben ofTenen Röhrchen, den Fruchtblätteni, aus-

wachsen. Spater wird die Mündung derselben doroh nngleiehseitigea Waehs-

thnm schief. An der niedrigen Seite leigt sieh zngleieh eine Spalte. Im Innern

des Fhicfatblatlss, nahe der Basis, entsteht an der Wandnng desselben (Fig. 89)

das Ovnlnm. Die Haare an der Basis des Fhiehtblattes vergleioht Payer mit

jenen von JBriophorum.

1858 beecbrieb Büffet*) Langsspaltnngen des Fruchtkolbens von Typha,

wie ich <?ip in meiner oben citirten Sohrift auf S)>an!iun<rsdifferenzen in be-

feuchteten und dann Wied PI- an "^trocknendeQ Kolben zurttckführte, ferner Wieder-

holangen des weiblichen Kolbens.

') VeneichniM der im iad. Archip. gM. Pflans., ä. 77.

*) 1. e., 8. SS.

^ Fl. Ind. lUtATae, III. \m, p.tH.
*) Fl. tirol. «nttnl.. I. 18.'»*, p. 797.

*) Plön der Bvkowin», 1859, S. 98.

•) 8«r 4« «pli mrartms 4« Tußl^ Bdltt de U See. bolM. de rmaoe. V, lass. f. 186.

Z. B. Qm. B. JÜEX IX. AU. 14
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Costa 0 stellte 18^1 eine schmalblättrige Form der Typha htifolia rom
Beoös-Ufer bei Barcelona als neue Art: Typha Beihulona auf.

Seemann in seiner Flora Vitiensis (London, 1865—1873), p. 280, reihte

Typha unter die Pandanaceen ein und bei,Mii^: den Fehler, zu Typha an{fu!tti-

folia L.: Typhn damiattica Ehrb. (=» Typha angtiMata), Typha angustata B.

et Chaub., Typha javanica iSchnizl., Typha Shuttl€w<»rthii Koch et Soud.,

Sond., PI. PniM., also sehr Ttneliledene Pflammi ni dtirm.

1806 sah sieb OelakoTsky^) yaranlasst, eine im böhmiidMa Mnseiima-

herbar aufliegende 2^pAa Lemmmmi — aageUich lon Barbiert bei Mantna

gesammelt — all neue Spedes: l)ßpha jundfcHia m besehreiben. Der genannte

Standort beruht gewiss auf einem Irrthum ; die in der Dobrutscha ihre westliche

Grenze findende Pflanze ist von Neuem in Italien nicht wieder beobachtet worden.

In demselben Jahre fasste Grisebaoh') Tjfpka domtN^ineiMis als Varie-

tät der Typlia angiiffifolin auf.

Miquel gab in soiiior Prolusio Fl, .laponicae (1866—1807), p. 324, die

Diagnose der Typha jnponica, die ich, aus unten zu erörternden Gründen, zu

Typha orientalis Presl ziehe.

Bine üebersicht der ostindisehen Typha-ktUm — abermals dee Paa-

daoaeeen eingereiht — Terfuste 1867 Enri.^) Kurs bespricht als indische

Arten: T^pka eltphanHna Boxb^ Tjfpha hüfoUa J^fpka tmgtuÜfloUtt (statt

oMffUBtaia; mit denselben Sjnonjmen irie SeeiAannX Tifplm winieMi Fonk nnd
als Speeles dabia Ty|iAa Bungeama Presl (i c.) eine an I^fpha mimma ge-

hdrige Form.

Kohrbach 's wichtigo Arbeit über Typha erschien 1869 im XI, Jahrg.

der Verhandl. d. botan. Ver. für Brandenburg (8. 67— 104, mit zwei Tafeln). Sie

führt den Titel: Ueber die europäischen Arten der Gattung Typha, und sollte

nach dem Plane des wissenstüchtigen, zu früh verblichenen Autors, eine Mono-

graphie der Tjphaceen (Typha— Sparganium) vorbereiten.

Bohrbach (8. 68) gibt an, das« die Achse erst nach Bildung der Laub-

bUtter und der die Infloresoens nnterbrechenden Hochblltter snr Entwidclnng

der Blftthen schreite, im Oegensatie in Payer, welcher die BlUthenanlagen an

den noch unterirdischen Trieben beobachtet haben woUte. Sowohl minnliehe

als weibliche Bltttiien werden im ganzen Umkreise der Achse durch H5cker,

welche in Ringzonen herrortreten, angebahnt; erstere in akropetaler. letztere in

ba?ipetaler Richtung. Die weiblichen Blöthenanlagen (S. 60) „werden entweder

zu Einzelblttthen, oder zu Blüthenzweigen-, beide stehen völlig regellos durch-

einander. Die zu Zweigen werdenden entwickeln erst in akropetaler Foltre zwei-

zeilig gestellte Seitenhöcker, die dann selbst denselben £ntwickhu]gägang wie

die Einzelnblfithen Terfolgen. Dieselben bilden suerst an ihrer Basis eine un-

bestimmte Aniahl Haare, die man als Stellvertreter eines Perigoni deuten mnss*.

1) Introd. k la Flore d« Catalnna, 1864, p. tSl.

«) LotOB, XVI, p. 147—150.

•) Oite1«f, plMi. Cabana., f. SSO.

«) B«l SaeaaBB, Jaan. of Bolaay, T, p.M £
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Rohrbach fasst somit die Haare am Grunde der weibliehen Blüthe, ebenso wie

Schnizlein, als Perigon auf und findet, dass die Blüthen auf den Pedicellen

zweizeilig erscbeinen. Dagegen wird den Haaren in der männlichen Blüthen-

gemeiuächaft jede Beziehung zur Blüthe abgesprochen. Was die männliche

Blüthe selbst betriiil, so stellt Rohrbach die wichtige Thatsache fest, dass

dieselbe „ein in Bezug auf die relative Blüthenacbse terminales, einfaches oder

TflniraigtM 8tattbgefä88*, oder uders gesagt, eiDem Caidome glaiohmrtliig

ift>) Iii der Folge erfahr dieee Angabe Sftere BekftmpfnDg, namentlich fon

Jeaen, udehe ein kfinsttiehee Sehema in die Nater tregend, die Phaneregamen-

UlUie dorehaoe aof das PhjUom torftokzuführen bestrebt sind. Demnaeh
treten Hieronymus') und Strasburger^) überhaupt der Ansicht entgegen,

dass Caulome Pollen erzeugen können, Schenk und neuestens Dietz^)

machen speciell gegen Kohrbach's Deutung entwicklungsgeschichtliche Gründe

gelt'nd. Magnus'') leitet die 2y|)/ja -Anthere speculativ aus der Verwaciisung

mehrerer huitlicher PoUenblüthen her. Allein VVarming") hält das Vorkommen
pollenerzeugender Caulome für aicher, und Goebel^) lindet, dass bei Typha
— «ganz abgesehen Ton jeder Deutung* — die männliche Blüthe wirklich aus

der Yenweigung des Primordinms entstanden tu denken ist Ich selbst werde

tn dem kritischen Gegenstande unten Stellang nehmen.

Die Eintheilung der IVjxfta-Arten in Speeles braeteatae und ebracteatae

gibt Bohrbach (8. 70) auf, da ihm dieselbe „nicht ganz natürlich* scheint

Gemäss derselben würden beispielsweise Typha Laxmanni und latifoUa bloss

nach dem Habitus zu unterscheiden sein und übrigens dicht neben einander

stehen Ich nt-liuic die St Im iz lein 'sehe Eintheilung auf, weil eine natürliche

Gruppirujig der Typhen nacl» derselben denn doch luöf^licli ist. Wir können

sämmUiche Arten in zwei (iruppeii hrin^'en: die Bracteateii und die i^bractcaten.

In beiden Gruppen entspricht einem habituell grössteu Vertreter ein habituell

kleinster; hier der Typha laiifolia die Typha Laxmanni, dort der Typha

iiBmmgkiitmi» die Typha wMma. Bohrbach benlltit als obersten Einthei-

longagrand die Yerschiedenheit im Prachtbau der Typhen (8. 71). »Man wird

nämlich bei genauer Vergleichnng leicht bemerken, dass die reifen Frfichte

simmtlicher Arten mit Ausnahme derer Ton Typha Laxmtmni^ Typha minima

und einer neuen Art Armeniens — Typha Haussknechtii Rohrb. — eine Längs-

furche (die Verwachsungsstelle der Ränder des Fruchtblattes) besitzen, in welcher

in Wasser gelegt, alsbald aufspringen. Bei Typha Laxmafnn und tninima

dagegen hat die Frucht keine Längsfurche und öffnet sich, in Wasser gelogt»

I) ?«i Bokrbach Mlbct ebon fIrtlMr i» flUraBgibcr. d#r Om^IImIi. naUrf. Pravad«

n Berlio, m9. s. s.i mituvth- iit

•) BoUn. Zeitnng, 1878, 8. 171, 187.

) Di« CoairmpMi umi 4i« aB«lM0«o, lS7t.

^ Bai 8aeka, Uhrbodi, 4. Ant.« 1BS4, ». StS.

») 1. f
,

^. 11.

*) Beiträge xur Keaniniaa der GaUaog Naja*, 1870, S. 34.

*i aalMfMth«ii««ii tW PMn UMrade PkjUmM wd lanlMM. ISTS.

t) BotaaiMk« Scitaag, tSSS, 8. 4M wid Ann. S« 1^ 406 «11».
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nicht. Es ist nämlich hier der Sauic mit dem Pericarp vollständig yerwiiehsen,

während bei den anderen Arten eine derartige Verwachsung nicht statttiudet.*

Abgesehen nun davon, dass der Kohrbaeh'sche Eintheiluugsgi und die Arten

in zwei ungleiche iSectiuueu bringt, i»t derselbe nicht richtig. Bei TypiM Lax-

mannt hnd loh, dwi nMh lugem Liegen im Wasser du Psricarp, gau wis

bei den fibrigeu Arten, mit einer Lftngsforohe »uflBpringt und der Same v5Ulg

frei wird (s. u.).

Als Kriterien bei der Untersoheidong der einxolneu Arten verwendet

Hohrbach (S. 71—72): 1. Die Gestalt der Narben, 2. das Vorhandensein oder

J«'ehien von Tragblättern, :3. das Längenverhältniss zwischen den Narben, den

Perigonhaaren und den Fruchtblättern znr Zeit der Frn<'htreifo, 4. die Gegen-

wart oder das Fehlen von Haaren auf der nuinnluheii HlüthLnachse, 5. die Art

des rollens, (5. den anatomischen IJau des öumeus, 7. den Querschnitt des Blattes

an der Trennungsstelle von den Scheiden, 8. die tiestall und i^ärbuug der

Perigonhaare in der weiblichen BlQthe.

Gemäss der modernen anatomischen Ilichtung in der Systematik legt

Rohrbach (S. 72) auf den anatomischen Bau der Samenschale, im Besonderen

auf die Verdioltttngsweise und die Ausmessung der Zellen in der „Haschen-

schiebte* (äussere Zellreihe der testa) das grOsste Gewicht Hit anerlsennens-

wertbem Fleisse bat Bobrbaoh die Unterscheidung der lypfta-Arten nach dem
Bau der testa ausgearbeitet. Indess glaube idi — sc hohe Achtung ich ver der

anatomischen liiobtung im Allgsmeinen und vor Bohrbach's Untersuchungen

im Besonderen hege — dass dieser Autor in dem angedeuteten Punkte zu weit

gegangen ist. I>avon zu schweigen, dass Bentham') Rohrbach's Merkmal

„a histological character of no pi actical (ise" nennt, und Floristen von der Bedeu-

tung eines Boissier^) des.selbtn niclit weiter gedenken, liegt meines Erachtens

etwas Gezwungene.s darin, imposante Pflanzenformen gleich den Kohrkolben nach

einem minutiösen Detail unterscheiden zu wollen, welches — vorausgesetzt die

gelungene Herstellung des Pr&parates — im besten Falle bei mehrbnndert-

maliger Vei^ssemng sur Ansicht gebracht werden lumn; Bohrbach*s Bilder

sind bei 844facher Yei^Össerung abgeieichnet Han braucht kein Freund jener

Botaniker zu sein, die in der Taschenlupe ihr einziges Werkzeug fQr die Bestim-

mung der Pflanzen haben
;

gerade die Gattung TypAa macht die Verwendung
eines einfachen Mikroskopes nöthig. Allein mit diesem wird man, wo es nur

auf Erkennen der S)»f'eit>s ankoinint, völüir ausreichen. Denigemäs.s hnhc ich

davon Abstand gcnoniincn, die aiKitomisfiu'n Details der Maschenschiclite bei

der Diagnose der einzelnrn Arten anzuführen. Olnndios ist Rohrbach (8. 9J)

die Anatomie der testa von Tyyha minima „in nianciten Punkten unverständ-

lich geblieben*, f«ner seigen weit auseinanderstehende Arten, wie lypAs Shuttle'

toorthn und anguttifulia, gerade im Bau der test« die kleinsten Diflbrenzen

(Cf. Bohrbaeh, Fig. 2, 8).

•) Fl. Auxtral , 187«. VII, p. Ifii).

*) Fl. orivaUlia, 1884, V, f, 49—61.
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Mit dem Obigen kehre ich mich keineswegs gegen die rielberufene ana-

tomische Methode. Aber ich glaube, dieser Favoritin der jetzigen Wissenschaft

sollte die seither mit bestem Erfolge geübte Unterscheidiinfi^ der Pflanzeuart

nach morphologischen Charakteren niindvsleus als ebenbürtige Schwester au

die Seite gestellt bleiben und nicht ztun Aschenbrödel herabgewürdigt werden.

Nehmen wir Alles zusammen, su hat die Anatomie betreil'eud schon vorhandene

üntwwtaidniigeit sa «dtttiii GauehtBpimktftn «riuüfeo; der God« morpho-

kgiMhor Ghanktire iat dntdi dindiie NoTtUeii bsreiehert» ftber keinMwegt

dmli eine Tftilig neue Onudlage ersetst werden.

Im ansfaiirenden Theile seiner Arbeit (8. 78—99) gibt Bohrbaeh naeh

einem Bestimmongesobltseel (8. 78—74) gründliche Beschreibungen von den

dreiiehn ihm bekannt gewordenen Arten, untw weielien aneh die ausserenro-

pälschen mitbegriifen sind. Als species novae sind anfj^stellt : Typha Schimperi

(Abyssinien), Typha Muelleri (Australien), Typha capensia (Cap), Typha HauB9-

knechtii (Armenien). Dazu kommen von den früher bekannt gewordenen: Typha

UUifolia, Typha Shuttleworthii (mit ß. orientalis [Prosl ]), Typha glaitca, Typha

angmtifolia (mit ß. australia [Schum.-Thüun.Jj, Typiw, angmtata (mit ji. icpto-

carpa Rohrb., y. aethiopica Rohrb.), TypfM Laxmanni,^} Typha minima. Da

unten an die Rohrb&ch 'scheu Beschreibungen angeknüpft werden soll, unter-

lasse ich es, Uber dieselben neeh Weiteres mitsntheilen. Es genügt an dieser

Stelle xn bemerken, dass auch die Literatnr trelflich dnrdigearbeitet ist» ob-

sehen Einielnes, wie Typha japamea Miquel, Typha Bethmhna Costa» Typha
mimma F^-Hoppe fi. aeroHma Gren., Typha lugdimeatk Ghabert (Ball, de la

8oc. agron. de Lyon, 1850 = Typ?M minima), Bohrbach entgangen zu sein

scheint. Nach dem folgenden Schema (8. 75) nntersoheidet Bohrbaob die

Ty|i^'Arten in Haupt- und Unterarten:

Hauptarteu:

1. Typfia latifolia.

2. Typha Shuttleworthii*

3. Typikn Sdiimperi.

4. Typha Mueüeri.

5. Typfta glauca.

6. Typha angmtifolia»

7. Typha at^wtuta,

B. Typha Laxmanni.

9. Typha minima.

U n t e r a r t e n

:

Typha capemi».

Typha dominginensuf, Typha javaniea.

Typha Haaadtneehtii.

TTeber die TUaltbürtigkeit des TypIui-VAchon^ sprach sich Rohrbarh I870

in der Botanischen Zeitung, S. 470, aus. Dies im CJegensatze zu Sachs 2), der

dem Typha-Ovülüm Achseuursprung zusclirieb.

> Wetehe« Xaimb U«brb»eli nock fttr Tffiho mhnima M«it.

* l. c, S. 547.

Digitized by Google



110 M. Kronf^ld.

Dasselbe Jahr brachte eine morphologische Abhandlung Unger's: Ueber

die fossilen j^'ypAa -Arten.*) Ötur's Verdienst war es gewesen, Typhadoipum
Ung. und Cvitnües anomalus Brogn. in seineu Beiträgen zur Keuutniss der

Flora der SttaBwasierqnAne (Wmo, 1867) als Cmsü» Balte dotr Tjfpha «rkaiiiil

nnd Typk» üngmri gMiumt n liabeo. Vom Braun war fwnar die Tyjpha

lafMMa ans der Oenisger Molaete anfgeetolU woidiii (bei Heer, Tert Flora

der Schweiz, I, S. 98, Tal 43» 44). Aa Petre&oton toh Hlmik in Ungarii, welche

in halbdurchsichtiger Qaanmasse eingeschloesen, noch wohlerhalten und der

anatomischen Untersuchung (iirect zugänglich waren, beweist Unger die Analogie

mit Typha latifolia und J'ypha angustifoHa. Durch einen aniitomischen Excurs

über Rhizom und Wurzel der lebenden Arten wird di«; Berechtigung dargethan,

die Kliniker Reste als 7'y/j/w, bexit'hung>\vt'ise Typha Ungen anzusprechen.

Ferner wird ein neues Fossil au.s dem Sandsteine von Gauis in Steiermark alä

Typtta gigatUea beschrieben. Somit ergibt sich nach Unger die folgende Ueber-

•iöht der fosBUea Typhen:

T^fpha gigamUa Uog.

2>|iAa ümgm Stur.

Tinpha Mittima^ A. Br.

Typha tragäii Lodw., Palilonfcagr., Bd. VIII, S. 78, Taf. 18, Fig. 3.

(Zweifelhaft.)

Weil die amerikanische Typlui doininginenxi» von Schur auf Ktiquetten

des Berliner Herbares schon voniem Typhu gigantea genannt ist, und diese Be-

zeichnung bereits von Kolnliacli aLs Synonym zur Persoon 'sehen Species ge-

zogen wurde, muss der Isame der Unger 'scheu Art geändert werden. Ich nenne

sie tu Ehren meines hochverehrten Lehrers an der Wiener Universität, Herrn

Prof. Dr. A. Kern er, Typha Kemeri,

Das Diagramm der :Z>|^Blfithe behandelt 1875 Eichler*) in seinem

meiaterhafton Werke. Mit Bohrbaoh gibt Eiohler die Sohniilein'aehe

Aoifaasung der Haare um die mfinnliohen Blüthen als Perigon auf. Ferner ist

er gaDeigt, den PoUenblftthen von Typha eher Blattnatur als Caulomnatur bei-

zumessen. Auch die Haare an den weiblichen Blüthen scheinen Ei eh 1er kein

Tcrigon zu sein. „Jedenfalls iiber," sagt Eichlcr, „möchte ich hier wie dort

die nämliche J>eutung annelinien und die Haare also entweder beidt-rseits als

Perigon, oder beider.seits als blosse Pubescenz betrachten." Das einzige Frucht-

blatt wird als nach rückwärts gestellt angesehen, was auch fiir ^parganium

die wahrB<dieinli<dkate Position ist. Das Trag- oder Deckblatt wQrde bei den

bracteolaten Arten der Curpidennaht opponirt sein. Demnach repriisentiren die

Tjphaoeeabiathen (Typha und SpargammiO «in« Formation Är sich, deren

Aaschlnss Torlinflg noch iweifelhaft ist, wenngleich einige Anklänge an die

CjfperooM», in deren Verwandtschaft die Familie meist gestellt wurde, wie

') SiUuugttber. der mattieia.-u;iturw. Cliu^Hc d. käis. Akad. d. Wuiheascli., Bd. LXI, 1. Abtb.,

& 01-11«, nit S Tafeln.

*) Bei Ungar, 8. 109, iit«ht ^lalUiimia''

.

BlOUi«ndi«fraBnie. I, I6]ä. S. lli—llS.
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aodi an die Aroideae vorluuideu sind. Unter den Ct/peraceae bietet Tielleiciit

Carex die meisten Berührungspunkte, doch ist der Fnichrknotenbau ein ganz

anderer und Typha hat auch kein Aiialopfon des ütriciiliis; das haarförmige

Perigon — wenn man die Haare unter den iypÄa-Blüthcn oben als Perigon

deuten will — würde sich bei den Sdrpeae, besonders Eriophorutn wiederfinden.

Aulangend die Typ^-Inflorescenz führt Eichler dieselbe auf die ^rum-Inflore-

ettn mit melirami übeninandttfMteDten Spathen (Höehblittoni) rarflcL

F«lk«Db«rg'« Veigleieliaid« üntennehungen ttlmr den Bau der V<ge-

tationMngane der HeoeootyledODen (Stntigart» 1870) enfhaUeo, 8. 89—96^ eine

anatoBiaehe Studie tber J^pha JM^^bUo. In dieser Studie wird auf die Ver-

zweigungs- und Verbindungsweise der Gefasabttüdel In Bbizom, Stengel (Blüthen>

trieb) und Blatt vornehmlich Rücksicht genommen. Es wird das Skelett von

Typiui latifolia betproehen, ohne dase sugleioh die Anatomie der Zeile abge-

handelt würde.

Imgleichen Jahre verzeichnet Freyn») Staudorte der Typlia Shuttleicorthii

ans dem östlichen Ungarn. 1878 berichtet Debeauz') über die Auffindung der

Pflanze in den Ostpjrenäen.

1878 siflitt Bentham (L c, p. 159) Bohrbaeh's Typha MmBeri ein;

er ertlirt dSeaelba für Tsfplim angtutifoHa,

In Kym an's Oonipeetw FL Barop., 1878^1888; p. 757, finden wir Tifpha

Xa—mm' ala Unterart von TjfpkB mmSma aagafllhrt

1877 machte De Bary in iiiner «Yeigleichenden Anatomie der Vegetations-

organe/ 8. 149 die Angabe: ^Sparganium ist reich an Raphiden, die Typha-

Arten krystallfrei," Dieselbe ist mehrfach, so von H. de Vries,^) wiederholt

worden. Allein Pasch kewitsch hatte, wie aus Bat al in 's Referate soimr

Arbeit über Typha latifolia in Just's Jahresbericht, 1882, S. 413, hervorgeht,

bereits 1880*) bei dieser Art nicht nur in Rhizom, Wurzel, Blatt und Stengel

Baphiden, sondern auch Drusen im Blatte und prismatische, klinorhombische

XiTitelle in den Baittbeilen von Blatt und Stengel beobaelitet 1886 erwibnte

Dieti in der Torlin^on
.
Hittbeanng») Qber aeine gHtoaere entwioklnnge-

gnehiehtiiAhe Arbeit daa YorlwmaMn Ton Baphiden im ConneetiT Ton l^fpha

latifolia und angustifolia. 1887 betonte ieh in dem Aufsatse über Bapbiden

iMi Tffpka*) das allgemeine Vorkommen von Krystallnadeln in der Antheren-

Wandung der Tf/pÄ« -Arten. Zugleich gedachte ich der Auffindung von Han-
zellen bei 7ypha. Kurz darauf und noch in demselben Jahre erschien die

Arbeit von Dietz, ') in welcher über das Vorkommen der Raphiden im Connectiv

und im Keimling Ton Typha genauer berichtet ist.

1) Mfttlicm. n. oAtarw. MUtheU. der k. ung. Akad., XIII, 1876, Nr. 4.

*i Act Bot, Umn. Bord.^ XXXlf, Itia.

») Landw. Jahrl.,, P-l. l(\

*) 8itaimgsb«r. d. Botan. Sect. d. St. Petomburger Natarf.-GM. v. 20. Nov. 1880.

•) BolMk Ontralbl., ttOt, Kr. 40—«1. 8.-A., S.S.

*) BoUn. Centralbl., 1887, Nr. 18.

^ Deber die Satwicklang «tc, 8. 9, SS.
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Ihiilhaiii und Hooker in ilireni grossen Workf: <J«^>nrra plantaniin

(Vol. III, i'ars II, 1883, p. i».Vl. 'X»'}) rfMhfen Typha und Sparganium als Famili»-

der TvpliiK'f'n zwischen <lit^
( 'vclaiithacetn und Pandanaccon f^iii, Henthani

und Hook er t'iketinen sowohl den weiblichen als den luaiinliclh'n 7'y/>/w-Blüthen

ein perianthiuui e filis tenuissimis zu. Sie nennen die Bracteolen paleae. Nach

der gtnaven Diagnoie wardm die 7ypAa-Artaii »of Mtan gesoUtit

1884 gibt Boiseier (L e.) eine eingeheBde ErlinteniBg dar Arten: Typha
UMfotiOf Titpha wigutHfoHa, Tjfpha angmlaia, J)fpha ^Utwphjßa, Typha
minima (Tyflha Laxmamm Boiss. non Lepeeh.^, Tppha Bmudtneehtii. Wie
Bebrbaoh unterscheidet er zwei Gruppen vod gibt ibnen die let^eehen
Namen: 1. Dehiscentes, 2. Indohiscentes.

In das nächstfolgende Jahr fällt (VlnVovsky's Abhandlung über dir

Inflorosoonz von Ty^hn^) Colakovsky sielit <irh gedrängt, wie es Doli und

Ascherson vor ihn» andeuteten — :uif Schur wird nicht zurückgegangen! —
die zwischen den Hochblättern botindlichcn Stockwerke als Achselsprosbungeu

dieser Hochblätter anzusehen; nur in diesem Sinne wäre das Vorkommen von

Hoehblittem an der Infloreeceniapindel Teratiadlieb. Da die Eotwioidangs-

geaebiebte lehrt^ daaa an dem AehMuatllelc, welehea der Infloreaoeni entapricbti

vorerst mir die xweiieiligen Hoobblitter eraebeinen, ao mflaaten die Blfttben*

anlagen als advenÜT betraobtet werden, insolange man eine bestimmte Be-

ziehung der Blüthen Stockwerke zu den Hochblltteni in Abrede stellt. Und
doch weist auf eine solche das Genus Sparganiumj namentlich in seinen ein-

fach racemos verzweigten Arten, wie Spnrqanium simplex. Wie bei Typha be-

steht die (iP?aramtinflorescenz aus Partialintiorescenzen. deren untere wt iVdich,

deren obere männlich sind. Dem Nachweise, dass diese Partialintlorc'^cenzen

Achselsprossungen sind, unterzieht sich Celak orsky mit grossem Scharfsinne.

Die unteren weiblichen Köpfchen von Sparganium sind ganz frei oder mit ibraii

StlelMi eine Strecke weit der Haoptaebae angewadiaen, ao daia aof dem Dordb^

aobnitte daa Beoeptaeolnm daa KSpfebena ala eine balbmoiidArmige Onrtong

der Hanptaobse eraeheint Bei dem minnlieben KSpfoben ist hingegen die

Veracbmebnng von Kftpfcben und Haaptacbie schon ao weit gediehen, dass sein

Becpptriculum nur mehr als seiUicho Rindenwucherung an der letrtwen wahr-

nehmbar ist. „Indem sich schliesslich die Ränder dieses Receptacnlums auf der

dem Deckblatte gegenüberliegenden Seite Tereinigen, entsteht die gewöhnliche

Bildung der TVpÄa-Kolben."

Vergleicht man diese Ausfühnmgen mit denieni£r<'n Schur's (s, oben

Ö. 104), so wird man finden, dass dieselben im Wesentlichen übereinstimmen.

Demgemäss nenne ich die «S'/^ar^rantum -Theorie, in welcher ich eine befriedigende

Erklimng der 2]KP^In^l<*'<Men> ^^^^ welohe idi anob in meiner Sohrilt Aber

den Blfitbenatand der Bobrkolben dnreb Beibiingnng teratologiadier Daten

onterst&tat tn haben glanbe^ die Scbnr-ÖeUboTaky'scbe Theorie. Man kann,

wie leb glaube» diese Dentnng der TyjjAa-Infloreeoenx annehmen, ohne damit

*) Fbm. 1886. Hr. SS.
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ngliioh 2VpAo und I^MKrgmmim fftr Diohste YerwMidto tu «rkKrea und auf

das Gebiet der phylogenetischen Hypothese abzuschweifen. Ich wenigstens halte

an der Deutung fest, ohne zu beliaupton. dass Typha und Sparganium einer

Familie angehören. Vielmehr finde ich mit Schur (I.e.) und Engler (NatürL

Pflanze nfani.), dass Typha sowohl wie Sparganium je eine (^igeuei wie Engler
will, durch die l'andanaceae getrennte Familie repräsentiren.

Die Haare, scwuhl in der weiblichen als in der männlichou luflorescenz,

hält Celakovsky für reducirte Periguubilduugcu. Die Pedicellen wären als

deckblaUloM Setteniweige, vergleiclibar jenen der Balanophereen, aa&nfiwien.

Am 19. NoTenber 1885 hielt Sogier in der Sclileaiachen Gesellschaft

in Breelmu einen Vortrag Uber die Familie der 1!^haeeen.*) In diesen wird

bemerkt, dam die Haare von Tffpha »entschieden nicht als Perigon gedeutet

werden kOnnen". Sodann wdst der Vortragende — vorbehaltlich ausfflhrlicher

Mittbeiluugen — darauf hin, dass die Gattung Sparganium sich von Typfui

weseutlicli unterscheide: 1. durch die auf Achsen I—IV. Grades stehenden

Infloreeceuzen, 2. durch das Vorhandensein eines deuLlichen, oft aus iwei Kreisen

gebildeten Perigons, 3. durch hiiufig aus zwei Carpellen gebildete Gyuaeceeii.

4. durch daü Fehleu eine» Samendeckels. Somit sttlude Sparganium den

Paudanaceen näher als der Gattung 2'ypha.

In dieeem Sinne bearbeitete auch Engler die Typhaceen (Typha) flir

daa Sammelwerk: Die naMrlidien Pflansenfamilien.*)

Viel hatte mr KUmng der Ansichten Aber Ti/pha die Iniwischen er-

schienene entwicklnngigeechichtliehe Aibeit von Diets beigetragen. Da anf

dieselbe bei den Erörterungen im nächsten Capitel mehrfach zurückgekommen

wnrden soll, begnüge ich micli nn dieser Stelle mit einer bibliographischen

Notiz. Die vorläufige Mittheiluug von Dietz erschien zuerst ungarisch in den

Termöszetrajzi füzetek, X, 1886, Nr. 2-3, dann deutsch im Botau. Central-

blatt desselben Jahres, Nr, 40—41. Die von der königl. ungarischen Natur-

wiüseuschaftlichen Gesellschaft mit dem Bugät-Preise gekrönte Arbeit selbst

kam unter dem Titel: Ueber die Entwiekelung der Blfithe nnd Fracht von

Sparganium und Typha, mit drei Tafeln als Heft der Bibliotheea botan. Im
Jahre 1887 herane. Gleichteitig wnrde die nngarisehe Anegabe dieser Arbeit

mit reicherem Tafeleehmneke rertümtlicht, und awar In den tirtekesdsek a

termdsieltndomdnjok kOrdb6l. XVn, 1887.«)

Als TermeintUcfa nene Alt hatte ich im Jahre 1887 (Sitaber. der k. k. lool.*

boten. Gesellsch. in Wien, Bd. XXXVII, 2. Min) die JSfpha spatuiaefolia be*

sehrleben. Ich sehe mich derseit genöthigt, dieselbe ftiir eine blosse Form Ton

') Mit ili^-er Krkhinni^r '^Uiiilx- ich die Differenzen behoben zu lia^^^n, die •<if b /wi-<cli«n

meiuer Arbeit und dem LrtUciln Eugler'a Ober dieselbe (Eugler, Jttbrbücher, VlU, laai,

Lllmtarlwridit^ 0. 1SB-1M> ergabra.

Keferirt in BoUd. Ceutralbl,, 1886, Hv.4.

>) II. Bd.. 1. Abth.. 1887. 8. ISS—186.

*> Im Folgvadea eilir« ick ia der Regel die dentoeha H*apUrb«it mit Uieti und Pagia»'

Aagabe.

t. B. Qm. B. XZXIZ. Abh, 15
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I^jffiAa htifoUa zu erklären nnd die 1. c. beschrieben» vir. Int. won Tppha
Zdumamm (Typha «<eiMf»Aytta olim) snr Hanptart n sielion«

1887 stellte Battand ier') die Typha Maresii auf. Die Pflanze ist, wi*' 'Uf

£ioncbt aothentiacben Materiales ergab, identisch mit J^pha elephanüna Boib^

Noch erwähne ich in aller KQne den Aufsatz von Borbia: ^Zur Ver-

hreituDg oud Teratologie von Typha nnd S}>arganium* und Deaasten Datnnas

(1>^^^) die Studips in the Typhaceae. I. Tyjha, von Morong.') Letztore

Arb*Mt :;iht eine daukcuswerttio ücbersirht der nordamerikaniscben Arteu und
erläutert dieselben durch gelungene Analj^eu.

IL Morphologisch-biologiBclie Cliarakteristik.

a. Das Rhizom.

Sntspraeheod der QHtae«, welebe dia eimeloen lypAa-Arteo emieheii,

iet daa Bhixom 2 mm iTypha mtiMMa var. AtfalMi; bia Aber danmendiek (Tiffka

litphiuiHna). Es setzt sieb aus kurzen, von scbeidigen, sp&ter, w«ui daa Paren-

cbym lefafefirt ist, fransenartigaa liiadarblllkera eingeschlossenen Interaodiaa

zusammen. Die Niederblätter correspondiren mit der Ober- und Unterseite

des plagiotropen Rhizoius. Dessen Verzweigung j^esoliielit in sympodialer Folge

durch Knospeu, welche aus den Achseln der ;ini l\irtwachseodeu Ende betiudlicben

Laobblätter ihren Ursprung uehiueu. Die Achse jeder Knospe i^t jregen die

VegetatiouBüpitze keulig erweitert*) und dient bis zum zweiten Jabre alti Depot

der Beserreetoffe, omebmlich der Sttrka.

Anatomisch gliedert sich das Rhizom in den Centralcjlinder und die

Biadtk Bnterer beataht ana einani loaketan Orundgewaba and lablialdiaB

GefiaabHodeln. Dia Zallan dea Fteanchyma hXka dnrah bloaaaa Sobfitteln alaaa

BbiMnuMckehana in Waaaar mit onvaraabrtan Hiatao auaainaDdar. Bia aind

prall mü St&rkekÖm«rn aagafllUi Am biailgsten sind kfaiamnda Foiman, und

iwar Klaio-, Gross- und Ueber^angskSnier, doch kommen auch gestreckte

Formen und verzweigte Körner von hervorragender Grösse vor. Die QefassbQndel

des (>ntrHli\vlinders sind säninitlicli mit Phleem und Xjlem versehen, ihre Gefasse

sind durchiius Treppengefusse. *) Die Kindt« zerfallt in die diclitzellige, pefass-

lose Aussenrinde und die Itreitere, von zahlreichen Blatttiti äugen durchzogene

Jnnenrinde. Die Zellen der Kinde zeichnen sich durch hohen ächleimgehalt

*) Ball d« la Boe. htmn, le Pr„ ZlXiy. 1887, p. SS».

») ÜPMterr. botiin. ZcitKthr.. ItWfi, Nr. X
>) Biill.'t. of thi- Toin-y Hotafi. n»h, iHXH. Nr. I.

*) Ucrartig« k<>uiigc< AuKZWrigiiuf;<'U iIoh Typha Hhiio%nv. viiid für dif foHnilen Kohrk«>lbeu

b«w»4«t* char»1rt#ri«ti«cb. T«r^. V«ff«r« L e.
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aas. spärlicher sind Bapliideuzelleu. Deu beJeateaden Sclileimgeb»lt dm JEUusoiM

^öuaeu wir aU ächuUmittel wider ächJi«ckeiifr«M MiMhan.

Die Wurzeln.

Eine vprhältniRsmässig kraftige Hauptwunr-el (rnit weni^ Wui zt ltDiareri),

in welche dem erat« üefäsabündel d*«8 Cotyledoiiarblatte» sich unmittelbar fort-

Ntit, entviMt dir Kaimliog (s. u.)- Es kommt somit Typ/m im Jugeud-

ttftdinm aiiw eehto HanpiwvTMl lo, wio diM deneit auch Ar Ander« Hono-
eotyledoma» to GnuBinetn (Hanstein^, Canna (Hegsimaiar*) n. a. bakannt

gmrordan ist Die tpulnuideii, mit Odigen AastwcigangeD versehenen Neben-
wnneln entspringen im ganien ümfange des lihlKonis. Aoatomisch gh'edem
sie sich in einen Centraikörper mit radiär gestellten Gefässen und eine Rinde.

Die Endodermi» zwischen beiden tritt dentUok berror. Das £pibleni til^
lahlreiche Wonelhaare.

c Die Laubblättei.

Pieeelben lassen entweder auf eigenen Auiaw^gungen des Rhizoms oder

sie gehen zusammt dem Blüthentriob ans einer gemischten Knospe hervor.

Nur Tjfiha minima (nicht aber Typha 3Iartini) hat unten von Niederblättern

umhüllte IJlüthentriebe (Taf. IV, Fig. 2). ZwlHchen den Niederblattorn des Rhi-

zoms und den oberirdischen Lanbbliitteru sind, wenn man den belaubten I rieb

vuu aubäeu uach iuueu uuteräuoht, Uebergauge zu beobachten. Von diesen seien

namentlich langscheidige, mit korsen parabolischen Spreiten Tersehene Nieder-

blütar hervorgehoben. Nor solche Phjllome kommen an dar Basis des Blftthen-

trieben von 2^|iAa mtntnMi vor. Die Laubblatter setien die sweiseilige An-
oidnnng der Niederblatter am Bhisome forb Ihre GrOsse entspricht im Allge-

meinen der Grösse der Art. Typha minima ß. Eegelii hat 2—3 dm IsogOi an

der Spreite 1*5 mm breite Blätter, Typha elephantina besitzt Riesenblätter von

mehr als 1 m Längp und mit 3—4 cm breiten Spreiten (Taf. V, Fig. 9, 10, s). An
dem Laubblatte von Typha unterscheiden wir einen Scheiden- und eiuen Spreiten-

tbeil, ersterer ist etwa ein Drittel .so laug als K-tzterer. Die Scheide hat eine

breitere Fläche als die Spreite und umgreift den Stengel Für die meisten

Arten ist die Form des Blattqaerschnittes an dem üebergange der Scheide in

die Spniti beniehnend. So hat Typlw. latifoHa (Fig. 11, ») pl&n- oderschwaoh

eoDOftf-eoDveKek Typha unguiMa nod Tifpha amgtuUfoUa (Fig. 1, 2, 8) halb-

cjrfindiisehe, Typha domingiMenm (Fig. 5, §) flache nnd kanm etwas conteie

BBtter, l^pha jaoatiiea (Fig. 6, 8) nebet balbkreiefSmigen elliptische, Typha
Mu^Uri (Fig. 3, s) zweischneidige, Typha elephantina (Fig. 10, 8) und Typha

BamäkaeehHi dreikantig-prismatische Blattk6rper. Nach oben in Terflacht sich

>) lY. stahl, Pflauea «ad Sdkmekaa. 1888. S.nff.

Kntwickflong des Keipes d«r li«BiMotyl«n nod Dkotflra« 8. 83.

') Zw fatwicteloAgsfMclUdile SMBMOljler Keim«, a«taD. laituig, 1874, 8. 66».

15*
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bei sämmtlicbeii Avteu die Spreite nnd erscheint der Länge nach ciDgedreht. Hie-

durcb erhalten die Tf/pha- Arten ein geg<»n Windbruch peschüUtes „Drehblatt.* )

Anatomisch findet sich nur an der Ober- niid Unterseite des Blattes ein

zasammenhäogendes Parenchym. Die beiden Schichten werden darch qaere

Gevebeiippen verbiindeii, die in der ZabI den insserlieb eiehtlMoen Nerven

«ntepreeben nnd swieehen eieb weite Lnfftlfleken freilneeen {Wig. 10,8); eo

wenigtfeene im erweditenni Zustande des Blattet. Im Jngendinitande, an der

Scheide andi sp&ter noch, ist der Kaum zwischen den Gewobprippeii von stern-

förmigem Parenchym aiisE^ofäUt. Die Stränge des Blattes sind nach Falkenberg*)

dreierlei: 1. solche mit Gefasseu, Leit- nnd BaHtzelleii. 2. mit Leit- und Bast-

zellen, 3. bloss mit Bastzellen. Die ersten Bündel ijonunen in den queren Hippen,

die dritten unmittelbar unter der Epidermis, die zweiten etwas tiefer unter

derselben vor. Die Biei^unp^sfestigkeit des Tt/p/wt- Blattes wird also — nach

dem dritten der Sch wen den er 'scheu Typen für die Qaerschntttaform des

mechanischen Systems in bilateralen Organen — dnrcb I-fdrmfge Triger ber-

geetelll Die innen (obere) Epidermis vom Sebtidenfbeil des Blatten ist mit

liDgeovaleD Drüsenflecfcen verseben, welebe bloss Uber den Baatetringen anftroten

nnd lebbalt Scbleim secemiien. Sie beeteben ana einer Scbiebte von Zellen,

welche quer ;vuf die Wachstbumsrichtung des Blattes wiederholte Tbeilnngen

eingehen. Den DrUsenflecken — Schleimdrüsen Falkenberg 's — k&me nach

diesem Autor*) die Aufgabe 7n, „den bei der Streckun? des Stengels vorhan*

denen Reibungswiderstand zu vermindern". Doch kann diese Erklärung nicht

ausreichen, da die Drüsenflecken noch spät im Herbste secerniren. zu einer

Zeit, wo der Bltithentrieb längst ausgewachsen ist. Möglicherweise stellt der

Schleim einen bernietiscben Verschluss der Scheide her nnd verhindert, dass in

derselben Wasser lange Zeit stagnlre. Yereiniett finden sieb an der inneren

Seite der Scheide SpaltSlfbnngen mit swei Paar Nebensellen, welebe nnter An-

wendnng der Hobrscben Nomendatnr Ar die Proteaceen-Stomath als innere

nnd ftnssere Porensellen beieicbnet werden kSnnen.") Die Stomaia der Spreite

— an beiden Seiten derselben vorhanden — weichen auch im üebrigen nicht

on dem Monocotylentypus ab. Von Inhaltsk5rpem der Parencbymaellen seien

sparsam vorkommende Baphiden erw&hnt.

d. Der Blüthentrieb (Stengel).

Der Bittbentrieb ist als nnmittelbare ortbotrope Fortsetaong des Rbiioms

oder einee eeiner Aeste anineeben. Er baut sich ans mebreren verschieden langen

*) et Kernar, Pflanataleben. I, S. 898.

•) 1. e.. S. SS.

*} 3 c h w A n d 6n«r, Das mwdian. Priad» etc« 1894. S. TS. Tat IX. Fi«. a«Sf2>pft«la((/um.
«) 1. c, S. 02.

'} Mohl, Ueber dio äpaUöffnnngea dor Proteaceen, Leopold.-Carol. Akad., XVI, II, it^SA,

PreUIeli sbi4 die Stemmte der PrateaoMn In das BlattparmiokjiB •iafMMikl and dfo hMuk Pau»
Ton Nebenzellen ge1anf;en erst raf dMB Qmen«kaill «der bei der AMirkt TOB ianeB (Le.« I^f. LX,

Fig. 11) lar Wabmehmang.
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lDt«rnodien auf. Die untersten Internodien sind nach Dietz>) die käreeetea.

Die nichst höheren werden zunehmend länger, dann folgen wieder in der Länge

abnehmende Internodien und. von der Infloreacenz vorläufig ahzusohen, macht

den Schiusa ein langes, 5— der unteren Internodien gleichendes Stockwerk.

Ebenso erreicht bei den Gramineen das subflorale Internüdium eine bedeutende

Linge; es wird bei Gytwrium oargenteum bis 2 »i, bei Arundiwxria Schomburgkii

bb IG Fase lang. ^)

Die Oberhaut des Stengel» ist einschichtig und enthält einzelne Stomata

(etwa drei auf 1 0-mm). Nach innen scbliessen sieb an dieselbe mehrere

Bethen Toa Fmiehymselleo, duio folgt ein Ring TÖn Bastgewebe nnd inner-

halb deeielben abermals Parenehym mit den Qeflssbikndeln. Die änsaeren

Oeflssbfindel haben ringsnm Bastbeleg, die inneren nur an der Anseenseite.

Bapbiden fehlen im Stengel Dagegen iSnden sich einzelne Hirzzollen. Der

geschlossene Bastring ist der Querschnitt eines Hohlcylinders und Typhn rejträ-

sentirt dalier. was die Biegungsfestigkeit des Stenc^fls anlnncrt. da<^ System des

einfachen Hohlcjlinders mit eingebetteten oder angelehuten MMtomsträugen. ')

e. Der Blüthenstand.

Der Blüthenstand besteht aus mehreren Internodien, wie au» dem Jugend-

mtande desselben nnmittelbar berrorgeht. Immer findet man an der Basis der

wciblieben Abtbeiinng — somit der Gesammtinflorescens — ein Hochblatt, nnd

ein sweites, mit dem nnteren alternirendes an der Basis der männliehen Abthei-

lang; ausserdem mehrere Hochblätter, welche die Pollenblfttiien nnterbfeeben

und wenigstens in ihrer ersten Anlage die Distichie der unteren Blätter fort-

setzen, im entwickelten Blüthenstande aber nnregelmässig auftreten.*) Erst

nachträglich kommen die F^lntlieu in Ringzonen zwischen den Hochblättern

zum Vorschein nnd die Hochblätter selbst fallen ab. wenn die Pollenblüth»'n

zu stäuben beginnen. Individuen mit jungen Blüthenständen von Typha a)i-

gustifoha sind für eine eigene Varietät spathacea (Borbiis in sched.) unstatt-

hafter Weise gehalten worden. Gleichfalls ist Typha bracteata Greene nnr der

Jngendsoatand ?on Typha domingmensia. Am längsten erhält sich Im Tertrock-

neten Znstande das Hoehbhitt an der Basis der männlichen Abtheilang bei Typha
minima, was schon Tabernaemontanns bekannt war.*) Die weibliehe Abtiiei-

long besteht ans einem Intemodium, die männHche anch bei Typha ShiitiMf

») l. c, S. 4ff,

») Hofmeister. Alltrfrn. M^rpli. 1. der Oow., 1868, 8.4X0.

») Sch wendener, I.e., S. 7», T:if. VII, Fis;. 7 (Tupha Intifolia).

*) Ct. Oo«be), Vergleichende Eatiiicklaugitge«ch. iu Schenk'« Handbuch, III. Bd.,

ittt,a.isa.t8e, ni.ei.

*) Maa vsffl«icli» liforlber and bstnffHid 4ia InlwrweMu aiierl»«pt SMia* Schxifl Sbcr

ntfhcmtaDd d«r ftahrk«lb«D.
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worthii und 7)fpha orientcUis (Taf. IV, Fi)?. 5, 1), wo sie küraer als die weibliche

ist, aus uielir«rtii, niiudestens 2— 3. Bei der Mflirzalil der Arteu konmit die

weiblicliü AbtheiluDg der niäuulichtiu iu Bezug aul die Lauge gleich, trotzdem

de Dor ein loternodium ausrnftoht (Typha latifolicif angustifoliaf minima
[Fig. 2], oapentit, jaomUca, BsmukiuelUii), bei Ty/i^ Laammm (Fig. 3),

/SeMmpm nnd Mutüeri wird si« tod dn mianliobttii flbertroito; M l^fphm

Lasßmanm iit di« mftniiliche OandiwohAft 8—4mal lo lug ilf die weib-

Udie. Abnorme Fille von Typha UAifiMa und angwiifolia, bei denen die

weibliche Blüttiengemeiuscbaft eine quere Einsiehung Aufweist oder durcb

ein freies Stück der Achse unterbrochen ist, lehren, dass auch im weiblichen

Blüthenbereiche mitunter iwei, vielleicht auch mehr luternodien auftreten, wie

dies Schur") för die Regel gehalten hat. Die männliche BlOthengemeinschaft

grenzt entweder unmittelbar an die weibliche, oder sie ist von derselben durch

ein freies Stück der Achse getrennt; ersteres ist typisch für Typha latifulia,

l̂ mUkworthü, iiriätUalis, lettfttme ftt Typha angmtifolta, angutUUa (Fig. G),

Loxaumni, depikaniina, Sehimperi, dMkri, domimgimiitit, SämotkneekÜi,

beides kommt \m l)fpka etg^entit und mimma (hier oft anf domiolbea Indi-

idnam) Tor. Doch kann dieeer Umstand nicht, wie dies noeh immer geschieht,

als wichtigstes Eriterinm zwischen Typha latifolia und angnstifolia oder anderen

Arten benützt werden; typisch distanzirte Inflorescenzen (Typha angustata,

angustifolia, Muelleri, düminfjinensi\<t) finden eich, obwohl seltener, ziisammen-

stossend, typisch zusammenstos^-eudL' liitlorescenzen ^Typha lutifultaj mitunter

distaiizirt. Durchaus gingen ferner jene Autoren fclil, wt loiie von Tt/phn minima

nach der Distanciruug und dem Zasammeustosseu der lußorescenzeu verochie-

deue Specicä aufstellten. Am censtantesten erwust sich die Angrensung der

Blüthenabtheilnogen flr Typfia ShuiÜeworÜkU und orientäUi, die Distancirang

fttr Tifjpha Laxmannu — Bohrbaeh Cust das von Bltthen freie Aehsenstftek

swiseben den beiden Blflthenabtheilnngen als Intemodinm auf. Der Ansdmck
ist aber nicht ganz richtig, weil dieses Ächsenstück nur das obere Ende jenen

Internodinms ist, welches an der Basis der weihliehen Abtheilang (ausnahms-

weise in deren Continuität) seinen Urfsprnng nimmt und im Jugendzustande der

Inflorescenz durch zwei Hochblatter eingeschlossen wird, von denen das obere

zugleich die Basis der männlichen Gemeinschaft markirt. In der Regel wird

die obere Abtheilung der Inflorescenz von männlichen, die untere von weiblichea

Blütheu iu Anspruch genommen. Indess kommt es bei Typha latifolia, wo die

Abtheilnngen aneinander stossen, vor, dass das obere Ende der weiblichen Ab-

theilnng h&nfiger dnreh eine dem ersten (nntersten) HocbblAtte oppooirte Lingn-

leile Ton minnlichen Blftthen ansgefUIt wird. Diese als Heterogamte su beieieb*

nende Erscheinung kann schliesslich dasn (lihren, dass die Infloresceuz in ihrer

ganzen Länge nur männliche Blüthen trägt. Ich nenne eine hierhergeh5rige«

von Dietz im Budapester botanischen Garten entdeckte und den Dioedsmns

anbahnende Form: Typha latifolia f. Dietgii.

>) 1. C, 6. 189.
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Nor 9in Thtil der BIQtben in der weiblichen Abtheilong sitit aomittelbar

anf der Achse. Die grössere Ansahl derselben fusst nämlich anf kurzen, die

Achse in dichter Flucht borstenartig bekleidenden Zweigchen, den Pedicellen

(Taf V. Fip. 1— 15, is). Die Gesammtheit der Pedicellen macht nach Dietz's

Nornf^nclatur den secundären Binthenstand aus. Pedicellen sind von Richard
l,s:>;> entdeckt (s. ob. S. 97). Um nie zur Anaiclit zu bekommen, empfiehlt es sich,

om reifen Fmchtetand sämmtliche Früchtchen su entfernen. Man bemerkt dann,

daaa die Pedieellmi die Spindel dickt besetit halten, mit Antnahme jener Linie,

weldM dem enten Hoehblatle opponirt itt 0 Die grSeate Unge erreielien die

Miedlan fon Tjfpha Io^i/Umi mit 2 mM. Di^igan um Tjfpha ShMmoorOui
and Typfui crientalis erreichen durchschnittlich TS «mw. Dia Pedicellen sämmt-

licher übrigen Arten bewegen eich in der L&nge zwischen 0*25—1 mm. Zu den

kleinsten gehören diejenigen yon Typha angustifoHa, minima und stenophyUa,

welche kaum 0 5 mm hoch werden. Die Grösse der Pedicellen ist ein wertlivolleB

Merkmal. Man kann beispielsweise Typfui latifolia {Fig. 11, 12) und Tj/j ka an-

gustifoiia (Fig. 2, M) nach wenigen Pedicellen mit Bestimmtheit uutert>cneiden.

Typha Mudleri (Fig. 3, m), welclje vou den meisten Autoren zu angmlifolia

gezo^ wird, weicht von dieeer dorch Üngere Pedicellen ab. Die karzeu Pedi-

ocUan (Typha angustifdUa, mimma) gleichen niedrigen Kegeln, die langen (Typha

SkatiUwoHhU, kdifalUa) geatnckten Sinlchen. Rntapracbend den anf ihnen

fniienden BIftthen eind die Pedicellen mit eeitliehan Abeaiien oder Stufen im-
sehen, welche meist regeknissig altemiren. Doch kommt es auch vor, daee die

Stnfen auf einer Seite gar nicht ausgebildet oder irgendwo scheinbar ordnungs-

los zu beobachten sind ; beides findet in der gegenseitigen Behindemng der Pedi-

cellen ausreichende Erklärung. Während die Anatomie der DlQtheuspiudel mit

jener des übrigen Triebes wesentlich überoinitiiuuit — nur der äussere Contour

der männlichen iSpindel ist statt kreisrund elllpheuförmig oder zweischneidig

abgeplattet — weist der Bau der Pedicellen einige Eigen tbümlichkeiten aut.

Licet aiaii die derben Pedicellen monatelang in Pottaechen-Kalilange maoeriren,

io können dieielben im Waecertropfen awiechen Deckglas und Obioottriger

') Nur wegen d«r gtdringien Stellnng der lil&then erMbeiot der weibliche Kolben ring«iam

^••chloe'HPn, in <1er That ist er durch eine blflthonfroif Zelle untf'rbrochfn, es i-t >lit>stilbp, an

Ctico B&ndern mitaater mianlicbe BIftthen »aftreteo. Diese Zeile ut fQr Celako vsk y'» Her-

Mtmc <Ur aypfto* vm d«r Bpmtyatdmm lutonBmn von Wiefatifbwtt bl dfe Stell«, »n welcher

die BAnder deH von einer Seite ftber di« Spindel herübergewucbveiieu KcceptAcalumH wahrnehm-

bar Html. In Fäll'Mi mit zwei woiblichen Kolbon s.ih ich ilif blatheufreio Zeile «le»* oberen mit

derjenigen des nntorcn ulternireo, wie e« die Sparganium-Thvot'w erheiiicht. E« sei noch bemerkt,

deee ve« dieser biatbenfMeB Belle aoe eine Bnltaag der BHadel und eine TlieOiiiif dee Eolbeae

Ja awei urul mehr Lint^HWülste erfulgen kann, weftB bei wecb^elnder Aui»trocknung und ßcniUeiunf

die Blfttben »n der Zeile geKeaeiuauder dringen. Oer Fruchttitauil erscheint dann in awei, drei

nd aoeb mebr Webte gespalten, leb babe derartige Ftlle von Typha angtuti/olia alle Jahre an

«iaer beetimmten Localitit geeeken, nnd fleicbe TbeUungen bei Tgphm la^fotia nnd Lmmmttt
h*obacht»"t. Meine oben ritirtn Schrift p'ibt eine auHffthrliche Rrkliriini» des Phäin>nioii~. In
Pet«nibarg«T Uerbare nah ich einen füiirtheiligen Frucbt^taud Ton Typha orientmti* (leg. Brel^

• ehneider eine deterai,) ana PeUnf. Pref. Bngler theilte mir mit, daee er ihnliche Tbellnn-

fni an J\fphm «mgtuiata in Orieebenland wabmabn.
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«erdrückt und in ihre Elemente zerlegt werden. Man erkennt dann: 1. Spiral-

gefässe. 2 laugg^'Streckte, bastartige Faserzelien, welche mit jenen die Achse

der rcdicelle bilden, 3. meist rechteckige, getüpfelte ParenchjrmzelleD, welche

den Körper, schliesslich 4. kürzere Zellen, welche die Epidermis der Pedicelle

auHuiacheu. lu zahlreicbeu Parenchjmseileu kummt U&rx vor, welches mitunter

daf LnmMi YMlig «rfUlt und baim ZordiMan ud Zem&befi dtr Mioalia, Ton

der ZaUhfllla balMt^ ala ftnnlieher Auagnaa daa ZaUianani tnr Anaicht ge>

l>taeht wardan kann.

Ja nach dam Zastanda ihm Batwickelnng iat daa Auaaahan dar TjfphoF'

Inflorescenz ein verschiedeues. Man kann drei Stadien derselben unterscbeidan«

1. Das Stadium der männlichen Anthese: Vom Abfalle der Hochblätter bis zar

Eintrocknung der Aiithereu nach erfolgter Verstäubaug; die weibliche Blüthen-

walze erhebt sich l— 'd mm über den Umfang der Achse. 2. Das Stadium der

weiblicheu Authese: Von der Verstaubung und Eintrocknung der Anthereu big

zur Anschwellung der befrachteten Blüthenwake; die PoUeublatier fallen ab

oder werden vom Winde abgerissen, die Blüfchenwalze erhebt sich 1 cm and mehr
ftbar dia Aehaa, sia wird tum »Kolben." 8. Daa Frachtatadiani: Dia Bifithanwalsa

wifibat noch etwas in die Dicke, aie trockne! rna nnd lerf&Ut acMiaaalicfa in

die befiederten FrUchtehen; dia mftnnlicba Siündel iat nbfebrochen, oder, wo
aie erhalten ist, bar aller Blftthenorgane. — Das Aufblühen selbst geschiebt in

der minnlichen Abtheilung Torwiegend acro-, in der weiblichen baaipelal»

/. Die männliohe Blüthe.

Die fflftnnliche Blütba ?on Tffpha (aase ich mit Bohrbacb nnd War-
ming als einfaeben oder versweigten Sprosa auf. Bei allen Typiki -Arten,

am bänfigsten bei TypJta minima^ kommen Pollenblütben vor, die einem ein»

zigen in Filament und Anthere geschiedenen Stanieu gleichwerthig sind: Sie

sind mit Bezug auf die Blüthenspindel Zweigeheu oder Caulome zweiten Grades.

Wollte mau ihre Phylloniuatur vertheidigen, so müsste mau den iu mehrfacher

Hinsicht prekären Begriff der tiim malen Blätter ins Feld führen. (Jewöhnlicli

be-sitzt die männliche 7y/)/<a-Bluthe drei Autliereu, welche von einem als Ver-

wachsungtipruduct der Filameute gedcutctuu Stiele (Schur, Eugler) wirtel-

förmig ihren Ursprung nehmen, beziehungsweise einem endwärts radiär fer-

sweigten Canlome entapreohen. Seltener kommen Blfttben mit vier oder ftnf,

am seltensten solche mit aechs oder sieben Antheren vor. Nicht immer gecchielit

die Oliedemng dea PoUeniweiges an dessen Endet Oefters nimmt die eine

oder andere Antbere schon iu einiger Eutfernuug über der Basis des Polleu-

sweigea ihren Ursprung.') Die Gliederung des Pollenzweiges bleibt^ ob dieselbe

in ährenförmiger Folge oder nach Art einer Dolde geschieht, eine monopodiale.

Pietz macht gegen die Annaiime eines Polleuzweiges bei Typha neuesten»

eutwicklungsgeschichtliche Daten geltend. J^amentlich bemerkt Dietz,^) daa«

•) Cf. Tab. I, Fkf. 11 f, hin im aagariiohen Augabe von DUks.
•) 1. c, S. 11.
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die Spitze des Urspmngshöckers öfters als abgeflachte Partie zwischen den

seitlich hervorsprossenden Pollenblättern erkennbar sei. Ab«r gerade mit Bezug

auf diese Höcker erklärte Goebel, ') dass sie sich in ihrer Gänze zu männlichen

TypÄrt-Blüthen umwandeln. Auch finde ich. dass in vergrünten Jugendstadien der

mauuiicheu lypha tntntma-lilQthen (s. o.) die äpitze des Urspruugshöckers ebenso

emporgewSlbt iat und dieselbe Zellvertheiluug aufweist, wie die beiden seitlichen

Sproesongen deeselben. Weiter TorgMchritten hitte dieser HOeker eine trian-

dnsdie Blftlhe mit einer nniweifelhaft terminalen nnd twei lateialen Antheren

«igeben, wie ein Spross anter der TermiaaUmospa seilUclia Knospen entwiekelt.

WodieBlftthe einem Stamen gleichwerthig ist, nimmt Dietz eine Hemmangs«
bildnng an, welche durch die gedrängte Stellung der Blüthen während ihrer

Entwicklung erklärt würde. Allein bei Typha minima findet man so viele

monaudrische Blüthen, dass von einer Hemmungsbildung nicht mehr die Rede

sein kann. Es sei denn, man wollte annehmen, die liKUHiliLhen Blüthenaulagen

von Typha minima stünden gedrängter als diejenigen äammliicher übrigen Arten,

sie wären mehr .gehemmt" als diejeuigeu von Typha kUifoUa, angu^ata oder

irgend einer anderen Speeles. Ich stelle das polleutragende CSanlom» welches

die männliche lypAo^Bl&the ausmacht, mit der tielversweigten loflorsseeni

mancher i^sfidanttf>Arten, so Femäamm uUHs Bory (Abbildnng bei Drnde in

Schenk Handbuch, I, S. 703) oder PatuUmus Lau Kurs (Abbildung bei

Solms-Lanbaoh, Matürl. Pflanzenfam., II, 1, S. 188, Fig. H7u), in eine Beihe:

Die Pollenzweige von Ti/plui sind rudimentäre Pan</«nus-Inflore8cenzen. Zu
Gunsten -lieser Ansicht spricht (iie den Typhact^eii von Engler zugewiesene

Stellung im iSysten) und die nahe Verwandtschaft derselben mit den Pandanaceen,

wt-kht englische Autoren, so Seemann (L c), bestimmte, die Tjrphaceen den

i'audanaceen uuLeizuordueii.

Die reife Antliere ist virrkaiiti;^' und nach unten verschmälert, im Ganzen

also keilförmig. Dan Cunnecliv ragt über die Authureuiacher empor, sein freies

Endo ist angeschwollen nnd sticht durch grünBehbranne Färbung von der gelben

Anthero ab (Taf. V, Fig. 7, e). Von den der angelegten PoUenfichem minden je

swei ineinander. Spärlich im Filament und der Antherenwandnngt damüi häufig

im ConaectiT kommen Baphidensellon vor. Diets (L 8. 9) beobachtete, dass

die Raphideo schon frfihxeitig, noch vor Bildung der Gelässe im ConnectiT und

der Poileumutterzelleu auftreten und ihre Zahl in der jungen Anthere von unten

nach oben zunehme. Die Häufigkeit der Raphideu bringt es mit sich, dass beim

Zerzupfen einiger Antheren für die Zwecke dt^r Pollenuntersuchung (s. u.) immer

einige llapliidL-nbündel frei werden. Dieser Umstand brachte mich, unabhängig

vuu Dietz, zu der Ansicht, dass De Bary 's Behauptung, die Typha-Ast^ill seien

krystallürei, eine irrthümlicbe ist. Kommen auch im Rhisom nnd den Blättern

OB Z^yAa Baphiden for, so ist doch ihre Hänluug, so in sagen ihre Concem-

tnüsa, in den Anthoren morkwttidSg. AUein sie findet ihre Erklärung in dem

•) BoUiuibche Zfiluug, 1. c.

K r u » f. 1 1, bt r Kapkid«a bei a^V*«» a. a. On & 111.

Z. ». Gm. U. JUlXIX. Akli« 16
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Umstände, dass die prallen, saftstrotzenden und mit zuckerreicbem Pollen

gefüllten PoUenbfutel von Typha durcli Scbneckpti in Menge abgefressen würiien.

wenn sie nicht eben durch Kaphideu geschützt wären. Die Vorliebe der

Sebneckeii Ar Znckw, ihre Abhaltung doreh B»phidea darf nach Stahl's^)

efafiner ArWt »] enritMo angwahen werden.

g. Der Blütlieustaub (Polleü).

Die Tifpha-ArtBü laaien sieh, je naehdem der reife Peilen in einielnen

KSmern erseheini, oder al>er ana der Pollmimottenelle ali Tetrade herrorgehtt

in iwei Omppen bringen:

PolIenkSmer einseln:
I

Pollen in Tetraden:

Typlxa elephaniina.

Typfia Martini.

Typfut HaussknecIUü.

Typha latifoUtu

Tjfpha mwuma.
l)fpha Sdumperi

Typha (wtlii'tpica.

Typha angustata,

Typha angmtifülia.

Tjfpha eapenaia*

Tjfpha domüiginenrii.

TyplM javanica»

Typha Laxmannu
Typha Mueüeri.

Tjfpha orientalis.

Die Art des Pollens ist also ein wichtiges Kriterium bei der Bestimmung

von Typha. Man kann Tiji'ht lattfoUa und 7)/i>ha augustifolia, Typha minima

und Laxmanni bloss iiacli dem Pollen uuterscheiden. Um den Polleu eines

vorliegenden 7'//;7(a-8i)ecimeus untersuchen zu können, wird man selbst dann

noch meistens zum Ziele kommen, wenn unr mehr wenige verschrumpfte, schein-

bar allen Blftthenetanbes bare Anfberen an der Spindel stehen. Mao gibt einige

dieser Terschranipften Antheren in Kalibydrat, allwo sie sieh astreeken*, d. b.

ihre nrspriingliche Form anndimen, nnd mit den Prfiparirnadeln lerrissen, tut

immer noeh einige Körner oder Tetraden herfortreten lasseo. Schon bei SOCaeher

Yergrösserung wird man darüber im Klaren sein, ob runde EtnielUrner oder

gepäckartige Tetraden vorliegen. Bei stärkerer Vergrösserung lassen sich an

jedem Pollenkorn von Tjfpha die Pollen wand, die Foveola und der Kern in

derselben unterscheiden. Die Pdilenwiimiung stellt entsprechend der Form des

frischen oder mit Kalihydrat zum Auhiuellen gebrachten Kornes eine Kugel-

schale dar. Einerseits erkennt man an ihrer OberSäche die meist spaltförmige,

seltMier kreisförmige Aostrittsstelle des Pollenschlaucbes. In der Foveola lassen

sieh feine FefetM^fchen wahrnehmen. Der Kern ist meist exeentrisch nnd der

Intine angelagert Die Ezine ist» wie weitergehende, etwa SOOmalige YergrOese-

mag lehrt, nleht glatt, sondern mit stabehenffiimigen Protnberanten versehen

stahl, 1. c, 8.30, S.8ilL
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(rergl. Oi«fts, ungar. Ausgabe, Tab. V, Fig. 10, 11). Nach Dietz') entwickelt

der Pullen von Typha latifolia seine Schläache in aebr kuner Ztii. Dabei

kommt auf jedes Korn der Tetrado ein Sclilaacb.^)

Die Pollenkörner von Typha werden in grosser Menge ausgeboten. Bei

jedem Windzage erheben sich von einem mit Typha bestauilent^n Weilinr wahre

Wolken des gelben, trockenen Blütheostaubes. Mit der von unten nach oben

fbriiehnitenden Folfa det Anfblfthuia hingt et innunmen, dass der Pollen

dareh aelime Tage amgeboten wird. Im Qewirre der Baare, welehe die

niDDliehe Blttheoapindel betetieB (s. 8. 125), wird radem ein gewieeer Äntheil

des PoUene Uagete Zeit deponiri Wae die Pettentefcraden anlangt, eo findet

man die vier Körner gewöhnlich in einer Ebene aneinanderliegen, so dass die

Tetrade an ein Gepäckstück oder die Sardna vetUrieuli erinnert (Tab.V, Fig, U,
7, a, Doch wie vier gleiche Kugeln im Räume die verschiedensten Beziehungen

haben köiiiipn, so lindetman auch da< srf^genseitige Verhältniss der Körner mannig-

fach abgeändert. Ist die Gepäckbturui die häufigste, so zeigen die Kürner oft

genug auch lireuzföruiige Anordnung (7 y)« Seltener ist T-förmige Anordnung,

wobei die Horizontal-, wie die Verticalreihe je zwei Körner besitzt (7 t), oder

conidienartige Anfeinanderfolge der Tier ESmer in einer Längsreihe (7 0). Aneh

ist jene Anordnung der Pollenxellen, die seit Mohl ale tetraedrische beieichnet

wird (7 Of oi«lit allsn sdten: Die Theilnog der PoUenmuttenelle ist hier nieht

mehr in einer Ebene, sondern entsprechend dem Banme eines Tetraeders er*

folgt; durch das Deckglas erscheint die oberste der tetraedrisch angeordneten

Z'dlen oft zur Seite gedrängt. Von der einreihigen Tetrade (7 5) abgesehen,

hat GoebeP) völlig analoge Theilungen der Pollenmutterzelle bei Neottia

nidus avis beobachtet und dieselben zum Anlasse theoretischer Betrachtungen

über den Einfiuss der Mutterzelb nt'nna auf die Orientiruug der zur Ausbildung

kommenden öepteu genommen. Da die Typben za den niedrigst orgauiäirteu

llonocotylen gehören, kOnnen £e Polleotetniden ohneweiters mit den Sporeu-

mnttenellen gewisser Eryptogamen, wie Jungermamua sp. und Lycopodivm

Sdago verglichen werden. Aoeh ist an Ooebel's^) Beispiele der Sporenmntter*

seilen gewisser Algen, so Caüi^amnion nnd MyHphonia sn erinnern. Ebenso

verdient die Ton dcrnsf^lben Forscher im Jahre 1884 (Flora, Nr. 28, Taf. YII)

besebriebene nnd abgebildete Tetramffxa ptKrasUiea Erwähnnng. Die Sporen

») 1 c., S. 13.

Die FoTeul» des Typha-VoUeaa Ut reich an (TraabeD-)Znckcr. Mau kaan di«-B un-

aiitt»11»«r fMtilellra. iadsn man eia Qwatam Pollen in efai«n ühifUscIieB dmreh «in hi» sw«i

Minuten mit concenlrirter ("u SO,-Lösung behandt It uml i\on auf Aem FilttT aupgwwiiitchfuon Pollen

daan in kocbende K»Ulaa|;e tlrnt; aUbald cntHtf-ht ein reichlicher KiedcrscbUg ron rothem Kupier»

oxydnl. — 6el«v«iitlieb koBmea Beioiengun^en von Typha lattfaUu-'BMm to ,8eineD Lytopvdii*

vor. Unter dem Ilikrotkop« (st Mttrlich die FftlRchaog sofort in erkennen. Vor lit die Frage.

oH der Ttfpha-PoUen aU an-trorlin^nd^H nn<{ k(iblpn<1eK Mittel nicht dieielb« Wirkuif hüte, wi«

die in (fr >!>s' r Quantität bchwerer zu beschaßenden Lycüfjudiuitt-riporcn.

't Zur Enibrjroiogie der Archegooiatea, Arbeit, d. Botan. InKt. zu WQrsb., II, 1888, S. 441.

Cf. Snebs, TorlMwiftiB aber FSAatenphyalolngi«, U. Anfl., S.4SS.

«) L o.
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des eigenthümlicben, an Ihtppia roccellata gallenerzt^ugenden Pilzes sind durch-

wegs zu Vieren zusamtueuhängend (Cf. Fig. 3, 1. c). Dabei ergibt sich eine Mannig-

faltigkeit der Figuren, die jener der PoUenteinMiea von Typha völlig analog iat

Wm die mikioroetrisehe OiOeee dee IVfulki-PollenB Miluigt» so bewegt

aiob aaeh meineo Erlahrangeii der Dnrehmeeaer im AUgemeinen swfaclieD 20

«nd 40 (fc. Dieti gibt Ar Typha laUfoLia 22*5 und 81 1* alt Orennreiibe an.

Der Amerikaner Mo rong') findet neaestene als Orenzwerthe ,^.\„ und engl.

Zoll. Unabhängig von einander gelangen wir annähernd sa demselben Resal-

tate. Da Morong bemerkt, man könne Typha dominginensis wegen der

kleineren Körner vuu anderen Arten unterscheiden, war ps naheliegend, nicht

nnr die Richtigkeit dieser Angabe, sunderu auch die Bedeutung der PoUen-

gröäse von Ti/pfta überhaupt als speciüsches Kriterium zu prüfen. Demgeiuäss

fbhrte ich eine grosse Zahl von mikrometriscben Mesäuugeu aus. Im Folgen-

den fiaden eieb die Mittelwerthe Ar die einielnen Arten angegeben. leb be-

merke^ dass die Zablen d«n Dorobmeiier der EinielkOraer bedeuten, eb dieeelbea

alt aolebe oder in Tetiaden angeordnet vorlagen.

Tijpha angtutata 20—26 (i

Typha anguttifoiia 26—83 (a

l^ffha austrdli» 26

Typha eapmiti» 26 (i

Typha dominginentit 20—26 |ii

Typha elephantina 20—26 |i

Typha latifolia 26—33 [x

Typfia Laxmanni 33—40 u

Typha Martini 26—33 \i

Typha mitiima 26 (j.

Typha MueUeri 26 |i

Typha orkniaKt 20—26|i
Typha SkutOewoHkU 20fx>)

Eb ist iilso richtig, dasä Typlta duinimjtnemis kleinere PoUeukörner aU
Typlta angustifolia hat, nnd WO die ftbrigen Arten von vorneherein ansge-

seUossen werden kSnnen, das Ifikrometer lur Diagnose erhilft. Allein relativ

kleine KSmer kommen aneb bei TypAa angmtata, Typha dephantma nnd
TypJia orimkiUs vor. Die grOssten Eömer bat merkwfirdiger Weise die babi-

tndl kleine 2V|Aa Loxmatmi.

A. Die Haare der mftnnlicben Blüthengemelnsoliaft.

Am Grunde der männlichen Blütheu findet man bei allen 7)//'/w -Arten

mit Ausnahme von lyplm, minima, UaussknecfUii und Martini bandlörmige,

') 1, c. p. 7.

^) lü d«r AoaljaeoUfel (Taf. V) sind dto Art«Q dü» Pollens — Eiuz«>Inkora oder To(r»«le
— aber andi Ha riar TorkomiiMnden Orösten TerhftUnigsm&sBig zur D»rstelluug gebracht
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endwirts oft spfttelförmig erweiteite und Tenweigte Hian (Tftf. V, Fig. 1—18» s).

wtlch« Yon den älteren Autoren, jfinget noch von ÖelakoTsky nnd Bentham-
Hooker, fÄr ein reducirtes Perigon genommen wurden. In einem vergröuten

P In tliiMi.stände von Typha minima^) sab ich ao^ am Grunde der männlichen

Blötht» Haare, und zwar glichen diese ganz den geknöpften Haaren der weib-

lichen Hlüthen (Fig. 7, 3). Dieser Urastaiul s|>rir!it dafür, dass di»^ Haare aiu

Gründe der männlichen und am Grand»' der weibliciien Blütiie liornolo^' sind,

obwol)! die erstereu au bandförmigen, dit- letzteren zu stielruuden, cyliudriscUen

Gebilden adaptirt sind. Anatomisch bestehen die Haare der männlichen Spindel

ans einer Lage gleiebartiger, geetreckter Zellen; ainUDt ihre Zahl gegen das

freie Ende in, bo eieebeint das Haar laneeolat oder spatelförmig verbreitert,

tonet Ist es annibernd llnesl, meist sngespitit, seltener stnoipfj das spatel-

förmige Haar igt gabelig rerxweigt oder mit mehreren Zipfeln versehen. Die

Farbe des Haares iüt weiss oder braun. Auf Grund der Haarform liest sich

die folgende Uebersicht der TypAa-Arten geben:

A, Haare einfaob:

iO stampf: Typha dephantina, ScMmp&ri,

h) ngeeplfcrt: TypkPk ktHfoUa, Sh/uMmeorthii, gUmea^ Lcuemtumu

B, Haare selten einfseb, meist verbreitert nnd venweigt:

Typha angutHfdSia, angustata, auOralit, fJCw^mV, MtfeUsn,

copensts, domingkuntiit jaoaniea.

Vorzüglich charal&teristiiich ist das Haar von Typha awtralis (Fig. 4, &),

welefais Bohrbaeb mitdem Geweih des Dambirsefaee vergleiebi Aber ancb Tifpha

domimgmmuk (Hg. S, s) Ist sebon nach dem Haare der minnliehen Spindel sn

erkanneo, und bei den meisten Arten gibt die Haarform, snsammengebilten mit

den abrigeD (äankteren» ein werthTolles Merkmal ab. Die biologische Aufgabe

der Haare, welche am ehesten mit den Sprouschnppen mancher Farne, so Cihotium,

verglichen werden können nnd mit den Cracteolen der weiblichen Blüthen auf-

fallende Aehnlichkeit haben, ist zunächst die, den Druck, welchen die jungen,

dichtgedrängten Bl&then aufeinander ausüben, abzuschwäclieu. Sind die An-

theren durch intercalares Wachsthuiu der Triiger vortreschoben und nach Aus-

bietung den IMlens eingetruckuot, su .stt^llen — im 2. iSiadiuiu der Authese —
die ^Meh&lls eingetrockneten und gegen die Spindel gekrümmten Haare eine

Art von Dspositorinm ffer PoUenkOmer dar. Man trifft dem entepreehend nach

Abfall dar Antheiea niebt «anigo Pollenkdrner im Oewirre der Haare; wo die-

selben verbreitert nnd mebrsipflig sind (Typka anu/Mit, äomiut§imnriB), dort

halten sie am so sicherer einen Theil des Blftthenstanbee zurück. Da das Auf-

blühen über die mehreren Intemodien der männlichen Bltithengemeinschaft

langsam aoropetal vorschreitet, wird die Stänbnng aber eine Woche fortgesetit

*J leb füud deattelben outer uoroaleo Blfith«iitriQbea im Frfthjshre 1887 b«i Kritaendorf

Icbslirin.

•) b einem Ton Bohrback (8.»«) beoltMlitoten AwiDftlinsriill.
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und selbst nach dieser Zeit erhalten sich im 6efl(»chte der Haare noch zahl-

reiche PolU'nknrjior Nach *'inpin Monate — vom 1. Stadium der Anthese ge-

rechnet — waren -iimnitiiclie Antlieren von '////>/<« httifoha abcr»*trocknet und

vorn Winde wegj^erisj^on. Im oboren Rlüthenboreicbe waren .luoh liie Haare nicht

mehr zu sehen, aber unten fanden sich in ihrem Gewirre nicht wenige Körner.

Es kommt somit den Haaren die doppelte Aufgabe zu, als Schntzorgan zu dienen

ond die minnitehe AnthaM mSglichit ra Terlftogttni. B<i einiebfln IsdiTidaM

kftBO dftnn niitor ümstinden spiter tls beim Oros die Belegttttg erfolgeot und ee

können anf dem Wege der Aejngunie neue Aiten entitehen. 80 itt Z^fftci

SlwiÜeuniTthn von lypAa laHfoHnt dnreh Atyngtmie abgeiweigt ni denken.

t. Dieweibliüho Biütho.

Wie bei der roinnlichen BlQtbe werden wir auch hier, um die von Dietz

untersuchte Entwicklunjersgeschichte nicht wiederholen zu müssen, lilosa aaf

die fertigen '/ustiiiide Kncksicht nebnien. Der weiblichi' BUitlionstand darf gegen

da? Kndt^ d« * 7\vriton A nthesenstadiums, al-^o nach Ausbietung de? Pollt^ns und

Vertrocknen dt-r Aiitheren, als reif angest-lien werden. Die weiblichen Blütlieu

sind dann dreierlei: 1. Fruchtbare Blüthen mit (lynopbor, Ovar sammt Ovulum.

Griffel und Narbe; 2. taube Blüthen, den vorigen ähnlich, aber mit gestrecktem

spindelfBrmigen Ovar nnd Terkttmmertem Ovolnm (nentrtle BMtben Sebnii-

lein'«*); d. nnfracfatbare, keolenf&nnige Blflthen oder Carpodien^ (Fistillodien

Engler'e). Unmittelbar anf der Spindel aitien nnr Blflthen der eraten Art;

jede Pedieelle trigt nach Dieti') in aeropetaler Folge lirnehtbare, taube Blfttben

und Carpodien» schliesslich noch haarförmige Blüthenradtmente. Von dem
GjDopbor zweigen bei allen drei Blüthenforraen in grösserer Anzahl (30—50)

cjündrische Haare ab. welche von den älteren Autoren, jetzt noch von Bentham-
Hooker und Celakovsky. als l^erigon uufirefasst sind. Von diesen Haaren soll,

wie von den einzeln nnd nur bei Schnizlein's Sj-ecies bracteatae (bracten-

latac nach unserer Nomeuclatur) vorkommenden Tragblättchen bei Besprechung

der Fracht gehandelt werden, weil die gedachten Organe erst inr Fmchtxeit

ihre ToUkommeoe OrOeie nnd Anehildnng erreicht haben*

Die fmchtbare BllUhe besteht ans einem der Lftnge nach in einer

Naht inaammenichlieBaenden Fmehtblatte, welchee» getragen von etnem stiel-

förmigen Qynophor, an dem oberen freien Ende in die Narbe erweitert ist und

darunter eine röhrenförmige Verengerung, den Griftelcanal, aufweist. Wo Brac-

teolen vorkommen, ist die Carpidennaht, gemäss Eichler's Darstellung, diesen

zugewandt zu denken Da.< eigentlielie Ovar träet an seiner Innenseite das

einzige anatrope, genauer gesagt epitrope Ovulum. Die Biattbürtigkeit demselben

war schon von Pajrer 1857 (s. oben S. 105) erkannt, musste aber im Jahre 1870

*) 1. e., 8. 9.

>) D«r Auadrvck, ssalog SUmioodien g«bUdot. rftkrt von Eichlor, ». ». 0., 8.4, h«r.

>> 1. c, 8. Sl.
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Ton Robrbacli aaTs Neue bewiesen werden, weil Sachs dem Tvy/Aa-Ovulum

irrtlinmiich Achsennatur zusprach. Aber selbst Dietz') Hess noch die Frage

offeij, ob das Ovulum am Rande oder an der Fläche des Fruchtblattes hervor-

komme. Dass die Fiaceutatiun nun eine parietale ist, b^weiseu aufs Deutlichste

die BlMhmTevgrfinimgBii tod Typha mimma. Die Frnobtbi&tter enoheinen bei

deoaelben der Lftoge nach gettfftaet und in eio Blatt Biit Seheide mid Spreite,

wdebe durch eine rerengte Stelle geeehieden eind, Tenrandelt Eben m der Ter*

engten Stelle kommt ans der Mitte der Blattfläcbe ein langofaler, an der Baaia

Terachmftlerter Gewebekörper, das Ovulam, hervor. In der vergrOnten Infloresceus

kommen auch Fruchtblätter vor, die im unteren (Scheiden-)Theile mit den Seiten-

rändern verwachsen sind, so dass zwei oder drf^i in der Fläche nebeneinander

xo liegen kommen. In allen Fällen sind die obertn (Spreiten-)Theile frei, und

an der Grenze von Scheiden und Sitrciteii finden sich in einer Querzeile zwei

oder drei Ovula, je nachdem zwei oder drei Carpiden verwachsen sind. Durcbaos

nitepricbt also das 2';yi>/ui-0Tiüam in aeinem morphologischen Wertbe einer

Blatiaproaanng, nnd iwir jener serialen Aoaiweigung des Blattee, die aeither

als Blatibäntchen oder lignla bekannt ist £a ist bemerkenawerth, daas achon

Schnr Termotbete, waa ich dnreh die teratologiacben Thataaoben für bevieaen

erachte (cf. oben 6. 104). Das der Flüche des Frnchtblattes und entsprechend

dessen Hanptnerr, in welchem die Vasalien verlaufen, anfsitzende Ovulam hat

ein finsseres nnd ein inneres Intejfument Die Wand des Ovars ist mit einzelnen

Kry^lailzcllen versehen, welche grosse rhomboedrische Krjstalle führen. Die

Narbe ist liueal — l'ypJm angmtifnlia, nngustata (Taf. V, Fig. 2, 1, i) u. a. —
oder spatelformig-lanceolat — Typhu latifoiia, Shnttleworthii, Lcuctiumni (Fig. 11,

12, 15, i) u. a. — gibt somit ein werthvolies diagnostisches Merkmai ab. Sie

hat keine Drttaen, sondert abar inr Zeit dea Stiubena eine klebrige Flüssigkeit

ab, welche bewirkt, data die weibliche Biftthenwalae im Sonnenatrabl glitBemd er-

aefaeint^) Die Narbe aenkt sich dfttenfttrmig mit achief nbgeachnittenem Bande
gegen den Griffelcanal ein. Der wie nna einem Hdilaacke ron der eigenen

männlichen Bläthenabtheilnng herabrieselnde Pollen beatieicht den guiien Um*
fang der weiblichen Blüthenwalse, dazu kommt, dass gegen dieselbe von allen

Seiten aus der Umgebung Pollen angeweht wird. Die meisten weiblichen Blöthen-

wahten in einem Jy/y/ta-Beätande sind daher an ihrer ganzen Obertiache einge-

pudert. Die entwickelte weibliche ßlüthe ist V2 1 cwj lang; liievon kommen
nach Dietz-'j auf den Fruchtknoten 0 8 bis 12 rnm, auf den Griffel das Zwei-

bis Dreifache, auf die Narbe die Hälfte dieses Masses.

Die Garpodien und von der Länge der entwickelten weibliehen Blflthe

nnd stellen aeUig anfgebante, endwirta erbreiterte nnd mit einem angesetatan

Spttuhen Tersehene KSrper dar, die in der Gestalt am eheaten an kleine Kenten

oder langgeatielte Birnen erinnern (Fig. 1^18, t). Indem aie aich mit ihren

>} 1. c, 8. IS.

*) et Belireii», UnlmodhuifHi aW 4«n Bau 'da* Griffels und der Nbi^«, OMÜigeii
im, 8. 80.

) 1. e., 8. SO.
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breiten obereu Umfängen aiipinanderlegen, schliessen sie nach abwärts, beziehungs-

weise nach der Iiiflurescenzhpiudel meuiscoidale Kuame ab, in welciien die Frucht-

luiotea zur Eutwiekelung gelangen. Es sind ako die Carpodien für die dicht-

gediingtan weiblichen Blüthen Schotzorgaue: Die Carpodien lohafl!» den nr
Entwickelnnif der FniclitkBoten nnd Semen nMhigeD Bmud. Ihfe Uologbebe

Anfgnbe liaet eich nnmittelbar mit jener vergleichen, welche den gleichüdls

keuleni&rmigen Cystiden zwischen den L&mellen des Hymenomycetenbutes zu-

kommt. Viele der oberflächlich gelegenen Zellen des Carpodinms sind mit

demeelben Hart angefüllt» daaeen bei den PedioeUen Erwähnung geacbah*

k. Die Haare der weiblich 'ii Blüthengemeinschaft;

die Frucht

Zur weiblichen Blfttbe gehören ala weeenilicher Bettandtheil die HaaM
(Taf. V, Fig. 1—16, i) Sie sprosaen ana dem Gjnophor aeiion im enteo Stadiom

der Antheae hervor, nnd iwar regeUea in der gansen Linge deaaelben. Sie aind

cjlindriach nnd drei Zellreihen michtig. Die radialen ZeUwinde abringen etwaa

vor, ao daes die Oberfläche des Haares nicht glatt, sondern mit leistenartigen

Vorsprüngen besetzt erscheint (Fig. 1 — 15, 3). Bei Tiji'fui mintHMi (7, 9) sind

die Haare endwärts knopfförmi? od- r kugelig, hoi TypJia domingimtltis (r>, 3)

keulenförmig erweitert, imlem iiichi- rr Zellpn unter der Spitze durch Eiiila-

geruug von Harz seitwärts ausgebauclit werden. Das regellose Auttrctfii der

Haare, die au der Frucht nur beiläutig in mehreren Quirlen angeordnet er-

scheinen, verbietet, in denselben eine Blüthenhälle za erkennen. Ich sah die-

eelben In der vergrünten Infloreacena von jfypka «iMiia völlig nnveiindert

Wtirden aie in der Thai ein Perigon nach Art dea Compoaiten-Pappna vertreten,

80 hätte man eine ihnliche Umwandlung deraelben in dreieckige Zi|ife erwarten

dürfen, wie eie bei vergrünten Compoeiten') öfters beobachtet wnrde. Ihre defi*

nitive Länge erreichen die Haare an der reifen Frucht, beziehungsweise nadk

Streckung des Ciynophors zn einem Carpophor und AnsbiKiiing de.s Samens. In-

dem sie mit der Frucht iu Verbindung bleiben, stellen sie ein ausgezeichnetes

Flugorgan derselben dar. Allein vermöge der Z*dlenvorsprünge der Haare bleiben

die Früchte auch am Pelze vun Thieren, am Gelieder von Vögeln hängen, so

dass sie Klettfrüchte darstellen, und ächliesslich werden sie durch den Haar-

beeats sa weiten Wasseireisen befähigt. Es gilt von den IVpAo-Friiohten, waa

ich Ittr die Gomposlten*Aehaenien bewieaen habe: Sie können durch Wind,

Thiere nnd bewegtea Waaaer verbreitet werden.') Da die Haare im anegewach«

aenen Znatande apröde eind und leicht abbrechen, lit eine Zihlnng deraelben an

>) Cf. Weitste in, Zur Morpbolugio und Biologie der CyHtiden. Aw Aeai XCT. Baad« dtr

SiUber. dt-r kuia. AkaU. d. Wi.st^eu8ch., 1. Abth., J&uuer-Ueft, 1SS7, S. 10 ff.

*) Cf. Treab, Over bet pupptu der Oon^foailac. Mederlaadach Knudkandig »rcbief, 1873,

p. 1V4, Tk¥. XV T. a.

•) Cf. K r o n f t" 1 d, Ueber eiiiipe Verbreituu^siuittel der CumpoBitenfr&chte. Aqh dea XCL Bd*
der Sitzber. der kau. Akad. der WUi^osch., 1. Ablh., Mai-Iiea, Jahrg. 1805, S. 4U ff.
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im BSnAtm, hMkvagnmm FrtektMi dir ciawUiMi AftMi sdiwar MnaflHma.
YcriiiltniaBBinig am aa Huren tind Tffka SkmUlneorHdi (Fig. 12. 1,11) «ad
orientalif, ^reiche g^en 30 derselban betit/en. die übriiT?!! Arten haben «n 50.

Nebst ihrer Aufgabe als Verbreitang-s&^^ns erfüllen die Haare die Function eines

Schutiortranes der Blüthen. Di«» Fruchtknoten erscheinen zwi-irhfii denselben wie

Eier iwi^clieu Hacks^-l ein^Hbctt» t. denn nicht nnr di^» fruciitb:iren, rvuoi» die

tauben Blüthen und rar|>rniien IkiIumi ihren Haarbesatz. mit \'^m zugleich sie sich

Ton der Spindel ablösen, ^ciuüeu die Carpodien deu zur Entwicklung der

Fruchtknoten nOtbigeu Haam. so umhüllen die Haare die eioielnen Fruchtknoten

«nd aehfttieii dieaelben vor gegenseitigem Dmcke. Erinnern wir nns de« Sdinti-

«rgan« in der minBlieben Blfttbengeneitttehaft, der Caipodien und Haare in

der weiblichen Abtbeiinng, lo wird enk begreiflich, wie anf der verhftlkninmistig

Udnen Are» der Ty; Inflorescenz riele Unsend Blüthen snr AntfaUdnng ge-

langen können* SchäUt doch Schnislein') die Anzahl der Blüthen an weib-

lichen Kolben von Tyjhfi nnguftttfoha anf nahe 1<Xmm>0. nnd Morong findet,

dass eine weibliche Walie derselben Sp<»cie'^ von ffinf Z<dl Ltuiiro — Ab-

rechnung der Carpodi^n und tauben Blüthen — r»".tiuo Früchtt ergibt. Noch

wäre zu bemerken, dass iie weiblichen Blütbeiibaare, entsprechend ihrer Auftrabe

als Verbreitung.smittel, im reifen Zustande luUbaltig sind (mit Ausnahme einzelner

Harzxellen bei Tffpha damingineniii nnd mnima [Fig. 5, 7, sj) und wasserhell

dnftbeiebtig, seltener endwärti brinnlich gefärbt eracheinen (TVpiWi angmü-
foUa). Zur FmebtMit lOeen eich alle drei Blfltiienarten dee weibli^en Blüthen-

bercicbea Ten der Spindel nnd den Pedieellen. Die rorerst der Linge nach

mammengescblagenen Haare spreizen auseinander und heben dadnrch Früchte,

Carpodien und taube Blüthen förmlich aus den Angeln. Hier nnd dort bauscht

der Kolben aof, und die Friv htf wertlen 7usammt d^n Carpodien nnd tanben

Blüthen durch den Wind in ganzen Flocken davongetragen.') Die Ditssemination

findet mit der Abränmung der ganzen Spindel ihr Ende, so dass dins. lbe nur

mehr von den Pedicellen besetzt ist. Schon vorher sind die Autheren uud Haare

der männlichen Gemeiuschaic abgefallen.

/. Die Tragblättchen, Bracteoleii der weiblicben Bluthc.

Dnpont machte im Jahre 1831 die Entdeckung, dass die weiblichen

Blüthen von Typha angwUifolia von spateiförmigen Spreuhlüttchen (paldoles)

L'estntzt werdfn. Wir können dio.selben, da zu jeder Blüthe je einos (l'^r><dbi'n

gehurt — nach ^SchuizK-in auch zn j"der iVdicellt' — , da r^ie t»'riier in iiirer

Entwicklung der Blütlit' bt^(b'Ut»'ii(l vorau.stibn (Dietz. Engler), als Tragblatter,

bracteae oder wegen ihrer Kleinheit bracteolae, auffassen. Ihre Selbstständigkeit

bekundet sich snr Zeit der Dissemination noch darin, dass sie ron den Carpo-

phor sich loslfisen, nicht wie die Haare mit demselben rerbnnden bleiben.

•) 1. r., D

^) AI« wiilu&iae« Mittel gegen den Zerfall der £oibi'U im ilerbar habe ich <Jollodium un-

g«|elwa. er. Botra. CeatnlU. I88S. Hr. SO.

t. B. eee. B. XUIX. AblL 17
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Au. h ihr» Forin ist eiue ganz andere als die der Haare (Cf. Taf. V, Flij. 1— 10, i, 4).

Auf solimalera, bei TypJux Muelleri (3, 1) haarförmigem Stiele erhebt sich eine

kleiue lanceolate, oben abgostutztf», eiförmige oder uinirt^kt hrt herzförmig.' Spreite.

Das Tragblatt ist nicht mit iUn weiblichen, wohl .iIm t mit den niaunlichen

iJlüthenhiiaren (1— 18, •>) zu vergleichen und untprschei let sich von diesen nur

dadarcb, das» seine Spreite gauzraudig ist. Moruug') hält dafür, dass di«<8e

Bnoitolen, wie die misnltcheii Blfitbeohaare, rudiiueutäre Carpideo siud. Das

Längenverhältnies von Tragblatt» Narbe und Perigonbaureo im Fnicbtkolben

ist Ton der gröseten Wichtigkeit für die Bestimmung der Arten. Species brae-

teolatae sind:

Ti/pJia aethiopica, angustifolia, australis, anguatata, minima, Mar-
tini, elephaniina, Sehimperif MuelUrif dominginentitt javameat Bau»'
kuechtii.

Speeles ebracteolatae, bei welchen bloss das Läogenverhältniss der Haare

zu deu ^iarben zu beobachten bleibt, hind dagegen:

Typlka latifolia, 6lmUkworlhii , ori€ntal%i, glauca, Lax$ttaHnif

capcHsis.

Um sich TOD dem Vorhandensein oder Fehlen der Bracteolen und ihrer Be-

siehung sur Narbe und den Perigonhaaren au Ikberseugen, ist es nöthig, mit einer

feinen Pincette oder mit der Präparirnadel tief in den Kolben, womöglich bis

an die Spindel sn greifen und ein kleines Packet Ton Blftthen heranssuheben.

Dasselbe legt man mit Sorgfalt, um jede Verschiebung hintanzuhalten, die bei-

spielsweise die Bracteolen langer erscheinen lassen könnte, als sie wirklich .^iinl.

in einen Tropfen Alkohol auf den Objectträger. Sind die Haare vollgPf>augt und

alle Luftblasen vertrieben, so let'-n sich die Blüthen bei einigem N:u lihelfeii

mit den Nadeln fächerförmig au.st inaiider. Mau gibt nun » inen Tropfen Wasser

auf das Object, breitet das DeckgluNclieu darüber, und das Piaparat für die

mikroskopische Untersuchung ist fertig. Mau wird dann nicht nur die gedacbteD

Beiiehnngen, sondern auch die Form der Haare* des Tragblattes und die fibrigen

Details ttberblicken können. Gleichfalls empfiehlt es sich» eine Bracteole, je eine

fruchtbare BlQthe und eine Carpodie besonders heraussuprftpariren. Aehnlieh

hat die Untersuchung der männlichen BlUthe su geschehen. Schon oben sind

die Verhältnisse lurvurgehoben, auf welche bei denselben zu achten ist. Bei

einiger Uebung wird mau die Untersuchung der Ty})ha-B\nihfu für die Zwecke

der Detennination VtaM l>»dierr-ehen. Fiii Aufkochen der Blüthen, wie sonst an

Herh;irniat» rial, ist durchaus uiUKdhig. Eingehettet zwischen den Seliutzorganen,

ci Iis. rvii ' II sich die Jv;>/ja-Biütht'U iu ausgezeichneter Weise und schruiupfeu

dabei uur unerheblich eiu.

m. Der Same und die Keimung.

Die 7>/;>/m-8ain< u -md im VerhiUtiiiss zur Grösse der meisten Arten,

namentlich Typha elepiumtmu und domniginainni, klein zu ueuaeu. Denn üie

*) C., p. 8.
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emiebAB nur 1 mm Liog«. Dabei sind sie von gestreckter Oestalt und drei-

bw fttofmal so lang als breiL Yod diesem Mittel entfernen sieb nnr die Samen
der beiden Bobrbaeb'scben Varietäten von Tffpha angusiaia, Dievar. lepto-

Carpa hat Samen, die 7mal, (i'ie fKT» euihiopica SarriPn. dio nur 2- bis 2Vsmal
80 lang als breit sind.') Der Same von Typha entwickelt sich aus elnor ana-

tropen (epitropen) Samenknospe. Im reifen Ziistami" Ui er iiacli Art eines

Snit7?*^st"]iosse8 geformt, das l)ci>t?f. er stellt einen cyliiidrischen, an dem einen

Kndt^ 4Ut'ral»ge8chnittenen, an iK iii anderen Ende conisch zogespitzttMi Kitrjier

dar. A^-hnlich wie bei Spargantum ist das breite Ende durch ein kreistörinige.s,

in der Mitte erhöhtes Deckelchen abgeschlossen, welches Aatbeile des äusseren

nod inneren Integnmentes in sich enthält (vergl. Diets, 8. 22« 23, Taf. n,
Flg. 5, 6, 11). Hit Dieti (S. 27, Taf. Fig. 11—14) nnterscheiden wir an

dem Samen von anssen nach innen fortschreitend: die ftnasere Samenschale

(testa), die innere Samenschale (tegmen), das Ssmeneiweiss (albumen) nnd den

Keim (embrjo). Sowohl die testa als das tep^men bestehen ans je zwei Zellreihen.

Die äus.sere Schichte d»'r te.sta setzt sicli aus ziemlich grossen, in der Richtung

des Radius oder tangential gestreckten Zellen zusammen, die an der nach Iun<»n

sehenden Wand stärker verdickt sind. Rohrbach Ii. c, S. 72) hat diese

Zelireilie als Masolienschichte bezeichnet und das Liin^'enverhältniss des radialen

und tangeutialea Durchmessers einerseits, den Verdickungsgrad der iuueren

Wand anderseits, als anatomisches Kriterium snr üntersche&dnng der Arten in

Anwendung gebracht. Die äussere Wand der Maschenschichte ist dttnn nnd

im trockenen Zostande des Samens coUabirt Dessbalb treten die Enden der

ndialen Zellwande an der Oberflache des Samens hervor nnd derselbe erh&lt

eine feinhSckerige Oberfläche, er ist, wie sich Schnizlein (1. c, p. 7) aus-

drückt, ,gestreift, fein warzig". Die innere Schichte der testa be.steht aus stark

und unregelmässig v»*rdio]itfn, niedrigen und tan^^cntial gestreckt*'!! Zellen. Die

beiden Zellreihen der inneren Samenschale werden aus ebenfalln tan;,'*'nti:tl ge-

Btrerkten und t,tark verdickten Zellen gebildet Das Sameneiweiss ist, weniij.-tens

bei den von Dietz (S. 29, Taf. II, Fig. i ij untersuchten Arten (Ti/jt/tn Uitifolia

oud lypliu utigustifoUa), eiu doppeltes: ein äusseres, aus einer Zellschichte be-

stehendes Peritperm nnd ein inneres Bndosperm. Dae Endosperm ist mehlig,

hart nnd spiOde. Innerhalb desselben findet sich der im Vergleiche an den

anderen Theilen des Samens grosse Embiyo vor. In seinem unteren Drittel hat

er die halbkreisförmige Keimblattspalto, auf welche bereits Schnizlein^) auf-

merksam maclite. Als Reservet.tofre kommen in den Zellen des Samens Aleuron,

Stirke und Gel vor. Die Stärkeköruchen sind überaus klein nnd finden sich

nur in d^*n Endospermzellen, das Gel in diesen und im Kinbryo. das Alearon

zudem auili im l'»'ri.s|ierm. Letjt man eben gekeimt" 7 »//'/»«j-'^anieM in (ilye riu

ein. s(» er.>cheiueu nach mehrereu Tageu iu demselbeu kleine Ueltroplcheu

suspeudirt.

») Cf. Rohrbach, 1. c , S. S«. 8«>.

*) Teifl. meine B«merknng &ber diese« Kriterium, B. 108.

•) Twvl. oben. 8. 101.

17*
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üm Typho'Bun.Mk fAr die üntonocbnag in grSsMrer Menge bq erhatten,

geuügt es, bei TypJia latifolia, angutHifolia, überhaupt bei jenen Arten, welche

in die Aotte der Dehisceute^ gehoreu. reife Früclite, wie man sie vom Kolben

abgenommen, in einer RöLre mit \V;i<sor kräftig durchzuschütteln. Schon nach

einigen Minuten werden sich am Grunde der Köhre etliche Samen vorfinden.

Setzt man das Schütteln fort, so \vt;rdrii etwa nach einer halben Stunde die

meisten Samen sich vom Perioarp lus^gcUust habtMi und zu Hoden gt'isiinken st-iii.

Man kann dann leicht die Fruchthülleu mit den Uaarbesiitzeu, da sie obenauf

•ehwtmmen, von den Samen sondern. Legt nun die Frftchte einfach anf die

Wasaerflacfae einer Krystallielnchale, so trennen eidi die meisten Sunen innere

halb ein bis drei Tagen vom Perioarp*

Sobwieriger ist es, ron Typha Laammmi und minima^ den indebiocenten

Arten nach Ruhrbacb, eine erhebliche Anzahl von Samen sn erhalten. Mit

dem blossen Darchschfttteln Itommt man nicht xom Ziele. Man mnss die Früchte

mehrere Tage im Wasser la^sf'n und kann dann mit den Prfiparirnadeln das

Pericarp loslösen, was freilich für jede Frucht besonders geschehen musa.

Waritt iiKin zu, so trennt sich nach drei Wochen auch der Sanie von Tttphn

Laxmannt und Tyi'liu iiiinuna vom Pericarp. allein zu dieser Zeit ist der

Keimling bereitb »tark angewachsen. Jedenfalls muas aber die Eiutheiluug der

TyiiAa-Arten in speeies dehiscentes nnd indehiscentes aufgegeben werden. Hier

wie dort klaHt das Pericarp in einer L&ngsspalte auf, nm den Samen in entlassen,

mit dem es eigentliob nie Terwaehsen war. Der Untersehied liegt nor darin,

dass diese Trennung bei der Mebriabl der TVfiAa -Arten raseher, bei einigen

Arten aber langsam^T erfolgt.

Gcdangen, wie dies in der Mehnabl der Fälle statt haben wir I, Frürhte

on Tifi'Jia (uigwitifoUa auf Walser, so schwimmen sie zunächst auf demselben

veriuö*,'»' "ler Haanv An if»d"!n lla;ir<' hafttMi links und rechts, entsprechend <l- a

ftwas vurgreif»Mi»i>'ti Z< ll' iieii(i<Mi, kleine Luftbliisilien. Jfde Frucht ist liaiinr

von vielen iauulert Lufiblasch»»ii gelragen. Man kann sich davon überze ug» u,

indem mau auf ein weisses lilatt Papier einen Obj«ctträger legt und iu dessen

Mitte einen Tiv )ii> n Wasser mit einer TypAa-Frueht gibt Haben sieb die

Haare der Wasseroberfläche angeschmiegt, nnd leitet man mittelst einer Linse

Lichtstrahlen Ton einer Lampe oder Ton der Sonne anf dieselbe, so erscheint

auf dem weissen Papiere von jedem Laftbläschen ein Schattenpunkt, man erhält

förmlich eine Horizontalprojection siinimtlicher Bläschen, welche die Tt/plut'

Fracht schwimmend erhalten. Die Feuclitigkeit dundnlringt das Pericarp, sie

gelangt zum Samen und macht dessen Maschenschiclite aufquellen. Hiedurch

vergr'isst'rt sieh der Same, iU>t auf das Pericarp von innen hör einen zunehmen-

den Druck ans. bi!< dasiseib»- ent^prcehond seiner Fjangsnath auseinander klafft,

um den Samen ntwedtr vüllig zu befreien, oder, was dem geringeren Procent-

sat^e entspricht, mit den Ründera der Spalte im Liingsdurchmcsser zu umgreifen.

Wie schon bemerkt, erfolgt die Oeffnuug des Fericarpe innerhalb ein bis

drei Tagen. Nnnmehr spielen sich an dem su Boden gesunkenen, oder noch

im Pericarp wie in einem Balge steckenden Samen die writeren Keimnngs-
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orgiBge ftb. Wie bei Typha angusUfeiia, so lud ieb bei Tffpha SkutOMoortMi

ond latifolia, dass die Mehnahl der Samen, von der Fracbthülle getrennt die

Keimung eingebt, nicht gemäss der Angabe älterer Autoren (Bicbard, ßeichen-

bacb) nooh imii-rlialb derselben. Während smIik^s limi^sfinien Sinkens im Wasser

orieutirt >ich der JSame so, dass das zuu'tsi'itztf Kii it'. w^'il r»d;itiv schwerer,

bodenwärts sieht. Mit <leni verjüngten Ende btöbbt der bame gegen den Boden

au, und die geringe Küli kraft ist auareichend, ihn im schlammigen — im Ver-

suche durch geächlemmte Kreide zu ersetzenden — Grunde aufrecht zu erhalten;

dftr Sune bleibt to so sagen In dem weieben Bodsn stecken. Dieser Art ist

für die erste Befestiganf des Samens im Eeimbette Sorge getragen.^)

Nnnmebr beginnt die Keimnng. Der Samendeekel wird dnrob den waehsen*

den Cotjledon aufgesprengt nnd bleibt an jener Seite, welche der Keimblatt-

scheide entgegengesetat ist, mit der HOndnng der Samensehale wie dnrch ein

Ghamier in Verbindung. Gleich an diesem Orte gedenke ich eines merkwfirdigen

Ansnahmsfalles, bei welchem der SanK n loi kol sich nicht 5ffnete und der kreis-

förmig gebogene Keimlin«? seitlich durch die Samenschale brach. Das freie

Ende des Keimlings war dabei ppjren den angespitzten Theil des Samens ge-

richtet, so dass die Laee des Embryo, mit d^r Norm verglichen, umgekehrt

genannt wertien musste. Gleich nach seinem Hervcufreten aus der Samenschale

hat das Ende des Keimlings das Aussehen eines BaiKiwnrmkupfes. Der wall-

förmigeu Verdickung entsprechend wird, wenn der Keimling noch kaum 1 — 15 mm
lang ist, ein Kram von Wnrselhaaren gebildet. Die kegelßrmige Partie ober-

halb desselben entspricht der radienla, das walsenfSrmige untere Stttek der

Co^ledonarscheide. Rasch wächst der Keimling in die Lftnge nnd krttmmt sieh

ingleieh heberförmig gegen den Boden. Inzwischen sind anch die Wunelhaare

aosgewach^en und die Wnrzelhaabe ist deutlich (geworden. Kaum berührt die radi-

cula den Boden, so umklammern die langen Wurzelhaare Sandpartikel nnd andere

kleine Gegenstände; dt-r Same selbst steckt nur mehr Ifidit itn Boden, aber

der Keimling ist auM,'i»*bit; an sein Keimbett beft-htigt, er ist ;:,''-r.iil' /.u vcranknrt.

üeber dem Kranze dt-r Wnr/.elhaare bricht in dics^-m Stadium die grinie Ixuospe

des ersten Blattes auat der Keinjblatt.seheid« liervor. Fortwachsend ergriint der

Cotjledon and richtet sich dabei auf. Negativ geotropisch wächst das erste

Lanbblatt in die H9he. Auch die radicnla Terlfingert sich rasch bis 1 oder

1'5 em. Sie bildet eine gerade Haoptworzel mit sehr wenig Wnrselhaaren. Hat

Hanstein*) für die erste Wunel des Gramineenketmlings, Hegelmaier') flir

die gleiche von Cauna nachgewiesen, dass beide Monocotyledonen echte Hanpt-

WUrzeln entwickeln, 80 ist das Voriiandensein einer solchen auch filr Typha
mit Sicherheit auszusprechen. Nachdem der Cotjledon mit dem in der Samen-
scliale steckenden keuHfjen Theile das Nährf^ewebe aust^oj;;uigt hat, vertritt er

kurze Zeit hindurch eiu atisimilirendee Laubblatt und stirbt dann ab. Der im

') Vergl. Keroer, l. c, S. 567.

») 1. «.

«) 1. e.
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Stmen bleibende Theil, anatomisch von dem übrigea Cotyledon Dicht renchiedeoi

iit schon vorher einj^pschrnmpft.

Boi 'inor änspfrHii Tfriiporatiir von 11— !>" K. nimmt (ii<^ Keimun^jr von

der Ift'bniig des Sam'^n ik'ckHls Itjs zum Erschoineii des pr^^t^n Lanbblattes 1 bis

l'/v Monate in Anspruch. Lan^^ain entwickeln sich in disticher Folge weitere

Lanbblätter und unter jedem derselben je eine AdveativwnrieL Nach Tier

Monaten, ron der Ahsprengung dee Deckelt an gerechnet, iet die Havptwand
eingetrocknet nnd das ganse Pflänschen hat drei bis vier Lanhblatter (abgesehen

on dem Terginglichen Cotyledon) und swei bis drei Nehenwurteln. So wenigstens

bei Samen, welche im Zimmer der Keimung aoteraogen waren. Der Typha angugti-

foiia durchans analog verhalten sich Typhn latifolia nnd Typha Shuttleworthii»

Biolojiisch machte ich noch auf Befestiennjjsvveise des Samens im

KeimbittM (o widit lf'ir»'ii In jniifrstt'r Zeit sind von Kerner') eine Keihe von

Einrichtungen besdiri» lien wurden, welche ein Haften des Samens an der Unter-

lage wäbrpnd der Keimung bezwecken. Bald ist es die kleljrige Samenschale

(Saltia, Ltnnmj, bald bind es Unebenheiten derselben, bald hygroskopische Fort-

sätse der Tbeilfrucht (Erodium), welche im angedeuteten Sinne wirksam sind.

Und dass diese Einrichtungen ffir die Oekonomie der Pflante nicht helanglos

sind, leigt eine Beobachtung Tschirch'St') nach welcher entsehleimte LimiM-
Samen es nicht vermochten, ihre radicnla in den Boden einsnsenken; dieselbe

krümmte sich biiarr hin und her, der Same selbst ging zu Grund» P.ei Typha
ist, wie wir selien. schon durch die Fiilb ichtung d»*« Samens im Wasser das

Steckenbleiben desselben im Schlamme möglich ü'-inaclit. Ausgiebiger ist weiters

die Befestigung des Keimlintr-; durch die Wurzelhaare . welche kleine Gegen-

stände fast Hutdmatisch uniki;ttnmern, so dass er nur mit diesen emporgehoben

werd»>n kann, oder, beim Versuche voen Boden abgehoben zu werden, mitten

dorchreisst. Ich (<äge automatisch, weil ich die Erfahrung machte, dass die

Wurselhaare eines im Wasser enogenen 7V|)to*Keimlings, wenn man denselben

mit einer Pincette vorsichtig aufnimmt und dann auf feuchten Sand settt,

schon im nächsten Momente Partikelchen desselben umklammern und den

Keimling sofort befestigen. Aber selbst diese Verankerung des Keimlings mit

den langauswachf^enden Wurzelhaaren ist nur eine vorläutlge. Die Hauptwurzel,

nach diespr die N'ebenworxeln übernehmen schliesslich die Aufgabe, den Keimling

vor Losreis>ung zu scliützen. Unterzielit man Samen von Typha in einem

mit Wasser gt fiillt''!! ( il;isgef;issp fdine weichen Boden der Keimung, so wächst

die Hauptwüiicl wolil aucii aus, aber sie zeigt jene eigentliiiinliclien kiMniviiaften

Ktümmuugen, welche Moliäch^; au Zai-Keimlingeu wahr u.ilim, die mit der

Wnnel ins WasMr hineinwuchsen. Der Keimling selbst steigt gegen die Ober-

flache des Wassers auf und geht lu Grunde. Bei denjenigen Samen von Typha
angustifolia, welche in der Umhflllung des Peficarps stecken blieben und aus

•) 1. c, 8. 574 ff,

*) An(rewattdts PSftiismianatotnio, 18S8, I, 8. 4S9.

*) Ueber die Ablenkniir der Wnrsela voa Ihrer aonnalsa WaelMtliiiaMriclitoag darcli Oai«.

Sitiber. d«r kau. Alnd. d«r WiMsasek., I, 1881, 8. 8—4, tlg, 1—8.
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der Naht desselben den Keimling heiansstreeken» wird es nOtfaig sein, dass die

sefawiBiniendeF^aclit an das schlammige Ufer getrieben wird, damit die Wnrael-

haare die rasche Befestigung des Samens an dem Keimbette vollführen höuoeo.

Diesen Keimliogen analog verhalten sich natnrgemiSB Tnj hn Laxmanm nnd
Typha niinitna, bei welchen der Same immer innerhalb des Pericarps rur

Keimung gelangt, beziehungsweise der Cotyledon die Wandung desselben durch-

bohrt. Aber auch hit-r vt rUKig der Same nitch drei Wochen von der Uuiliüllung

des Pericarps frei zu werden. — Kntwedcr fallt der Same vuii Typha also noch

vor der eigentlichen Keimung zu Boden und bleibt iu demselben stecken, oder

er beginnt seine Keimung im Contaet mit der Frachtt um mit derselben ans

Ufer getrieben Halt su fassen. Noch ist an erwähnen, dass die Hartsebichte

des Samens, die sich aus der inneren Zellenlage der testa nnd den beiden Zellen-

lagen des tegmen snsammensetst, ein Sehutimittel des Nährgewetea vor äusseren

Gewalten, wie namentlich vor der Zerstdrung durch Thiere darstellt,*) ferner

dass iu dem herTortretenden Cotyledon und iu den ersten Laubblättern das

häufige Vorkommen von Kaphiden zu beobachten ist, welche nach Stüh Ts

ii^uH^ter Arbeit-) Sclmocken und andere Wasserthiere von den jungen und zarteu

KeimlinETf^n abhalten uiög<-n.

Wa.s das Keimprocent der TyphaSmi^^u anlangt, so finde ich, dass

dieselben, ein oder zwei Jahre alt, fast ausnahmslos keimen und das Keim]iroceut

SMiit nabeiu 100 ausmacht. Diets') bemerkt, dass nur 20—30*^/0 seiner Samen

keimten, doch ist nicht angegeben, welches Alter dieselben hatten* Ein Oefäss-

hftndel tritt frühxeitig im Bude des Cotjledons (und in den ersten Laubblattern)

auf. Es geht aus procamhialen Zellen hervor und vereinigt sich nach unten

und nach Durch.streichung des kurzen, t^üulenförmigen Hypocoigrls mit dem
Centraistrange der Wursel, wie dies Sachs*) analog bei Aüium depo gefunden hat.

HL Speoieller Theü.

Typhaceae.

Typhinae Agardb, Aphorismi Botanici, pars X, p. i:?9 (1823).

Typhaceae Schur in Mitthei!niit,'t'ii des SiclM'ubftr^riMhen Vereins für

N&tnrwisKenschaft, 11, S. 201 (isr>l); Eng 1er in Naturhche PÜanseufiuuiUeu,

U, 1, S. 183 (1888); nee Jiun aucturum excl. ^'eii. S],arij(niium.

Cbaracter familiae iu geuere solitario Typiui expouitur.

Veigl. Mftrlotb, Ueb«r necbiiüclie 8e1iitlsflilttel im &m«iii. i.w. KnBl«r*s Jahr»

bSdi«r, III, 1S88, 8. S4S.

*) Stahl, 1. c.

»> 1. c, 8. 31.

•} Beten. Uttg^ UNS, Tmt, HL
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Typha.

Tonrnefort, Instit., p. r.PA Tab. 3ol (1710); Linne, Gph. plant (1737)

2sT. 707; Gaertner, De frnct., I, p. 8, Tab. II, Fig. 1 (1788); Roth, Tcnt Fl.

Gem., II, p. 8ec. p. 470 (1793); Persoon, Synopsi splant, p. 532 (1807); Brown,
Prodrom, fl. Not. Holl., p. 388 (1810); De CandoUe, Fl. de Frsnee, VI, p. 30

(1815); Humboldt et BonpUnd, Not. gen. et epee. plant., I, p. 82 (1815);

Pollinius, Fl. Veron.. p. 100 (1824); Roxburgh. Fl. inri., III, p. nor, {]K12);

I#.C. Riebard in Guillem. Archi?, I, p. 193. Pl.V (1833); Dupont in Annal. d.

Scienc. nat, IV sdr., I. ]>. r,7 (18:31): Endlicher, Gen. plant, p. 211 (1830—

1840); Koch, Synopsis Fi. ^j^rni., p. G81 (1837); Rarker-Webb et Bertb flot,

Hi.st nat. iles Cauaries. III. soct. III, p. 291, PI. 21S (1836—1850); Hook er, FI.

Boreali-Americana, II, p. 17n (ISIO); Kuntli. Enuin. plant, III, p. 90 (1841);

Visiani, Fl. dalmat, I, p. Ib7 (1812); Ledebour, Fl. ross., IV, p. 1 (1842—

1840); GodroD, PI. de Lorraine, II, p. 19 (1843); PIde, Types, PI. 30 (1844);

SchttisleiOf Typhaceen, p. 24 (1845); Spach, Hisi nat. d. veget, PI. 93, 2

(1846); Beichenbaeh, Icon. Fl Oerm., IX, p. 1 et Tab. 319—823; Preal,

EpimeL Botan^ p. 289 (1849); Schur in Yerhandl. dee Siebenb. Yer. f. Natnrw.

aa Hermannstadt II, S. 177-195, 198 208. Tab. I, II; Sonder, Fl. Hamburg.,

p. .^0(; (1851); Lindley, The veget Kingdom., p. 12G (1853); Bertoloni. Fl.

It:il.. X. p. 22 (1851); Godron (^t Grenier, Fl. de France. III, p. 3.33 (1855);

SotMnann, Fl. Vitiensis, p. 2s'i (1805—1873); Kurz in Sctni. Jonrn. of Bot., V,

p. 94 (ISOT); Pvolirbacl; in \'.t1 uiidl. d b(.tati. V»'reiiis f. Brami. uh., XI. 8. 73

(18G9); Fichlrr, iiiuth<Mi<iiagr., I, 8.111 (1875); Bentham. Fl. AiustrAl.. VII.

p. 159 (1878); ßentbani et Hooker, Gen. plant., III, p. sec, p. 955 (1883);

Boiasier, Fl. Orient, Y, p. 40 (1884); Dieti, Ueber die Entwieltlung der

Bl&the und Fracht von TVpAa nnd Sparganium (1887); Horong in Ballet of

the Torrey Botan. Clab, 1888, p. 1; Engler in Natürliche Pflansenfamilien, II,

1, 8. 188 (1888).

Flores in $piei8 superpoaitit, termkiMm, etmtiguiB «ei remoHs,

d^nBitnme amferH; superior «uuoda, tuH empresMt iimpieXt tpaihß cUo

deeidm in bati tuffnUat apaihi» hmiutemodi eompUintnis heia in eonHnuUaU
•iia iniermptai inferior feminea, atoi iereti, ramota, ramnlis numeroeiSf eetae-

formibus, 0 5 nd 2 mm longis, gradatis. Perianthium nullnm, Florea
maaeuli: Nudi, 1—7-, saepissime 3-andri, püia nimeroffis faMciatiff, ex axi

ortis, ftimplicibu^ vel versus apicem dilafafis ramosisffue instructt; ßamenta fili-

formin, simpUcia rel raniosa ; unthenic Imsijixae. ohlongac. (juadriloculares,loculis

nppositis, 3-loceUatis, rtmis latcralihns (Ic/iiacentibus, posfrono eoulortof, conncc-

tivo supra dilatato, in corpuscxUum carnosum, subolivaccum prutlucto, raphidis

abwuianU; polline simplici vel conglobato, 4-dymo, pleruvique sarcinacförmig

grmdaSiOad40fiin diam. Floreafeminei: Kndivelbraeteolia inanmmo apathn'

VOie au^ti; owtrium oiiongum, fuaiforme, gynophioro eUmgaio, in haai pOia

numeroaia (30^S0), ienuiaai^, fUiformUma vd veraua apicem ^cbukUia out

elamdaiHa (ifaHo aÜpiUUim, in atyhan gracUem ereetmngue anpeme prodndnm,
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sHgmate lineari, spathulato-ovato vel rhomhoideo-lanceolato
;

placenta parie-

taUs, mediana, comtnissurae ovarii opjwsita, monovolfh n ; ovuhtm duobus inte-

gumentis instrucftitn, anntropum (epüropum)
,
penäulttm- flores imperfecti

(carpodia, piMillodia) davnti vel piriformes, Ixisi in <tfi])itt'm, pilis ut in flo-

rUnts /ertihbus ubsitutn attenuati, superne in sti/li r tdtDuntum producti. Fruc-
tu$'' iiccus, nucularis, mimUMf owndem wl fusiformia, carpophoro Umgo pHi-

fero imtntetMi, moxvd pott dKqtumtum iempori$ rima UmgitudinaH commimtirae

oeom apta ddritettu. Semen: flamm, tereUueculum, periemph etmforme,

ie$ta wflN&ranaeea, räicuUita, miniUuUs a^eritatäms «earntaeUtim; tegmen

Non dieeemänUy nueleo connatum; älbuma^ farinaeeim; embryo asßüia effim-

iraeeus, albumim fere oequäongue, radiada tupera, tcstam otHn^^nH.

Herbae paltidosae V. lacuatreft, gregariae Ii h i : om a : vaJidum, repen»,

rnnylo ahxmddyi^. cutaphyUia distichia postrcnio (Ji\ci<'-i'< instructum, vrf^us apices

in caules ascendtix. Caules: inflorescenliis tcrinnuifi, 'recti, sinqilicc!^. basi

suhniersa, internodiis longitudine diverxis exsfructi, nomophyllis distichi>f,

rarius modo cataphyUis vaginalis occupatae. Folia (nomophyllaj: Uneari-elon-

gatUy coHacecif cra^siuscuk-spongiosa, vaginie longis, in foliis subsequentibMS

pUmmgue äUeme inochUia, lammw Umter iiUoriie; laminae eeetio trän»-

versa m^nvi vagimm pUnno^eonvexa, aemicj^ndriea f^niimuXa, bkon-

vexa, dHpÜea triqaetra.

Speciee 18, paludSbus aguae ävdda regionum temperaianm et tropi'

eorwn incoUu. — Stemdwn d, Englerum famüia Typhaceanm prima in

Monocotyledotieiü
,

ideoqtie prima phndarum Phnnerogamarum est notando»

Post Typhaceas Pandanaceae, Sparganiaccae etc. ernmcranditr

ÜSU8. Schoo oben ist erwähnt, dass zn Thooi»hrast's Zeiten die Khizorao

TOD Typfia, die wir als sehr stärkereich geschildert haben, als Nahrungsmittel

aufgesucht worden, lo Tscherkask aui Duu ist das lihizom voa Typlia UUi-

folia für Jung und Alt, ueh Dr. CUrk«» ein litlielitoB Ntliraiigiiiiitte]* Die

Bhnorae weidea Ihnlicb dem Spargel in Bündeln nnf den Markt gebracht und,

naehdem man aie abgesdiiltr Ton den Koeaken roh gegeeseo. Sie eollen eine

nicht unangenehme» im Sommer kfihlende Speiee abgeben. Palmer führt die

rj/p^-Rbizome ebenfalle ala Speise der nordamerikanUcben Indianer an. Der

Äafgass dea schleimigen Bhiaöme wird mancherorten wider Eiteifltteee und

JKatanhe gebraucht.

Voruehuilich gewann Ty} ha als nahruugspeiideiido Pflanze auf Nen-See-

land iiedentung. Die einheimi.->che Bevölkerung war mangels uährt inl- r ('iiltur-

pflanzen ^jenöthigt, von Zeit zu Zeit Kriege zu unternehmen, um die im Kampfe

Gefalleueu zu verzehren. Auf Nea-Seelaud loukte sich daher die Aafuierksam-

keit dea Volkec jeder Fflanie n, die nahrhafte Stolfo enthielt Von JS)ßpha

angustifdüa ß. Brvwm dient noch jettt nicht blois daa Bhiiom als Nahrung

(Colon ao, Transact. New Zeel. Inet, 1880), sondern ee wird der Pollen in

Menge geeammelt« mit Wasser sn einem Teige angerührt and ans diesem Teige

werden eigene Kuchen gebacken. Der Fall, da^s ßlüthenstaub ein Nahmngsmittel

abgibt, ist wohl oin nberans seltener. Gerade IjyiiAa empfiehlt sich nach dieser

2.11.0«. B.XXJUX. Abh. 18
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Richtung in Folge dos gleichsam wie Mehl ausgeboteuen zuckerr»'ii;hHii Illutli-^n-

staubes. (Jaiiz ähiilioh werden nach Hooker in Ostiiulien aus 7 v/'/ai-Pulieu

Brode augefertigt. Dass TyplM-Volltiu ala Surrogat für Semen Lycopodii be-

ntttit «irdf wurde sehon bemerkt. Welelie Wicbtigkeit Typha fUr die ein-

heimieehe BeTÖlkeraog Nen-Seeluidi hatte, das gebt ans den sablreieben Namen
ber?or, welche die Pflaose im Yolksmande führt (Lindsay in Seem. Jonrn. of

Bot., 1868). Die Pflaose selbst beisst Kafito und Koptk-pw^nawa, das Rbizom

Kareirei and Kovka, der Pollen und der ans demsdben bereitete Kneben

fimugapunga.

Wenig bekannt dürfte sein, dass 7y/)/ja-Arten zu Nahrungszwecken gebaut

werden. Dies ist nach Fauvel fMdm., Clierbourg. IS^l) in den chinesischen

Rohrsörapfen ibit Tijpha mimma, nach Hildebrandt ((iMhellsch. f. Naturk. z.

Berlin, 1881) in Central-Madagascar mit einer nicht nahir bezeichuelen Tyi^lui

(capemis Uildebranätii'O VsAl, welch letztere auf salzhaltigen Stellen ge-

pflanat, in ihrer Asche ein dem Kocbsalie vorgezogeues Produet ergibt

Als Flechtmittel finden die langen, starken BIfttter der Tj^pAo^Arten, die

sogenannten Lieschen,, mannig&che Anwendung. In Ostindien werden mit den

riesigen Blättern der Tpj^elephantina die Hatten gedeckt Nach Casparj ver-

suchte man es einmal, die Leitbündel des Rhizoni8 von Typha latifolia als

Gewebestotr zu benützen (Schrift, d. physik.-öcou. Ges. za Königsb., 1S73).

Die befiederten Früchtchen gaben, wie Dioscorides berichtet, vermengt

mit Fett ein Mittel wider Verbrennungen ab. Von armen Leuten wurden sie

in clai>sifecher Zeit als Ausstopfmittel für Polster benützt. Anoli der Boden im

römischen Circus war mit der FruchtwuUe von Typlia bedeckt. Auf beiderlei

Gebraach anspielend, sagt daher Martial, Epigr. XII, lt)0:

Tomentum concisa jutlus Circeuse vocatur;

Haec pro Liugonico stramina pauper emit.

In unstTen Tagen tiudeu die Ti/phu-Ko\heu decorative Anwendung. Selbst

dieser Brauch der üppigen Gemächer scheint vom Volke hergenommen. Denn
in Tirol sieren die Leute in den H&nsem die Heiligenbilder mit Bohrkolben,

welche^ um ihren Zerfall hintaniuhalten, vorher abgesotten werden. Als Spotl-

kolben oder Spottrohr sind die TypAo-Kolben dem ehristlieh-denttchen Volke

eine Erinnerung an Christus, den entthronten König.

Conspectus specienim analyticus.

Tribus I. Braoteolatse.

Brndeatae Schnisleiu, Tjphaceen, S. 25.

Fiores feminei bracteolis auperne spathülatia insiructu I^ediceUi tum

supra 1 mm alti,

1. Stigmata linearia. Polltn simplex vel 4-dyvium. Sj'ccies totim Orbis» ü.

Stigmata lanceolata, PoUen ä-dymum, JSpedea tropica^. 10*
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2. Poüen 4-dt/mum. Plantae gracile$. 3.

Pollen »w^iilex. Plantae robustae. 5.

3> Caulrs florahs foliis Inminatifi (nomophyllis) in^trucfi- f

CauUs fioraUs nonnisi ftAiis vaginatü (cataphyUis) imtrudi:

Typ ha tninima

i. Jmuuho^ intcgerrimae, ad vnginam plano-convexae: . Typha Martini
Laminae remoto-subdenticulatae, ad vaginam triquetrae:

l^pha BauMikneehiii
5. PQi fionm fmitieonm fUfitrmes aeuH. 6,

PSi florum fmimorum mpra damdaU, Speeiea amerieana:

Tffpha dominffineHii$
6. Bracteolae tiigmaHbtu hrefrion$. 7,

Bracteolae Stigmata adaequante^, utraquc pilos superantia.

Fnictus quam craum longior, Folia ad w^inas semicylindnca:

Typha angustata
Fructtts 2— quam crassus longior. Folia ad vagitias obtuso-triquetra.-

Typha aclhiopica

7* Braeteolarum petioli angusto-lineares, hrw^eolae versus apicem sensim dila-

taiae, Speeia veteri wfna. 8,

Bntetecianm petieU ongutHwimi, brmeieolae tu $umfM danum düaiaiae,

Speem a$uiredienn$: Tffpha Muelleri

8. PHi spieae «Mwe. mpra simpliceSf fwreaii vd denticulati. 9.

Pili spieae MOfC. tupra tfoUde düatati, ramitnmadi, damae cornua imi-

tantes: Typha australis

9. Folia inferiora ad rnfiimtm cUipticae: Typha javanica
Folia inferiora ad vaginam semicylindrica, rarius planiusctUa:

Typha angustifolia

10. Folia ad vaginam triqueira, Spica fem. rufo-brunnea:

Typha elephantina

Folia ad vagimam pianiiHSonvexa, Spiea fem, brunneo^nigra:

Tffpha Sehimperi

Tribuä II. Ebracteolatae.

Ebraeteatae SeliDisIeiii, Typbaeeen, 8.24.

Flore» feminei dttaeteeiaii, Pediedli 0*5—;9mm eiUu

I. Slifimttta lanceolata in Typlia capensi etiam limaria. Folia viridia. U.

üitgmuta ad unum omnia Unearm, Foha ghuea . . . Typha glauca
Z PiU fiorum fem. tHgmaia tuperemtes, vd adaeqwmie», Folia 6—10 mm

lata, 3.

Püi fiorum fem. stiffmoiHnt» brevioree. FoUaangHsio4iMearia,9d6—20mm

lata, 4,

18»
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3. Stigmatibus lanceoUUi» limarim intermixta. 8pica fem. et mnsc. fere

acquilongac • Typha captmii
Stigmata lauccolata. Spica ( _ „ .^ ' Pottm smf^ .... Typha ortentaUt

masc. fem. '^''»^i'«««
j j^fc, . Tgpka ShuttUwörthii

brevtar. l

4. i^illMi i'dymnm. FcUaS—SOmm lata, ad vagituis plamu§euikh Spka fem.

et mcue. fere aeqmUmgae Typha latifolia

FeUen empHesB. JPdlia angueithUnearia, ad vagina» semiejßinäriea. Spica

fem, et maee» 3^ 4^ hreoior Typha Laxmanni

AeeeäutU ad epeeiee 18 emmteratae varietates 7, fcrmae 9. CMerrmd
Beniham et Hooker ponunt generis Typhae: ^tspeciea ad lO^»

EintheUung und £ntftehiuigstlieorie.

Sind die 18 Typha-Ax^n in die beiden Triline eingeordnet, bo wird man
bei näherer ünteranchung erkennen, dase jede Tribns wieder in twei Subtribns

Mriheiit werden kann» entsprechend der niheren Yerwandtechaft der Arten; nnd
swar nach folgendem Sehema:*)

Typha.

L Tribns: Bracteolalae.

8ttbtriba8.il. Rohrhachia.
Phnifac tjrdcilcs 0 5— 1 )ii (diac.

Axis Sjticac iikuc. püis äestttutus.

Snbtri b U s Sc h n i :Ic i n i u.

PUiiitae robusfac 1— 4 m altae.

Axis apicae masc. pUm instructus.

n. Tribu s : Ebracteolatae.

Subtribas C. ScJiuria.

PJantac rohustac 1—2 m altae

Spica masc. fcminaie aequilottfia, fiac admodum
hmfjior vcl comincue bremor. Pollinis grana
inhiora.

Subtribas I>. Engleria.

Plantae graciks ad 1 in (dtac.

Spica masc. feminea Iriplo vel qitadruplo

longior. PcUinis grana maiora.

Die Arten selb^st in dt^ii einzeluea Sabtribaa köaaen feroer als Haupt-'

und Nebenarteu unterscbiedoo werden.

IMe Tier SaMribii« b«iMiiiie ioh d«o Fonelim sn Ehreo, mldid ikli am die Sjiteaatik

im Qcaw Tjipha TonAgUeh Twdiaat nuMhtoii.
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Typhtu

Specks:

lypita minima.

Typluk Martini.

Typha a/ngmUilUL

Typha angttaHfoütL

Typha elephanHiUk

Typha glauca.

Typlui ShuttleicortkU,

Typlia latifoUa.

Typha Lcumanni.

Sabspedes:

Typha HaussknedUiL

Typha oäMopiea,

Typha MudkrL — SypAa outMia,
— Typha javanka,

Typha Sdumperi.

Typha Orientalis.

Typha eapensia.

Dmi die getroffene Eintheilang der Typha-Atidn in Tribus und Sub-

tribUB eine natürliche ist, hiefur spricht nebst den morphologischen Verhält*

Dissen anch der Stammbaum der Gattung Typha, den wir unter gleichzeitiger

Deri'cksiclitigurip der durch Uuger bekannt gewordenen fossilen und der

recentea Arten entwerfen können. Der Stammbaum wäre nämlich folgender:

Gegenwart

Tertiär

Tiias

Engleria Schuria Sei 1 üizleiuia Kohrbachia
. I >

Laxmaimi Shuttlew.\ angttttifolia (ß. Browmi), BaussknecJUiil

(ß. mongolica, orientalisl dominginensis
\
javatiica, Martini

y. pUmiföUa) capemis % nustralis
\
Muellcri

| an- (ß. PavidianaJ

(ß. Hildehr. A ^ gustata fß. leptocarpa), minima

aethiopica
\
elephantina, (ß. EegeliiJ

Schimperi

Bracteolatae

kUifoUa

Ebracteolatae

T^fpha latiaaima Typha Unyeri

Typha Kernen

Typlia latissima ist liiebei als Ürsprungsart der Ebracteolatae, Typha Ungeri

als Urs}^r(ingsart der weit mehr gegliederten Bracteolatae genommen. Typha

ijlauca ist nach unserer Auff issung die den üebergang swiscbea den beiden

Tribnü vermittelnde Kreuzungsfoim.

Der Stamm Typlia stellt eine active, in der Gegenwart sich ausbildende

und fortgliedernde Gattung dar. Viek- Typha-krten sind — verglichen mit den

Artea anderer Gattungen — vurläufig nur durch minutiöse Charaktere von ein-

ftoder xn trennen; so Typha angustifoUa Ton autiraUSt javaniea nnd MueMeri,

Des Femeien lehrt der einfache Bltthenban, der anf keine hSher entwickelte

Bltlbenform snrIIckgefAhrt werden kann« dase die Gattung J^pha ile nidtmentire
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Gattung die niederste Stufe unter den Monocotjledonen einnimmt; dies h&l

Engler zuerst mit Deutlichkeit ausgesprochen. Bei einzelnen Arten (Ti/pha

anf/f(sfifoJia. Tupha latifolia) sind auch die Varietäten noch nicht fest zu um-

grenzen und iTrliMU iü einander über. Wir müssen sit» als Formen liinstellen.

Vorausgesetzt, dass die 7y;^/»a -Arten aus einigen Arten entstanden &ind,

80 wird es bei dem Umstände, als die leichten, trefflich beschwingten Fort-

pßiiixang8k5rpw sn weiten Luftreisen beflibigt sind» indem anch dnrch be-

wegtes Wuser nnd als Klettfrücbte dnrcb Thiere rerbreitet werden kennen,

leicbt erUirlicb sein, wie eine bestimmte Art, anf dem Wege der Migration

unter veränderte Vegetationsbedingnngen gelangend, selbst ümgestaltongen

erfttbr. Das erste Auftreten einer Pflanze in einem von ihrem Vegetations-

centrum entfernten Orte entzieht sich gewöhnlich der Controle. Die Beob-

achtung, dass Flu^jfrüchte oder FhigsaniPn. die gestern noch auf einer Insel

oder Küste nicht vorliariden waren, Aber Nacht durch cinfn Orkan lierbeig"»?-

trageu wurden, kann, wie es in der Natur der Sache liegt, immer nur eine

zufällige und gelegeiitliebe sein. Aber eben solche gelegentliche Beobaclitungen

sind wegen ihrer Seltenheit von höchstem Werthe. Um nur einige derselben

ansnfabren, so sah Berthelot') nach einem Storme an mehreren Stellen der

canarisehen Inseln Ürifferon amibiguua aufschlagen, eine Pflanxe des Mediterran»

gebietes, deren' Aebaenien Ton Nordafrika oder gar von Portugal heibeigetragen

sein mussten, undWarming') erhielt Fmcbtaweigeben von OoMuna vluA Ehiea

zur Untersuchung, welche Ton Schweden quer über das Kattegat durch den

Wind transportirt worden waren und sotnit oin Drittel des Weges zwischen

Islnnd und Grönland in der Luft zurückgelegt hatten. Unter solchen Umstän-

den tiarf angeiHuuinen worden, dass Früchte, beispielsweise von Typlui angnsti-

foliii. sei es von Italien, sei es von irgend einem mediterranen Eilande, nach

Atrika gelangten, und hier die PHanze zur Typha australis wurde.

Die vorzügliche Migration^fahigkeit ist also als erstes Alomeut für die

Eotstehung neuer Ttfpha-Arten geltend zu machen. Ein iweites Moment liegt

in der Asyngamie, dem ungleichseitigen Blühen der Indiriduen einer Art,

welches nach Kerner's') Ausffthrungen snr Entstehung neuer Arten fahren

kann. Das Gros der Individuen einer Art blüht in gleicher Zeit, ee sind Sjn-

gamisten. Nebst diesen kommen aber auch „Torläufer* und „Nachhinkw* vor,

Ton welchen, da die Vegetationsbedingun£:rn. unter welchen sie reifen, gegen-

über jenen des Gros veränderte sind, oder doch mehr weniger modificirt sein

können, neue Arten mitunter ihren Ausgang nehmen. Aehnliche Arten, von

welrlien die eine das Hochgebirge, die andere das Thal, die eine den Norden,

die andere den Süden bewohnt, die sich also in zwei Gebieten gewissermassen

Tertreteu und deren Areale gewöhnlich aneinander grenzen — z. B. SoldancUa

montana nnd SotdaneUa alpina, Calamintha Nepeta und CoUtmnßia nepetoidei,

«) Cf. fi riKfl.acli, Die V. K' t.ition .l. r Er.l.\ I, 8. S70.

In Kugler'« J*bTbftch., Jb.K», X. Bd., .S. 407.

•) VorlftiiAg« MittlMilnDg Vbcr die Padeotang der Aijagknie ftr die EDtotoboBg neaer

Alten. Sep.-Abdr. ine den Ber. d. netarw«-inedlc Ver. in Innibrnck« 1BT4.
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Draba aizoiden und Thaba lafHocarpa u. v. a. — siud auf diese Weise entstao-

dfo. Indem wir die Vorläufer als prodroinisch — die Nachhiiiker als epidro-

luisch-asyugaiii bezeichnen wollen, haben wir für beide Gruppen unter den

Typen je einen ausgesprochenen Vertreter. TyiJia Shuttlocorthii ist als pro-

drouiibch-as) nguui vuu Typfta lulifulia, TypJta Marltni nh epidromiach-asjU'

gUD ron Typha minima »bgeiweigt in denken. Tjfpha Shuiäewortfm ist

nnaeres Encbtens sogleich das Beispiel einer Jangen*, in der allerletsten Zeit

fon Tffpha kiHfcUa abgeswdgten Art. Hief&r spricht auch nach Christ der

Umstand, dass Typha S^ÜeworthU aof der Schweiser Mohuse, dem jAngsten

Boden des Landes, wächst. Die beiden durch A^yngamie entstandenen Arten

Bind ferner desshalb merkwürdig, weil jede derselben sich von der Mutterart

an zwei räumlich entfernte n ( »ertliclikeiten abgesondert findet. Tijpha Martini

sehen wir in Wesk'urnj):i nud eine Varietät oder Form derselben in Ostasien

neben Typlia minima vurkuuimen. Typha Shuttleivorthii tritt neben Typha
latifoUa in der Schweiz, und ihre Unterart TyyJM onentaiis wieder neben Typlta

laltfolia au der Ostküste Asiens auf.

Ferner ist das Genna Typha ein nbiquistisches, dsnn es kommt aof allen

Fcstlindem ond aUen grösseren Inseln swischen dem nördlichen Polarkreis ood

dem 50. Paiallelkreis südlicher Breite vor. Was too der Gattung gilt, trifft

aber nicht fftr die einzelnen Arten so. Baamlich die grössten Areale bewohnen

Tjfpha latifoUa ond Typha minima, aber selbst die erstere fehlt in Australien

ttfid Polynesien, letztere todem noch in Amerika. Endemisch könnte am ehesten

noch Typha capcnsis genannt w^rtitn, die vordem für endemisch gehaltene

Typha Shuttle ut/rthii ist ancli in i'riLiikr- icii, Oberitalien, in der SteiLi iiiiirk, in

üu|,'Hrn und Siebeubür|,'eu u:t tuuii»!n wurden. Die ostinilische Typita dvplian-

titui ist nun auch für Algier nachgewiesen. Für jede Typha-Art ist das Ver-

breitungsgebiet im Detail za erörtern. j,Auf der ganzen Welt' findet sich

keine einsige Art
Als Anwohner des Wassers haben die Bohrkolben ihr haoptaftchliches

Torkommen in der Ebene. Im eoropiischen Alpengebiet gebogen sie jedoch

mitunter in bedeatende Höhen. Offenbar werden ihre Fortpflanzungskörper

doreh die senkrecht aufsteigenden Luftströme emporgehoben, wie dies Körner
bei anderen leichten Samen im Hochgebirge beobachtete. Der höchste mir be-

kannt f,'ewordene Standort einer Typha im mitteleuropaischen Alpengebiete ist

die Krummhoizregion der Tut'anii di Mezzo (Südtirol), wo 0. Simonj die

Typha lati/ulia f. JJethulona in niiier Höhe von IbUU ni bliilu-nd antraf.

Noch höhere Standorte vuu Typha bind aus den anierikauiseheu Cordil-

lereu bekannt. In Caracas kommt TyplM dominginensis bis in die Höhe Ton

2800m ror (Ernst), und Mandon sammelte dieselbe Art in Boliria 2600

m

hoch ftber dem Spiegel des Meeres. In der Erhebong ?on 1300—1400 m wird

nach Martens ond Qnleottt die Typha UOifoUa bei Xslapa in Mexico be-

obiditet

I«rii«v, s. ». 0.» 8. S.
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Diese Bemerkuugeu über die verticale Verbreitang der Gattang Typlta

IQ beschliessen, «ei noch des iraaiMhai Yorkommtiw gedidit Auf dem perai-

Bchen Platean sunmolte Stapf die Typha angutUOa bei Baermaeh Daelaek in

1700m Höhe, die Tffpha iMxmamiii y. plont/blia bei AsnpM in eioer Höbe

von circa 2400 m.

TribuB I. BmetealatM Schnisl. emend.

Subtribas A.i Rohrbaohia Kronf.

1. Typha minima Funlc-Hoppo.

Synoymla: Tyi)}ui angustifoKa AUion. Fl. pedem^ n, p. 373, Nr. 2349 B.
— Biedell in scbed. herb, petrop! neo noa berol! — StOTÜs in herb, petoop!

— non Linnä, Bpee. plant., ed. I, p. 971. — neqae anetomm.

Typliu angitstifütHa ß. minor Linnd Speo. plant., ed. II, Vol. II, p. 1378.

Typha Bungeana Presl Epimel., p. 2:]0. — Walp. Annale III, p. 495.

— Knrs in Seemann, Journ. of Bot., V, p. \\C>.

Tffpha elliptica Gmelin, Fl. bad., III {18U8), p. 003.

Tiipfui juncifolia Moutandou, Syn. do la FL de Jura sept — Wil-

helms, ri. exs. Nr. 3321 ! non Celakovsky.

KUiiier (iescblecht vom Lieäcbkulbeu Taber oaemoutauas, Kräuterb.

(1588), I, S. 686.

Typha Lasmaimn Ledebonr, FL r««!., IV, p. 3 (excl. syn. Lepeebin).
— Njman, Sylloge (1854—1855), p. 388. — Tnrcian., FL Baieal. Dahnr., II,

Fase. 1, p. 169. Tchihatcheff, Arie min., Botan., II, p. 649. — Bohrbaeb,
Gatt TyfhOt 8.91 (excl. syn. Lcpechin). Boissicr. Fl. Orient., V, p. 50

(excl. syn. Lepeebin). — £ugler in NatUrl. Pflaozenfam., II, 1,8. 186. — nee

noik auctoram praecipue Fl. ross. — non Lppechin.

7V;7ja lugdunen^i'* Chabert in Bull, de la Soc agr. de Lyon, 18^.—
Gandoger, Fl. Gall., exsicc. Nr. GuU!

Typha media Endres in berb. petrop! — non auctorum.

Typfui minima Funk sine descript in Hoppe, Botan. Taschenb., 17*Ji,

8. 118. 181; Hoppe, ibid., AnmerlL 8. 187. — Braane^ SiOsb. Fl.. U, S. 624.

— Hoffm., Flora DentecbL, 2. Aneg. (1804), 8. 251. — Willden., Spec. plant,

IV, p. 198. — Pollinine, Fl. Yeron., m, p. 101. — Sebniileio, Typbaeeeo,

p. 25. — Plde, Tjpee, PL 80. - Fran ob et, PL David., p. 812. — aique anct

malt (excl. syn. Scbleicber et De Cand. apud Kunth, Enum., III, p. 91).

Typha minima duplici dam Morisou, Plant bist., p. 246.

Typha minor Lobel et I'cna, Stirp. advers. (1570), p. 41. — Bau bin,

Hist. plant, e recens. Chabr. (lG5u), p. 510. — Smith, Fl. Britann , 111 (1805),

p. ÜiJO. — Willd., 1. c. — Bertoloni, Fl. Ital, X, p. 20. — atque auct malt
non Curtis. — nec Reich enb., IX, p. 1 (excl. Syn. Engl. Bot).

Typha minor b. spica utraque brevi, cylindracea Bertoloni, 1. c.
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Typha nana ATd-Lall em., De plant Ital. bor^ p. 19. — Seiflfaenb^ 1.

Typhu paluttm minor BAjas, Hi«t pbot., p. 1818. — Toarnefort,
liutit, p. 529.

Descriptio : Planta graeäis, 30 ad 60 em alta. Spiea mateuta et f$mkiM
remotae vel contiguae, aequüongae vel admodum diversae, utrumque saepe

in eod€m exemplare; Itaec W—.IO, Wa /."»—i.> mm longa, spatium a floribus

liberum 10— IS mm latum. Äxis syicae masc. sine inlis; Ihres I—3-andri, plerum-
que mommdri; antherae 1-5—2 mm longae, superne 0 4—0 5 mm latae, pollen

4-d/ymum, gram singularia 26 in diam. Spicu feminca tn untliesis studio III
bnnuteo-fksGOt obhtiga, elliptiea, oviformiavd iphaentdea; ßorib. fertiUbua abor-

Hn (earpodia) mUmixH. Fht fmineu» Mut m mUhetit itadioL liSmm,m
an^etis stadio ZZ7 6 mm Umgus, mffuUn» hraeMa foidaia, hnmneola, vertut
apicern angutUhtpothnktta, obrundala, 0 06 mm häai pM fiinm femin. fume»
ro»i (ad 50), superne capiiulato-rcl ylohulato-incrasteÜ, hic OlM ffvl hfUimeeU,
0026—0 04, ülic 0013 mm hdi, bracteolam adaequantes; stigma lineare,

0'l—0 2 mm latum, pilos longo svpnutts; germen fusiforme. Fruclus ovoideus,

O'S—O'Ümm longiis, 0-24—0'30mm latus, superne infundibuliformis : mrpophorum
ad 3 mm longum; Stylus in fruciu plerumque defractus. J'tdtcflli qradati,

(ya—04 mm alti. Folia caulium (loriferorum ad vaginas intcrdum brevüer

mmtfemaUM redaeta, ümanum tierüiim laminata, laminae nUegerrimae angusto-

Unearet (t'5—3mm latae), extut comexaevd eontexuiteatae, mtut pianae, eatOem

aefuamtet mI mperamtet.

leonei: Lobel, Icon. atirp. (1591), Tab. 114. — Horiion, I. Cp l€oii.,

Seet 8, Tab. 18» Hg. a — Engl. Botan., XXI» 1487. — PoIIin., 1. IH,
Tab. 1. — Reicbenb., leon. fl. Genn., IX, Tab. 819, Fig. 742 et 748. — Engler,
Lc S. 185, Fig. 144. — leon. nottr. Tab. lY, Fig. 2.

Analysen: AT^-Lallem., I.e., Fig. 28. — Scbnizlein, l.c, Fig. 6, 7,

8 und 21. — PUe, L c, PI 80. — Anal nostr., Tab. Y, Fig. 7.

ExslecfttMt Hoppe, Decad.,Nr. 100! — Reicbenbaeb,Fl.Germ.,Nr.88i
— Schultz, Herb, norm., Nr. 7501, eiasdem Fl. Gall. et Genn., exsicc. cent. 2,

Nr. r,7! — Bourgeau, PI. d. Alp. maritim., Nr. 270! — Gandoger, FL GalL,

«xsicc. Nr. Ö09! — Keroer, Fl. eisicc. Austr.-IIuug., Nr. ü87!

Dfstributio freo^^niphlca: An FioMofern, im feaditen Sande, matt
dem Laufe der Flüs.sö folgend.

A. lOuropa. 1. E iigland: Von Dill enius bei Houuslow, westlich von Lon-

don gefunden (Smitb, Fl. Uritan., 1805, III, p. 960), seitdem nicht wieder; daher

ia Beuthaui-Üooker, Eugl. Flora (5. AuÜ.) nicht augeführt. — 2. Spauieu:

Noch nicht beobachtet, Termnthuugäwaiae in Oatalonien (Willlc-Lge., Prodr.

FLHiip., I, p. 33). — 8. Belgien: Bampa erfuhr, daea die Tppika mimma
dea Löwener Qartena Ton St Trond in Bdgien gebracht sei, suchte aber anf

diesem Staadorte Tergeblich nach der Pflanze (Bull. See. de Bot. Belg., XIII,

1874, p. 217). — 4. Frankreich: (im Flossgebiete der Rhöue) An der Ar?e in

Savojen (Personnet, BulL Soc. bot doFiance» 1861, p. 462); Lyon (ChabertI,
Z. B. Gm. B.,Xmx. Abb. 19
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Marti o!, Godrou-Grt nier, Fl. de France, 1855, III. p. 339); an der Is^re

(Hugnen in!), b^i Vautro f^^artin!), Grenoble (G od ro n - G rpn i er, 1. <^.), Cham-

bäry (Sch ultz, hf^rb. norm . Nr. 7r»0!); an der Durancp l)*>i S;ih1hs (Burle!); an

der Rhone bei Avignou (Herb-Jacrj u i n i n herb. palat.Viixlob !. Hook erl, God ro n-

(Jrenier, 1. c), Arle.s (Artaud!); am Var bei Nizza (Bourgeau, PI. d. Alp.

niaritiiu!, Riedel! Mertcus! G odron - Grenier, 1. c); Cannes in den See-

Alpen (HellniftBD!). ~ 5. Sohweis: Canton Wttdt W Qmt u der Einnifta-

diiog der Arre in die BlidDe (Lobel-Pena, Stirp, adfen. 1571, p. 41, Bajns
Hist plant, 1093, p. 1313, Lagger! Jaekl et alill); Lanaanne (Lagger!), an

mebieren Stellen im Waadtland (Durand- Pitti er. Bull. Soc. bot. France, 1882,

p, 247); Canton Neuenburg bei Troirods (Lerch!); Canton Aarau bei Brem-

garten (Siegfried!); Lenzburg (Herb, petrop!); Aarau (Jäggü); Luzern (Jäggü);

Bregcnz am Bodensee (Reich enb ach. Fl. Germ., Nr. 33!); St. Gallen fJiiggil). —
6. Italien: Auf der ganzen Halbinsel bis Calabrien, nicht auf den Iiiseiii (Parlat.,

Fl. ital.. II, p. 2<;.;); Lombardei fCesati. Linnaea, N. F., V. 1848. p r.l); Parma!;

Turin (Cesati! et aliü); Corteloua (lialbis, Fl.ticin.,II,p. 1G7); Verona (Bracht!,

Maugauottü); Pavia (Gibbelj); Toscana (Carael, Prodr. della fl. tose, p. 668).

— 7.DenteebIand (den Rhein abwarte) : Baeel (Leehlerex Bob rba c b) ; Rhein-

weiter (SoImB-Lanbacb und Magnas ez Rohrbacb); am Kaieentabl nnd bei

Breiaaeh (A. Brann ex Bobrbaob); Bheiaau (FI. Gall. et Qerm. exsioe. 2a cent..

Kr. 57!); Stras.sbur^ (Endres! Hnterl etaL!); ehedem weit nördlicher bis zum

Uainier Bhein-Knie, d* nn Tabernaemontanns (Kränterb., 1588, I, p. G8G)

aus der oberen Graf.scliaft Katzenellenbogen »ng^^-ir'^b'Mi ; Miclielfeld (Zeylier!)

(im Flus^t,'tbiHt flt^r Donau) am Lech von Schoii^';ni an (Caflisch ex Rnhr-

bach); bei Augöburg (Caflisch!); am Inn bei Ko.^enhoim (Sendtner ei

Rohrbach). — 8. Oesterreich-üngiirn: Vorarlberg: Feldkirch am Rhein!;

Tirol, im ganzen Gebiete am Inn und Ei^ack!!!; (im Donaugebiet (Salzburg: Sali-

bnrg, Anen an der Salsaeh (Kerner, Fl. eiaiee., Nr. 687! Fnnkl Mieliebboferl
et al.!!); Laufen (Hoppe!), auch im fibrigenTheüe!; OberOeterreicht Lina, Stejregg

(Oberleitneri), Anen an der Salsaeh (Vierbapper, Prodrom. Fl. Linkreiaee,

1885, S. 37); Niederösterreich: an der Donau Ton Weiiaenkirchen oberhalb Krema
(Kalbrunner!) bis Wien !!!; Steiermark: an der Donau bei Wurmberg (Verbniak
bei Maly. Fl v. Steierm., 18G8. S. 57); Kärnten: an der Drau bei Berg (Pacher-

Jabornegg. Fl. Kärnt., I, S. 256); Krain (Freyer. in herb, palat. Vindob!).

scheint neuerdings nicht wieder gefund^'n zu sein; Ungarn: Pressburg (Schnel-

ler, 1850!), Banat (Rocbel. Rpjse. S.S.-,). am Plattensee (Presl ex Rohrbach).

Eisenburger Comitat bei ])'>mölk (Borbäs!). Pest (Csakö. 1884!); Croatien: Drau

bei Legrad (Scblosser-Ynkotinovic, Fl. Croat.. p. 1155), Zäkäny (Borbäs!; id.

Oeat. bot Zeitaehr., 1886. 8. 83); in den fibrigen Eroniftndem, ala Böhmen,

Mihren, Sebletien, Istrien, Dalmatien, Gdirien nnd Siebenbfti|ren fehlt Typha
minima. — 9. Serbien: Bei Tnrija reka im Oorgnaofaoer Kreiae (Pan£i£,

Zool.-botan. Ges., L^^n. p. ."»0«). — 10. Rumänien (Kanitz. PI. Rom., p. 215).

— 11. Russland: Bei Tscherkask am Donfluss (Henning, Mäm. Moac., VI,

p. 92); Litbanen? (Eichwald ez Knnth, Ennm., III, p. 91).
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B, Asien. 1 fKaubasns-Provin-en) am Terek bei Kisljar (Bieberstein ex

Rohrbacb); am Fodkumak (Wiibelins fx Rohrbüchl; am Kfulor iiiAwbasia

(Nordmann ex Rohrbacb, Tchichattjcb ef f, Asie uiin.. Jjotan., 11, y. G19);

Marieufeid iHobenackerlJ; Grusien(Kocb!, id. Linoaea, N. F.,VI, 1819, p.2G9).—

2.Armenien:AmNakitsdiiwautschu (Szo Tita!).— 3.BelQdscbi stau (Stocks,

Nr.858exBo]irbaeii). — 4. Afghanietan (GriffithNr. 5622!). — 5. Tnr^
kesttn: Teehiteebil (Semeisow!)} swiBohen Bndien nnd Samarkand nnd am
Sjr-Diija (Lehmann ez Bohrbaeh). — 6. Soongarei: An der Lepaa

(Schrenk!) — 7. Transbaicalien: In Transbaicalien (Turczaninow FL
BaicaL Dab., U, Fase. 1, p. 169). — 8. Persien (Bunge in berb. petrop.!). —
9. Mongolien: Wüste Gobi, Oase Isa-Tschen (Przewalski !), Keria, Oase Nia

(Przewalsk II); Urtous und Göbol (David ex Francbet, 1. c). — 10 Cbiaa:
Bezirk Tangut (Przewalskü); nnrdlicbes China (Bunge ex Ilulirbacb).

('. Amerika, liobrbach sah im Poiteau 'sehen Herbarium eine Tijpha

minima mit Poiteau's Eti^uett« ¥ou iSt. Domingo. Der Staudort bleibt buchst

xweifelbaft.

Floret: Majo, Juaio %.

Tar. ß. BegiUi Eroni:

Synonym.: Typfui lAixmanni Kegel msor. ! — non Lepecb. ueque auct.

Descriptio: Planta gracülima, ad 30 cm alta. Spica mascula et fe-

Mtnea remotae, longitudme divertae, haec ejfUnäraeea «el tpHaeraidea,lOadlS, «0»

fS5 ad 90mm Urnffo, gpaüum a fioHbm liberum iömm kOum, Fdlia eeaUium

ftoriferorum ad vagimas imterdum bremier muaronaia» redaeta, iwrionum tteri-

Iktm larnktata, laminae anffugUuimthUneareB (1—l'Smm latae), €xtu$ com-

«caBoe, iniut ptanae, cauUm superanteit.

Icones: loon. nostr., Tab. IV. Fig. 4, Tab. V, Fig. 9.

Exsiccatae: Begel, PL exdicc. it. turkestan!

Pi^tribatlo geographica: Asien. 1. Turkestan: Kuldscba (Kegel, It.

turkestan!). — 2. Mongolien: Gobi-Wüste am Flusse Jedzin bei Gao-tai und

Lajatun (Potanin!). — 3. China (Karolkow und Krause!).

Observatio. TypJia minima nimmt weisen 'ies Felilens entwickelter

Laubblätter an den BlOthentiieben, wegen der endwärts geknöpften weiblichen

Haare und des Fehlens der Haare an der miinulichen Spindel, schliesslich wegen

ihrer relativen Kleinheit, unter den Typha-Artth eine besondere Stellung ein, und

kSanti eelbat ale Yertietor eines eigenen Tribne anfgefaaet werden. Die Ge-

lehichto nnd Nomenelatar der Art iet sehen oben, 8. 98» erörtert worden. Hier

sei nnr nochmals herrorgehoben, daes ü^pAa Laxmanm der Antoren seit

Ledebonr sich keineswegs mit Typha minima deckt, sondern den ftltesten

Namen f&r Typha ttenophylla darstellt.

Das Urspranfi^sgebiet der Art in Europa scheinen die Alpen zu sein. Am
Genfer See, wo die Pflanze noch heute häufig ist, fand sie Pen ins schon in der

zweiten üalfte des 16. Jahrhouderts, and Lobe! gab 1576 die erste Besduei-

19*
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bang und Abbildung der Art. Durch die Rhöne wurde TypJui minima in die

französische Ebene, durch den Kbein nach Deutschland, die Donan nach Oester-

reioh-üngarn gebraebi Sie kam n Tabernaemoiitanaa' Zdten bis lom
Bbein-Knie (Einmflndiinir Htio) vor, bat sieb tbnr d«n6it bis naeb Strass-

bug rarfiefcgeiogsii. Wenn sie^ wie Bamps feimiitbeti in Belgien vorkommi
80 ist sie gleiebfalls durch den Rhein lünanteigesebiiemint worden. Nach

Osten scheint die Pflanze derzeit im Vordringen begriffen sa sein. Erst 1884

fand nie Csakö bei Pest, cinoin Standorte, der den emsitfen nngarischen Botsr

nikrrii, wenn schon früher vorhanden, kaum entpanf^tni wäre. Wo mau Gelepen-

heit bat, die Pflanze an einer bestimmten Localitiit zu beobachten, dort über-

zeugt man sich, dass ihr Vorkommen von dem Wasserstande und den jährlichen

Veränderungen, welche saudige Flussufer mitmaclien, abhaugig ist. Seit lt>öl, wo

mir die Vegetation der Tj/pha minima in den Donaniaseln und Anen bei

Kriteendorf niebst Wien sneist anffiel (veigLOesi bot Zeitschr.. 1881. 8.874),

nnd wo icb mein Interesse der Gattang 2V|iAa rasnwenden begann, nsbm ieb

das Yorkommen der Tifpha mimma an der genannten Loealität, ferner in der

Klosterneuboiger Au nnd im Wiener Prater in Acbi. Nach Allem kann ich

Beissek') nur zustimmen, wenn er sich, betreffend unsere Pflanze, also äussert:

„Sie steht nie anders als am Ufer oder in der Nähe desselben, gewöhnlich im
reinen Sande tief mit ihren lihizomen sich verbreitend, und wenn sie vom
Ruschwerke nicht eingeengt ist, truppweise den Platz bedeckend. Zieht sich

das Wasser von ihrem Standorte zurück, werden Sand- und Kiesbänke vorge-

lagert and der Platz trockener, so schwiudet sie, steril werdend ond sieb schnell

versobmftcbtigend, sebr b«ld. In der Begel wird sie naeb kflrserer oder längerer

Zeil Tom Gebllsebe ftberwacbsen, snerst ?on Parpnrweiden, bietanf Ton banm-
artigen Salieinen nnd Oranerlen, nnd scbwindet dann scbnell. Man wird rie

daher nur ausnahmsweise för Inngere Dauer auf einem Standorte finden." Indess

erhielt sich doch nach meiner Erfahrung I^rfiAa minima in der Kritiendorfer

An auf Sandboden im geraumen Abstände vom Donaubette.

Remerkenswertli ist die grosse Variabilität der Form der weiblichen A«hre,

des Kolbens von Ty]<ha minima (Taf. V, Fig. 7, 9). Auf diese allein hin Arten

gründen zu wollen, wie Gmelin's Typha elliptica, ist ebenso »inriclitig. als

das Vorhandensein oder Fehlen des blütheufreieu Achsenstäckcs als Kritt;rium

in bentttsen. (Teigl. bierfiber aneb Bobrbaeb, 8. 98.) Dagegen ist Tfpha
MMMMM ß» S^eUi, die niedliebste aller Tjpben, so wobl cbarakterisirt, dass

sie als Tarietit nnterscbieden werden darf. In der gleieb an erörternden

Tjfpha Martini Jord. (TypJia minima ß. graeOu mctj erkenne ieb, wegen des

OUig Tersobiedenen Habitus, eine eigene Art

2. Typha Mairtini Jord.

SyBonynln: Typha ffracilis Jordan, Catal. b. Grationop., 1848, p. 24

et Obs. snr plns. plant. nouT., VII* fragm., 1849, p. 43. — Walpers, AnnaL»

') Schriften der iool.-boton. UeselUch. in Wien, 1656.
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m, p. 48S. — Godron-Grenier, FL de Fr., 185S, m, pw885. — non Boiehea-
bfteb. — nee Schar.

Typha Laxmanni ß. graeüis Rohrbach, 1, c, S. 93.

Ti/i>ha Martini Jordan, CataL h. Grationop., 1851. ~ dod Thomson
in herb. Kew.

Typiui minima ß. serotina Grenier, Fl. Jura.HS., I, 1865, p. 813.

Typha minima var. (jracilis D u c o m m u ii, Taschenb. Schweiz. Botiui., p. 778.

Descriptio: Planta graciliSf 30 ad 60 cm alta. — Spica ludscnla et

femtnea remotae, utra^e 4—0 cm, plerumque 5 cm lonyae, spatium a fluribus

UbmmS—15wm kdum, Axia spieße moe. rinepUis; flareel—3HmdnpUrumque
memndn, tuUherae l'S mm longae, supeme Cr5 mm häae,poüen 4'difmuM, ffrema

emgubma U6ft in dkm, 8piea fem, in mUheeie stadio tertio bnumeo-fusea,

longa, eißinäiraeea; (Mb, ftriiUbn» aborUvi (earpodia) vüermixtL Fhrib. fem,

iokie in atUheeie stadio in. 5 mm longtts, suffültus braeteeia fiueiata versns

i^ieem angusto-spatkukUa, obrundata, 006—01 mm lata; püi florum fem.

numerogi (ad 30) mpra cajntulato- rel (jJulndato-incrassati, hic hntnneoU

OCf-f—ü'OG mm, illic 0 013 mm lati, mitiutissinu, bracteola pauIo hrevwres; stigma

lineare, 004—0'06 mm latum, pilus lonye supcrans; germen fusiforme. Fructus

otoideuSj CtS mm longtis, 016 mm latus, carpophorum ad 3 mm longum, Pedicelli

gradati ad 0 4 mm Umgi* CauUs floriferi foliis laminatis, inflorescentiam

si^^ermMus inümeii, hmina* integerrimae, angmto4ine«sres (l'S—9mm kUae),

extus eonvexae vd eonvexwdae, intus pkmae>

iMBes: leon. noatr., Tab. IT, Fig. 7; Anal. Tab. Y, Fig. 8.

EzaleefttM: Martin, PI. d. envir. da Lyon! — Jordanl

IHstrlbntlo geognpUea: Europa: Anf den Bhftne-Inaeln nntwhalb

Lyon bei Vau (Jordan!), an der Is&re bei Vaule (Martin!), an der Arre bei

iStrambieres (Renter ex Rohrbach), an dem Zneammenflasse der Bhdne nnd

Arre (Grenier, Fl. Jiirass., I, p. 813).

Floret: Aagasto, Septembri

Tar. ß. Davidiana KronL

Synonjmia: Typha Laxmanni F rauchet, Plant. David., p. 312. ~ uoii

Lepeebin. — neqne anct.

Descriptio: Planta gracüui, 1 m alta. — Cauks floriferi foliis laminatis,

infiereseewtiam snpenmtBms instructi, laminae integerrimae^ 3—4 mm Uttae.

BIstribatio geographica: Mongolei: In Sümpfen von Geliol (David!).

Obserratio: Die von Jordan aufgestellte Art unterscheidet sich von

Tjf]^ minima: 1. durch das Vorhandensein von Laubblätteru an den Blüthen-

brieben; 2. die conetant gertreekten, cjUndiischen Kolben; 8. dae regelmimtge

TorkemmeD eines blfttbenfreien Adisenstttelces swisoben wtfblieber und männ-
fieber Infloresceni; 4. die ftber die Haare ragenden Braeteolen; 5. die Feinheit

der Haare; 6. die Blüthezeit. Der l)fpfia MarUni näcbstverwandt ist Typka
Htmsskne^Hi Bohrb., welche aber dnreb nntea dreikantige, schnacbgeiabnelte

Digitized by Google



150 M. KxoBftld.

Blfttfcw und noch längere Braoteoleo gekennzeichnet ist. Da Tgpfia 3fartiHi

andererseits wesentliche Berührungspunkte zu TypJia minima zeigt, als welche

nur die Form der weiblichen und das Fehlen der Doännlichen Haare, ferner der

Wuchs trwiihnt seien, darf man anuelimen, dass die Art im Sinne KeriuT'.s

durcii Äsyiigamie von Typha minima, unter welcher sie vorkommt, abgezweigt

ist, und zwar ebenso im Ljoner Gebiet, wie iu der asiatischen Mongolei.

3. Typha Haussknechtii Bohib.

gynonyiBU: Typha HatM/aMdaU Bobrbaeh, 1. e., S. 99. — BoUsier,
FI. Orient, V, p. 51.

Typha etenop^kylla Hanitkneeht! — non Fiich. et Hey. — neque «aet

]>es«rlptio: Snbspeeiee Typhae Martini. — Planta graeOi», ad Im
äUa. — 8pica mataila et fmnaea remoUu, Umyitudine divenae; haee St5,

«Ba 5 cm longa, spaHum a floribus hierum 3 an latum* Äxit spieae maae,

tim pÜM; flores 1—3-andri. Flos fem. suffultus bracteola fasciata verms api-

cem anguaio-apathulata, ubrundnta; pili jlornm fem. numerosi, capitulato- vel

globulatu-incrassati, nlbi, bracteola multu hrtriores, irit^erdum cum stiginate

lineari, (jcrtncn fusiforme. Fructus ovouleus. redicdli gradati. ad 05 mm
hjiKji. Fulia cuulium floriferorum laminata, infloresccntiam multo superantia,

laminae inferiores ad vagitiam triqiietrae, ad angulas laterales sttbdenti'

Exsleeatae: Haussknecht, It. syrio.-armen

!

Distributio geographica: Asien: Armenien: AmFlusbo Gokäu zwischen

Behesne und Adiaman (Uaussknecht!).

Observatio: Diese Unterart der Typha Martini ist von derselben immer-

hin deutlich zu unterscheiden: 1. Durch die eigenartig geformten Blätter; 2. das

LftngeoTwhftltDin dw BnMsteoIin sii Nurben und HuMnj 8. die weit fiber die

Infloreseens ragenden Spreiten. Die Zfihnelong des unteren Blittrandee int

eine insaerst tcbwaehe, die ZIhnchen aind weit anaeinandar nnd nnr mit Miklie

wahrnehmbar. An eine \\irklich gezähnte lamina» wie sie in der den Typbn-

eeen nächst verwandten Familie, den Pandanaceen, vorkommen, darf selbst-

redend nicht gedacht werden. Schon Boissier (L c) yerjauthete in Typha
Haussknedua eine Unterart der Typha Martim»

Subtribns B.: Schnizleinia Kronf.

4. Typha angustifolia L.

SjBonymla: Liaaoh- oder Moatkolben Tabarnaemontanna, Eränterb.

(1588), I, S. 686 pro p.

? Typha Nr. 70 m. a, Gnelio, Fi Sib^ I, p. 183.
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TypJM angustifolia Linn^, Spec. plant., ed.I (1753), p. 971; ed. II (1763),

p. 1378 (excl. var. /?.). — Pollich. H ist. plant, II, p. 555. — Smith, Fl. Brit.

(1805), III. p. 059. Piirsli, Amer. sept., I, p. 31. — Balbis, Fl. Ticin.. II.

p. 167. — PolliniuH. Fl. Veron.. III, p. 101. — Bluff-Fingerh., Cump , 8ect. 1,

Tom. II. p. 45R. — Seil II izl ein, Typhaceen, p. 25. — Bertoloni, Fl. Ital., X,

p. 24. — Go<l ron - Greuier, Fl. de France (1855), III, p. o35. — Kohrbach,

Gatt Typha, 6. sl. — Tchichatscheff, Asie min., Bot, II, p. i>id pro p. —
MaratOD, Fl. Vorpomm., 8.504. — WiUk.-Lge., Prodr. Hi^p., I, p. 32. —
Paneiö, Fl. Serb., p. 648. — Njmait, Coasfk, |>. 757. — WataoD, Bot of

Calif., n, p. 189. — Boisaier, FL Orient., V, p. 49. — UoroDg, BalL Torr.

Clnb, 1888» p.6. — nac non anet. — non Atiblet, Plant, de Gaiane, II. p.847.

— neque Stewart mser. — neqno £ckl. et Zeyh. macr. — neque D^sfon-
taine. Kl. Atlant. II, p. 3.33. — neque DreK^. PI- cap. b. sp. Nr. 8811. —
neque Martens, Herb. bor. Anier. — neque B^lanper, Horb. *ie l'Iiide, Nr. 107.

— x\pi\nf Roxh.. Fl. irid , III. p. TyCC). — neque Kichard, Tent- tl. Abyss., II,

}.. — iieque Buch in <Juillfni. Arth, de Bot., I, p. 4S.'>. — neque S ch i rii pf^r,

Abyss., Nr. 1190. — neque Kralik, PI. Cunet — neque Schimper, Unio. it.

— neque Miquel, Fl. Ind. Bat., III, p. 173. — neqne Balanaa, PI. Henin.,

Nr. 103. — neqne Brotberna, PL Cancaa., Nr. 869. — neqne Tbwait., Ennm.

of CejL pbint, p. 281. — neqne Knri in Seen. Jonrn. of Bot, 1867, p. 95,96.

— neqne Regel, It turkestan., 1876, 1877. — neqne Heldreieb, Pflanien d.

att Ebene, B. 509. — neqne Battandier-Trabnt, Fl. d*A]gir, p. 19. ~
neqne auct.

Tupha angustifolia a. genuinn Gmlron, Fl. Lorr. (1843), II, p. 20.

Typhn (infjHsf ifolia var. spaÜuicca Borbäs niscr.

!

Ti/phn gracüia Öimonkai in herb. Borbäsl — noo Reich eub. ~
neque Schur.

Ttjpha intermedia Sdringe mscr.! — Wolff macr.!

Typha Uitifolia Pittoni in berb. palat Yindobl — Tineo, PL eic eis.!

— non L. neqne anetor»

Tsfp^ laHfoha ß, minor Ambroa, Flor. tiroL anttr., I, p. 797.

Tffpha media Glüsing, Rar. ftirp. pann. bist, p. 71G. — Bajni, Eist

plant, p. 1312. — Omelin, FL bad., m, p. 602. — Eiehw., Litbanen, p. 121.

— noD auct.

Typha palustris Dodon., Stirp. bist., p. 500 pro p.

Typha pdlustris dam gracili Teuro ef, In-t. (1710). P 529.

TiipiM palustris media Morls., Plant bist, p. 24ü ic. sect 8, Tab. XUL
Fig. 2.

Typha ShuHUworikU Borbie, Tem. tnd. köilSny, Heft 153, p. 216 nnd

Oesterr. botan. Zeitscbr., 1882, 8. 237 pro p. (apecimen SUimtgU), — L. Bicbter
maer.! non Eoeb et Sond. ~ neqne anet

Beseriptio: Planta robutta, 10 aä 15 dm oUa. — Spica maaeida it

femmea remotae, rarisaivie contiguae, ae^ptUottgae vel masc. a feminea 1—4 cm
dtwfMi haee 11—36, illa 12— cm Umsa, vpaiifim a fioribus Ubtrum l—5cm

Dlgitized by Google



152 M. Kr««f«14.

latum. Äxis spicaemasc.ptlis fasciatis, niveisvdrufo-hrutmtiB, Unear&ws, acuH$,

vel furcatis, rarius trifidis obsita; flores l—S'andri, plerumque triandri; an-

therae Q—3 mm longae, supcrne 0'5 vxm latae; poUen f^implex, grana 26—33
fj.

in diam. Spica fcmxnca in anthesis stadio tertio (cinnamoiu€0-)brunMa,

cylindnicea
;
floribus fertiUhus ahoriivi (carpodia) interinixti. Flos fem. totus

in anÜxesis aiadio I. ^—3 uim, in anthesis stadio III. *J—lü mm longun, su/f uUiis

bracteola fasciata, brunneola, versus apicem ohrundatü- vel acuto-spathulataf

waUhcbrundaia, obtuBa wH cordaUhineiMi 0^12^U6mm lata; pili (lorum fem.

mmerosi (ad SO) mpenu acuit, brunnecU, OViS mm lo^h braetaeolam ad-

aequautes} fHgma ItMeare, O'B—tyi mm Uttum, püos Umge Bupenau; germm
elongato-fusiforme. Fnuibusdon^w, l'B—l'Smm longue, 0'3mm kUua, eupeme
iitfundibtdiformis; carpophorum ad ümmlongum; Stylus in fnictu plerumgtie

di/radm. Pidicelli gradati, ad 0 5 mm alti. Folia caulium flvriferorum

Uuninata, lawintie intetjerrxmae, lineares 5—10 mm latae, extua convexae, iniut

canalictdatac vcl plunae, scviict/lindraceae, inflorescentia longiores.

Icoiies: Moris., Plant bist. looii., sect. 8, Tab. XllI, Fi>. 2. — Toum e f.,

lustit, Tab. ~ Curtis, Fl. Loud., ed. I, Fase. 3, Tab. 62; ed. 11, III,

Tab. Ol. — FI. dan .V, KU,. — Engl. Bot., XXI, M5t;. - Sehkabr. Haudb.,

IV, Tab. 281. Sveusk. Bot.. Tab. 231. — Dict. sc. uat., DniMi., Munucut.,

Tab. 9. — Scbüizleiu, Tjphaceea, Fig. 1, 2. — Reicheub., Icun. gcrni., IX,

Tab. 321. Fig. 745.

Analjeen: Lamk., Ulostr., 748, Fig. 2. — Sehniilein, TyphacMn,

Fig. 9, 10, 18—18, 24—28. — Diets, BotwicUungsgeBeh., Taf. I, Fig. 11. Taf.II,

Fig. 9. — Engler, Typhae. Natfirl. Pflansenfam., II, 1, 8. 184, Fig. 143 A, B.
— Horong, Bull. Torr. Club, 1888, p. 6. ~ AnaL nostr. Tab. T, Fig. 2.

£x8leeat«e: Mertens, Herb. Amer. bor! — Tanscfa, Herb. Bob! —
Beiebenb., FL Genn., Nr. 411 — Friedrichstbal, PUnt. Haoeden., Nr. 7291

~ Baeniti, Herb, enropl — Bevercbon, Plant Sardaigne, Nr. 1971

Foraue (ab aneiorlbiiB pro Tarietatibne vel epedebiu babitM):

1. media (Scbleich.) Kronf.

Synonymia: Tjfpha anguetifcKa a) daüor Sobnr, Bnom. Tiani-

8ÜT., V-

l'yp/ui angustifoUa ß. elatior G o d r o n, FL de Lorr.» II (1843), p. 20.

Schloss.-Viikütinovic. Fl. Cront.. IHU). p. lir)G.

TyplM elatior Boengb, Prudr. Ü. Monast, p. 274. — Beiebenb.,

Fl. eis., j). 11. — non Boreau.

Typiui yracdis Schur, Enum. fl. Traussilv., p. 037.

Typha media Schleich., Catol. plant HelT., ed. I (1800), p. 59

(ezcl. syn. Moriaon). — De Cand., FI. de France (1815), YI, p. 302. —
Pollini, Fl. Yeron., III, p. 100 (eicl. syft. 8m., Willd., Balb. et Nocea
et ieon. cit). — Blaff-Fingerb^ Comp. fl. gem., aect I, Toni. II, p. 458

(excl. syn. Sth. f t !..). — non Mdrat, nee Bory et Cbanb., nee Bar-

bieri in herb. Bracht
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Bftielienbaeb, Fl. eze. — mm Sm. — nee. WilM. — ntqw aiiet

Ezsiecatae: Beiehenb., Fl. exsicc., Nr 7021 — Beiehenb^ FL

Oerm.! Nr. 42! — Wiesbanr in Baeniti, Herb, cnrop.!

leones: Beichenbach, Icon. Fl. gcrm , IX. Tab. :120. Fig. 744.

Descriptio: Planta 15 fid .10 rhu alta. Spicae fcre aeqnilonqae.

Laminae nyigustiorea, tayition >—ö mm IcUae, extus convexiusculae vel

subcoyivexinsculnp, intus planae-

2. inaequalis Kronf.

Sjnonyiu.: TypJui media Rigo, PI. Loinb. exsicc, 188C! — non

Schleich, neque auct.

Descriptio: Ä praecedente differt spicis conspicue diversiSt

mate. S- vel ;9'5> fem, hngiore,

8. Sondert Kronf.

Sjnonym.: TypfM ängustifolia ß. spadieilmt approximaii$ Sen-

det, FL Hamb., p. 507.

Descriptio: A Typha oMguttifoUa gmuina differt tpieis nuue.

et fm. eonUgtiii.

4. Ueehiritsii Kronf.

Synonym.: Typba «mgutUfoUa Ueehtr^ 25. Jabiesb. d. Schke.

GeeeUscb., 1878, 8. 185. — non Ii, oeqne anct

Descriptio: A Tiiplui angmtifoUn fjenuina differt spatha •»

boH ftpicae fem. foUacca, 60 60 cm longa diutius persistente.

Observatio: Während Typha nngustifolia var. spathacea Borb.

in der That nur junge Exemplare der f«:enüinen Form darstellt, ist

U echtritz'» Form durch da» grosse, sich au der Basis der weiblichen

Oemeioscbaft erbaltende Hoebblalft Iwmerkenswerth.

Distributio ^geographica: An Ufern, in Weibern und Sümpfen, seltener

als Typlui lati/oUa.

A» Europa: In ganz Europa, wie Typlun latifoliOt mit Ausschluss

Griechenlands, doch im Allgemeinen seltener als diese. So kommt Typha anr

guttifblia in der Schweis nnr in Wallis vor (Christ, PflantenL d. Schweis,

S. 94, 100), nnd fehlt in der Bukowina (Herbich, FI. Bokow.), als dem einsigen

der Kronländer Oesterreich-Ungarns. Aus Dalmatien von Visiani nicht an-

gegeben, abrr von Aacherson an der Narenta und bei Stagno grande beob-

aclitet (Oest. botan. Zeitschr., 1867. p. 20r>. 1^09. p. G7). Auf der In.^^el Orsera

(Istrien) fand A.v. Körner eine Typha im Brackwasser, wtlrlie durch Stand-

ort und hohen Wuchs aufti»^!. In den Wiener botanischen (Jarteii verjiflanzt,

erwies sich die Art als Typha ängustifolia, die auch auf den andcrtu lii^thi

der nordadriatischen Bucht gesanintclt wurde, äo auf Veglia und Arbe (Borbäs).

In gans Italien voiftommend, begegnet uns Typha angtutifoUa anch in Sicilien

(Parlat, FL ital., n, p. 265), so nm den Aetna (Strobl, Oest botan. Zeitschr.,

1881, 8.284), ferner anf Sardinien (Thomas! Beverchon, PL d. Sard. Nr. 1971

Bsrbey, Fl. Sard. comp., p. 57) nnd Corsica (Parlai, L c, p. 266), femer im
Z. B. Qm. B. XZIIZ. AVk. 20
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uiitttlluudischeu Metre auf den ßalearea (Willkomm, Linuaea, N. F., Iö7t5,

p. 8). lu Griecbeniand vicariirt für Typha angustifolia Typha angmtata (s. d.).

Bei ConBtantinop«! kommt di« Art nacb Griesebach (SpiciL, II, p. 475) und
Tehichatflcheff (Aeiemin., Bot, U, p. 649) vor. Ans^nommeD den Libuioo

beherrscht Tyj^ anffuttata duin Kleinasien, Persien, Afghsnistso und das

chinesibcbe Boich. Im Kaukasus ist das Vurkommeu der Tt/pha angustifolia

durch Weidemano(herb. petrop.1), Koehl (LinoaeSy F., 1848, p. 269),a. A.

belegt.

Ii, Asien: Syrien: Im Libanongebiet bei Bruammane (Blanche ex

Ro h r ]j ac Ii), am Daiuuur iGaillardot, Nr. lUi.» bis!). Verinuthlich bildet der

Ural die östliche Grenz» der Typha anguHtifoUa. Wohl ist dieselbe iu Lede-
bour'ä Fl. Altaica, IV, p. 2i9 angegeben, aber ich glaube, dass es sich auch

in diesem Gebiete um die ia gans Centrai-Asien hftufige Typha anguttaia

handelt, wie gleichfalls su dieser Art gehört, wss ich als Typha angusHfoUa

aas China und Japao seh. Am üfer des indischen Oceans tritt an Stelle der

Typha anytistata Typha javaniea. Nach Allem ist bis nun Typha angwtifaiia

aaf ftsiatischem Boden nur am Libanon gefanden \^ordeD. Ganz fehlt dieselbe

in Afrika. Dagegen ist sie in Nordamerika, Australien und Polynesien wiederum

SU Hanse.

C. Amerika: An& Pensylvanien und Virginieu durch Pursh (H. .Vin.

i»epteut., 1, p. 34) bekaiint. liuufi^ in den Vereinigten IStanten, aber in BriU*cli-

Nordamerika fehlend (Hook er, Fl. Bor. Amer., II, p. 170); Mobile (Mohr!),

Californien (Watson, Botany of Calif., p. 189; Moroug, Studiee on TypJutc.

p. 7), Lottisiaoa (Taintnrierf). Von Texas an wird nach dem Sttden die Art

durch Tffpha domtnytneiwts vertreten.

Fioret: Julio, Augusto (in Enrop. med.) %.

Var. ;i. UrownU (Kuntli) Kronf.

Sjnonwnia: Typha attgustifulia Brown, Brodr. fl. nov. Holl., p. ;i3<S. —
Seemann, Fl. Vitiens

,
p.2si* uxcl. .syu. Boengh, Ehrenb., Bory et Chauh.,

Koch, Sonder). — Houker, Fl. New Zeal., 1, p. 238. — Beuthani, tl. Auntral.,

VII, p. 159 (ezcl. syn. Bohrbach). — Mneller, Cens. of Anetr., PLI, p. 120,

pro p. — Lindsay, Jonrn. of Botan., 1869, p* 829. — non L. — neqne auct

Typha Br<tvm%%Kuik\i\k, Enum., III, p. 92. — Schnisl, Typhac., p. 26.

Typ^ kUifciia Porster, Fl* insuL prodr-, p. 64. — Eirk in New ZeaL

lost., XI (187*-), p. III. — non L. — ueque auct

Descriptio: Typlui robmta. Spicae remotae rcl saepiu'i cnnfijuae»

Pili axiti masc. rufo-bruutici fastiaii, versus aj ictm dxlataii, deuticults non-

nullis instnad. Jliutcfrolnr sligvutfa a({(i(quini(t < rcl iis latiluht fireviores. ^vlia

caulium flun/erurum lamuiatUf lutnmuc uä 10 mm lalu€f exius aubconvexiuscuiae,

intus plunae.

Exsiecatae: Haast, PI. ex^iccl — Mueller, PI. eisicc.l

BIstribatto geographica: .^•Australien: Victorialaad (Täte, Trans, of

the Boy. Soc. of South Austr., 1880, p. 83); Port Jackson und Vandiemensland
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(R.Brown ex Rohrbach); Qup(*nslan<i, Rockbainpton (Mneller!). la Bentham'ti

Fl. Austral.. VIT. p ir.O ist T>fpha Muf'Jhri mit T>i))hn nngustifolia vereinigt,

80 d»S8 die Stand rt-antfuben nicht mit Sicherheit bezoj^on worden können.

It. PoljiK'sicn: Neu-S* flmul am Tamise (herb. Riciiard ex Rohrhach).

Oautirbory (Haast!) etc. (cf. l.i ndsaj in Seemann, Journ. of Bot., 1869. p. «i2i)),

Fitschi-Ioseln (Seemann, Fl. Vitiens., p. 2S0).

Obicnraiti«: Was die Sjnonjmik der Tffpha angustifoiia solangt, so ist

dietelbe mit Besag auf TypJta media bereite oben, p, 96, erörtert worden. Dass

Tifpha media, betiebnngaweise Tffpha clatibr nur eine grössere nnd flach-

bUttrige Standortsform ist, lehren die sahireichen üebergftnge, welche swisehen

dem Typus und der Pt^rm media sn beobachten sind. Auch Ttjpha anguati'

fdlia continun ist eine blo'isf Form; an sich 8*»hr wechselnd, ist die T.änii^e des

freien Z «rischenraames in der Mitte der beiden Blftthengemeinscbaften hier 0

geworden.

Was die Verbreitung betrifft, so scheinen dt>r caspischf» Seo und da»

W:irmara-Meer die westliche Grenze der Art gegen Asien zu bilden. Ebenso

wird dieselbe s&döstlich, schon in Griechenland, durch Typlm angustata ver-

trelen, in Afrika kommt als fernere Tieariirende Art Tt/p?ta aftstraiie hinsn.

Die Pflanse Anstraliens nnd Folyaesiens, in welcher Knnth eine neue Art,

Typha Browniit Teminthete, ist nnr wenig Ton Typha angwtifolia Terschieden

und nähert sich durch die flacheren Blätter der Form media. Von Typhn an'

gmeiifolia ist freilich auf australischem Boden eine Art, Typha Mue1lr> > Ifolirb.,

abgezweigt. Ferner kommt die Pflanze in Nordamorika vor. Sudlich scliliesst

sich an die>elbp Typha domingiufti'-is um] bfli. rr.scbt deji ir'*walti£rcn Cmiti-

n<»nt nach Patagonien. W*»nigstt'us li:ilt i' h auch Ti/pha ungustifolia

Liou. Soc. Bot.. 1886, p. 2;»<i| für Tf/phn <l')iitiinijuic)isi'^.

Die Deutung der Typha yracilis Schur hat Kobrbach Schwierigkeiten

gemacht, ja er Icommt snr Hypothese, dass die Pflanse der mssiachen Typha

Laxmanni (Typha etenophylla) gleichkommt Die Schwierigkeit ist behoben,

wenn man erwigt, dass die von Reich enbach abgebildete «TjypAa graeilit

Snbr* gewbs nnr in Folge eines Druckfehlers den Namen des Algologen an-

statt demjenigen Schur'ü trägt, und ebenso, was von den transsilranischen

Autoren ak Typha gracilis vertheilt wurde, entweder Typha anyuBtifolia oder

deren flachblättriger Form media gleichkommt.

Die UiittTM hi.'de der T;/pha aiiguHtifolia von den nächstverwaiidten

Unterart'u: Ti/plia auMralis, Tt/pita iavanica und T;/]>ha Mnelleri lassen sich

folgeudermassen darstellen: Die miintjüchen Haare der drei Unterarten sind

oben verbreitert und mehrgipflig, zumal bei Typha ausiralin, wo üie geweih-

artig ansseben. Die Tragblittter von Typha aueträH» ftberragen etwas die Haare,

diejenigen von Tyjate MwXleri rind im Stieltheile ansserordentlich ?erengert,

fein fSidenfÖrmig nnd gegen das Ende plötslich erweitert Die Narben ron Typha
javatuea sind so lang wie die Haare, länger oder kttrser als dieeelben, der

Qnersebnitt der unteren Blätter ist bei derselben elliptisch. Ton Typha an'

ymtaia nnterscheidet sich Typha anguetifoiia schon insserlich durch das

20*
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LSogtiiTerhiltoias der m&noIioheD and der iveibUeben Abtbeiliiag« sowie dnreh

die dnnlclere Farbe des Kolben«. Dazu kommt das wichtige Merkmal Ar I^pha
angmtata, dass die Braeteolen die Haara weit flbemgen und aa die Narben

heranreichen.

5. Typha australis Schum. et Thonn,

Sjnonyinlji: Typha aequinocdulis Welwitsch, It. angol. Nr. '211!

Tffpha (uiyustifolia Dohfoiit, Fl. atlaiit.. II. ]>. 333. — Houker. Nig.

Fl., p. .V27. — Buch in Gnillein. Archiv de ]l't., Isio. 183. — Battau dier

et Trabut, Fl. d Alger, p. l'J. — Kralik, i'lautae Cuuet.! — Drege, PI. cap.

boo. ep., Nr. 8811 1 — atqne anct. aJgeriens. — non L. atqna aaot.

Typha angustifdui var. ß. Schnr, mscr.!

tUpha OHgutHfotia ß. autMis Bohrb., 1. o., 8. 92.

jypha au^näU Schnm. et Thono.io Danske VidensL Selsk. Afliandl.,

1820, p. 175.

Typlia intermedia Schott in herb, palat. Vind.! — non Schur.

Tijpha macra nfhelia We b b - B o r t h o 1 o t . Phytogr. Canar., Seet. III, p. 291.

— Christ iu Eugler's Bot. Jahrb., IX, Ib^T, S. 170.

Deseriptio; Sabspecies Typhae an/juHt t fol lat . l^innta rohunta, aä
15 dm nUa. — Spica mascula et feminea .spatio brevi remutat- vel contigua€;

longitudine admodum diversaCf haec 13—25 cm, illa 12—22 an longa, spatium

0^2cm lairnn. Aam tpUnu m«e. pilis faaeiati$ rufo-hrmmeia, vertut apieem

vdldt äiüatatit, cervt damae comiM refennitbut obsit«*; paUen timpltx, grana

86fiin diom. Spica fminea demtpte cifiiuMiomeo-brtMisieay eyl/inä/racea} fUtirümt

ftrtüüna oborlm (earpodiaj niiermixti, Flot femineut, twffvUm braefiola

fateieAa, brumMOfo» iwrsu« apkem spathulaia, trianguhrifer-acuta
; püiflorum /e-

mineorum nutnero$i,brunneolif bmcteola jiaululum breviores; stignia lineare, pilot

et hractcolnm superam. KructKs ff pfiliet'lU nt iu Typha angustifriUa — Folia

laminata, laniinap integernmae, lineare^', 5—10 nnn Intae, caulem adae^pMitUs,

Icoiies: Wt'bb et Berthelot, Phytogr. Canar., Tab. 218.

^Ijialyhcs: Webb et Berthelot. 1. c. — Anal, nostr., Tab. V, Fig. 1.

Exsiocatae: Droge, PI. cap. buu. sp., Nr. 8611! — Kralik, Plaut. Cuuet!
— Dnrando, Fl. atlant. exeicct — Hildebrand, Nr. 1229 b.! Welwitscbl

Distributio geograplilca: Afrika: 1. Algier (Battaudier- Trabut,

FL d. Algör, p. 19; Munby, Oat pl. Alg., ed. II, p. 34): Bei Oran (Dnrando!),

Constantine (llaison neusei), La Calle (Desfont., Fl. atlant, II, p. 383), Tlemsen

(BonrgeaUiPl. Alg. ex Bohrbach). — 2. Tonis: Zagbnan (Kralik, Fi Onnet).

— 8. Marocco: Tanger (Ball, in Jouru. of Linn. Soc, XVI, 1878, p. C84). —
4. Gninoa fSchumac!! !); Angola (Welwl) — 5. Canarische luselu: Tene-

riffa (Webb ft Berthelot, Phytogr. Canar., p. 291; Buch in Guillem. Archiv.,

1833, p. 1*^3). Canaria (Despreaux ex Kohr bach). — 6. Z a n z i bar-Küste:

Bei Mouibasisa (H i hlt^brand t, Nr. 122lt6!). — 7. Caplan d (K rebs! Massen!
Bergias): Zwischen Vanstaadesberg und Betheiadorp (Dr6ge,Nr.8älll),Zwiscbeu

Drieküppeu und liloedrivier (id. Nr. 88101).
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9l.

Obserratio: Von Typha angusiifolia, die noch auf den Balearen und

iu Sicilien vorkommt, durcli die niänulichen lla<ire und die dreieckig zug'e-

!»pitzteu Bracteoleu deutiicli uuterdcbieden. Durch eben dit^sn Merkmale, ferner

iurch die in der Läuge uur weuig verschiedenen Bläthen^'oini'insi'ljalten, .xdiliess-

licb die liurzereu Bracteolen weicht Typlm australis vuu der uiu;&igeu uucb be-

kumtm SpeoiM ^racteolate Afrikas, Typha angustata, dratUob ab.

6. Typha javanioa SohnizL — Bohrb.

Synonymia: Typha angwiata Baker, Fl of Maarit., Sejcbell, p. 304. —
Don Bory et Chanbert

Typha angwiifoUa Decaisoe, Herb. Timor, descript, p. 38. — Blaue o,

FI. Filip., p. 687. ' Knntb, En. pL, IU, p. 91 pro p. — Spauoghe in Lin-

oaea, 1841, p. 479. — Hasakarl in Flors, 1842, II, BeibL 1, 8. 13, exd. «yn. ~
Miqnel, FL lad. bat, m, p. 178 (exel. vju. B. Brown, Presl). — Zollinger,

Natnrk. Tijdschr. Nf .l<'rl. Ind., 1857, p. 150. — Thwaites, En um. of Ceylon,

plant, p. 231. — Willd., Herb. Nr. 17.087 b, foL 3 ez Bobrbacb. — non L.

neqne auctor.

Typha dephantina Thwaites, Ceylon, plant, Nr. 3218. — noa Boxb.,

oec Schim|>('r.

Typha juKunia Schnizlein apud Zolling., Verz. d. ind. Arcb. -Pflanz.,

1854, S. 77 (sine deöcriptione). — Bohrbach, Gatt. TypJui p. 98.

Tifpha latifolia Hoon, Gatal. of plant in Ceylon, p. 81.

Descriptio: Subspecies Typhae angustifoliae. Planta robusia, ad

15 dm olfo. — i^jptea mateulm et femimea spatio nonm^ em.'rum remota«, longu

Mine pares (14^30 emj, Ast» tipkae mate. püit fateiaüt, rufeolis, ventta

apieem simpKeibu$ ramoiia obtUut; potlm ttmfkx, grama in ditm.

Spiea feminea deniqm eimiamome(hbrunnea, cjflindraeea; florib, fertUibuB a&or*

Hvi (earpodia) intermixti. Flos fem, sxtffultus bractcola fofeiata, bnmnedaf
vemu apicem npathülata, vel ornli, subacuta; püi Horum fem. numerosit

nibi, hracteoln paulnlum breviores; sligma Unntrr, lurnjitttdinc varin, mox pilis

hrevior. mo.r pilm^ ailarquanf!. mox mpcrans. Vructuü et pedkelU ut in Typha

anguxtifului. — l'olia In )in ii'ifa. lamiunc intciiernmae, litteares, 5— 10 mm lata<;,

folionim inferiorum ad ra<jinam cxtus intusgue convexae, ideoque ellipticae,

foliorum superiorum semicylindricae.

Analysesx Analys. nostr., Tab. V, Fig. 6.

Exsieeataes Zollinger, Plant Javan., Nr. 15421 — Willden., Herb.

Nr. 17.087 6, Fol. 3 ez Bobrbacb. — Thwaites, Fl. Ceylon., Nr. 82181

IHstributlo geogniphlc«: Gebiet des indieeben Oceaue*

A. AfHk«: 1. Haacarenen: Bonrbon (Bory de 8t Vincent!
Biebard)! Mauritius (Perottet ex Bobrbacb, Baker, Fl. of Mauritiua, p.894).

— 2. Seychellen (Baker, kc).
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7?. Asien: 1. Ceylon (Moon, 1. c, Thwaites. PI. Ceyl.. Nr. 3218!

Ho (. k -M }. — 2.Su n i] :i-In el n: Java beiKuripan (Zoll inger, PI. Jav.. Nr. löl^!),

bei uo' l.'iiirtx'iig (Miquel, Fl. Ind. Bat., III. p. 173), bei Tjipainiar (Ha>8-

karl ex Uolirbach, Miqael, 1c). Timor (Decaisne ex Rohrbach, Spa-

uoghe in Liun., XV, 1841, p. 470, herb. Kautb!).— 3. Philippin eu (Blauco!).

3^.

Obserrfttlo: Schon tob Schnislein erlniiiit» iat dttte Art daroli die

wecbsdade L&nge der Nftrben und di« im Qoemlinitt eUiptiicb«ii unteren

Blätter sattsam charakteiisirt. Haben Narbe and Perigonbaare gleiche Länge,

dann erinnert der weissscbimmernde Kolben an denjenigen von T$fpha ShutUe-

icorthii. Sonst ist er, wenn die brannen Narben allein vorragen, jenem von

Typha angusiifoJta iihnlich. Nach Rolirbach (1. c, S. IH') zeichnet sich die

Form von den Mascareueu durch schmalere (3 > mm breite) Blätter aus, bei

der von der Insel Timor sind die oberen Blatter auf der Aassenseite nur

schwach couvex.

7. Typtaa Huelleri Robrb.

Hjnonymia: Typha angufitifolia Hook er. Fl. of Tasman., II, p. ,38. —
Bentham, FL Anstr.. VII. p. l.VJ pro p. — Müller, Cens. oI Auütr. pl., I, p.

120 pro p. — non L. neque auct.

Typlui Muelleri Kohrbach, Gatt. J'yplia, p. 'Jo. — Täte, Traui>act.

of tbe Boyal Soe. of Sontb Austr^ III, 1880, p. 83.

Typha ShuUUwnrthii Lehm., PI. Fretss., II, p. 1. — Sonder, Linnaea,

1856, p. 277, (eicL sjn. R. Brown.) — non Koch ei Sonder. — nee. auct.

Peaeriptles Snbspecies TyphaeangusUfolia^. Planta rob¥$Ui,ad

t5 dm aUa. Spica maw. et fem. sfMitto notmiUL cm.-nMi remolae, raritu eoni^uae,

haee iUa brevior, Axi$ spieae mose. püis fasciaiis rufeaUa, venus opteem

iimplieQms Vd ramotie {ihtitus; poUen simplex, yrana 26 /u in diam. Spica

fem. emnamomeo-hrunnea, cylituiraeea; florihus fertilibus abortivi (carpodia)

intermixti. Flos fem. ftitfJ'uUmt hracteola hrunneola, e ba^ii fdiformi angu-

stiftsima. versus apiccm subito dihitnta, orali, (uutu, crcnulaid, pilon ad-

ucqwinte vel paulo hrcnore; }nli /lorum fetn. numcrosi in dtsHcmuiationi^ stadio

lineari-lanceolato stiymaic paululum breviores, inde spica fructificum ut in

Typha Shuttleworthii argenteo-grisea, quasi mactdis cUdftS afflata. Fructus

longo-fusiformi»> PedtceÜt ad 1 mm longi^ aevii, FoUa caviiam flurifenmKm

lamtfioto, ad vagma» frieonoeM, wperiora UUmpUma, earttts conoemi,^10mm
lata; folia infenora ad SO mm lata, Bpadiea »uperantia,

Analyscs: Analys nostr. Tab. V, Fig. 8.

£xaieeatBe: Preiss., Nr. 1874.1

Plstrlbntio geographica: A. Anstralien: Central- .Australien (Täte,

Transact. of the Soc. of .South Austr., 18S0. p. 83). am Fusse der Elizaberge b"i

Peath fPreiss., Nr. 1874!), am Gawler (Belir ex Rolirbarb). Taninnda in 8üd-

Ansiralieu (F. v. Unellerl), nördlich von Port Lincoln (Wilhelm il), ^ea-Sfid-
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Wales (Herb. MaiUc Rohrbach). — 7?. Tasmanien (Oann, Nr. 410).

— C Neu-Seeland (Da v. Nelson ex Kohrbach). %.
Obserratio: Obwohl von ßentham und Mo eller „eingezoir<»ii*. lasst

sich die Pflanze w<»£jen der unten fadenförmigen, plötzlich verbreiterten üracteolen

und den wie bei Typha Shuttleworthii silberartig scbimmerndeu Fraobtkolben,

feraar dnrdi dto ta der Sdieidd bieooTeseii Bl&tter and die oben vertweigten

mionliehen Htaro recht wohl Ton I)fpha angtatifolia Abtrennen. Von
SlmtHlewerUiii ist sie, von »Uem Anderen abgeeehen, nie Speeiee bmcteolita weit

rendiieden. Im Herb, palat. Vindob. findet sich zu Gann'ä Pflanze aas Tas-

manien eine Rohrbach 'sehe Etikette mit der Aofsehriffe: „Typiia Mueüeri

Rohrb. ß. tasmannka Hohrb.* Aber dieses Specimen ist von Ti/pha MueUo'i

in Nichts abweichend, es sei denn, dass die weibliche Aehre kürzt r ist.

(jelegentlich der Eiöiterong von Ty}iha MueUtri s^i bemerkt, welche

Achtsamkeit bei der Uutersuchanf^ von Tyijlui-kxif^w nöthig ist. Dass Typlui

MtuUeri Bracteolea hat, i^t Öouder ganz entgangen, einem Manne, der sich

mit Typha eingehend beeebäftigte. So kam ee, dan er die aaetraliiehe Pflanse

Ar identisch mit seiner nnd Kbch*s Z^fha ShuHUioorthii hielt

8. Typha angnstata Boiy et Chaob.

Bynonymia: ? n^i] Theophrast, I, 8, IV, 11,

Typlw aequalis Scbnizleiu, Typhac, p. 25. — Karolkoff et Krause,

in herb. petropJ

Tjfpha tmgutlüta Bory et Chanb., £iped. sc. de Morde, II, pars, sec,

p. 888^— Nyman, Bylloge Fl. Enrop^ 1854, p. 888.— Hansskn. in sched. it. Syr.-

Armen.!, nec non Orient! — Nyman, Consp. fl. enrop.» p. 757 (excl. syn. Schar).

— Boissier, Fl. Orient., V, p. 50. — Aschers, et Schweinf., lU. fl. d'Egypte,

p. 148. — Aitchison in Transact. of theLinn, Soc, 1888, lll,part3 — non Baker.

Tyi'ha angustifulia Sibth. et Sni., Prodrom,, II, p. 225. — Kuuth,

Euum. plant, III, p. 91 pro p. — Koxburgh, Fl. Ind., III, p. 500. — Lede-

bour, Fl. altaica, IV, p. 249. — Kurz in Seeniiinn s Journ. of Bot., V, 18()7,

p. *j5, 9t>, excl. syn. uouu. — öchweinf. et Aschers., Beitr., p. 292 pro p.
—

Heldreich, JPflanien d. att. Ebene, 1877, p. 509. — Bdlanger, Herb, de Tlnde,

Nr. 107! — Ehrenberg, in sched* herb, beroll — Scbimper, ünio. itin.,

1855, Kr. 8661 — Bovd, PL sinait., Nr. 85 ex Bohrbach. — Heldreicb, PI.

crel, Nr. 15761— Karelin, Astrabad, Nr. 44! — Mazimowics, in sched. it.

seeand.1 — Gri ffith , PI. Afghao., Nr. 56211 —Regel, in sched. it. tarkestan.!,

pro p. (spec. ad nrbem Saidun lect.). — Revercbon, PI. Cr^te, Nr. 1731 —
Aitchison, Journ. of tbe Linn. Soc, XIX, 1882, p. 188. einsdem exsiccl —

non L. neque auct.

Typha damiattica Ebreuberg,*) in sched. herb, berol.!, nec non in Gat
h. hol Berol^ 1834.

•) In scbe<l. auU „AwmMtm" ema «aa t «itt leg«Bd«tt. Cwto ea «rron ap«d 8te«d«l
(•«ncL» II. ^ 1S7) ,<l«raatic&*.
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Typha ehpJmntina herb. Royle! — non Roibnrgh.
Tt/plui Ehrcnhcrgii Schnr, in horb. borol.!

Tjfphn JntifoUa Friod r ichsth., PI. Graec. Nr. 1171! — non T;., neque anct.

Typha medin Rory et Chanh., Exped. sc.de Mor^, U, pars, sec, p. 29.

— non Srliloich.. non De Cand., — neque anct.

Typlia Htenophyüa Sinteuis, It. trojao., Nr. 16G! - non Fisch, et

M«7. — neque anct.

Beieriptto: Fkmta ro6iMto, 15 dm ad 3m itUo, — ßpkm maseula H
fmvMQ remotaet rorMme conI^imw, tieqmhmgae wi mamtda a fem, em
dwena; haee 1^^-40 em longa, tpaüim a fleiibm Ubenm $—7
Axis spicae masc pilifi fasciatis, hrunneoli8,UHearib%uf, aciUi$,vdBupenir de-nür

culatia iwstruetus; florea 1—5-andri, plerumque triandri; antherae P4—V8 mm
longae, in ftumnif) 0'2 O 'i vnv Intne; pollen f^impler, qrann 20~2f} u t>? ilinvi.

S})icn frm. in nntiiesis studio tertio pcUlido-bruunca, (npidhun cnrpodiovum)

gnstD jninftnia: floribus fcrtüibus ahortivi (carpodia) intermirfi. Flos fem.

totus in anthesi.H stadio 1. 2 3 mm, in antliesis stadio HL 10 mm longtift, suf-

fiiUm bracteola fandata, brunneolafVenmapium ovcUo- vd aeuto-sjiathuUUaf O'Oß

—0^14 mm laia; püi flarum fem. mmemi, eupeme acuti, aitbi, OVOß—OOlS wim
laH, braetedta Jtreeiaree; dif/ma Uneare, &0ir-&08 mm Icrturn, etm hracUola

päos superane; germen dongaUhfkttferme, Fhtetue eUmgatuBt O'S—l mm
longu», (Jrfi-'O'Smm lalhiiMt eitpra infundibiäiformis; carpophorum ad 3 mm
Jovnum: Stylus in fructu plerumque defractus. PcdiccIH grcidati, (td 1 mm
alU. Fulia caulium floriferorum lamitiata, laminae integerrimae, linearen

4—10 mm lafae, exlu8 convexae, intus planae, semicjflindricae, inflore-

SCCtUia lonyiores.

leones: Icon. nostr. Tab. IV, Fig. C.

Aualyses: Anal, uu.str. Tab. V, Fig. 1.

ExBieeatae: B ^langer, Herb, de Plnde^ Nr. 1071 — Bot^, PI. sinait,

Nr. 35! — Heldr., PL eret., Nr. 1576! kerb. Oraee. norm. Nr. 892! — Hanse-
knecht, it Syr.-Arm., Orient « Schimper, Un. ii, Nr. 366. — Karelin,

Astrabad, Nr. 441 — Ifaximow., it eecnnd.! — Regel, it. Tarkeatan.! ~ Sin-
tenis, it. Trojan., Nr. 166! — Beverchon, Plant de Crdte, Nr. 173! — Stapf,

it Persionm

!

Distributlo geoprraphiea: A, Europa: 1. Jonische Inseln (Mar ^rot et

Reuter. Fl. Zante. S. 92). — 2. Cycladen (Nyuian, Consp. Fl. Enrop., p. 7r>7).

— O.Griechenland (Herger in herb, petruji ): Phaleron bei Atlieu (Helilr.

Herb. Graec, Nr. 892 Ij, am Kephissog (Heldr.I), bei Modon, Paleogrissi. am
Eurotas etc. (Bory etChaub.J.c, p. 29), bei Argos (Friedrichsthal, Nr. 1171

exBobrbaeh), am Peloponnes (Orpbanides!). — 4. Kreta: Am Eikamabache

(Heldr., PI. cret, Nr. 15761), bei Platania (Banlin, Plcret, Nr.47ei Bobr-
back, Bevercbon, Plant de Cr^ Nr. 173!).

B. Afrika: I. Egypten (berb. Link in herb. Berel!): Bei Damiette
am Nildelta (Ehrenberg!), in Egypten am Mittelmeere, den Nilfloss aufwärts

nnd im Wflstengebiete, östlicb bis Wadi-Tounil&t (Aseheraon et SchweinfsTt,
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IILi»'Fl.d*tgjj>te, p. 148); fai NnVien ton AisvAii bit Chartnm, in Kordofan

und S«nDMT (Asebersoo et Schweinfnrt» Beitr., 8.202).

C. Asien: 1. Sinai-Halbiiii«!: Im Wadi-Eamme (Ehrenberg!), im
Wadi-Hebran (Scbimper, Un. It, 1885, Nr. 3661), swisebeo Tor und Sinai

(BoTä, PL sinaü, Nr. 85!). — 2. Syrien: Bei Ifoiaaeh (Hanisbnecbti Ii eyr.-

- arm.!). — 8. Klfinasien: Dardanellen am Rhodiogflusse (S inten., K. trojan.,

Nr. ir.(?!). — 4. Persien: Bei Madsclior (Wilhelms ex Rolirbach), Ueecbbed
(Bunpel). Astrabad (Karelin. Nr. 4^1 !), bfi Seytuu und am Tabflusf?e (Hauss-

knecht, It. orif-nt.!). Qiullen am Baermaeh Daelack, circa r»r»00 Fuss (Stapf,

It. pers.!). — 5. Türk es ta ii (Fctscli en ko !) Stadt Seidun im Kayoii von Knldsoha

(Rfpfl!). — 0. A fgli an istau (Griffith. Nr. 5021 !) : Am KuraIll^^u.'^5:o Itei Slii-

nak (Aitebison!). — 7. Altaigebiet (Ledebour, Fl. Alt., IV, p. 210). —
8.MongoIei:Inder nördlichen Mongolei am Flnsee Tatcbe-Teli beim Kirghiz uor-

See (Potanin!), ferner am Flosse Tscboa Cbaricba (PotaninI); in der west-

lieben Mongolei: Ordos (PotattiDl,Prsewal8lLi!),Lob (Prsewalskü). — 9. In-

dien (Roxb., FL ind.» m. S. 566, Kurz in Seem. Jonm. of Bot, V, 1867,

p. 05, OC). nordwf'stHclies Indien (herb. Roj'le!), Bengalen (Thomson!), bei

Calculta (Wallicb!, Voigt ex Kohrbach), Coromandelkllste (Belang,, Herb,

de rinii". Nr 107!). — 1*' Ch i na (K a rol kof f ex Kr a ii se!): Bei Peking im

See Wan->lian bau (1: rctschneiderl), bei Peking (Fischer!). — 11. Japan:
Yokohama (Maxiniuw. It. seciind.!).

Floret: Jauio, Julio {m Graecia). %.

Tar. ß. iepioearpa Bobrb.

SynonTmia: TifjJui nngustata ß. leptocarpa Rohrb., Gatt. Ti/ylia, S. 88.

l lipliu amjustt/oliu Schweinf. et Aschers., Beitr., S. 202 pro p. —
Schimper. it. Abyss.. s*»ct. Nr. LViS! — non L, — necpe auct.

Desoriplio: iJijia t a TypiM amjusiata iypica fructiOiM leploiä€is,septie8

longionhu8 quam latis.

ExrimtM: Schimper, L c.!

IHstrlbiitlo geogni]>Meft: Abyssinien: An Wasserlftnfen bei Djela-

daeberanne (Scbimper, L e.!).

Obaerrattos In Scbnislein's Namen Tjfplm aetttaUa für unsere Pflanse

ist der wicbtigste Unterscbied von Typha anguttifolia und den näehstver-

wandten Arten benrorgehoben : das Tragblatt kommt der Narbe an Länge gleich

nnd fiberragt in Gemeinschaft mit diesem die Haare. Aensserlich weicht Typha

angustata von Typlui angustifolia durch den mitunter auffallend verlängerten

BlüthoMhtand und dessen lichtbraune Farbe ab. l>ass Tj/pha dainiattica synonym

ist mit Typlia anijmiata, hat schon Rnhrhacli richtig erkannt.

Was die Verbreitung der Art anbelangt, so las.^t sich zusaniment'assend

sagen: sie kommt im südöstlichen Europa, im östlichen Alrika und in der ganzen

Südbälfte Asiens Tor. Da die Typha angustifolia in Maeedonien nnd bei Gon-

stantinopel (a. oben) gefanden ist, bilden der Helleepont nnd das Marmara-

Z. B. Gm. B. XXXIX. Abk. 21
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Maer die Gronse swisehen Tffpha atigtuHfolÜL nnd Tffpha angtttUUa in dem
Yon (ieu Parallellcreiseii 40 nud 41 eingescliloMeDen Gebiete; deuu schuu bei den

Dardauellen tritt Typha awjmtata auf, um östlich bis nach Japan das Gebiet

»tt bohorrbchen. Durch Potan in 's und P rz c \v;il sk i 's schöne Aufsauimhingea

im Petersburger Herbar konnte ich das V'orkommen der Art im inongolischen

Keiche feststellen und war geuutiiigt, Ledebuur\s Typha anymtifolia ebeu-

(alU (ur Typha anyustuta zuhalten Nicht minder ist durch Speciniina Karol-

koff'ü und Krause's, Bretscbneider 's, Fischcr's das Vorkommen vou

Typha angmteUa fttr China bezeugt, auch gehört zn dieser Art die Ton Maxi-
mowics aaf seiner zweiten japuDiachen Beise als Typha anguatifulia gesam-

melte Pflanie. Was ieb aus Oetindien als Typha angutUfiiUa sah, erwies sich

gleichfalls als Typha angustata. Wohl hat Bohrbach im Petersburger Herbar

das Specimen Btflanger's von der Coromandelküste (herb, de l'Inde, Nr. 107!)

als Typha angustifoUa hc^timmt. Aber dies gewiss nur in Folge eines Versehens»

wofür auch der Umstand spricht, dass Indien als Standort der Tyi'ha angusti'

foUu von PiohrlKicl) nicht angeführt ist. Zahlreiche Botaniker haben schliess-

lich Typ/tu (uiyiu'^tatii au-> ^t'r^ien, Afghanistan u w. ^^-hracht. Au^ Allem

ergibt sich, das Typha uityushf'uUa im Südn.-ten z\vi^chen Europa und Asieu

aufbort, au ihre Stelle Typha anyustata tritt und Asien in seiuer gauzeu

Breite bewohnt. Merkwftrdiger Weise kommt Typha anguatifoHia in einer

förmlichen Endave im Libanongebiete vor (s. oben). Wie weit Typha angmtata
in Asien nach dem Norden Torgrelft nnd ob Gmelin's Typha rar. a (FL sib.,

I, p> 118) ab solche aufsafitssen sei, wie dies Ledebonr (FL Alt, IV, p. 249)

timt» moss ich dahingestellt sein lassen. Man darf wohl annehmen, dass die

wärmere Gegenden liebende Pflanze nirgends den 50. Parallelkreis überschreitet.

9. TyphA aethioploa (Bohrb.) Kronf.

Syiionyinia: Typiui abyssinica Reichen bach jr. in herb. Buchinger.

Typlui anyuatata y. aethiopica Rohrbach, Gatt. Typha, S. 80.

TypJut angustifolia Bichard, Teut fl. Abjss., II, p. 350 pro p. —
Schweittf., PLnüot, p.87. — 8chweinf. et Aschers., Beitr., 8.292 pro p.

— Sehim per, PL Abyss., 1858, Nr. 1190. — non L. — neqne anct

BeMrlptlo: S nbspeci es TypAae an|rus(a<ae. — Planta robuita. —
Spica masc. et fem. s})atio nonnull cm.-nm dittinctae. Axia tpieae mate. fitia

foidiaUt hrtinneoUs, linearibus, acutia vel supeme dentiadatis inst) actus; (lores

plerumque triandri; poUen simplex, grami >i0—26fi in diam. Spica /em. pallido-

hrunnea. Floribus ft rtUibiis ahorfiri ^carpodUi) intermixti. Phm fem ffufjUUus

bracteohi, endcm cum lineari stt()maf e et jhUs rclatione ut in l'yjdui 'tngastata

;

germen brcvittr-fusiforme; fructns brevis, vel bjngior ac latus. PediceUi

• ..mm. Foliu cauHum jlunferorum bimitiata, laminac integcrrimae, lineares,

6—8mm laUuSf ad vagitnu obtuso-triijuetrae^ intus paululuni aiigusiiores, sttb-

eoneavoe, infloreacentiam auperaniea,

EzslMatae: Schimper, L c!
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Distrfbatlo greofrafUeas Afrika: 1. Im Lande der Kitsch, 7.—9.®

nördlicher Breite (Hartniann ei Rohrbach). — 2. Abyssinien (Quartin

Dillon et Petit ex Bohrbach, Biebard, Tent. Fl. Abjsa., II, p. 350): Im
District Simeu (Scbimper, 1. c!).

Oh>«cr> at io : Durch die kurzen Fniclit»' und di*' »»igHtiarti^eii Laubblätter

vun Tyiiha unymtdta verschieden. Typha Schiinpen. mit »1er die Art verwech-

•elt werden könnte, bat flache Blätter, lanceolate Narben and Pollentetraden.

Ebeo diese kommen auch der ftbrigene weit grOeeeren Typha dephanHna la.

10. Typha dominginensia Pen.

Synonymia: Tyiiui amcnaina Meyer ex liuhrbadi.

Typha angustifolia Aublet, PUnt. d. Guiane, II, p. 847. — Spreng.,

Sjal III, p. 890 pro p. — Biebard in Ramon de la 8agra, Hiei ine.

Cnb., Botan., II, p. 288. — Humboldt, Ane. d. Nat, 3. Aofl^ I, 8. 32. —
Berg, Ann. See. Aigenl, III, 1877, p. 200; IV, 1877, p. 83. — Marianne, FL
FInmin., p. 394. — Ernst, Fl. Yenes. — non L. — neque auet.

Typha angusiifolia var. dominginensis Griseb.. Catal. Cob.. p. 220,

FL brit. West, ind., p. 511. — Hemslej, Biel. Ceiitr Amer., IV, p. 93.

Typha bradeata Gret*ue in Calif. Aead., II, p. 113.

Typlia dominyinensis IV rts., Syn. plant., II, p. 532 (pro Typhae latifoliae

aubspecie). — Kuntli. Enuii). pl., III, p 92. — Schnizlein, Typhae, p. 2ü.

—

Kohrbach, Gutt. Typ/ia. — Moroug, Bull. Torr. Club, 1888, p. 6.

Typha essequeboeHsia Meyer ex Bobrbacb.
TypiM gigafUea Scbnr in berb. BeroLI — non ünger.

Typha laUfolia Meyer, Prim. fl. Eeeeqneb., p. 262. — Sehombnrgk,
Beie. Brit Oniana, III, 8. 922. — non L. — neqne anct

Typha maxima Schur apnd Seile, PI. exsiee.. Kr. 1905!

Typha tenuifolia Humb. et BonpL, Nova pen. el «pec, I, p. 82. —
Konih, Enom. plant, III, p. 92. — Schnizlein, Typhaceen, p. 26.

Tuphn truxiUetisis Humb. et BonpL, L c. — Kanth, L c. — Scbnii-

leio, 1- c. — Sodiro, Vegetac. pcuador.

Descrlptlo: I'lanta robusta, ad 4 m alta. — Spica mnsinila et fcminea

remotae, rarius contiguae; spicae acquilongar vrl raldc dicersae; sjnca fem.

15—10, ftpica masc. 15—40 cw longa, sjiatium 0—3 cm latum. A.ris <t})icae

maiic. pilis fascmiis rufo-firunnei^ (rariasime simplicibu^J, versua apicem dUatnfift

ramosis, ramiculis incurvatis, 1\a,m%fürmibu8 praeditü, instructw; flores 1 ad

öHmdri, plcrumque iriandn; antherae S^!t6 mm Umgatt mpame O-Smm latae;

poOen Mimplex, gnma 90—96 /i t» diom. ^jp^ fem. m amXhmis etadid ienio

htmutea ; fioribm ferHUInu abortivi (carpodia) tnfermtaBÜ Fkn fem, Mus in an-

the$i$ etadio L 2^ mm, m anfJkemt ekuKo UL 10—12 mm longu», »uf/uUue

Itraetecia faedata, vemte apieem oeaU', «el oeuio-epaihMlaia, 0 06—0^14 mm
21*
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kUOfpüos adaeqmmU; piU forum fem. nuimerosi (ad 30), sub apice clavulati (ad

O'OSmm), incrassati, hrunneoli, bructeola aequüongi; stigma lanceoiato-lineaare,

O-l—O Vrimm lalum, pilos et bracteolam gupcrans; germen eJongato-fmiforme-

J^'ruclus elongatus ; curpuphonini ad 5 mm longuvi, sti/Ius in fructu plerianque

defractus. Pedicellt giadati, ad 1 mm ulti. J'olta caulium ilori/trurum himinatd,

laminae, integerrimac, lineares, planne, cxtus suhcunrt.ciusciäae; inferiores ad

20f superiores ö—lO mm lalae, inflorescentiam superantes.

leoMS loon. nostr. T»b. IV, Fig. 8.

Analyses: Horong, BaUel. Torr. Club, 1888, p. 7. — Anal, nottr.

Tab. Y, Fig. $.

Exsiccafae: Sello, Plant Brasil, Nr. 865! et 1905! — Karwinsky, It.

Mexicau.! Mandon, Plant. Boliv., Nr. 1432!

Distributio gr^ograpliiea: Amerika: 1. Nordamerika: Insel Santa

Cruz an der californischeii Küste (Greene »t Morong. 1. c), Texas (Eugel-

in ;i n n !, Sl a t Ii »mvs, Nr. II I ex II oh r bacli. M r o ng. 1, c), Louisiana (ex Roh r-

bitch), Mexico (Morong. Heinsl., 1. c., Ka i w i n s ky, It. M»*xic.?). — 2. West-

i u d i e n : Cuba (L i e b ui a n u !, R a m o u de 1 a S a g r a !, W h r
i
g t, Nr. oU(J ex Ii o h r-

bach, Griseb., Cat. pl. Cubeus., p. 220), Jamaica (Wallscklägel!), St. Domingo
(Pers., Syn., II, p. 532, Poitean n Robrbacb), Portoiico (Bertero!, Sin teil..

Plant Portor., Nr. 6981), und auf dan übrigen Antillen (cf. Bohrbacb, S.97).

— 8. Centraiamerika: Coeta^Biea beiLepanto (C. Hoffmann!). — 4. Stld-

aroerika. a) Yeneraela, bei Valencia, am Ticaragna-See, bei Enra (Humb. et

Bonpl., Nov. gen. ^ spc., T. p. 82), bei Car&cüs (Gollmer ex Rohrbach);

bj Gayana, »m Ess»*quibo (Kodsciiied ex Rohrbucli, Schorn burgk. Reis. Brit.-

Guiana, III, S. 922), bei Par;iiiiiiribo (W n 1 Is.-li 1 agel, Nr. 878. ex Rohrbach);
Cayenne (Aublet, I.e.); c) Brasilien (Sch uiuan ii !), bei Kiu de Janeiro (Gla-

zion, Nr. 4288!, Riedel!. Marianus. Fl. Fluniiiä< iis.. p. .^94). auf der Insel

St. Cathariaa (Macrae ex Robrbacb), bei Montevideo (Sello, Nr. ÖÜ5! et

1905!); dj Ecnador (Sodiro, Vegetac. ecnador.); e) Peru, bei Lima (Wawra,
Erdoms. «Donan^ Nr. 510! et 2629!, D^Ürfille ei Bobrbach), bei Truxülo

und am stillen Oeean iirischen Manciche und Ouamang (Humboldt et

Bonpland, 1. c, Humboldt ex Bobrbach); f) BoliTia, beim Chacagnaya-

See (Maudon, PI. Boliv., Nr. 11:32!); g) Buenos- Ayree, am Rio-negro (Berg^,

Ann. de la Socied. Argent., III, 1870, p. 200; IV, 1877, j). :>;;); h) Patagoniea,

im uördlichen Theile (Ball, Jonrn. of Linn. Soo., XXI, 188ü, p. 230).

Observalio: Diene Art. welche sich bis zur Höhe von 4 m an ihren

natürlichen Standorten erhebt, also nebst TypUa dtphantina die riesigste

Typhd'ktt iat, unterscheidet sich von TypiM anguüifolia, als deren Varietät

ele von Grisebach aufgefasat wurde, namentlieh dureb die unter dem ingespitsten

Ende au einer länglichen Keule erweiterton weiblichen Haare, die flachen Blätter

und den imposanten Habitus. Wohl wegen der breiton und flachen Blätter

hatte sie Persoou als eine Unterart von Typha UUifoUa hingestellt Typha
Unuifolia und TypAa truxitttHsis gebSren beide su Typha daminginemis, wi«
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dies BohTbach durch VergleichnDg der Hnmboldt'ichen Sp«ciinUia beweiseii

konnte.

Was die Verbieitang dieeer Art inbelugti so sehen wir dieeelbe ndrd-

lieh an Typha angmUfolia angrensen, ja id Louisiana nnd Texas in deren Ge-

biet vordringen. Der nördlichste Standort yf&re nach Greene die Insel Santa

Cruz an Califoruiens Küste, also etwa der 30. Parallelkreis nördlicher Breite.

Möi,'li( )ierw»'ise ist auch Rein 's ^Tijpha antpKtifoUa'* von deti Bermudas-Iiibelu

(Senkenb. Ges., 187'2— 1S7;^. S 1.'>1) Typha dotnttK/inemis. Ganz Westindien nnd,

wie i'ich aus unserer Zusaininrii>t<'liiinjr ergibt, ganz Südamerika bis hinab nach

Patagouitiu, darf als Verbreituogügcbiut der Art angeseheu werden.

11. Typha eiephantina Boxb.

Sjnonymla: Typha elepJuintinaUoihurgh. Fl.Iu(i.,llI,i).5iJ0.— Kunth,

Ennn. plant., III, p. 92. ~ Sehnislein, Tjphaceen, p. 26. — Kars in Seem.

Joam. of Botan., 1867, p. 94. — non Scbimper — neqne Thwaites.

Tppkn hiifoiia Edgeworth, Jonm. of the proceed. of the Linn. Soc^

1862, p. 194. — Daltell et Gibson, Bombaj Flora. — Enri, 1. c, p. 9&
— non L. — neqne anet

Tifpha Maretii Battand., Bnll. Soc. botan.'Franee, 1887, p. 889.

Bewrlptloi Planta rcbutta, ad 4 m tUta. — Spiea masculu et feminea

remoiae, longiiuäine dioersae; spica fem. 17—1^5, ipiea mose. ÜO^SO em longa,

tpaUum Ü-^ em lalwm. Axi» $pieae moic. püia fateiatit, aordide aßns, venus

tqneem oU«sis itutmeht»; florea t—S-andri, ptenrngjoe tnandrii OMtherae

2 5 mm longae, supeme 0-3 mm latae; pollen 4-dffmim, grana ISO—136 fi in diam.

Spka fem. in antheftif! atadio teriio cylindrica, brunnea vel brunneo-nigra

;

floribus fertiltbus abortivi clavneformen (carpodia) intermixti. Flos fem. totus

in anthens studio 1. 2—3, in anthesis studio III. 10 mm longus, .suß'ultus braC'

teola fasciatu. rcr^^us npicem anfju^to-.^palhuhtta, ohrunduta, 004—0 06 mm lata,

yilos multo SH}ieranit; juli jlorum /ein. numero.si {ad 30), albi, rer.<tu,s apicem

acuti, bracteola multo breviures; stigma spathiilato-lanceolarc, 010—0 16 mm
latum, ptlos mmlio ntperans, germen dongato-fusiforme. JPVmcIms dongatusf

earpopltorum 5 mm loMjpiim, ttffiut in frudu fierumfue defira^ua, Pedicdli

gradoHj C'5 ad 2 mm aUi. Fciia eauhum ftoriferomm lamintUa, laminae

inUgenimae, httiinmo'lmeareet ad vaginas iniua planae, extue anguHatae,

ideoqne exeavato'trigonae, mpra planhuculae, 3—4 em Uäaet infioreaeentiam

adaequantee.

leones: Bozbnrgh, Icon. ined., XIV, 40 (ex Knrx, 1. c).

Aialysei: Anal, nostr. Tab. T, Fig. 10.

ExaieeatMS Hooker, fil. in herb. Ind. or.! — Battand., PL Alger. exs.!

Dlatribntlo geographiea; A, Asien: Ostindien (Hooker fll. in Herb.

Ind. or.!} Boxb., Fl. Ind., III, p. 566), bei Cakntte, Assam, Peshawer, Köln
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im nordwesttiehm Himabja (Kurs, 1. c). — B. Afrika: Algi«r» in einem

Sumpfe bei Bonfiuik (Battand., EzsiceJet 1. c).

Observatio: Diese merkwtirdij^e Art war von Rohrbacb, der nnr jüngc

JBlüthen geseli»Mi. fulsclilich für eine Verwundte der Typha latifolia gehalten

wonltMi. Sie K'l'ört abt r in die Section der Brncteolafcl^^. in welcher sie die

iinjMiMaiiteütf Art darstellt. Der Riesenwuchs, die ausgezeichnet dreikantigen,

his Im breitf-ii Blätter cbarakterisiren diese Art trefflich; dazu kommen die

relative Länge der Bracteoleu, die so weit wie bei keiner anderen Typha die

Haare überragen, und die PoUentetnden. In den GerObren dieser Typha hatten

sich mit Vorliebe die Elephanten ant daher der ihr von Bozbnrgh gegebene

Harne. Battandier's Tyf^ Maf€tiii ans Algier stimmt merkwürdigerweise

mit dieser indischen Pflanse völlig überein. Dies bewiesen mir letsthin er-

haltene Original-Exemplare. Von H*»xbargh bleibt eine Tjfpha hUifolia

aus Indien unerwähnt Auch Kurz. 1. c, ktinit sie nicht aus Autopsie, sondern

beruft sich auf Eiipcworth und Dalzoll-Gibsnn, I<h jrl.'iub«« ;iiitielimen zn

dürft'ii, (l:iss auch Typlui latifolia der indischen Autureu gleich ist der Typlta

clephantmu.

Eigenartig ist die Verbreitung der Typha elcpJuintina, die bisher nur in

Indien und an einer Teresnielten Localitftt in Algier gefanden warde. Die ent-

fernten Vorkommnisse werden durch die in Abyssinien auftretende Tffpha

St^iimperi niher gebracht, welche ich für eine Unterart der Tjfpha efejiÄafi-

tuta halte.

12. Typha Sohimperi Bohrb.

Synonymia: Tffpha elephantina Scbimper. PI. Abyss., 1858, Nr. 1479!

— non Roxburgh — nec Thwaites.

Tffpha Schimperi Rohrbach, Gatt. Typha, p. 95.

Deseriptio: Subspecies Typhae clephantinae. — Spiea masctda et

feminea remotae, haec 15—25, üla 35—4 '} nn longa. Axis spicae masc. piiis

fafcintif, versua apicnn ohttisis imtructus. Pollen l-ihjmum. S}>icn fem. denique

brHnncu-)ti(jra. fem. suffuJtus hrnctmla, versus (i},icim (inffufitn-spnfhu-

lata, pilos multo mperanic Stigma, frucius, jxilieiUi ut in Ttiphn ilrfJtun-

titut. yoliu caulium jloriferorum laminatae, Jatmnuc tnitgen imuc, lineares,

ad vaginas paululum anffustiores, intus planne , extua conrexiusculae.

Exsiccatiic: Schimper, PI. Abyss., Nr. 1179!

Distribuiio geographica: Abjss in ien: Bei Dscha-Dscha (Öchimper,
ri. Abyss. !j.

Ohsemtio: Durch die oonstant dunkle Farbe der weiblichen BIttthen-

gemeinschaft und die flachen Blitter fon Tffpha dephantina unterschieden.

Vielleicht nur eine Varietät derselben.
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Tribus II. Ebraeteolatae Schnizl. emeud.

Subtribus C\: Ku^leria Kroiif.

13. Typlia glsuoa Godr.

{Ti/pfut angmtifolia X latifolia Kronf.)

Syiioiiyiuia: Ti/plia (jlauca Godroii, Fl. Lorr., ed. I, II, p. 20; ed. II, 11,

p. :>;)2. — Kohrb ioh. Gutt. TyiAa, p. 81. — Njmftu, CoDsp. fl. europ., p. 757.

— Doit Costa in li«rb. potrop.

iK'M-ript io : i S.'cunduin Gedr. et Holirb., I.e.) l'lanta ruhusta, 12— 15 diu

alta. Sjiica masc. tt fem. cuntiguac. Axis sjncae maac. pilis liticaribas surdido-

vUbis instructus. rolle» . . . Spica fem. (Mütaneo-brunnea. Flores sine

bmeiesiü; Stigmata Uneona, piloB ätbot aeuiOB tuperaaUa. Fructus . . .

JTolia caulium fioriferonm Uminaia, gtaueUf kminae ptanae, ad 10 mm UUac,

infloreseentiam tuperantet.

Btotrlbatlo geographica: Lothringen: lu eiuem Sumpfe auf dem

BMitztliunie das Grafen LigniriUe bei Villen nnweit Nancj (Oodron, L c).

%•
Observatlo: Ich habe, da ich das Original-Eiemplar Godrou's — iu-

zwiüchen wurd»' die Pflanze niclit wieder gefunden — nicht oiiisi-lien konnte,

die I)ia;^no>e iiucli Godroii und Ruhrbiicli gegeben. Die Pflanze verninigt den

Habituä und die tragblattluäeu liiulh» n vuu lyplui latifoiui mit der Kuibeuiarbc

nnd Narbengeetalt von Typha angustifulia. Ich halte sie demnach fftr einen

Bastard. Fttr diese Erklärang spricht das seltene Vorkommen der Art» obwohl

man hoffen darf» sie an Oertliehkeiten, wo Tifpha kdifaUa nnd Tjfpha angusU'

foUa nahe beisammen Torkomment wieder ansutreffen. Godron's erster Stand-

ort ist lerstSrt (Rohrbach, S. 81).

14. Typha TiaxTnaiini Lepechin.

Syiiouymia: Tyiiha umjustifolia C. Koch, Liunaea, VI, p. 2üU. —
BertoloDi, PI. ital., X, p. 2') pro p. — Tchichatscheff, Asie min., Botan.»

II, p. 619 p. p. Gebler in herb. petrop.I — Balansa Sisicc. Nr. 103!— Bro-

therus, PI. Csncas., Nr. 869! Bretschneider in herb, petrop.1— non L.

~- neque anctor.

Tyjtha Balamne Reuter, in herb. Boissier (ex Robrbacb).
TypJia juncifolia Celakovsky, Lotes, XVI, ISG*'», p. I ii). — non Montaud.
Typha Luxmanni Le]H?cliiri in Nova Act» Ac:id. Petrop., XII, ISOl,

p. s(. ;33.'», Tab. IV. — tdu.sdeui <'X>sicc. in herb. Fiscln r, h<'rh, petrupol !
—

Bayern herb. Caucas.l — dou Ledebour. — nou liohrbaeh. — uequc auct.

praecipue Fl. roas.

Typha MiarUai Thomson iu herb. Kew.! — Aitchisou, iu Jouru. of

Linn. See, XIX, 1882, p. 188. — non Jordan.
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3VpAa media Barbieri in herb. Bracbt (ex Rohrb.) non Sebleicb.»
— noD De Ctnd. — neque anetor.

Typha minuia Sclirenk in Horb, pptro)».

!

Typha stenophylla Fisch, et Mey. in Bull, de la cla8se phys.-maUiem.

<ie r.Acad. d scieiic. de St.-P^-tprsb . III. 184'.. Co). 209. — Rohrbach, Gatt.

Typha, p. DO. — Nyman. Con.'-p. fl. onro]».. j». 757. — Roissier, Fl. orieiit.,

V, p. öO. — Regel, it. Turke^t.! — liadde, Exs. C:iu<as.! — Kraseiiow, Fl.

Iliensis.! — non Haussku., It. Syr.-Ariu., 18ü5. — ueqae Sinteo., It. trojan.,

Nr. 166.

TypiM slenophyUa nr. ad int alopeeuroidea Krön f. in Sitzungüber. d.

1r. k. sool.-botan. Geselltcb. in Wien, 1887, 8. 15.

Descrlptlos Planta graeUis, lO—lSdm aUa. Spiea maseuHa a feminea

rmota, kae triph td quadru^ hngior. Spiea mate. 9-^15, tpiea fem,

3^5 cm Umga, tpatium a fwrüme Ubenm $—5 em laUm, Äsas epieae maae,

püie fatekUie eordide edbie, Unearibus, venu» apieem aeuti» in^metu». Florea

1—5>afHirt, pJerumque triandri; antficrac 1~1'5 mm Ion/;», fsuperne 0 2—(ys mm
latar; pnllen simj'lex, grana :i3—40 (J- in dtam. Spiea femined in tnifliciis

{studio tertio breviter cylindrico-elliptica, brunnea; florifm^ fertUihta^ abortivi,

davii' f'irtncfi ^carpoäin) ititrrvii.rti. FIos fem. totus in unthcsis s(<nlio I. 2— .7,

ir» (niihc.sis studio 121. 10 vim lon<ius, rhract colaixt >i, pili ßonim fem. nuvierosi

(ad 50), albiy OOOG—0012 mm lati, versus apicem obtusiuscuU, stigmate multo

breviores; stigma ftpjathulato-lanceolare, 0'14—0'2mm latutn, pilos multo superatis,

germen elongato-fusiforme, O'Smm longum, O'lmm latwn, firudm waidtua, qunH
eubinflatua, i—i*4 mm longus, O'S—O'dmm lahm styhit m /hidu imterdum de»

fractue, Carpophonmpofreetum,4—6mm longim, PedieeUigradaH,Or^—€r4mm
aUi. JF*ol«i wuHum floriferonm laminata, Zamtnae iMiegerrimae, anguetO'

Uiuares, ad vagifias intus i)lanae vel catudieuhUte, eseHm eonvexae, ideogue

eemieylindrieaef 2—4 mm latae, infioreecentiam conf^incKe mpcra/nies.

Icones: Lepechin, I.e. — Icon. iiostr. Tab. IV, Fig. 3.

Analyses: Au&l. uostr. Tab. V, Vig, lö.

Exsiccatac: Balan.'^ri. Nr. 103! — Brother., PI. Ganeas., Nr. 860! —
Bayern, Herb. Cancas.l — Begel, it Turkeatan.! — Kraasnow, Fl. Iliens.!—
Knapp, it. Pers., 18841

Dintribatlo preoprraphica: A, Europa: 1. Rumiiuien: Dobrutscha

(Sinten. ex Kanitz. PI. Roman., p. 117.) — 2 Pus^larHl: Oilnssa (Nord-
inan n !). an der Wolga (Fisch, et Mej., L c), bei iSarepta (Üeckerl), Jeootäwsk

(sJeiniascbko!).

7?. Asien: 1. Kaukasus: In Orusien und KaspitMi, im Cum Pennek

(Koch tx.-icc.!, I.iiinaca. VI. 1819, p. 209), Uucha-Ebene ( II ri.l d fÜ, Gori (Hr.-tli.

PI. Cauoas.. Nr. 8<;9!), Ziuval (Bayern. Herb. Caucas.!). — 2. Cilicien: Alulan-

gebirge (Öemenow!), Mertiiua (Balansa, Nr. 1031). — 3. Persien: In Sümpfen

bei 6n1, üraniiab, beim Seber-Ttchai-Baebe (Knapp, ItPere.!). - 4. Tnrke>
atan: Bei Kutmaldj am Issiknl und in der Talkiscblnebt (Regel, Ii Tnrkeat.!,
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1876, 1877), bei Zur»w»cb»ii (Fedsch enko). — 5. Songarei: Am Iii (Behren k!,

C. A. Meyer, Senieiiow ex liolirbach), bei Ütsch-Turfiin (Krassnow, Fl,

Ilieus.!), aiu IiaIchasch-See(Schrenk!), bei Loktj am Altai (Gebler If. — 0. Afgh a-

uiätau: Im Kuram-Thale zwischen Shiuak und Badihhkhöl (Aitcbmon, Juuro.

of Liu. buc. liot., 1.SS2. p. 188). — 7. Kaschinir (Thomson in Herb. Kew!).

— 8. Mongolei: WeHtlicho Mongolei in den ^alzbümpfeu (Przewalskü), am
Altoigebirge bei BoloD-Toehol (Prsewftlski!), nördliche Mongolei hfi Tumn^ola

un Ntfinga-FliuM ^rsewaltkü), Ordos am Baia^iior-8ee (Potanin!). —
9. Daurien (Lazmann in herb. Fisch., Nr. 66» herb. Petrop.1). — 10. China:

In der Umgebung Pekings, am Fasse des Moni GoroUy (Bretscbneider in

berb. P«fcrop.!).

Höret; Jalio, Angnsto (in Europa med.), fj^,

Var. ß. mothgolica Krouf.

Bescriptio: Differt a Typha Laxmawni typica carpophoro perUmgo,

angmUuIae m nwdum undulato, Lammae temieyUndricae, 9—3 mm UUae,

Ceterwn ut in Typha Laxinanni typica.

Analvses: Anal, nustr. Tab. V, Fig.

DIbtributio ^:eo^;^aphlea: Mongolei: Oestliche Gobiwubte im Tbale

des Loiiüsyz-Flubbeb (Potauin in berb. Petrop.!).

Yar. y. planifoiia Kronf.

DeM'liptio: JJti/ert a Typha Laxmanni typica nec nun a vurutate ß.

iaminas plantuscuita, 5—U mm laiu. Carpupkara porrecta ut in Typha Lax-

manni typica.

Bistributio geographica: Persien: Abupat> zwischen Schiras und

Ispahao (Stapf, ItPers.l).

Obserrattos Die von Lazmann in Daurien (Trausbaicatten) gesammelte,

von Lepechin als nen erkannte Pflanxe ist von Ledebour irrtbftmlich ffkr

identisch mit T^jfpha minima erklärt worden, nnd die russischen Autoren, dann

Bobrbaeh, Boissier, Kyman n. A. folgten Ledebonr's Angabe. Ver-

gleicht mau aber Lepeckin*B Abbildung, so ftllt sunftchst auf, da»s der ein-

seine Blütheutrieb mit langspreitigon Hliittern besetzt ist, und im Texte iat dieser

Umstand eigens hervorgehoben (vergl. oben 8. 1>4). Demnach kann Lejiechin's

J'ti.tii/.i- nicht Typha ntinima sein. Dass «ie aber auch nicht der Typha Mar-

tini glt'ichkunimt. ergab fvieh hu.«« der Einsicht des Oripin:i]-Ex«Mn])larf> im herb.

Petrop. Meine frühere Vennutiiui.i,', dass Typiui Laxiuaiiui der Autoren j.,'leich

ist Typlui atetiophylla F. et M., wurde durch Uuteräuchuug der von Lax manu
In Danrien gefundenen Pflanxe xnr Oemssheit. Unter den Autoren gebührt

Frauchet (PI. David., p. 812) das Verdienst, auf die Verschiedenheit der Tgfpha

minima und Typha Lasänanni Ledeb. non Lep. hingewiesen su haben. Die von

Pranchet erörterte Pflanxe ist bereits oben (S. 149) als neue Variet&t der Ti/pha

Martini (Typha Davidiana) hingestellt worden.

X. B. Om. B. XXXiX. Abb. 22
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Typha juucifolia ist zweifellos gleich Typiui Luxmanni. Ebenso Bieber

scheint mir der augebliche Fiiodort bei Mantaa in Oberitalieu auf einen Fehler

in der Etikette ca beruhen, weashalb idi deiltelben in der Dittribatio geographica

niebt aafftbrte. Wenn aber wirklieb Barb i ^r i Typha Laxmaimi bei Hantoa fmd,

80 stammte die PBante ans einem botaniseben Garten und war nnr rafUlig.

üebrigena sei bemerkt, dase Tffpha Laxtiumm im Wiener, Peeter. Berliner, Peters-

burger und anderen Gärten trefTlich gedeiht, und einmal irgendwo ausgesät,

sich vielleicht einheimisch machen könnte. Im Wiener botanischen Garten reifen

die Samen alljährlich in MasRe

Bobrbach stellt dip Tf/j ha Laxmanni in seine Rotte der Indehiscentes

und findet (S. 70), dass nach der alten (Sehn izlein'Mclien) Gruj>}iirung ^.eigentlich

kein durchgreifender Unterscliie l" zur Trennung der beiden Arten Typlui lati-

fuha uud Typha Laxmannt vorhanden wäre. Allein, wie oben gezeigt vnirde,

Uafft aneb die Fmebt von Typha Laamanm wenn fireilicb naeb Unger«r

Zeit — in einer Lftngsfarcbe anf, Typha Laxmanm gehOrt also thats&dilleh

mit Typha laiifolia in eine Rotte. Abgeseben Ton dem völlig verscbiedenoo

Sbbitns, gibt es aber iwiscben den beiden Arten aneb feinere üntersehiede.

Als solche seien die weiblichen Haare und die PollenkÖmer erwähnt; jene sind

bei Typha latifolia wie bei den meisten anderen Arten zugespitzt, bei Typha
Laxmanni dagegen abfiestnmpft ; der Pollen von Typha latifolia ersch^^int in

Tetraden, derjenige von Typha Ld.rmatuii einzeln. Zudem sind die Körner

von Typha Laxmanni die j^rössten unter allen Typhen. Den zarten, schlanken

und gefälligen Habitus der TypJia Laxmanni gibt unsere Abbildung wieder.

Die Art bleibt Jedem im Gedächtnisse, der sie einmal untersuchte.

Die Verbreitung der Typha LoxmamU ist eine vorwiegend asiatiscbe.

Wie bei Typha anguttaia gestatteten die wertbfollen Anfsammluigen Potar
nin's, Prsewalski's und Bretsebneider's im herb. Petrop. die Art dnreh

die Mongolei bis nach China sn Terfolgen. Ueber den Kankasns dringt l^fpka

Laxmantii auch in die rusaisohe Tiefebene ein. Erheblicher entfernt vom Vego-

tationscentnun ist das Vorkommen in der Dobrutscha. Auf Grund desselben mnss

der 46. Meridian als westliche Grenze der Typha Laxtnfiyuii &ü^%gehen werden.

Die Varietät ß. ist durch die langen, schlangenföruiig gewundenen Carpo-

phore cliarakierisirt, im Uebrigen sind die Merkmale diejenigen von Typlut La c-

manni. Die var. y. steht zur Art iu demselben Verhältnisse, wie die forma

Lmeiltiisn Typha angustifolia. Wahrscheinlich werden Uebergange zwischen der

var. pianifolia nnd der typischen Art ans Persien selbst nachgewiesen worden.

Es würde dann die var. gianifcUa als Form ansoAbren sein.

Subtribus D.: Sohuria Eronf.

15. Typha Shuttleworthü Kooh et 8ond.

Synonymla: Typha angusttfolia üöUl, iu herb. Keroerl — non L.

— uei^ue auct.
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Tyj'ha latif'olia Simoukai, Euam. flor. Tranösilv., p. r»14 pro p. —
Kirchner, Flora vou Stuttgart, pro p. - non L. — neque auct.

Tpj'ha lati/olia v^r. minor A. Braun in sched. (ex Rohrbach).

Typha Shuttlcworthii Koch et Send, in Koch'ts Syu. il. germ., ed. II

(1844). p. 786; Sjn. d. deatech. Plora, 2. Aufl. (1846)» S. 810. — Scbniilein,

T]rpb»ceeD, p. 24. — Beieb«nbaeh, Icon. fl. Genn., UL — GodroD 6t Gre-

Dier, Flore de Fnnee, III, p. 894. — Bobrbaeb, Gfttt. Tffpha, 8. 79. —
Cbriet, Pflanzenleb. d. Bcbweii, 8. 179*— Nyman, Gonsp. fl. Evrop., p. 757.

— Bon vi er, Fl. d. Alpes de la Saiase, II* ed., p. 634. — Arcangeli, Comp,

fl. ital. (1882). p. 723. ~ Haussknecht in Mittheil. d. Botan. Ver. f. Tlifirinp.,

V (1880), Sitzber.. S. 09. — Borbäs in Of-stt^rr. botün ZpitsH.r.. I,ss2. S. 237,

und 1886, S. 82 ]>ro p. — nee non in Kched. pro p — Kroiit-M in Sitzun^i^s-

ber. der k. k. zool.-botan. Gesellsch., 1887, pro p. - non Lelimaim, PI. Preiss.

— nec Sonder in Linnaea, 185G, p. 277. — nee Herbicb, Fi. Bucov., p. 98.

— nec L. Richter in tiched.

? Tjfpka iranuihaniea Sehnr, Enam. TranMÜT., p. 687. — non idem in

berb. piUt. Vindob.!

Deseriptlox PkMia robuBta, 10—15 dm alte. Spiea maseida et fminea
eontiguae, Umgüudine conspicue dwerme; mn»c. 4—5, fem. 8—12 an longo,

Axu spieae mate. püis fasdatü sordide albis vel snbbrunneolis, linear^me,

rerftiist apiccm acutis instructus. Flons 1—ö-andri, jilerumque triandri; an-

tlterac Ü—2'2mvi longi, superne 0 3—0 i min latae: poUen 4-dymum, (jrnnn 20 fi

in (dam. Spicu fevi. i)i antheAt^! stdiUo tertio cylindrica, cinerea vel anjenteo-

ciuerea, stigmatum aiucibna quasi jiuiictuUs nigris nebulosa; floribm fertili-

bus abortivi ptrtformes (curpodia) intermixii. Flus fem. ioius in anili£»is

ttodio L 2—3, in mMeth etadio JJL 10 mm longuSf ebraeteiiiatus, pili flonm
fem. rariares ae im Typha kutifoUa (nmiero MO—90), &013 mm lati, äUn, ventte

apieem neuH, eUgma t» anlAcm» eiadio tertio aeqttatiU$9dpmihiium eupermUes;

itigma 9path»dato4afieeclUUum, in margiite euberemitlatum, O'l—O'ti mm UUum,
püos aequans vel iis brevior; germen elongato-fu^iforme^ 1 mm longiuimt 0'14 mm
latmn, fructua ovoideu8, 1 mm longus, OS.')—0 4 mm iatitB, eupeme annukuriter

constrictns. Carpophorum porrectum, i—O mm lungum. pilis versus bnaim con-

fertifi. Pnlicf'Ui ivadati 1— /""i 7iim ulfi. Folia cnulium floriferonim laminata,

hiininae inttgcrrimae, lato-liutaris, ad r<iginns r.rtus subconvexiusculae, intus

platiae, 5— Jü mm laiac, inflvre^centium vulidt supcrdntes.

leones: Beichenb., Icon. germ., IX, Tab. 322, Fig. 746. — Icon. nostr.

Tab. IV, Fig. 5.

AnalyMs: Scbnizlein, Typhaceen, Fig. 5 et 22. — Anal, nostr. Tab. V,

Fig. 12.

ExBieeatae: Christenerit Lagger!, Rehstetner!, Morthier, PI.

Hd?. eisicc! - Gibbelj, PL Parm. euiccl — Hölzl, in her!» Kerner!

Distributio sreog-raphlea: Europa: 1. Frankreich: La Tet in den

Ostpyrenäen (Debeaux in Sor I.iü!). B<ir<l . 1878). am Var (Lorf't), bei Lyon

(Jordan ex Godron-Grenier, FL France, Iii. p. 334). — 2. Schweis: Im
22*
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Wallis (I.'ollf^. Soo. Bot. Bt'l^.. 1882. p. 248). bei Doml.'pchp und im Rätipin

GraobünHt*»ns (Briitr^er in litt), Lvss ini Canton B*>ni (M»<rtlii»^r!), BPTn(Reh-

stei n pr!. Ch ri s ttMi *»r n. A. !. S Ii u ttle wo rth ox R d Ii r baoli), B»»lp (Sh ti t tl o-

worth ex Rohrbacb), St^ehunl im Canton Bern, Murloii dans le» Grujeres i^Lag-

ger!)p Ml der Sun« bei Freiburg (BachiDger ex Bobrbaeh), Bflnier Moor im
Aargan (Haoeekneeht, l e.), an dwr Aar von Tbiio bis Aaran, an der Seneo bei

Neneneek» ui der Blins bei Mnri nnd an der Lorse bei Cbam (Cbrist, 1. c).

' 8. Oberitalien: Farma (Gibbeljl)» Tabiano, Cklleecbio bei Parma (Paeee-

rini ex Roh rbacb). Moncalieri bei Turin (Cesatü). — 4. Baden: Riegel bei

Froiburg i. B. (A. Braun ex Rohrbach), Wieslocb (LeoiiliHrdi ex Rohr-
b;u"li) — 5 Baiern: An der Strai^se von Chiemsee bis Reichenhall fA. Braun
ex Rohrbach), bfi Rosfnheim und ReichenhHll (Hans <k n eoli t. 1. c). —
6. Würtemberg (iStuttffart !)• — 7. Steiermark: Rohit-ch (H Izl in herb.

Keruer!) — 8. üugaro:*) Nagy-Barkocs an der Mur im Eisenburger CumitAt

(Borbis!), Mosnitza im Temeser Comitat (Borbäs!). — 9. Siebenbürgen:
Zwiicben TopAnfalva und Ydröspatak (Janka ex Bobrbacb), Nagy-Kujed

(Borbäa!).

Floret: Jalio, Angasto. %.

Obaerratio: Die üntersehiede dieaer Art tob Tffpka laHfiaUa etnd erat

im dritten Stadium der Antfaeae (Fmebtttadinm) mit Sicberbeit in erkennen.

Da erst Iinbrn die weiblichen Haare ihre dt^ünitive Länge erreicbti daerstaeigt

der Kolben jenes oi^'fnnrriijo Aussahen, welches ihn auf den eraten Blick TOn

Ttjpha IntifoUa unterscheidHn läs«it. Dor Kolben hat oine grane. selbst silber-

schimmerndf 0)M<rflür*h*» und ist durch di(^ Knden der Niirb -n gleiclisam wie von

dunkb'n Punkten üb»^r«treüt. Im ersttMi und zw-Mten Stadium der .^nth^se ist

die BUitlie, da die Haare ihre emiliclie Länge noch nicht erreicht haben, von

jener der Typha Utiifolia Dicht zu unterscheiden. Die Zahl der Haare zu er-

mitteln unterliegt grossen Sebwierigkeiten. Bleiben also nnr die relativen Merk-

male von dem LängenTerhiltniae der mftnnlicben und der weiblicben BlBtben-

abtbeilnng. dem niedrigen Wucbae und den sebmaleren Blättern. Da es aber

eine Form von Typha latifciia gibt, bei welober die männliche Aehr*) gleich-

falls erheblich kürzer alfi die weibliche ist. bei welcher die Blätter schmaler

und der Blflthentrieb niedriger ist als bei dem Typus {Tf/]>hn involucrnta Simk.)

— Typha Bethulona — so folt:t daraus, dass man Typha SIntfth irorthü nur im

Fruchtstadium von Typha hififnlid abtrennen kann Demnach ist das Vorkom-

men der Tf/i'ha ShuttleiV'trthn Kueh et Sund, für eine bestimmt« Loralität dann

erst festgestellt, wenn von derselben Specimina im dritten Stadium der Antbese

orliegen. Aach Roh rbacb 's anatomisches Kriterium iwiscben TjfpkalaiifoUa

und Shuttleworthn ist ein solcbea, welebea sich aus der TJnterauobung dea reifen

Samens ergibt Dem aber, welcher behaupten würde, Typha S^uMmeorikn sei

darum keine .gute Art', weil aie nur im fruchtenden Zustande an erkennen ist»

') Au« weit'T unt'Mi zu «r'irtt rr> 1. ti Orftiel' U kann ich liior nnr jrii.- St.mdorto ;infähr«'n,

von welchen ich oiuweifelhafte Exemplare »ah, oder wo ich mich anf Kohr buch besiehea kann.
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mAebten wir erwidern, dass dip BeibrfDgnnp eiDes Frnchfceieinplars neben einem

Bltthenexemplaro für jede Pflanze wQnschenftwertb, für mmche Arten aber»

weilll anders die Diagnose ermöglicht werden soll, durchaus nothwendiff ist.

Mag an einigen Beis|)ieleti dif> Bedeutung dieses Postulates erläutert

werden. Herbich machte im Jahre I80I', also zu einer Zeit, wo Tupha Shuttle-

tcorthii für eiiipu Schweizer EndemistP'n gehalt*>n wurde, die überraschende

MiUheiluug, dass die Art auch in deu Alpen des südiicheu Siebeubürgens vor-

komme, und dt dieses VorkommeD, lOMimmeiigehalten mH dem Schweiler 10

gm» Qnmmittolt blieb, erbnb oocb im Jabre 1872 Knapp in aeiner Yerdlenti-

ollen Anftiblmig der Pflanieo Qaliiiens gegen die obige Angabe beteebtigte

Zweifel. Man mnsste sie aber aufgeben, als Robrbacb (S. 80) fttr Siebenbfifgen

dae Vorkommen der TyplM Shutthworihii bebanptete, und Borbä.s>) sowie

Freyn'), nicht nur aus Siebenbflrgen, sondern auch von vielen Orten in der

unearipchen Tiefebene Standorte nf\nnt.^n. Dar.n kam, dass ich die unzwfMfol-

hafte Tyj'hd Shntt\rinjrthi\ im HfiLur IwTiif^r von Rnhjtsch (Steiermark) sah,

und so schien das ^vf'stli^}jp inid das (i.tlich*' V'urkoüimt'ii einigermassen ver-

mittelter. Unter diesem Eindrucke hatte icli in meinem Aufsatze über die

Verbreitung von TyplM Shvitleworthii mit Herbich 's Angabe wie mit einer

Tbataaebe gerechnet. Nun kamen mir aber dnrcb Gftte des Herrn Prof. Tangl
Original-Exemplare ans dem Csemowitser Herbare sn, gesammelt in der süd-

lichen Bukowina bei Kapodanestie, und da die Exemplare sieb im dritten (Fracht-)

Stadium befanden, konnte darfibcr kein Zweifel sein, dass die Herbich'sche

T'/pha ShuttUw&rthii nicht die Schweizer Pflanze, sondern jene Form der Ttjpha

liüifolia i?t. welche Koch und Sondor'8 Sp^cies sozusagen imitirt, aber schon

äusserlich durch di'' völlig and»'re K<>lbenoberfl;iclie und durch kürzere Haare

von jener abweiclit. Ob Tyjthn trnnxsilvnnica hur, Enuui. transs.. wie dies

l'ohrbach annimmt (ohne Spefiniiiia pr-'f^ehHn zu liaben), zu Typha Sfiuttle-

icorthii Koch und Sond., oder zu 'J'ypha UUi/olui f. i. Befhulona gehört, inuss ich

in Frage lassen. Schnr's Typha tramailvaniea im Herb, palat. Vindob. ist

bestimmt Typha laiifolia 1 1. amhigm.
Simonkai xiebt in seiner Ennm. fl. transs. (1886, p. 614) die Typha

Shutileworthii der Anct Tranes, in Typha latifolia. Aber unter Typha I^Mttle'

wcrthü der ungarischen Autoren sind drei verschiedene Pflansen zu vf^rstehen»

und 7nar: 1. Typha angustifolia (leg. W. Stf^itiitz ad hnrtum Palatinum

Bud;ie. Borbäs in sched. pro Typha Shnithworthnl, L. RichttT in sclifd.!).

2. Typhi latifolia f TUfJtulona (d;js Meiste, was ich im Herbar*' Dietz") sah),

3. Typha Shuttleicorthn Koch et 8ond,, die ich von den drei Original-Stand-

orten Borbäs^): Naey-Barkocs a. d Mur!, Mosnitza im Temeser Banat! und

Nagy-Enyed! in Siebenbürgen, vergleichen konnte. Ob schlimlioh Borbäs'

>) 0«st«rr. bot. Zelterkr., 188t, S.tST; 188S. 8.82; I8«7, 8. IIS. — T«ra. tadom. ISgl.,

1885, Oefl 189, T» 1-2

*) llittb«il. der k. ungnr. Akad. dur Wiasensch , 1870, Mr. 4.

*f Beiden Rerran. «eleh« die Qftte hatten, mir ihre veieheD Avfeanmliiiigea ttngsriecher

Typhen rar TernfOBg « ctellen, e»ge ich lilenit aeineii beeten Dank.



174

TypJm Shuttleu'orfhii vom Eisernen Thorc, von Trarnik in Bosnien und Sz.

Utlvarlif ly wirklich diese Pflanze, od. r die hoincrkte Form der Typha latifulia

ist, nius.s ioli. da die Specimina sich !<iiiiimtlich im ersten Stadium der Antbeso

bt finden, (lahiiijyfestellt sein lassen.') Gleiches gilt, noch einige Fälle za er-

wähnen, von der Typha major Fenzl (GiesshObl bei Wien!) im herb, palat. Vindob.,

Gleich» Ton einem Speeimen im Herbar von Haläcsj (Kalksbarg bei Wien!)

und weiter im Herbar Juratska (Mooebmon bei Wien!), ferner der Typha
Shuttleworthii Wala! nnd Typha laUfotia Landes! im Klansenbnrger Herbare.

Jang eio^sammelte Exemplare sind, wo ee anf die Differential-Diagnoee awiseben

Tifpha httifolia und Typha Shutthworthii ankommt, ToUständig nnbranchbar.

Nur fruchtende Belegstücke können enteebeidend sein.

Nach diesen Erörteranj^en ist noch auf die Geographie der Typha Shuttle'

worthii einzugehen. 1855 verzeichneten Go h i u und Greuier die S|iecies für

das sfldöstliche Frankreicli, in den siebziger Jaliren wurde sie aus Ob-ritalieii,

namentlich dem Tiiriiier und Parmesaner Hebieto, forner aus Baden und Baiern

bekannt. Zwunglo.s lassen >ieh 'lies*- V(irk>>m!unisse auf das Massencentrum iler

Art in der Schweiz zurikkfübren. Aar und Saane entspringen im Berner Ober-

lande, Rhöne, Rhein und der in die oberitalieuiöche Ebene hinabführende Ticiuo

strtaien Tom St Gotthard herab, weleher im Osten neben dem genannten Ge-
birgsetocke aufragt Der Annahme, dass der Bhein Typha ShuttUuHnihii nach

Deutsebland, die Bhöne nach Frankreich, der Ticino nach Italien geführt habe,

steht fftgllch nichts im Wege, und es wird im Quellengebiete von Aar. Rhein,

Rhone und Ticino, welche beiläufig nach den vier Weltrit litungHii ihren Lauf

lenken, der ürsprungsort oder der SchOpfungsherd der Typha Shuttleworthii zu

sucli*^n sein. Das Auftreten in Steiermark zu erkläreji, ist wonl fine Fortführung

der Früehte durch den Wind anzunehmen nöthig. Aus Stfi' rmark kann die

Pflanzr, wiedpr durch TiUftströmungen, leicht in die unijaris^che Tiefebene ge-

bracht und hier verbreitet worden sein. Die Vorbroitung der Typha Shuttle-

worihii durch den Wind ist insoferne begünstigt;, als die PrOehte unter allen

Arten die längsten Haarkronen haben und so snm Fluge am gllnstigsten aus-

gerflstet sind. Nach dieser Richtung nimmt Typha l^tUtkworthii unter den

Typha-AtUn eine Stellung ein, welche jener der Seneeio vemtäis nnter den

iSimecio -Arten') yergleichbar ist

Ueberblickt man die Verbreitungsarea der T^pha Shuttleworthii, welche

nach dem Obigen beiläufig durch den 23. nnd 43. Meridian, sowie den 15. und

48. Parallelkreis zu umgrenzen wäre, so ergibt sich, dass es, um das Vorkom-

men im Einzelnen festzusttdlen. noch zahlreicher weiterer Nachforschungen be-

darf. .T»'dr'nfalls ist es aber von Interesse zu sehen, wie eine vordem für ende-

misch gLliaitt'Pe Art ein verhältnissinässig grosses (iiddet bewohnt. Das Urtheil

über den Eudeuiismui» einer Art sollte immer nur mit Vorsicht ausgesprochen

*) Freyn'Bche Speciminu der Tijpha ShuttlewoHhii an» Ungarn und SietMabOrgea lagea

mir Bteht vor.

>) Cf. N»bb6, Hudbvch 4«r SaneBkuod«.
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«Mden« Eine Art ist endemisch, die^ Sato gUfc meisteos nur nach dem vor-

Uüfigen Staude der Erkeiiutniss. Ich erinnere nur daran, wie die für Krain

endemisch gehaltf^iH' ])(i]'li}ie Jihnjaydva dann im .s^rbisch-lUOatdnQgrilliacUda

Gebirge aud iu den Al]>ea bei berajewo gefaudeu wurde.

16. Typha orientalia Trcsl.

Synoiiymia: Tjfpha japonica Miqnel, Prol. fl. Jap., p. 824. — Fr»ocb.-

Sa?., Enum. pl. Japon., II, p. II.

Typha latifolia Bretschneider. Fl. of China, p. ISI. — M i» 1 i e ii li orf f.

iu herb. Pf trop.!. nec iion Ikrol ! — Henry, in herb. Petrop.I — non L., ueque aiict.

TijjJia orientalis Presl, Epimei. bot., p. 2SU. — Wal per s, Aunal. bot.,

III, p. 4'»5.

Typha ShuUlewmihü ß. criefMis Robrbacb, Gatt Typiui, S. 80.

Beseriptio: Snbspeeies Typhae ShuttUworthii. Spka mateida

et fminea eoniiffuae, hngUudine eontpicu« divertai ut in Tjfpka &uUtie«)ortkii.

Ans ipieae mate» püi$ fiueiaUi, tubbrunneoUi inskuctuB, PoUen Hmplex,

grana SO—26ß m dkm. 8pica fem. in anthesis stctdio HL ut in Typha

SkuHleworlkii, üdemque flores fem. Frudus ovoideus, superne non consirictus.

Carpophorum, pedicelli ut in T>/i>ha Shuttleworthii. Folin caulium flori-

ferorum Jami)iaia, Jainiuae iniegen nnae, €t(l vaginas extus cotivexiusculaef

intus pltmae, tautum ö mm latae, inflorescentiam superantes.

Icones: Iwasaki-Tsoun^massa, Phonzo Zoufou, XXXIII, fol. lü et 20

(ex Franch.-Sav., 1. c). — Icon. nohtr. Tab. iV, Fig. 1.

Analyses: AnaL nostr. Tab. V, Fig. 14.

ExsieeatM: Comming, PI. Philipp., Nr. 17671 — Siebold, Bürger,

Textor, Plant Japoa. (ex Miqnel). — Sarat, Nr. 8276. — H511endorff!,

Bretscbneider!, Henry, PLSin.l

Blstribatio greo^raphica: Ostasicu: I. China: Hänflg im nördlichen

China (Bretschn eider !, 1. c), Tachiav-BsiS nordwestlich von Peking (Bret-

•chneiderl, Möllend.!), Ichan^,' (Henry!). — 2. Japan: Auf Kiusiu (Buer-

{rer, Textor, Siebold ex Miquel; Mohn ike ex Franch,- Savat.), auf Yoko-

hama bei Kanasana (Maxi niou icz!). auf Nijipon bei Yeddo (Savat.). 2|..

Observalio: Diese auf den I'u i^foKieru Chinas und Japans, sowie auf den

Philippinen vorkommende Art hat ganz das Aussehen der Typiia Shuttletcorthii,

namentlich deren eigenthümliche Kolben. Zu ihr gehört «aa Bretschneider,

H51Iendorff nnd Henry als Typha latifolia ani China im Peterebniger und

Berliner Herbar deponirten. Original-Exemplare der Miqnel'Bcfaen Arten habe

ich nicht gesehen. Ich halte sie aber nach der ansfUbrlichen Besehreibang fOr

synonym mit Typhae orieiUdlia, xnmal der Autor von derselben bemerkt: „Affinis

Tidetar Typha Orientalin quam me comparare non potui.sse doleo", und mir

die PreBTsche Pflanze von Yokohama (Specimen von Maximowics) vorlag

*) er. W«ttit«iii tn T«Tb«Bdl. d«r k.k. looL^boton. OtMtlsdi. hi Wfon, 1888. Sttnagi«

ktffielil* T«iB 1. F«bra»r.
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Typha orientaUB ist von Tffpha latifolia im Südosten Asiens abgeiweigt

zn denkeu. Uud zwar aualog der Tjfphfk ShMeworthii io der «ITOpftieoheD

äcliwois, aal asyjigftiaiscbem Wege.

17. TyphB latil61ift L.

Synoiiymia: Lieacb- oder Moätkolbea Tabernaemout., Xrauterbuch

(1588), I, 8. ;8»; pro p.

Ti^iT; Diubcurid.. Rlat. med., III, 12U.

Typha Cuba, Hurt, »an it., p. 149.

Typha Nr. 7i) Giuelin, Kl. Hib , I, p. U!3 (excl. vai. «).

Typha anyxistifolia Kichard, Teilt, ti. Abyi»»., II, p. 3Ö0 pro p. — Mer-
tens, Herb. bor. Am.! — Dur d. Haisono., PI. d*Algte.I — Bourgean,
PL d. Fjrr^n. Bsp., Nr. 298! — Begel, in sched. it Torkestan. pro p (»pec. ad

Tascbkent lectam)! — non L. — neqne anet

Typha dava unioa Hall., Hist. stiip. Helr., II, p. 1($3.

Typha eUmgata Dudley, Caynglk FL, p. 102.

J^pha Engdtnamm A. Braun, macr. ez Bohrbach.

lypha iatifolia Linnd, Spee. plant, ed. I, 1753, p. 971. — Pollich,

Bist, plant, palat. Elect., II, p. 554. — Botb, Tent. fl. Genn., II p. sec., p. 471.

— Desfunt , Fl. atlant, II, p. im. — Smith, Fl. Britauo., lU (1805), p. 959.

— Pursb, Fl. Amer. sopt., I, p. 34. — M. a Bieberst., Fl. Taur., Caucas., HT,

p.611. — Balbis, Fl. Ticin., II, - Pollinius, Fl. Veron., p. 100. —
Bluff et Fiugerb, Comp. ti. genu , .^tct. 1. ioui. II, p. 1.j8. — Ledeb., Fl.

Ait., IV, p. 249. " Kuiith, Kmini. plant.. III, p. 90. - Visiaui, Fl. Dalm.,

I, p. 187. — Marl, et Gaieotti, Enum. Mtxio., Bull. Brüx., X, 1843, p. 123.

— Döll, Bbeio. Fl., ä. 169. — Schnizl., Typhac, S. 24. — Neilr.. Flora t.

Wien, 8. 150. — flauem., Fl. Tirol, S. 826. — Bunge, FL r. Esth-, Liv- o.

Kurland, 2. Aufl., S. 239. — BertoL, Fl. Ital., X, p. 23. — Njm., SyU. fl.

Enrop., p. 388. — Godron-Qrenier, FL de France, III, p. S34. — Celak.,

Prodrom. Böhm., S. 28. — Tchichatscheff, Asie juiu., Bot., II, p. 649. —
Kobrb., Gatt. Typha, Ö. 75. - 8chIosser-Vukot., Fl. Croat., S. 1156. —
Marason, Fl. Vorporinn.. )». 501. — Willk.-Lge., Proilr. Hispan., I, p. o2. —
Arno, Fl. Esp.-Port., p. In:; P.iii« !. , Fl. Sirb., p. 049. — Nyni.. C»>ii>p.

fl. Kurop,, p. 757. — Wutbou, iiut- Culif., II, 188. — Git-cescu. Knuiu.

ituiiiau., p. 55. — iStrubl, Etna. Ocsterr. bot;iti. Zeitichr., 1881, 8. 2o^>. —
Battand.-Trab., Fl. Alg., p. 20. — Barbey, Fl. 8ard., p. 55. — Boiss., Fl.

Orient., V, p. 49. — Simonk., Enum. fl. Transa., p. 514, nec non Kirchner,
FL Stuttg., pro p. — Bentham -Hocker, FL Britan., 5. ed., p. 418. — Mo-
rong, BulL Torr. Club, 1888, p. 6. — non Forst, Prodr., nec Meyer Prim.

fl. Essequeb. — nec F. Krauss in Flor», 1845. — nec Friedricbsth., PI.

Graec. eis. — nec Kurs, nec Edgeworth, nec Dalsell et Gibson. — nee
f iueo, PL Sic ezs.
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Typ?ia lutifolia ?ar. a. Ambro si. Fl. Tirol, aaatr., I, p. 797.

Jyp/w major Curt , Fl. Lond , ed. I, Fase. 3, Tab. 61.

Tyi'ha palustris Dodon., Stirp. bist., p. 500 pro p.

Typha palustris major J. Baub., Hist, plant, recens. Cbabr., p. 539. —
Kajus, Hist plant., p. 1312. — Mui is., Plaut, bist, aniv., p. 2i0. — Volkam.,

PI. Noriüb., p. 329. — Touruef., lustit., p. 529.

DeBCrlptlo: PUmta rolnMta, 15-~S5dm aUa. — Spiea maaeitia a feminta

wntiguae, ranatÜM rmotae, Umgitudinß aegttaki admodum dhenae,

fem, 10—SO, UMMC. lO-^StS cm hmffo. AaU apieae mate. püis fatdatis aorcKdo-

äOriB, rartM bnumeoUt, Uneanbut, vemu apiem aeutia intlruetM. Fhns
l—ö-tmdHtfierimquetnandniantheraeS S—Ji^? mm hngae, supra03—0 4 mm
latae; poUen 4-dymum, ffrana S$—33ft m» ittam. ^ica fem. in antl^m
ttadio LH. cylindrica, brunneo-^ngra vel nigra, quasi fitliginom; flaribus

fertUihm abortivi piriforvies (carpodia) intermixti. Flos fevnneus totus tn

nnthesis stadio I 2—5, in antliesis stadw III. 10— 12 mm longus, ebractcolatus,

pUi flurum fem. freqiientiores ac in Typha S/inttlcicorthii (numero ad '>0),

001—0 013 mm lati, albi, versus apicem acutt, stigmaic m anthests stadio

ttrUo coMfpkue brmortt! ttigma tpaÜndoMtmeeälatum, in margine aufh

trtmilahm, &1S—&2mm kUum, püoe superan$; germen elfingato-fusiforme,

1mm longum, 0^16mm laium, fimeHu avoideuB, l'2^1*4mm UmguB, CrSmm
him, mipra infimdSmliformit» Carpophorum 5^6 mm longum, pÜi» per citw

Umgitudinem diaponti». Pedicelli gradati, columellares, 15—9 mm oKt. FoUa
tanMum flarifaronm Utminata, Uuninae integerrimae, lato-linearet, ad vt^nat
extus sttbconve.Tm.sculae, inttu pkmae, 10—HO mm UUae, infloreseentiom od-

ae^ltantes, vel supernntes.

Icoiies: Moris., Plaut, hist. Icon., Sect. 8, Tab. 13, Fig. 1. — Fl. dan.,

IV. »^15 - Svensk Bot, Tab. 520. — Curt.. Fl. Lond., ed. I, Fase T;ib.Gl.

— Engl. Bot, XXI. 1455. — ScLkulir. Huudb.. IV, Tab. 281. — Keichen-

baeb, Ic. fl. gertn., IX, Tkf. 823, Fig. 747, 748. — Schur in YerbMidl. des

Siebcnb. VcTh H, Tib. 1, 1.

AsalyMs: Oaertner, De fraet, I» Tab. 2, Flg. 1. — Lamk., Encyclop.

nimfar., Tab. 748. Fig. 1. — Richard in Gnillain. AtcMt, I, Tkb. 5. — Spach,
Suit., Tab. 93. — Nees, Gen. plant, II, Tab. 1. - Scliiiizl.. Typbac, Fig. 4,

19, 20, 47, 48. - Schur, 1. c, Tab. 1, 2. 3, 8, 9; Tab II, Fi^'. 25—49. —
Rohrb.. Gatt. Typha, Fig. 1. — Decaisne et Maout. Traito Hotan., 187G.

p. 043. - Dietz, Entwickl etc., Taf. 1. Fig. 4 - 10, 12—14; Taf. II, Fig. 1—8,

10-14. — Engler in Natürl. Pflanzenfaru., II, 1, S. 184, Fig. 143 C—II. —
Morong, Boll. Torr. Club, 1888, p. 0, Fig. 1—3. — Analys. nostr. Tab. V,

Fig. 11.

EsdeMtse; Weihe, Nr. S96! — Tanieh, Herb. Bob., Nr. 15771 —
Nerdmann, Nr. 9101 — Gaillardot» Nr. 4091 — Bayern, Herb. Caucas.,

Nr. 79! — Maeonn, Fl. Qreat Piaina, Nr. 1671 — Parieh, PI. of Sonth GaUf.,

Nr. 97! — Bonrgean, Comm. acieotil d. Mexico, Nr. 2S751, idem Pjr. hiep.,

Nr. 2<»8!

Z. B. ew. B. ZXXIX. Abb. 23
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FoimM (ftb auetoribni pro iiwaielniB val vuietetibiu hftbitM):

1. ambigua (Sond.) Krönt

Synonym.: Typha intermedia Schur, VerliaDdl. dos Siabeob.

Von, II, S. 20G. — non Schott — neque Serinjfe.

Typfui lutifolia X unfjustifolia W ieshaur, in scbed.!

Tt/i'fui latifolia ß. ambujua Oborny, FI. Mahr., S. 108.

Tyjihu latijolia y. amhu/iia Sonder, Fl. Hamb., S. hOS.

Typiut transsilvaHica bciiur, in herb* palat. Viudob.! — uou idem

in Eonm. Tnnu.
D68Cripiio: Spieae tpaUo 1—2 emrfwn äuimeUie, finre aegiM-

kmgae. Folia t(h-SO mm lato.

Icones: Schnr, 1. Tab. I, Fig. 4, 6» 11.

Kxsiccatae: Schnr, in harb. palat. Vindob.1 — Wiaabanr, in

herb. Kronf.1

2. remoHuacula (Schur) Kronf.

SynoDym.: Tppha UUtfolia m. remotUuetUa Simonkai, Enom.
Tiansß.. p. 514.

Typiui remotiusculu Schur, Euum. Trau.'^s., p. G37.

Descriptio: ^picae spatio brevi duiUtu:ta€f ayica fem, quam
mu^c. contiptcue br(:ii(jr.

3. elata (Boreauj Kronf.

Synonym.: Typita ambigua ächur, iü litt, ad Bobrbach. — uoii

Süuder.

Typha elata Bore au, Fl. d. centre de la France, II, p. 733.

Typha doHor Boraan, in Chiillem. Aieh., II, p. S99. — Kunth,
Enom., III, 90 pro p. — nonBönningta. — naqna anct

2Vpfta latifoUa fi. gneOia Godron, FL Loiraina, II, p. 19. —
Sond., FL Hamb., S. 508. ~ Anbriot- D agnin, FL d. Et Marne, p. 44a.

Typha latifolia ß. intermedia Coaa.'Germ., FL da Fana, p. 580
(«KCl. Byu. De C). — non Schleich. — neque auct.

Typlui lattfolia var. intermedia Co 88.-Germ., Sjn. aoaL d. iL de
Paris, p. 117. — non Schur — neque auct.

Tii}>ha ptnduia Fisch., Vegetatiouöverhaltuisse Littti^iit-ns.

lypiui spat ulaefolia Kruufeld, Verhandl. der k. k. £Uul.-buUQ.

. Gesellsch. in Wien, Sitzungaber. . 2. Marx 1Ö87.

Descriptio: Spieaecontiguaevdpaviuhm ditHndae, utraqm bre-

viorac in Typha M/bita lypsoa. FoUa angmUora, tamtum S—lOmm tota.

4. Bethulona (Costa) Kronf.

Synonym.: Typha Bethulona Coata, Introduc. fl. CataL, p.251t
nec non in herb. Petrop.!

Tffpha glauea Bnbani, in herb. Petrop.! — non Godron.
Typlui laHfoUa fi. mocHucnia Simonkai, in Magyar Kdfingt.

Lapok, 1Ö78, p. 152.
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Typha ShuttleirorthU Herbich, Fl BuooT., p. 98. — oon Koch
0t Sonder — neque auct.

? lypha transsüvanica Schur, Knum. — uou idem in herb, palat.

ViDdob.

Detoriptio: Planta humüior ad Im oHa; spicae contiguae,

mateitkt pum fminea eonspicue hrtfrior (rdaüo longihtdimt ut in

Tifpka Skuitleworilm). Folia 5^10 nm lata.

Ezsieeatto: Costa, in herb. Petrop.! — Simonk., PI. estioe.1 —
Herbieb, Ezsiee. in h«rb. Oa«niowitsieiiiil'

5. DietMii Eronf.

Synonym.: Ti/pJin latifolia dioica Dietz, in aohed.!

Descriptio: Infiarmcentia tofa floribuft eimdem generis expiUia,

Adhuc tnyitutii }>lunta masc a cl IHetz, in horto botan» Fetthm. rßperta.

Exsiccfttae: Dietz, in herb. Krontl

IMfltrIbutio g-eOfraphlea: An Ufern in Wpihfrn und Sümpfen, mit

Ausnahme des mittleren und südlioheD Afirik«, des sttdUcheo Asieo, Austrslieos

und Polynesiens, überall h&ufig.

A» Europa: In ganz Europa, ausser Lapplaod. wesshalb ich mich mit

einigen Ergänzungen zu Rohrbach b^gnü^e. — Balearen (Willkomm,
Linnaea, N. F.. VI, 1876. p. 8). — Sardinien (Barbey. Fl. Sard. Comp., S. 57).

— Alpen, stellenweise bis zn bpdentender Höh»», m» auf der Tofrina dl M««zzo

im Ainpezzothale bei 1800 ?n diu Form Bethulona (O. Si inou -- Kumäuieo
(Grecescü. En. Roman . p. .5.5),

ß, Asien: 1 Kaukasus: An der Kaban-Münduug (C. K u c h !), bei Awhasia

(Nordmao n. Nr. 910!). — 2. Cilicieo: Bei Skanderuo (Tchicbatscheff,

1. e.). — S. Cjpem: Bei Larnaca und I?atli (Ungar et Kotscby, Ins. Cyp.,

S. 212). — 4. Syrien: Am BerradarFlnssa bei Damascas (Gaillard., Nr. 4091).

— S. Peraien: Bei Acbmedabad (Knapp, It. pers.1). — 6. Tnrkestan: Taaoh-

keut (Regel, It Turkeetan.1). — 7. Songarei: Unweit des Alakulj (Schrenk!).

— 8« Baikalien (Tnrcsaninow!). - 9 Afghanistan: Kuram-Thal (Ait-

cbi^on. Jonrn. Lion. Soc. XIX. 1882, p. 188). — 10. Altaigebiet (Ledeb.,

Fl. alt., IV, S. 249). — 11 Sibirien (Gmel., Fl. Sib., I, p. 1.33): Am Gum-

beka-Flu88 (Lessinp!). im Wilui-Gebiet in Ostsibirien (Meiu8liaus<:'n. Roitr.

z. Kenntn. d. russ Reich , XXVI. S. 212). - 12. Kamtschatka: Bei Ttcliapin

(Rteder!). — 13. Japan: üakodate, Kamida, Nippoo med. (Maximowicz,

It. seennd.l).

C Afrlluis 1. Algier: Bei La Galle (Desf, FL atlant. H, p. 888;

Dvrien de Kaisono.tX bei Targhen und Coldab (Batt-Trab., Fl. d. Alg.,

p. 20). — 2.Egypten (Figariei Bohrbach). — 8. Abyssinien: Im Distriet

Scbireh (Quartio- Dillon et Petit ex Rohrb.).

1>. Amerika: 1. Nord-Amerika (Merteus. herb. bor. Amer.!). —
2. Canada: In ganz Canada (Hooker. Fl Ror-Am.. II, p. 170). — 3. Ver-

einigte Staaten: Winip^ Valley (Coli. Boargean!), Gre&tPlains (M.aconn,

23*
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Nr. 167), New-York (Wright!). Kent (Coli. Fowlwrl), Wiscousiu (i^wexey!).

Texas fTorrpy. Mot. of the Bound). — 1. Califoruien: San Bernard. (Parish,

Nr. 97!). :im Sücrrimonto (Wats., Bot. of Calif . II. p. 188). — 5. Mexico

(8ch I II III !)•• r t,' , litrb. Mexican., Nr. 1880!): In dt-n Molitio-Siiiiipfen hei PfUre-

guera, b^i Xalapa (Martens et Galeotti, Euum. Mexico, Bull Brüx., X, 1843,

p. 12Ü), bei Apnlachioola anf Florida (Karwinsky, ItHexic.!}.

Florett Jalio, Augnsto (ia Europa med.).

Oteeratlos Da aber die TffplM tMdia der Anteren und die der Tffpha

ShKtÜeworUtti abolich sehende Tffpha VtHfotia t 4 der Aatoren eehon im
Fr&beren abgehandelt ist, werden die Bemerkungen nun in aller Kflne an

fassen sein.

Typha latifolia ist eine so wohl charakterisirte Art, dass es schwer za

begreifen ist, wie einzelne Autoren, so Gmelin und Ambrosi, sie mit Ty/^Aa

angustifolia in eine Sporirs znsamnienfasston. Lässt man eich bei Deterniiiii-

rung der Typhen blo.s.-' von (hin KnttVrnt- oder Beisammeuseiu ii*^r .Xcliren und

der Blattbreite leiten, dann freilich öind die Unterschiede itwischen den beiden

gedachten Arten nur relative, und leicht ergibt sich die AeusseniDg ; „reperiua-

tnr inter Typlmm angustifoliam et Typliam latifoiiam formae per omnes gradus

intermediae.* *) Diese ?ermeintlichen Uebergänge sind es nnr dem groben Süsseren

Ansehen naeh; die Blfitbenmorphologie erlaubt in allen Fallen nnxweifelhaft tu

entscheiden, ob man eine Funn der Tkfpha latifolia oder Typha angustifolia

vor sich habe. p]in anffallendex Kriterium der beiden Arten ist auch die Färbung

des weiblichen Kolbens; bei Typha nvffxstifoUa braun, ist dieselbe bei Tppha

latifolia schwarzbraun, oder nahezu rassartig schwarz.

Was die Verbreitunt? anlangt, so ist Typha latifolia auf die nördliche

Heiuibphärc beschränkt. Sie kommt aber m ziemlich auf allem Fc-tlaiule der-

selben zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem nrirdlichen Polarkreis

vor. An der sftdUehen Qrense ist in Afrika die Typha capemia vou Typha

latifolia abgetweigt tu denken. In Ostindien scheint Typha laHfaHia Tellig

dnrch Typha üephanHna ersetit; Moon*s Typha latifoUa ron Ceylon ist Typha
javanica. Im sUdöstlichen Asien, so China, sehen wir die von Typha latifolia

asyngamiseh abgeiwdgto Typha orientäli$ auftreten.

lö. Typha capoutiiä Kohrb.

Bynonymfn: Typha Bergins, Exsicc. cap. hon. spei!

Typha angattifolia Stewart, P^xsicc. oap. bon. speil — £ckl. et Zeyh.,

ESxaicc eap. bon. spei, Nr. Oi:^>! < t P222! non L. — ne^ue aucL

Tijjlut C'ipeusis Kohrb.. (iatt. J'yi-ha, Ji. l^ü.

T*ji>ha latijuha Bergius, Kxhicc. cap. bou. Speil — iCraoss in Flora,

1845, p 4343. — non L. — neque uuct.

Typha latifolia f. capensis Kohrb ach, in herb, palat. Viudob.!

) fftoebiBi, Pl«r» von SSdtiio], B. U7. .

'
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Üescriptio: Snbspecies T
ij ithae latifoliae. — Planta robusta, ad

SK> dm aUa. Sfdea tuwtßvda ei feminea c&ntigttae tel spatio brevi remotae,

fere aequiJongae, vel monc. panlulum longior. Axis spicae masc. ptlis fasciatin,

rufo'hr tnneia, anguste Uneanhut, versus o] iccm acutts vel denticulatis, quasi

tridtutu/ens inf^tructus. Pollen ^-(^ijinuin, rarim svnjilex, grann 20 iJ. in diam.

Spica fem. in atUhesis studio JH. cylindrica, nifu-i'runnea, cdbo-maculata,

demum griseo- subbrunneola ; fioribus fertüibm abortivi davaeformes (carpodiaj

iniemixtl Fh$ feminem ebraeteolatut, pQi numerori (ad 50), athi, «el versut

apiem acutum hnmneeU, lügma in afitftett» wtadio 22X adaequantes, iwl eo

»Mrwioim; »tiffma tpa^huktto-lanßeolaium vd lineare, e piUe vix emerffent,

PUi per Utngiiudinem earpopkori dispoeiti, fruchte offoideu», supeme atmulariter

eonstrictus. PediceUi . . . Folia eaulmm fieriferonm lamitiata, laminae

integerrimae lato-lineares, ad wufino» exiue evbeoweexiueeuiae, intme pkmae,

5—lO mm latae.

Analyses: Anal, nostr. Tab. V, Fig* 13.

£xBiceatae: Bergius^, Exsicc. cap. bon. ^ml — Stewart» £iuce.€ap.

bon-ipei! — Eckl. et Zejh., PI. cap., Nr. 913! et 1222!

Olstribatio geographiea: Capland (Hesse ex Rohrbach): Im Distriet

Uitenhaage am Zwartkopsrivier und Krakakamma (Eckl. et Z^yh.!), bei der Cap-

stadt (Stew.!), an Flti88ufern in Natal (Kraass, 1. c). bei Hietvalley (Berg.!).

Observatfo: Durch die langen Haare der weiblichen Blüthen erinnert

«liese Unterart der Tgpha hitifolia an Typhi Shuftlnr<,rthii, was «iüs T.iin^en-

vtrhaitnif!» und die Grö«5«p il^r A-hreii abfr anlangt, an Ti/pha Intifotta. Von

bt'idfU unterscheidet sich die Ptlanz»» durch die wechselnde Gestalt d^r Narbe,

die iu eiu und derselben Aehre bald linear wie bei 2'ifphu angustifolia, bald

luceolat wie bei Typlia latifolia erscheint, ond die eigenth&mtichen, oberwlita

meitt dreisaekigen Haare dei minnUebeii BUkthenreiebeB. Bobrbacb gibt

ferner an: «PoUenltörner eteti einieltt*, aber ich fand bei den Eiemplareo dee

Wiener und Berliner Herbars meist Tetraden, nnr Ttreinielt alDgaltre Kttmer.

Kirne Ttfp^ eapemtia unter Typha latifolia und anguetifoKa vor, so könnte

man an einen Bastard der Combination perlatifolia X angustifolia denken.

Tedenfi^Ils bleibt der Dimorphismos des PoUens bei dieser Typhu'iLTt allein be-

inerkenKwerth.

nie V'erbreituug ist auf Capland beschränkt. Eine gleich zu besprechende

Varietät der Typha capensts bewohnt Madagascar.

Yar. ß. HUdebrandtii Kronf.

Deaeriptio: Differt a Typha capemi typtea piUe ^picae maee, od
Omnibus superne tridentigerit, poUine eimpliei

Szaleefttae: Hildebrandt, Enice., Nr. 3384!

Distrlbntlo geogrnpUens Madagascar: Im Brackwasser bei Varatobd

(Hildebr., 1. c).
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Ob'^ervHtlo: Diese vi<'llf^>ic}it für Maflaifasoar pi?»'ntl»iimlicli»» Vari«>tät be-

Deuue ich zu Khrea liildebraadt's, des TerdieostTolleu liotaQikers iu d«n Tropen.

Appen di 3L.
m

Speeles excludendae.

1. Typha sp., quam foiüs pukherritne g^auee$eeHter' mridibut aWidO"

variegntis (ex Japan. oBaiamJ kmdat ZoUinger, Vers. d. im ind, Archip.

gM. Pfl.. S. 77 ?

2. Typha, BpMimen PetertianiiiD • Nov» HolUodi» in berb. Pelrop.l

XatUhofthoM sp.

Speeles foBslles.

Secnndum c1. Uugeram ivn sopra (p. 110) paaeis eommemoTAtaa.

Emendandft.

Seite 89. Z. 4 v. o.. statt „a. Cln." lies ^p. Chr."

„ IH). Z. 5 V. 0., .statt ^xaX/.ouaiv" lies „xaz-oiaiv".

„ H8, Z. a V. II. (Anni.). statt ,p. ITOO** lies ,Nr. 1709*.

» 103, Z. 2 T. 0., sUtt ^Schnuleinwi''' Um „Dovidiana:

, 149, Z. 19 n.. DAch „Jordan t* ist «Micioll* eiDsiuehaltoo.

, 149. Z. 12 V. 0.. stofci ^36 fi* Hm ^-^fi\
« 151, Z. 13 T. On statt «DesfoDtaioe* lies «DesfoDtaiDe»»''.

, 152. Z. 8 o., nacli „R(>icheab., FL MO.* ist «Kaoth, finum.,

III, 90 p. p." t'itjzuhclialtcti

, Ib'.',. Z 1 V. 0., vor ^Iteiciienb&ch, FL excnrs., p. 11" ist ^Tyi/ha

minor" einzuschalten.

Z. 1 v.u., ist „Namniju liaii'l iH<likI(" nnzuhänuen.

„ 15<>. Z. 12 V, u., ist Dach „Hilacbraiiül " „liehk, Fl. S. W. Afr.

Nr. 191* eiusascbalteo.

, 159. Z. 5 T. u., das Citat »Beverehon* gsbdrt in die oachsthShere

Bnbrik nTffpha angmUUa*.

9 188. Z. 11 0.. nach ^Typha amerieana*^ ist das Citat «TypAo, an

latifolia L.? an truxiUmsiA, H. B. K.? Cham, et Schlecht.

Linn.. VI, p. 23* einzuschalten.

, 168. Z 20 V n.. nach „Morong* ist »Bobrbaoh, Qatt Typka,

S. 97" eioiaschaUen.
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Index.
Dil» Syuouyme siud darchwegs in gewüliiiliclier ISchrift aufgeführt; die

alü solche im Buche abgeliandt lten Tribun und 8ubtribns Hiiid in fetter, die

Arteu» Varietäteu uud Foniieu lu gt sperrler Schrift uud die fotftülea iSpecieB

Vit «iBfloi YorgvMttlMi Stemdien (*) vemiebnct.

Braettatae Stbniil

BMeteoloea« Sch n isL Mnend.

Dthuemtet Bohrt». -Boia«. . .

Ebraeteaiae Sebniil

Ebracteola/a<» S ohn i 1 1. «meDd

.

Engle-ria K r o u f

Indehiscentes Rohrb. - Boiss. .

Kleiner GeHchiecht vom Lie^cb-

kolbeu Tabernaeuiont.

litieh- oder Mostkolbeu Taber-

naemout. pro p. . 150,

SchnUUinia Kroot*.

Typka Bergius
— Cuba ........
— Nr. 70 Giuel., Sib. pro p.

— Nr. 70 var. a. Gmel., Sib.

— Peters
— tp. ZoUiug
— MqwAi» Karolkoff 0t

Krause
— negnolit SebuiiL . .

— oe^inoctialis We 1 w. . .

— aethiopica (Bobrb.)

Kronf
— amervcana Mey. . . .

— nnfiuxtatu AitchiH. . .

— aHyuütatu ÄBcher »Oll et

Scbweinfnrt, III. . .

Seite

188 TypJM angustatm Bäk* . * . 157

144 angutinta nr. ß, {«p-

112 tocarpo Bobrb. . . . 161

189 _ anguataia rar. y, aeUnUh

1H7
• 162

1G7 angii.sfif<jlin Anct. alger. 156

112 ungustifuha HlaiicOt • 1.57

— utiffustata lioiss. . . . 15^

144 ang u st at a B o r y et

159

176 angustata Haussko. 159

144 angustata Nym., Contp*

IdO 159

170. angtutata Nym.« 8jU. . 159

176 amgmtata Uc\ er ch» . . 159

159 angustifolia Aubl. . . 16:3

180 ungmtifolia BaUa. . . 1G7

17t; angustifolia Balb. . . 151

17Ö unyustifolia Battaudier

150 et Trab 156

182 anguHttfoUa Bölaag. 159

182 angustifolia Bentbam
158

159 angiutifoUa Berg. . . 168

159 anguattfolia Bertoloui

156 pro]>. 151, 167

angustifolia Bluff, et

162

WA fi H (f
US 1 1ffdkl Hoiss. . . 151

i:>i» unyustifißUa liuurg. . . 176

angusttfulia Bove . . 159

159 angtutifüUa Bretscbn. 167
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Seite

angustifolia Broth. . . lt57 Typha angustifolM Miqu. pro p. 157

angustifolia Brown • • 154 — angustifolia Morong . 151

o/tunttHfotiti Bnob* • •W^WW^m ^W^WWM ^^WW^^ «i^ mmW 156 — angustifoUaMneller pro

«uigutHfoUa Decftiane

.

157 p. 154, 158

eutgutHfoha Dssf. . . 156 angustifoUa Nym.. . . 151

aninutifolia Dr^ff6 15li — angustifolia Panc. . . 151

angustifolia Eck I.>Z ey h

.

180 —

>

angustifoUa Poll ich 151

atwuntifolia E h r e n b. . 159 anffu^tifolia P o 1 1 i n. . . 151

anfjmtifolia Ernst . . 1G3 — aniiKst if'olia Pursb . . 151

iUUlusl tfali<i Ge'l ]. 167 — afigustifoUa Rgl.. It. Tur-

uHoust ifoiui Güdioü et kest. pro p. . . . 159, 170

151 angustifoliaUich., Ahj6s,

aN0iMt»/b)Mi Griff. . . 169 176

«mguH^cUn Haatkarl angustifolia Bich., Gab. 163

157 angustifoUa Bied. . . 144

anautHfalia Heldr.. Pfl. — angustifoUa Robrb. . . 151

159 angustifolia Roxb. . . 159

angustifolia U e 1 d r., Cret. 159 — angustifolia Schinip. . 159

angustifoUa Hölsl« Horb. —

>

angustifolia S c b i m p..

Kerner 170 161

angustifolia Hook., New — angusfifulia iS c b i m p.«

Zeal 154 Abys». 1190 162

anguttifolia Hook., Nig. — angustifoUa Schniil. . 151

156 — angustifolia Schwein f..

a/ngutltifiMaHoo k.,Tisni. 158 162

angtuHfiAia Hamb., Ans. 168 — angusHfaiia Sohweinf.

angustifolia Karel. . . 159 et Aschers., Beitr.prop. 159

angustifolia C. Kocb. . lti7 angustifolia äcbweiuf.

angustifolia Kral. . . 15() et Ascirers. pro p. 161, 162

augusi^olia Kuntb pro — (tngustifolia Seem. . . 154

p 157. 159 — angustifolia Sibth. et

atufuatifolia Kurz pro p. 159 159

angustifolia Ledebour. 159 — angustifolia Sm. . . . 151

angustifolia Linda. . . 154 angustifolia Spnnoghe 157

angustifolia L., ed. I 150 — angustifoUa Spreng.
anaustifciia L. ed. IL 163

151 angusUfoUa Stew. . . 180

angustifolia Mai sonn. . 176 angustifolia Szor. . . 144

angustifolia Marian. . lön angustifolia Tcbichat.

anffusfifniin Marss. . . 151 pro p 151, 167

angustifolia Maxiui., it angustifolia Tliwait. 157

tiCC« ••••••• • 150 anguslifulia U »• o Ii t r .

angustifolia Murt. . . 170 15:;
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Typha angusitifoUa Wats. . . 151
— angusttfolia Wi 1 1 d., Herb.

pro p 157

— angustifdia Willk. et

I»g«. 161
— angusUfolia Zoll ... 157
^ unguaifiOia a. daUor

8chnr 152
— angtMtifoUa u g^mtina

Godr 151

— angustifolia B. kW. . . 144
— nngnsttifoUa ß. australis

ßohrb 15Ü
— angmUfolia ß. elatior

Godr. 152
— mtgmtUfoliia ß. wtnor L. 144

approximati» Sond. . . 153
— angustifolia forma

I. media (Schleich.)
Kronf. 152

— angustifolia forma

2. inaequalis Kronf. . 153
— ang u s ti folia fonm

3. 8ond§ri Eionf. . . 153
— anguBtifolia foima

4. UeehtriiMii Krcnf. 158
— amguiUfoUa X laUfoHa

Kronf. 167
— angustifolia var. ß.

~ Broirntf (Kn ntli)Krnl". 151

— angustifvhav^r. ß.üchnr 150

— angustifolia var. domin-

ginensis Griseb. . . . 163

^ angustifolia var. domin-

gimmi$ HemsL ... 163
— angusi^ioiUa m. epalho'

cea Horb. 151

- «a laHf.f an iruxSBinBiaf

Cham, et Schlecht. . 182

au s trali» SehJim, 9t

Thonn 156
- Balansae Renl . . . 167
Z. B. Ge«. B. XXXIX. Abb.

S«lto

Typha BefhnJona Costa. . . 178
hractcata Grpwne. . . 163

liroirnii Kuiith . . . 154

i-trownti o c 11 n 1 z 1. 154

nunyeana tv u r z . H4
144

fntämamgw^ gm Wm 1movmgcann waip* ... 144

capeusf« KoorD. 180

capengtm vmT, p» utkut'
vrwfio»t> A.roni. • • 181

otai/u T4nicu II all.. . « 17G

iinenülxcu >Ti'nn. . , , 159

CM4//J i«tr/cu r, II r D. . 150

domingmc nsis K u ii t h . 163

WiTning%ti€H!(if> M o r o ii g . 163

163

ovaMii^iiefiet« uonrD. • 182

CMniltll(0WI0IMl0 OCOBIII. 163
ff*Rram?! iwnrW« flitlm»j3r/ireiMi0vyit ocsiir • 160

178

KliAvlrUT JDUuIJIkII* ... 152

178
piftfi/iv K 11 11 f Ii tki"i^ n 1 t^Oc»(«(riu/ i\ u 11 (i II pro p« XOa. 178

nriiior iiüicncilD. . . 152

C^C^/U4/([|/tU JV U II Ii U . 165

«i^priCiTHIfMi J\ U T Z • 1G5

165

vMpfMmfifio »o/ie 160

nspuiHiiifnii ooniinp. 166

dCJJIKttlltnU OCIlUlala • 165

6Vcp/K*7Ktm* 1 Ii Wal L. 157

CTiifjyclCU vj III O 1», JPnU. » 144
PI s\*i rt/t t /I 1^ 11 /I 1cmtiytu II i'uui. • . • • 176

JCrngruniDiTii a. riv. . . 176

eo.>t<y«»t{/otMM.s iu oy. . , 163

fragilis Ludw. . . . HO
giganiea Sehnr. . . . 163

110

ghnea Bubtni . . . 178

glauea Godr 167

ißauca Rohrb 167

gracüis Godr. et Gren. 149

148

24
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Typliü gracilis Scliui . . . .

— grnciUff .Simouk. . . .

— <iracilis kSuhr .

— gracilis Walp

— HauBskneehtii Bobr-

bftch •••••••
intermedia Schott . .

— internteditt Scliur . .

— intermtdüt S^rj;. . . .

— intennedia VVolff . •
•

— japonica Franch.-Sav.

«— japomca SIi<]ut^l . , .

— javanica Itulirb. ' . •

— javanißa Bebnisl. • •

— javanie» Scbniil.—

Bobrb
~ juneifoUa Öelak. • . .

— juncifolia Moiitaod.

— juncifolia Willis.. . .

* — Krrueri Kr<nif. . . .

— luttfolin A iiui . - . .

— hiti/oiin Hulb

— lutt/ulia Barb*. . » •

^ Ia<t/al»aB»ttftnd.-Trab.

— kUt/Uta 6e n tb. »tHook.

— kaifoKa Bergias . . .

— UUifoUa BertoL . . .

— hitifolia Hie liefst. . .

— UUifolia bluff «t Fin-

gerb

tat ifoViii

Inf I /ulin

iati/oiid

lutifulia

tatifolia

latifolia

latifolia

latifoJia

UUtfulia

latifolia

latifolia

lutifulia

H itt > » Im. .

Huuge . . .

Öalak. . . .

Dals. «t Gibs.

Desfont . .

D»n
Edj^ewoFth .

Forst.

Fried riclihtli.

(luilr. et Greu.

G r e c e s c u . .

gleite

152

IT)!

155

149

150

150

156

178

ir>l

17:.

175

157

157

157

167

Mt
1 H
110

17(i

170

176

176

176

im
17«;

176

17»;

17t;

17:.

170

176

165

176

176

165

151

1 r.*

)

170

170

Seite

Typita latifolia Haunm. . . • 176

— latifolia Henry . . . 175

— latifoKaKitchu \> \> 170, 176

— laHfiOialLiTli .... 154

— loei/ol«« Kraust. ... ISO

— kaifolia Kunth ... 170

— latifolia Kurz 165

— latifolia Ledeb, . . • 170

— lati/olia L 170

— latifolia Mars.s. . . . 170

— latifolia Mart et Ga-

Itiotti 176

— UUifolia Mej 163

— UMfoiia HftUendorff . 175

— latifolia Moon .... 15?

— laÜ/bNa Horong ... 176

— latifolia Nf'ilr 170

— laiifuVid Nvm,, <\>nsp. . 176

— latifolia Nyui., ÖjU. . . 176

— latifolia Panc. / . . . 176

— latifolia P i t to u, üb. Viu-

düb

Haiifolia Pollieh . . .

— Jaiifolia Pollin. . . .

— UUifolia Pnrsb. . . .

~ la<t/blui Bohrb. . . .

— latifolia Roth . . . •

— latifoUa Sobloss. et Vu-

k o t •

— latifoUa Schiiizl. . . .

— latifolia Sclioiub. . .

— lafifoiia JSiuiuukai pro

parte 17ü,

— UUifolia 8m
— UUifolia StrobL . . .

— UUifoUaltbithtkX, . .

— UUifoUa Tin
latifolia Vis

latifolia Wats
latifolia Willk. et Lrige.

latifolia X angmttfolia

Wiesb
lutt/oluip. ambigua 0 b u j.

151

176

176

176

176

176

176

176

163

176

176

176

176

151

176

176

176

178

178
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Setta

Typha latifolia ß.graeüis Anltr.' Tjfpha Laximanni Tarci. . . 144
178 Tjaxmnnni ß. graeäit

((,*(i/i'((f4
^ tf t f IL t i 1 ^ VI 'Mir. 149

i £ t ¥ l T / i I Iii "^i ^ll'idjia/fli^ ^ • ^ j 1Ul( 1/ f>/m UCUi.N O U U U. 178 7, a X in II II n i var. ^. m o n-

(/0( { Cd K I 0 Ii I 160

178 Laxmantii var. y. pla-

tanfwta p» tnooiiierafa ntfolia Kronf. . « . leo
13 S >M An 1r A 178 ilugaunensM Ubftbt. . . 144
loit/oiui /• antot^ua 9 o d d. 178 Ittj^dunenn« Oandog. . 144

laitfoiiu üioien ui6ts • 179
j*- Jf2^ /"^ l, — ' ^ ^mocranrArita Christ 156

tan/oita lonun ca|><fMM macrancAMta WebD et
R Vi r- >i 180 rJerth. . . , , , 156

latifoha forina 1. ambigua wai'if II r t 177
( f\ t\ i\ \ \C f r\ t\ t 178 ]\[nrcsi t ] { a 1 1 a 11 d.

iunjotiu uiruia z. rc- il/«r/ojiW i t c Ii i s. . it;7

snooiffcuia (ocnur/ Martini J urd. . . . 148

178 üfaritii« Tnoni9. . . . 167

Marttnt Tar. p. x/avt-

178 149

lutifolia forma 4. lie- maxivKi Scliur . . . 163

t/<ttion<i(i^osiajivroni. 178 M^iu B a r b i e r i l»>8

tnedtii t) 1 II 1 1 et riogli. 152

17U med in Bory etChftUb. ir»()

Jat ifrthd var. «. A ni b r o s i 177 151

nicdiu Da CaiMi. . 152
A 1^ A m

151

nudia Endrea .... 144

178 mCOMI Lrin61.t OM. • 151

MnfOna tat« mtMor A. Ur* 171 fn€dia Poll in* pro p. 152

lanfOUti V ar. r0ifio»MMtfiffa 151
1 Wh vk n I7S 15:5

• l jW 9 * t:t et M Aka ^k \ Um
( u f t S ,^ t r/i u A . nr* . • . Iii) tnedin Schleich. . . . l-.'J

Ituih^tfnUl L- Ii i;. • • • \h) tltiHiUKi 1 > r ;t II n ^ . , . III

hü niiiioiifi [
I :i lieh.. 1 1 1

III III i Iii Ulli Imi Ii k . . . • 1 1

1

X«unrtannt Engl. . . . III minima Fiiiik-IIoppe 114

Lßxmmnni Franch. . . 140 minima Hoffm. . . . 144

Laxmawni Ledeb. . . 144 minima Hoppe . . . 144

Laxmanni Lep. . . 107 minima Kuntb . . . 144

Laxmanni Njm., Sjll.

.

W minima Po II in. . . . 144

Laxmanni Rc'gl. . . . 1 17 minima S c h ii i z 1. . . . III

I.nrvmnni Üohrb. . 1 11 minima Willd 114

Liuxmanni Tcbichat. . 144 1 minima ß. serotina G ron. 149

24*
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Seite

Typha minima dupliddavaUo' Rlm f tT ftnmrt.h.i.i. KAph0 f » Ii C t 1'Cw VF vff#** AwWU
141

minima var. ji. Eegelii Shtit tlf'irnrtJtir Iv r n n f

147 171A 1 A

minima rar. gracilis D a c. 149 158

144 i9rntw§fOWVr*fWI# J.^ ^ IM m Uf

minor BertoL .... 144 171All

minor Lob. et Pen. . . 144

minor Beiehb. . 144. 182 b M. 0 Ii ... 171

nitHOr S III 14 t Shutth irorihii Rieht. l'tl

minor Willd. .... 144 Sh.9if llpiTfn f Ii i i R 0 Ii r l> 171III

uiiiKir Hcrtol 144 Shiitflf^ n^nrt Iii i S r h n i 7 1 171

miiiittu S ( Ii r t" fi k . 1G8 S/itittl^ N*ort Ii i i S 0 n d 158

158 Shutll^worthii J ütimitiA^

158 175

gi/ii^ Av^-TiaIIaiii Moülkiiliitf/Siltti Krön f. 178A V V

MrttKi RAlehAnb ... 145 OvV ffVVVr#W*VW WAO Q« * * 158

orisukialiii PfabI. 175A ffV MAn&tfila P { fi eh. 6t

MfUHntnlift W ik 1 n. 175 MeT. 168AWW

t>fiZu.vfriff Dodon n. n. 151. 177A V ff aienovliulhi Hansakn. . 150

jtf^tkOt}hiiI1fi K r Ä fi s n i<;8

T o 11 r II p f. . 1 M st^not)]n/ll/i }\ V tn ConsD. l(i8

f}filti*itrtA J/i fimv I H R 11 Ii 1 77III fHO ithnUft R fl d ft 168

f)/i/fi^'/n< IM /i tot" \l n r i s 177J 1 1 tfpnnitlmlhi W{f\ . . 1G8
t r»Ii/
4. 1 f

i^ft'im klih iilläL \ \\ f* n

ooIimIi^ VMiiorT0 11rD6 f

.

177 «fMUMiJki/ZLKSiiit. iLTroi«vCVHnrr«VMC«w 1 II V* 1 XVb X *lU* *w
jNiIiMlm maior Volkam.

.
177 9v»7iv|>my•*« V Mi^« Mt IIIw»

fwiliMfm media Moria.

.

151 iilMMMiiniiMlM IC f*A n f.CMUpvvvffTvKIOv XkrVUl» • IVO

pahuiria minor Raj. . . 145 V« nW9wgVvVM AX VA AAA V v A %1 11 UV

palustris minor Toam f. 115 ftA n n 1

pendula Fi scli 17S lää

remotiuscuia Schur.. . 178 f fitifäi ffil Hl ^ rl II i 7 1

Schimperi RolirU. . . \M tT/i9uiitiImt9kit*iA K A Ii II rC»r#o0IA viArtIvi« It^ V II U 1 y

Sliutth'irnrthii Arc&hf^.

.

171 l*!niim 171 1 1 «7

.bhuttletiorlhU Korb äs trufiMi/i^utucu Schur. hb.

171 178

ShiMeworthii Bonv. . 171 iruxiBenma Humb. et

iSMÜMoortiUt Christ . 171 163

SkMeworthii 60dr. et truxiUentit Konth . . 163

171 imxüknsis Schnisl. 163

<S'/»u^//(7iror//iti Ha 11 sakn. 171 truxMenais Sodiro • . 168

ShtUÜcwortIm Herb. . 179 i
* - Ungeri Stur .... 110
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Brklftnmg der Abbildungen.

Tafel rv.

Fig. 1. Typha unentali.s. lutiort'M>-:i/. im II. Stadium der Anthese; die wt'ib-

liclie Abtheilaii^j ist (eiitspreclieod der basipetaleu Eutwickluugsfolge

der Blütheu) ubeu etwas breiter als uuteu. 0 Va der nat Gr. — Das

fixemplar füunmtTon den PhUippinen.

• 2. Tppha «ttntno. Habitasbild. InflorMoens im II. Stadium der Antheee.

Vi der nat. Gr. — Das Exemplar stammt von Funk 's locus elasstcus

bei Saixburg.

9 S. Typixa Laxmanni. Blüthentrieb im I. S'tn lium der Antbese. V* der

nat. Gr. — Das £xemplar stammt aus Persieu (Urumiah).

, 4. Typha minima. loHorescenx iiu II. Stadium der Antiiese. Nat Gr.

— Specimen von Kuldscha in Tuikestitu.

g 5. Typha Shuttlacortkii. H;ibitu>bild. lullort'sct'nz zu ßep:iiine des III. Sta-

diums der Anthese. V4 der nat. Gr. — Vom locus classicus bei Bern.

, 6. TyplM angustata. Infloresceuz im I. Stadium der Authese. V»

nat. Gr. — Attisches Spedmen.

9 7. Tifpha MafünL Habitasbild. Inflorseeent in Beginne des II. Stadiums

der Antiiese. V4 Crr. — Vom Ibens classicus bei Lyon.

a S> Typha dominginensie. In ilure^^cenz im II. Stadium der Anthese. Vi
nat. Gr. — Specimen Yon Lima in Fem.

Tafel V.

Die zu den einzelnen Figuren gehörigen aualogen Details sind nach dem
folgenden Schema mit den gleichen Ziffern beseichnet.

I. Weib liebe Blütbe zur üebergangszeit des II. iu dag IIL Stadium

der Anthese. Mau sieht den Fruchtknoteu mit Griffel und Narbe in

dem Büscliel der weiblichen Uaare, daneben links bei den species

bracteohitae (Fi^'. 1— lU) das 8]>nt»'lforn)ij:e Tragbiültclien, bei einer

öpt^oi»'.s bracteolatii (Fi{?. 11) rechts die Carpodie. — der nat. <Jr.

IS, Carpodie, etwa.s starker vergrössert. Biru- (Fig. 2—11) oder keuleu-

fl^rmig (Fig. 3, 7j.

s. Weibliches BUthenhaar. Oberes Bnde; wasserfaeU (Fig. 1, II, 15)

oder br&nnlich (Fig. 2), spitx snbiufend (Fig. 1, 2, 11)» keulig (Fig. 5)

oder kugelförmig erweitert (Fig. 7). — der nat. Gr.

') Di» gleiche Form de« Kolbemi boobftchtot maui g«log«aUich auch bei Tgfha ItU^folia,

mMmm a. s. QswSiuilieh ist d«mlbe trvts der l»BgB»m nach alnvirto ferteekraftendcB BIMIi«m-

mtwiekltu« in mIb« gaiura Contiattillt glddi dick. (Hacktemg in 8. ISO.)



190 3f. KroBfaU.

4. Bracteole. - d^r nat. Gr.

5. Männliche Blüthönliaare. Lineal iinil zugespitzt (Fii^ 11), od^r

abßostanipft (Fig. 1<>); uiehrtluilig (Fig. 2. .".), hiebei auch spattfUOrmig

erweitert (Fig. 4. 5). — Vi
—

'7i ^er nat. Gr.

6. Einzelnes Stameo. — '/i der nat. 6r.

7. Polleo. EinMlkSrner (Fig. 1—5. 13—15) oder Tetraden (Fig. 7,

10—12).^) Die Tier baupteacblich TOTkommeoden EorDgrSssen (20, 26,

83 vnd 40 fi) sind Terbfiltnisamässig durch Eingel too sunehmendem

Durcbmesser zur Darstelluog gelnu ht. — i^7i Gr«

a, Querschnitt dfs Dhittes über der Soliiilc. lu Fig. 9 und 15 ein

Stuc1{ des Blattkörpers übi>r der Scheide, ia Fig. 10 eia solches oeben

dem Querschnitt. — Nat. Gr.

9. WfiblicliH Kolben im IT. Stadium der .Anthisc. Fisj. 7 (Typha

mmtiiKij (Ti/j<lia vinmitd lUgelii) '
, dt-r nat. Gr. —

Die Abbildungen machen die wechselnde Form der weiblichen Blütheu-

gemeiDschaft anschaiilieh.

10. Frnebt üeber dem Samen kreiafftrmig eingeacbnflrt (Fig. 12) oder

ohne Einaebnürang (Fig. 11). — Vi der nat. Gr.

11. Unteroa Ende dea Carpopbora. Haare in verscbiedener H9be

(Pig. 11) oder bloss an der B:isis fFi^,' 12) eingefügt. — >7, der nat. Gr.

lt. Pedicellen. Gedrungen (Fig. 1, 2) oder gestreckt säulchenfOrmig

(Fig. 11— 14); mit seitlichen Absäisen. — ^Vi der nat. Gr.

n

»

»

»

n

m

Die zvr THn^tellnng gebrachten Arten, besiebnngsweiee Varietftten aind:

Fig. I. Tyj'ltii (oigustata i 2 3 ..'<.- 7 8 it

„ 2. Tiiiihu antfustifolin .... 1 s 3 i ... 7 8 . . . . l . it

3. Tijpha Muelleri 1 « . . . . 5 . . 7 8 ii

'l. Tijpha auBtnUis 1 6,. 1

5. Typha dominginensis ...i..s..s..t« it

0. Typha javanica 1 t .. 4 e »
7. Typha minima 1 as....«7a9.... it

8. Tijpfui Martini 1

0. Typha minima ß. Begelii a 9

10. Tijpha elephantina »...i 2.... 5.. T 8 i«

11. Tijpha httifnlin 1 t S.,5..7 «..loiii«
12 Ttfpha Shtittlcirifrfhii . . . 1 7 h . . 10 11 is

1.'5. Tijpha capensis 1 2.. ..5. .7 h

I i. Typha Orientalin 7 h u
15. Typha Lasmanni .... t . . s 7 a la

16. TyphaLaxmanniß.ni(mg6liea 1

i> Die Erklirung der venwhiedfnen T«tr»d«n in Fig. il. 7 a—^, sioho S. ISS.
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Beitrag zur Eenntniss der croatischen Eichen.
Von

Ludwig T. Farkas*YiikotinoTid.

(Voiyeltgt in der Temamluiiy hb S. Jtniier

I. Gruppe: Quereus pubiferae (die Flaumoichc) rahulj.

Oharactere der Gruppe.

Bl;itt«^r meist dickliob. loiii.rartiff, sscltfiior diinn. symniftriscli, meist viel-

gegtalti^, fied*'rs]ialtig bis ti^dertlieilig ; jung beiderseits molir «»der weniger

filzig odt-r Üauuiig behaart, später oberhtMts verkahlend, unteröfits dicker oder

düouer filzig, flaumig, an deu Kippen nnd Seitennerven stärker oder schwächer

flaumig oder behaart; die jungen Zweige und Triebe filzig, kursbaarig oder spater

auch kahl; Blattitiel meist l&nglich, filsig» flaumig; Frucht (Eichel) einiela,

am hinfigsteo 2 bis 5; klein bis mittelgross; sitseod aogehänft oder kars% nnr

selten laDgstielig; die Copnla und die zumeist zahlreichen Sehuppen filsig oder

glänzend, silberweiss. haarig, röthlieh oder blassbrann; Banm mittelgross, hänfig

ein Grossstraucli, auch niedrig, knorrig: blülit am spätesten ; wäclist auf Bergen

und Hügeln, hauptsächlich in sonniger Lage auf Kalk- und Mergelboden.

A. Formen und Yarietiten mit sitienden Fruchten.^)

1. Qnercus ])u}i€>^cens Willd. (Medunac; Flauineiclie). Synonyme: (^niercus

ßobur, sessiliflora, lanugtnosa A. de Caud., Kuch.; Qucrcus coUina Schleich.;

Qttereus faginea Bohr, et Hey. Qutrcm 'UmvgimoBa Thmll.

2. Quereus Susedana, Bad. jugosL Aead.» libr. 51, 1880.

8. QuercHS lomloM. Bad. jogosl. Acad., libr. 51, 1880.

4. QmreuB pmnaHßäa. Bad. jogosL Acad., libr. 51, 1880.

*) Die frOher publicirten Formen sind kier blos namentlich mit Aogabo des Ortes, wo

•i« pttblidH wurden, aBgefthrt, dsnit «ia Telletindifferae Bttd clee Ounea geceben werde. Ton

Beecbr^iboDf^en der Cli;irakt«ri<, des Lebens und Wachsthomes der Eichen ist Abgang genoBunen

worden, weil dies ohnehin in Monographien und eadereo« namentUch forstlichen Floren Torkonint,

also hier nicht« ala blosse Wiederholung wire.

S. B. 0«k B.XXX1X. Abb. 25
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5. Quercus ertspula, Bad. jngosL Acad., libr. 22, 1873 {erispa, Bad. jngosl.

Aead., lilr. 51, 1880; crispata? Ste?.)-

(k Quercus crisjmla var. carduifoUa. Rad. ju^osl. Acad., libr. 22, 1873.

7. Quercus dcdjriens. Form. Quere. Croatic, 1883, p, 14.

8. Qui rcus oxifiarpa. Rad. jui;usl. Acad.. libr. 51. 1880.

1). Qutn us oxycari>u vai. ]t;/rainidatn. Foriu. Quere Croatic., löCiU, p. 11.

In. QiuiLus saxicola. Form. Quere. Croatic., 1883, p. 12.

11. Quercus Pilari. Forni. Quere. Croatic, 1883, p. 12.

12. Quercus platyleba. Form. Qaere. Croatic, 18S3. p. 13.

13. Querem glomerulosa. Form. Quere. Croatic, 1883, p. 11.

14. QuereuB erythrolepii, Bad. jagosL Acad., libr. 51, 1880.

15. Quercus Croatica. Rad. jugosl. Acad., libr. 51, 1880.

16. Quercus j^arvifolia. Form. Qaerc. Croatic,, 1883, p. 11.

17. Quercus liorhusuma. Form. Quere. Cruittic., 1883, p. 11.

18. Quercus latifoUa. Form. Quere. Croatic, 1883, p. M.

l'.l. Querais torulos^a var. grunulata. Uliitter symmetrisch, >j»at ei-

förmig; Ficholn in kreiselförmifpii tiefen Cupuleu; Schuppen abcli i,'rau,

liUig, auf dem Kücken erhoben, köruig. Am Berge Jagodi^te bei äubed;

Grosaatiauch; eioe hübsche Varietät, von dertomlomTCrschiedoii, deren Schuppen

ebenfialls erhoben und knorrig eind, jedoch dreieckig aoflgeschnitten; Frochtin

sehr tiefem Becher eitsend.

20. Queren« seeiifdlia. Bl&tter vielgestaltig, gross, Lappen bis in die

Mitte eiugeschnitten
,
ganzrandig oder gekerbt; oberseits glatt uud

schwach glänzend, unter.seits Haumig, läugs der Nerven wollig; Blattstiel

laug; Basis ungleichförmig; Früchte sitzend; Eichel eiförmig, lang au.s der

Cupula hervorragend; Cupula trieiiterartig, silber^v^•i^.s- filzig; ydiuppen
locker, sich in gerader Richtung l>e<i*'rk»'ii(i. bla.^> geruthet; bei den»

Dorfe riauiua au der uordöbtlicheu äeit*' der Agramer (iebirge. Grosfier, statt-

licher Banm.

Diese Eichenform wnrde irrthflmlich als Quercus pi$Matif%da in Fonnae
Querennm Croaticaram, 1883, Nr. 4 angegeben.

21. Quercus pinnatifida var. panriglandis (Quercus UmgOeibu,Fomu Qnerc
Croatic, 18^3, p. 11). Blätter fiederartig gebpalteu; Eiohtln klein, kugelig;
Cupula kr»'isclförraig, 8chuppen zahlreich, rOthlich. Auf Bergen ober dem
Dorfe Cucerje, namentlich auf dem Kalkfelsen „Stenge" genannt.

22. Var dissrcula. Blätter gcschlitzt-fiederspaltig, unrt'gelniä.'jsig

gelappt; unterseits uetzaderig, an deu Nerven roth, kraus wollig, au der

übrigen Fläche behaart oder sternförmig befläumelt. Eichel anbekauut!

Bei Novi im croatischen Kustculaude, leg. Car. Hirtz, 1879.

23. Quercus Bacunensis» Bl&tter symmetrisch, oval, länglich, mit tief

eingeschnittenen, stumpfen Lappen nnd breiten Buchten; oberseits

glatt, Unterseite befläumelt und serstrent haarig; Blattstiele lang; Bhttbaaie

ungleich herzförmig; Früchte sittend; Eichel walienförmig, drei bis viermal
Iftnger als die Cupula; diese ist schftsselartig, breit, flaumig; Schuppen
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dachziegeli^, zahlrpich. spidenhaarig bewimpert, rStblich; Rand der

Cnpnla Koiflonßlanzftnd befranst; mittfhniissiger Panm. anf Kalkfelsen

im Walde oh^^r dem Dorfe BR<'iin am Fasse des Agramf*r (Jobirges.

2t. Quercufi heierophylia. lilatter veränderlich, vielgestaltig, oval,

linglich, balblederig, mit tiefen gerundeten oder eckigen, breiten

odar 0cbmaleii reehtwinitelig eingeschnittenen Lappen (aueerdem

kommen bandförmige nnd eckige BÜtter vor); obeneitB glatt» nnteneite beflanmt,

an den Nerven bebaart; Basis bertfSrmig, Stiel knrt; Frftebte ritiend,

Bichel eifSrmig oder konisch, am oberen Ende geschmälert, nach nnten
^ r 0 i t e r ; Cupula becberartig, aschfa r b i s t ernfitrmig beflanm t ; Schuppoi
i]:ti liziffTf^li^, am Rücken convei, an den Enden zu n gen form i fr. rötlilicli; banm-

artiger Grossstrauch ; anf Kalkfelsen im Walde ober dem Dorf*» lii'nn.

25. Quercux lacinifolia. Blätter unsymmetrisch, halb lederig, oval,

mit geschlitzten, eckigen, welligen, gezähnten oder an^genagten
Lappen, mit auugeiichweifteu, geöffneten oder geradw in keiig ge-

schnittenen Bncbten; obeneits glatt, nntersetts blass flaumig; Früchte

sitiend, gewöhnlich ereinielt; Eichel gross, eiförmig; Cnpnla beeber-

srtig, filng, waritg, bekernt; Schuppen daehsicgelig, dreieckig, am Ende
stumpf, bewimpert, geröthet Im Wildchen ober dem Dorfe Graten; mittel-

grosser Baum am Fnsse des Agramer Gebirges.

26. Quercutrufa. Blätter symmetrisch, oval-lanzettlich, mit gekerbten

oder ausperandeten Lappen, herzförmiger Basis auf länglichen Stielen;

Früchte sitzend; Eichel ketrelförmig: Cu]>ula tief bt^chtrarti^, Schiijijten

zahlreich, alle brannrotli »«dtT rötli lichsc Ii w ;irz. zuii^"'iii.iriiji^f. » twu.s U^oktT,

die unteren warzig, die übrigen spärlicli behaart. Au t Bergen bei Oucerje

bis geg«'n Plauina; mittelgrosser Baum; Ostseite des Agramer Qebirges; Sand

und Congerienschicbten.

B. Formen und yarietaten mit getttelten Frfiohten.

27. Qvurtm microUpis. Form. Quere. Croatic, 188:^'.
i».

15.

2». ^u^reiu Umgiglandis, Bad. jugosL Acad., Ubr. öl, 1880 (steno-

balana ? Guss.).

2\K Qucrcus lactm. Form. Quere. Croatic. 1883, p. 15.

,30. Qucrcus iUcifoU<i. Form. Quere Croatic, 1883, p. 15.

31. Quercus Wormastinyuna. Form. Quere. Croatic, 1883, p. IG.

32. Quercus fulcrcUa. Form. Quere. Croatic, 1883, p. 16.

83. QuereuB buOata, Form. Quere. Croatic, 1888, p. 16.

84. Quercus Brandisii. Oesterr. botan. Zeitsehr.. 1888. 8. 88.

85. Quercus pachyphyUa (erasstfoKa). Form. Quere Croatic, 1888, p. 16.

36. Quercus Buccamna. Rad. jngosl. Acad., libr. 51, 1880.

37. Quercus Streimn Henffl. Form. Quere Croatic, 1883. (Freyn, Flora

Ton Sfldistrion.)

38. Quercus acutüoba. Form. Quere. Croatic, 1883, p. 17.

25»
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39. Quercus aceroides. Form. Quere. Croatic, 1883. p. IG.

40. Quercus aUneltepii, Form. Quere. Croatic, 1888, p. 17.

41. Querem SthuUeri, Oosterr. boten. Zeitochr., 1888, S. 82.

42. Queretu tetroeorpa. Blätter eyatmetrisefa, umgekehrt eiförmig, mit

gernDdeton Lappen; obeiMite gl^tt, Unterseite bliaaer, befliumelt nnd behaart;

Basis m einen länglichen Stiel gezogen; Früchte kurzstielig; Eicheln

eiförmig kl ei regelmässig zu vier, gegenständig an je einem karien
Kteiffu Stiel ansitzend; Cupala kreiselförmit,', die unteren Schuppen warzig,

die oberen (iachziegelig verkleinert, bewimpert und rotitig gebraunt. MittelgiOflser

Baum; Rüde Suaobor; 1880 gesammelt vom Studiusus Piciilor.

Aussf-r einigen von Picliier gesainiiplten Zweigen ist kein grösseres

Material vurgelcgeu; um sich genauer zu iiii-i /.. iigeti. ob die Kicheln anbaltt-ud

auf die beschriebene Art vorkuiuwen, wird es jedenfallti uuthweudig sein, dieue

auffallende Form zu beobachten.

43. Quercuft pmüla. Blätter u u s j m m e t r i s c h. uval-lunzettlich, dunkel-

grttn, mit gerundeten oder tptttigerenLappen, die mittleren gröaaer,

»aagerandet oder lernagt, breit oder auch aehmäler anagebnehtet; oberaeita

glatt, nntoiaeite bläaaer, an den Nerren, aowie die hingen Stiele beflänmelt nnd
behaart. Frflehte auf karten Stielen, aaweilen Inden Blattwinkeln
aiteend, su 3, 4 bis 6; Eieheln klein, eiförmig, oben eingedruckt, die

Cninilii um die Hälfte Überragend, diese ist kreiseiförmig; Schuppen zahlreich,

dach/iegelig, blass. sei denglänzend; uittelgrosser Batim : im oberen Tbeile

des Wäldchens Ribujak, nächst dem oben befindlichen «Stein bruch.

Das;s die «ehr kleinen Eicheln eifie Kigentliiimliclikeit dieser Form bilden,

kann mit Sicherheit beliauptet werden, denn sie wurde am *J'J. Septemb-T 1S80

ges;imnielt; zu dieser Zeit sind alle Qu€rcu<! ans der betrellenden <Jnipj>e

reif und fallen die Eicheln häutig schon ans liiren Cupulen heraus; Qmrcus
pmiüa wurde übrigens awei Jahre später mit Eicheln von derselben Dimension

gesammelt.

44. Quercus coriifolia. Blätter dicklederig, symmetrisch, mitbreiten

rnndlichen oder zugespitsteren, oder atnmpfeck igen Lappen; ober-
aeits netsartig geädert, glatt, nntoraeite granlichgr&n beflänmelt, an den
etwas verdickten Nerren wollig behaart; Frftchte anf knrsen
Stielen, einzeln oder gepaart; Eichel ellipsoidisch; Copula kreiselfdrmig, fliug;

Schuppen zahlreich, dachziegelig, gerothet, die oberen schmäler; Grossstrauch.

Im oberen Theile des Wäldchens Kibnjak, nächst den sieben Quellen, aädlich

am Fusse dos Agrauier Gebirges.

•15. Qucrais sxliafx. Blätter symmetrisch, halblederig, oval oder läng-

lich, jnit gerundeten ganzriindigcn oder gekerbten Lajtjien. offenen Buchten: ober-

seits glatt, uuterseits blo^s am (Irund»' der Mittelrippe klemhaarig; die kurzen

Bhittstiele und die Zweige scinvachliizig ; i r u c h t au f e i n e m stei fe n, h o 1 z i ge a

kurzen Stiel einzeln oder gepaart sitzend, Eichel walzförmig, über die

Hälfte länger als die Cupulu, diese ist becheiartig, dick, weiaafilxig,
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Schuppen schmallanzettlich, am Rücken etwas erhoben, sich gerade

deckend, gefurcht und zwischen den einzelnen Lagen riuueuartig

getreoDt. Im oberen Tbeile des Wäldchens Bibujak; mittelgrosser Baum.

U. Gruppe: ({uerciUi lUOntanae (Gornjacii Bergeiche).

BUktter oval oder lansettlich, spatd- oder keUfftrmig, gewöhnlieh symme-

trisdi» selten ungleich gestaltet; mit mnhr oder weniger tiefen, eckigen,

spitsigen, gerundeten, ganzründigen oder gekerbten Lappen; häutig, seltener

etwas verdickt, auf langen .Stielen; beiderseits glatt, lebhaft grün, saweilen in s

Granlichblaue ziehend; Früchte «itzeud, angehäuft, selten vereinzelt, noch

»eltener kurzjjefitielt; Copula ^'l.itt, zuweilen etwas filzig: Scliuppen darhziegelig,

wartig, knorrig; die oberen kleiner, angedrückt, sclinuitzig röthlioh oder

schwärzlich; gros^^e, kruftige, vielästige Buume. Die Äeste gelien gewöhnlich

aus den unteren Theilen des Stammes, so dass die Schäfte zumeist kars er-

telieinen. Die Bergeieben haben ihre Standorte auf b5beren Gebirgen nnd

iteigeo hinab auf niedere Berge und Hflgel bis an den Band der Ebene.

A. dnenms montaiiae mit sitienden Flöhten.

1. Quercus Rohur L., sesMiliflura 6m. (Gradun, Steineiche).

2. Qutrcus iDidttldlu (n. Kit ). Kad. jugosl. Acad., libr. 51, 18ÖÜ.

3. (^uercus palmata. liad. jugosl. Acad., libr. 51, lüSO.

4. Queren» tmgMa. Bad. jugosL Aead^ libr. 51. 1880.

5. Querem Umeifolieu Form. Quere. Croatic^ 1888. p. 20.

6. QNereMseoH/erla*)Kit. Kotsehy, Die EiehenEuropai nnd dee Orients,

Taf. ZIV.

7. Querem eresa. Form. Quere. Croatie., 1883, p. 18.

8. QuereuB avellanoides. Blätter symmetrisch, oval, lau zettl ich,

mit kurzen, gerundeten Lappen; Früchte sitzend, äusserst zahl-

reich, 10— 20 in einem traubenartit:*' n Knäuel angehäuft; Eicheln
klein; Cnpula kurz, tellerartig, etwas beiiäumelt; Schuppeu dach-

ziegelig, klein, angedrückt.

Im Walde Maximir, gegen die erzbischöüiche Schweizerei; grosser Baum;

sehr selten.

9. Quercut »patuUiefolia, Blatter symmetrisch, halblederig,

spatelformig, dunkelgrfln, etwas glänaend, nnteneits graugrUn;

Lappen kurs, gerundet, ganzrandig; ßasis henförmig, auf laugen Stielen;

Früchte sitzend, £ichel lang, walzenförmig oder ellipsoidisch, gegen
den Scheitel etwas sugespitst; Cupula kreiselförmig, am Grunde warsig;

j QutrcuM conftfta KH. stellt tlfri^eos nicht versInMlt da ; esgiblaocb da VodiScatiOMn,

MMutUek zwischen den pub< . ut« n. •\t<- b«MBd»n in fliutticht der Freektkapst^ilu der Quere«»

eon/tria nahv 8t<:hon ; e>> »chtint uur überlunpt Qmreut ctn/trla «ine Stellang iviMhMi Queren»

Viontana und fn^ctus ciuiuuokmon.
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übrige Schuppen daclizit^tr^lis: . klein, zan^^enformig, röthlich; grosser, roich

verzweigter Baum. Maxiniir, am Hauptwege durch die «•ro^'je Wiese an der

Westseite; ist sehr selteu; niichst verwandt mit Quefcw! cujwata Kit., die

jedoch durch ihre schmalen, keilförmigen, sehr kurzen, theilweise our ange-

deuteten Lappen ganz gut verscliieden ist.

B. Mit knrzgestielten Früchten.

10. Qucrcus Columbaha. Form. Quere. Croatic, 1883. p. 21*

11. Qucrms oralifolia. Rad. jugosl. Acad., lihr. 22, 187'^.

12. Quercus Castanoidea, {Quercus apiMerocarpa Bad., jogosl. Acad»,

libr. 51, 18öU.)

Blätter symmetr iscli, lederartig, gross, breit, oval, mit ganzrandigen

kurzen Lappen und ausgebreiteten Buchten; oberseits glatt, nntcrseits graa-

grän; Basis hmfSrmig, langgestielt; Frtchte liitrtgestielt, Eichel

rundlich, kagelfdrmig, dick eiförmig, Tiel grösser «Is die Gapala;

diese ist kreiselförmig, befläamelt; Schoppen daehsiegelig, die unteren wnrsig»

bnckelig, die flbrigen dreieckig, angedrückt, Itnrs. Grosser Banm, aof Hfigeln

and niederen Bergen ziemlidi hinfig.

Die auffallend grossen, kugeligen Früchte gaben die Veranlassung, diss

diese Kiche im Volksnninde ^Kesteujar" {Ka.stanieneiche) genannt wird.

1". Qtirrcus eru'/trtDicm-n Blätter ^5 y m iii e t r i s c Ii , häutig, k»^ilf(»rniig,

mit kurzen, gerundeten l,aj>pcii; Basi.'* lierztorniig, obcr.seits glatt, nntcrseits die

hervorragenden Nerven und die langen Blattstiele braunrOth lieh,

Früchte 1—S auf karten Stielen; Eichel ellipsoidisch oder walzenförmig,

Tiel länger als die Cnpnla; diese kreiselförmig, flanmig; Schuppen dach-

siegelig, warsig, dreieckig, mit spitsigen rothen Enden; Banm mittelgro«,

jnng; möglich, dass die Böthe der Blattstielft und der Blatlnerren ein Torllber-

gehendes Merkmal ist; die Stellung der Eicheln jedoch und die eigentblkmliche»

sehr 71 rliche Form der Blätter bleiben immerhin bemerkeoswerth, nnd darum
ersclieiiit e.^ berechtigt, dieser Eiche zu erwfihnen.

In einer waldigen Thalsclilucht zwischen dem Dorfe Bemete nnd Mazimir,

am Wege, der von hier aus nach der Stadt führt.

III. Gruppe: <{nerea8 lacoram (Luinjaci; Haineichen).

Blätter häutig oder etwas lederartig, oval, verkehrt eiförmig, lanxettlich;

symmstrisch oder nnregelmässig gelappt, kurzgestielt; Früchte anf mehr weniger

verlingertem, holzigen oder sehr langen, schlaffen oder hängenden Stiel; Eichel

wie bei den ttbrigen — verschiedengestaltlg, Cupnln ebenso — gewöhnlich

glatt, nnr wenig befläumelt; Schuppen gewöhnlich klein, angedrttckt oder locker,

oder etwas sparrig.

Grosse Bäume, mit hohen, astlosen Stümmen; Aeste oben zahlreich.

Wächst in Ebenen des ganzen Landes, grosse Waldbestände bildend.
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1. Quareu» peduneukita Ehrb. (Lninjak; Stieleiche). Synoojme: Querem
Bohur a. L.; ^matiiea Lasch.; racemosa Lsm.; fhtctipendula Schnuik; faeU-

giata DC; opoca Schur; püota Sch.; purpurasccus DC.

2. Querem stenocarpa. Rad. jugosl. Acad., libr. öl, 1880.

3. Quercus laciniutu. Rad. jugosl. Acad., libr. 51, 1880.

4. Quercus uunifu. Form. Qikm-c. Croatic, 188:], p. 23.

5. Qucrciis filiptndala. KmI. jugosl. Acüd., libr. 2, 1808.

Die gewölinlichaten Varit'tüteii sind:

a) viacrocarpa, mit sehr grossen, eiförmigen oder dicken» walsförmigen

Früchten;

fO microcdrpa, mit kleiuen, randiicbeo oder eitörmigeD, nach obeu hin

verdüuütcii Eicheln;

e) euneifolia, mit keilförmigen, an den Lappen und tm Scheitel zugeron>

detail Bl&ttem.

Mehr herrorragend bt;

d) xyMepia, Blätter gross, symmetrisch, im Umkreis apatelfSrmig,

oben breit gerundet, gegen die herafdrmig nmfasaende Basis
Terachmalert; Lappen breit gekerbt oder anegerandet; FrUchte

1 — 3, langgestielt; Kichcl t^ross. piförinig, Ctipnla tief becherartig, dick;

Schuppen au der Basis holzig, hart, höckerig; die mittleren und ober-

sten dachziegelig, eckig, seidcnflaumig, gezüngelt, röthlich.

Grosser, starker Baum in Maximir, selten; längs der gegen die Schweizerei

f&hreuden Strasse.

G. (^hiercus ahreviuta. Hlättor symmetrisch, häutig, lanzettlicli, mit

gerundeten Leippen und unfrlpioher I];i^is auf lani^en Stielen; Früchte ver-

einzelt oder zu zwei auf iuuglicheii, holzigeu Stieleu sitzend;

Eichel dick, eifOrmig; Cupula trichterartig, graulich befläumelt;
Schuppen dachsiegellg, locker und an den Enden etwaa abstehend.

Ein schöner, mittelstarker Baum; im Thale nFn^ko? jarak swischen Bukom
und Laiiina".

Eine interessante Form als Mittelglied zwischen Quercus sessUiflora Sm.

und Querem peätmeidata Ehrh. Die beiden pedancalaren kurzen Blattstiele

sind bei Quercus ahreriata verlängert; die bei Querem nef^sxliflora sitzenden

Eicheln sind bei Q\nercm abreviata bedeutend verkürzt und holzig.

7. QuetcuH furinoHH. Blnttor symmetrisch l;iiii,'Iicli. halblederig, mit tiefen

Lappen, fi nger;i rt i ausgi^spreitzt; Buchton t!i"!!weise eng, theilwcise weit

geöffnet; oberseits glatt, uuterseits an den Nerven beiiaumelt; au der Basis lierz-

förmig, kurzgesticlt; Früchte zu 1— 3 auf einem steifen, holzim^ou

Stiele angeheftet; Eichel dick, eiförmig; Cupula becherartig- warzig,

gans weisalich, mehlig oder bereift, filxig; Aestchen am Ende
ebenfalls weisslich, leicht f iiiig oder flockig.

Grosser Banm; nächst den Weing&rten, v»>ä-Tis der Villa St. Xateri

bei Agram.
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Sempervirentes
;
Immergrüne.

Quercus Hex L. Blätter lederij?. eiförmig-länglich, eilanzettl ich,

spitz oder zugespitzt, ganzrandiji: odir -loniij? e^ezähnt. oberaeits braiiii-

rothiicli, steriiHanniitr. glänzond dunkelgrün; uuterseits weisslicli. dünn-

filzig, bis rostbraun; Früchte an verlänt^f^rtem, bin- und bergehngen f»n

Stiele sitzend; Cupula halbkugelig, becherförmig, Schuppen anliegend, dicht,

filzig; Eichel von TerBchiedeuer Grösse, bespitzt.

Im croatitohen Kflstenlande meist straiiehftrtig. Auf den Intelo witd

diese Eiche baumartig. VariiTt io Hinsieht der Blitter sehr stark.

Quercus Cerria L. Bl&tter l&nglieh, lantettltcb, fiederspaltigt polymorph,
besonders die jungen, lederartig, oberseits glänzend dunkelgrün,
unterseits matter, an den Adern sternflanmig; Frftchte im zweiten Jahre reifend;

einzeln oder mehrere anf kurzen Stielen; Cnpula becherartig, Schuppen

zahlreich, lineal, pfriemenförmig, steif, braunfilzig, die unteren

abstehend, die obpren sparrig; Eichel eiförmi«?. gross, am Scheitel

bespitzt, dreimal so laug wie di'* f'upula. Nicht wie Dr. Willkomm, Forstl.

Flora, ö. 12o, anfuhrt, „vereinzelt", sondern sehr häulig in Croatieu. Sehr

grosser Banm. Bs ist nicht gehörig beobachtet, ob sie Tariirt» nnd ob nicht in

ihrer Nahe welche Bastarde rorkommen.

^^wereus Cerria f. Au$triaea kommt hiennlande nicht vor; scheint mehr

eine nördliche Form sn sein.
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Beschreibung zweier neuer Cecidomyiden-Arten.

VoD

Dr. FnBB LSw
tu WiML

(Vorgelegt io der Venamtolaag am 6. Hin 1S89.)

Ceoidomyia epilobU n. sp.

Männchen. Stirn und üntergesicht grau; Hinterhaupt ächwtnhrsmii
weisslich behaart; Angen Bchwan, am Hintemode mit weisilicben Hmhoi ge-
säamt; Taster blass graugelblich.

Fikliler doDkelbraiin, tod drei Vierfetlieileii der Eörj^rlinge, 2+ Ii- (eelteMr
2 + l3-)?li('<^^ng, Geissclglieder gestielt, ovBlt mit je iwei WiitMB bleicher Hufe»
Stiele nur wenig kürzer als die Glieder.

Hals gelblich- oder röthlichbraun ; BückeuBcbild dankel Bchiefergran, wenig
gttnsend, mit zwei nach vorne divergirenden ÜDgifiiTelien, welche mit kurzen,

gelblichweissen Haaren bet.'^tzt sind; Thorax an den Seiten geiblieh- oder
röthlichbraun; bchulterbeulen röthlich; Schildcheu röthlichbraun.

FMkgel hyalin, eeliwaeh iriiirend, blaasgranlieh behaart, nur aa der Buis
des Hinterrandes mit einigen blassgrauen Fransen besetzt; Yorderrandader
schwarz; die erste Längsader erreicht den Vorderrand innerhalb der Mitte des

Flügels, die zweite Läugsader ist gerade und mündet in die Vorderrandader
liemlieh weit vor der Spitze des Flügels, der hintere Ait der dritten Längsader
ist schwach gebogen und läuft schief nun Hintermide) Qnerader fohlend;

Flttgelfalte deutlich.

Schwinger mit blassbräunlichem Stiele and blassgelblicbem Knopfe.
Beine blassgelblich, weieelieh beihurt» Sehenkai und Schienen aneeen

ediwärzlich, Tarsen bräunlich.

Hinterleib gelblichbraun, eranlich behaart, oben auf jedem Segmente mit
diner eehwaehen, sehwirsHchen SehnppeDbinde. Zange massig gross, schwanbrann.

Körperlänge 1*25 mm, FMgellängc ] 5 mm.
Weibchen. Fühler kanm von der Hälfte der Körperlänge, 2 !- 13-gliedetig,

Qeiseekrlieder angestielt, cjlindhsch, mit je zwei Wirteln bleicher Haare.

Hinterleib Inionlichgelb, granlieh behaart, anf jedem Sennenta eowohl
oben als unten mit einer schwachen, schwärzlichen Schuppenbinda» weldie anf
der Unterseite kfirzer und schwächer als auf der Oberseite ist.

Legescheide weit vorstreckbar, blassgelblich ; anf der Oberseite des ersten

Segmentee dereelben iwei eehmale» eehwirsliehe IitogiHnian. Allee Uebrige wi«
bei dem Männchen.

Körperlänge 1*5 mm, FiftgeUänge 1*5 mm.
L B. Om. B. XXXIX. Abb. 26
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Larvp. Dif> Larve ist Mass ohanioisfarhier. mit eiii'-^r kurzen, oranß;e-

färbigen Läugslinie auf der Mitto dfs iiückens. Sie lebt gesellig in den defor-

mirten Blütheukoospeu vüu Epilobium anaustifolium L., verpuppt sich in der

Erde in einem weisalichen Cocon and enelieint sehtiebn T»ge» ntehdem gie in

die Erde gegangen ist, als Imago.

Galle. Die von den Larven dieser Gallmücke bowoluiti ii lünthouknospen

TOD Ii}püobium anmMtifolium L. bleiben entweder vollständig geschlossen oder

Sifnen eich nnr senr wenig. Sie sind dicker nis die normalen nnd haben eine

ovale oder ellipsoidische Gestalt. Der Kelch erscheint nur wenig verändert, aber
die übrigen Organe der Blfithe sind in ihror Enf wickelunp sfhr zurückge!)li*^ben

mid daher bedeutend verkürzt. Die Bliimeiibiatter, von denen nur die Platte

vorhanden ist. während der Nagel Tollgtändig fehlt, sehen wie zerknittert aas.

)iab''n nine mehr bläuliche Färbunp nnd sind sn kurz, dass si • den Kelcli iii^^ht

überragen. Die iStaabfäden sind sehr verkürzt und wellenförmig gebogen, während
die Slanbbenttl kaum ein« Yeränderang zeigen. Am meiaten verlllmmerl M
der Griffel, wn welohem nnr ein gans anscheinbarer Rest ftbrig geblieben ist

Dieses Cecidium ist zuerst von J. H. Kaltenbach (Die Pflanzenfeinde

aus der Classe der Insecten. 1S71, S. 249) kurz besrlirieben. spater von mir
(Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, IJd. XWllI. 1876, Abb., S. 308)
erwähnt worden und in der Synopsis Cfc'idomyidamm Ton J. Bergenstamm
und P. Low anf ä.95. Nr. 574 anfgefttbrt

Vorküinnien. Die Galle wurde von Kaltenbach b^i Aachen, von mir
in Niederösterreich, und zwar im WionerwaMe und in der Umgebung von Luui
fefnnden. Die von mir in Zuciit i£Miiouuneucn Larven verliessen die von ihnen
ewohnten Bl&then am 16. und 17^ Juli, nm rieb in die Erde in begeben, ans

welcbsr die Imagines am 3. nnd 4. Angnst anm Vorscheine kamen.

DiploBis gaUiperda n. sp.

Männchen. Untergesicht gelblichgrau; Augen grusä. schwarz, auf dem
Scheitel ansammenstossend; Hinternanpt branngraa.

Fühler 2 + 2r)-gliederig; die «wei Ila-alplieder M issgelblich, die Geissei-

glieder bla.ssbriiunlieli ; diese sind abwecliselud einfache, knj^elige und doppelte,

ans je zwei kugeligen, einem unteren kleinereu und einem oberen grösseren
Theile zusammengesetzte Glieder, so dass die FAbler den von J. Winnertl in
der Linnaea entonml it,Mi a. Vol. VIII. 1853, p. 27<i beschriebenen und Tab. III,

Fig. 7 a abgebildeten FühUTu von IHplosis pint Deg. ähnlich sind. Die ein-

fachen Geisseiglieder haben je einen kurzen, die doppelten je zwei Wirtel bleicher

Haare, von denen der untere kürzer als der obere ist. Alle Geisseiglieder sind
gestielt; die Stiele der einfaciien sind kürzer als diese nnd die der Doppelgliedf^r

kürzer als die der einfachen. Das erste und letzte Geisseiglied sind einfache
Glieder; das letite ist aber niefat kugelig, sondern waisig, mit Tsrdiekter Baaia.

Hals gelblieh; Thorax rötblichgelb : Rückensebild rfith liebbraun, glänsend,
mit zwei blassröthlichen, nach vorne divergirenden, mit gelblif liwcissen Haaren
besetzten Läugslinien, welche sich nach hinten zu einer Linie vereinigen; Schild-
eben etwas blasser als der Rückenschild.

FHIgel bjalin, blaesgranlich behaart nnd beftmnst nnd matt broniegdb
irisirend; erste Längsader etwas innerlialb der Mitte des Elüiiels in den Vorder-
rand mündend, zweite Längsader gebogen und in der Flügelspitze endend, die

Aeste der dritten Läng8ader sehr fein und kaum wahrnehmbar, der hintere Ast
ferade und mit dem Hiuterrande des Flttgels einen recbtsn Winksl büdsod;
Ittgelfalte dentUcb; Qaerader fohlend.
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Schwinger blassgelblich. Reine bIaH!g«lb; Schenkel »Uieii mit einer
schwärzlichen Liiiigttliijie; Tarsen i,'elblichgraa.

Hinterleib einfarbig röthlicbgelb, mit nach hinten geboKenen blassgelb-

lichen Haaren an den Hintorrindern der Rttckenplatten. Zange blassgelb,

ziemlich gross, ihr« Theile schmal ini«i laiiL,'. Iiiniitt»»u der Zan^re ragt aus dt»m

Abdomen ein unpaariges, gerades, an der liasis breiteres und nach der Sjiitze

hin stark ver^chulalertes Organ liervor, welches etwas kürzer nU die Zaugw ist

und aus einer oberen and unteren Liingshälfte besteht, deren jede ans zwei
dicht aneinand*'r]ifi:eu(ien, griflVlförniigen Theilen gthihlet iet| TOn denen die

zwei oberen nur wenig lauger als die siwei unteren sind.')

KSrperlftnge 1*8 mm, Fftblerlänge 1*75 mm, Fiügellänge 2 m«.
Weibchen. Ffthler 2+ l*^gIiedeng; Oeiseelglieder gestielt, Stiele kflner

als die Glieder, diese verkehrt kegelförnn'ir, mit je zwei gleich langen Wirtein

bleicher Haare, von denen der untere dicht au der Basis des Cihedes »itzt; die

drei bis vier ersten Geisselglieder sind je ans iwei rundlichen, durch einen

knnen Stiel mit einander verbundenen uiul mit je einem Wirtel bleicher Haare
verneheneu Gliedern zusammengeeetst; das le^te Geisselglied trägt an der SpilM
ein kurzes, schmales Zäpfchen.

Die LsfferShre konnte ich nicht sehen. Alles üebrige wie bei dem Mftnnehen.
Ei^rpenlnge 2 mm, Fuhlerl&nge 1*5 mm, Flogellänge 2*5 mm.
Larve und deren Lebensweise. Die Larve ist etwas depress, i^range

ielb bis Orangeroth and hat am iSeiteurande eines Jeden Segmentes eine kurze,

icke Bonte. Der Stiel ihrer Bmstgräte ist kaum länger als da« Bndstttdi

derselben, sehr blass gelblich oder farblos, wie das etwas breitere H;i-al.stück

nud gellt allniälig in das Endstück nher, welches eine blass honiggelbe Farbe
bat und durch einen schmalen, rundlichen Ausschnitt in zwei kurze, fast durch-

nns gleich breite nnd voroe abgerandete Lappen getheilt ist Anffallnnd ist

die Bedornung. welche das letzte Segment zeigt. An dem HinterranH" d> sselben

befinden sich drei Paare spitzer, doruartiger Fortsätze. Die beiden mittleren

Dorne sind die kleinsten, diese sitzen zwischen zwei grossen, laugen, etwas

gekrümmten Dornen, von denen nach aussen beiderseits noch ein etwas kleinerer

Dorn sich befindet. Die Larve ist sehr trage, lässt sich durcli das A Ithrechen

der Gallen nicht in ihrer Kuhe stören, bew^egt sich nur dann, weun sie be-

rfthrt wird nnd hat nicht die Fähigkeit an springen.

Die Tiarven nähren sich von den au der Unter.«<eite der Blätter von Qucrcus
pedunculata Khrh., se<i<<{}iflara Sm. und puhcscens Willd. sitzenden Gallun des

^euroterus lenticularis Oliv., fallen im Spätherbste mit den Gallen ah, begeben

sich dum sogleich in die Erde, in welcher sie überwintern, verpuppen sich in

derselben erst in der zweiten Maihälfte und erscheinen Ende Mai und im Juni

als Imagiues. Sie sitzen in der Zahl eins bis drei stets nur au der Unterseite,

d. i. an der der Elebenblattfliehe sngrtehrten Seite d«r JVeiirof«rt4S-GaIIe.

Die mit diesen Larven beaetiten Oallen sind leer, d. h. man findet in

ihnen keine Gallwt >p('iilarve, sie siml Innner als die normalen Gallen und haben
nicht wie diese eine couvexe, sondern eiue etwas concave Unterseite; überdiess

ist ihr Kand abwärts gekrümmt und an die Blattfläche angedrückt, so dass um
ihre Ansatzstelle herum eine kreisrunde, riuneuförmige Höhlung entsteht, in

welcher die Larven, nach aussen völlig abgesperrt und ir^scliützt, Raum genug
für ihre Entwickelang haben, aber aach so lange gefangen gehalten werden, bis

die Galle Ton dem Bichenblatte sich ablöst. Jene Stelle der Galle, anf welcher
«ne solche Larre saugend sitrt, ist fenchti glatt nnd gliniend. Diese Gallen

*) DiMes Org»a iehk nnaa an*, «1« daslMlm der Mioachen von LanopUra etnaU»
VMm^ Toa weleh«» B. H. Mead« Im ftilMMlofift, voL XXI, Lioados, 1888, y, 19T «In* Ab-
bfldvif gtfeben hat.

26*
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werden im Herbst« braun, schrumpfen dabei etww muiuneo nnd frilen «nk
Ende November von den Eicbenblätteru ab. *)

Vorkommen. Dio Larven dieser Gallmücke vrarden in Lothringen, in

der Umgebung von \ViUc\i von Herrn J. J. Kieffer aufgefunden, welcher so

freandlidl war. mir eine Anzahl derselben zu übersenden. Noch am 24. November,

an welchem Tage die Sendung ankam, hafteten die Gallen an den Eichenblättern;

nachdem ich sie aber von diesen abgelöst and auf feuchte Erde gelebt hatte,

bf^ben sieh die an ihnen sitienden Larven sogleich in diese. Die Imagines
kamen in der Zeit Tom 29* Hai bis 20. Jani zum Vorscheine. Die Diplosis

galliperdn scheint aber eine viel i^Tösacrf^ Verbreitung zu haben, wie aas den
in nachstehender Anmerkung aufgetührten Citateu liervorgeht.

Anmerkung. Ueber das Yorkommen von Cecidomj^iden-Larfen an den
Linsengallen der Eichen sind mir folgende iwei Angaben in der Literaftor be-
kannt geworden:

K^anmur sagt in seinen M(^moires pour servir ä l'histoire des insectes,

Tom. in, 1737, p. 125, nachdem er die Beschreibung der Galle von Neuroterus
UnHeUlaria Oliv., welche er „galle en ehamiiignon* nennt, gegeben hat, Folgendes:

„. , . . entre la feuille et la surface nn peu concave de la galle il y avait de

petits vers oblongs, de couleur d'ambre jaune, assez semblables par leur figure

anx vers des rebords ronUs des feuilles dn tillenl* Iis portent devant eux deuz
pefeits crochets noirs. Sons teile gallo en Champignon, il y a une douzaine de
ces vers, et on n'eu trouve que deur ou trois, et qnelquefois qn'un seul souf

d'autres. Au liea que les autres vers ce tienuent dans l'iot^lrieur des galles,

eenz-ei se eontentent de so placer sons nne galle, mais qni lenr forme nn tott

dpnis et solide au dessous duquel ils sont bien ä couvert et bien Caches, et c'est

apparemment de ce meme toit qn'ils tiront leur aliment. Iis eont de ceux i'\m

duiveut se m^tamorphoser en muuches ä deux ailes; ils sont si petita, qu'ciu a

peine k les bien voir saus une loupe; il n'est donc pas ätonnant que je n'aie

pas eu les mouches dans les quelle« ils se mdtamorphosent. Lorsqne j'ai ohrruh^

de ces vers sous leurs galles, apräs la fin de Septembre, je n'j en ai plus trouv^."
Die Ton Bdanmnr beobachteten Larren waren ohne ZweiÄI CeddoniTiden-
Larven; doch hat er dieselben offenbar in einem sehr jngendliehen Stedinm
gesehen.

Ch. de Gernet theilt in seinem Kapport sur les galles des feuilles de
cbfine envoy^es de Crim^e (Horae soc. eutom. rossicae, VIII, 1871, Bull., p. IV—V)
mit, dasB in der Krimm in den linsenförmigen, flacben Gallen anf den Blftttem
von Quercus pUbaeen» WiUd. Cecidomyiden-Gallen leben.

Nach G. L. Mayr (Dio mitteleuropäischen Eichenpiilltu iu Wort und Hild. Zehnter
.Iiihr(>sberieht <ler Wittit r < uninunal-OViorroulsrliul« im < ieniciiiil<l..-/irk für <l.»s Schuljahf
1S70—1S71, 8. 11) fallen die uormuleo (ialleo von XeuroUrut Unlicularis Oliv, im OcWber ab.
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Beiträge zur Flora yoü Persieu.

ü.

ob

Dr. Otto St^ff.

(Vorgelegt iD d«r V«rMamliuig am «. Min IttO.)

In den YerbtDdliingmi der k. k. ioologiich»botMiifcb6D GaMllMhaft in

Wi«n» Jahrg. 1888, Abb., S. 240 ff., habe icb eine kleine Ansabl von Pflanaen anf-

gefnhrt, welche mir ans der botaUMb noch ganz unerforschten Umgebun;^ von

Sultenabad bekannt geworden waren. Seither habe ich durch Dr. J. E. Polak's

Vermittluiif^ eine neae, etwas grössere Sammlung von dort erhalten, deren In-

halt ich in Folgendem bekannt mache. Sämmtliche aufgezählten Arten sind von

Theodor Straass bei Suitanabad. nnd zwar in dessen ii:ichster Nahe, bei dem

Dörfchen Girdu, etwa 6 km südöstlich von der Stadt, gesammelt worden. Der

Aufzählung der PflftDsen lehieke icb eine kleine Skiiie de« allgemeinen Lind-

cbftAecbamkten der ümgebnng von Snltuwbftd Tonne, welche mir mein Frennd

Dr. Alfred Rodler, der im Sommer 1888 sweimal jene Lendscheft beendite,

snrVerfttgang gestellt bmi Alfred Bodler eehieibt: »SnHuiebid (im Volka-

mnnde meist 8chehr-i-n5, die neue Stadt, da sie erst im laufenden Jabrbnn«

derte entstand) ist die Hauptstadt der Provinz Irak und dtt Hailptsitz der

mittelpersischen Teppichindnstrie. Die Stadt liegt in etwas weniger als t!000

englischen Fuss Seehölie in einem der für das iranische Hochland so charakte-

ristischen abflu.sslosen Ceutralbecken. Die tiefste Stelle dieses Beckens nimmt

der Saefid-daria (türkisch: Tuzlu göl) genannte Salzsee von Suitanabad ein, den

mau etwa zwei Farsach nordlich von der Stadt erreicht. Seine Ausdehnung

ilt eehr bedeotend, in eeiner Waeseimenge nnteiliegt er aber gmeeen Sehiw
kingen, d» er im Sommer stuk iniunmensehromplk, nngeblieh inweilen sogir

gm» eintroeknet Er iil eine MieeiordentUch fliehe, eeiehte Pfimn^ nmgeben

Ton einem breiten, eehwer pMiirbnren Qtrlel salneielifn Schhuaunee. Der Float

Ton SoMannbad kommt ans dem Tbale Seh-deh Ikdlieh von der Stadt nnd flieset
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dem Salzsee zu. Schon Eude April erreicht er jedoch nicht mehr die Ebene
nordwärts vou der Stadt, in so ftu^dehntem MasM wird er sn Coltanweeken

in Ansprach genommen.

Die Berge, welche die Ehene von Sultanabad im Süden und Westen be-

grenzen, bestehen zum gröesten Tbeile aus alten Schiefern, stellenweise findet

sich auch Granit, der mit der Reihe von Granitvorkommen in Zusammenhang
gebracht werden kann, die ostwiirts vom Elwend eine Fortsetzung dieses gra-

uitischeu Gebirgsstockes vorstellen dürften.

Bezüglich der Vegetation mnelite ioli um SulLauabad drei iJebiete uiiter-

üoheideu. Eräteus die Ebeue, au deren iüiade die Stadl .sellint liegt. Hier

herreeht der mlinam Typus, das Gmndwasser ist gesalzen, und gegen den See

m werden Saltpflnnien immer mehr wid mehr die aaucblieeslichen Besitier

des von nniähligen CSanilen darchfnrebten Bodens, Zwntens die Berge, deren

Flom wohl jener des HügeUnndes nm Hamadan entspreehen dürfte, and drittens

die engen, gnt bewiaseiten nnd stark bsTÖlkerten Thiler (8eh-deh, Kerre-Bnd

und Xdre).

1. Corydalis rutaefoUa I>C. ~ Vergl Boissier, Fl. Or , I, p —
Syn.: Cortfilalia Persica und Cur>/äalis verticillaris Stapf, Botau. Ergebnisse d.

Polak'schen Eiped., II, S. 28, non Cham, et Schlechtd., bezw. DC (?).

Ohne hier in eine kritische Sichtinif? der in die Gruppe der Corydalis

rutaefoUa gebörigen Formen dieser Gattung eiuxugelien, möchte ich an dieser

Stelle nur liervurlieben, dass die von Pulak und I' ichler am Charson-Pass,

nördlich von Kaswin (ii7. April), und bei Zer&cbk, nordöstlich von Kaswiu

(S. Mai), gesammelten Pflanzen, welche ich a. a. 0. als Corydalis Persica auf-

führte, mit der dnrch gani Eleinasien, Syrien nnd Armenien Torbreiteten G/ry-

daUa rutaefoUa übereinstimmen. Hieher gehört nnch die Pflanse fon Soltana-

bad, welcher Standort die Sttdostgrense des Verbreitungsgebietes beuichneL

Die Nordostgrenie fallt in den Elbnrs, wo Bunge nnd Bienert die PflanM

gesammelt haben (vergL Boissier, L c).

Ob die von Qmeliu im ghilauischen Elbars gestammelte Pflanze, welche

Chamisso nnd Schlechtendal als Corydalis Persica (Linnaea. I, p. 507)

beschrieben, und die von Boissier ebenfalls hieher gezählten Formen, die

Szovits bei Delinian um Urniia-Sef» und Buh?e bei Stassula an der Grenze

von Talynch und A.serbeidöchau sammelte, gleichlalis hieher ^ebi3ren oder in der

That eine selbstständit^H Art dar.stellen, vermag ich augeublicklioh aus Mangel

an Vergleichsmateriaie nicht festzustellen. Als sicher kann ich uur bezeichnen,

dass die von £. Kegel aus den Cbanaten Darwascb und Baldschu&n angef&hrte,

in den Aetn horti Petropol., VIU, 3 (1884), p. 694, 695 besehriebene nnd uf
Tab. XVI (ng.g,h,i,l,ti ahgibildete Corydolts Perno» von OorydäK$ mtae-

foüa bestimmt ersehioden ist leb behalte mir vor, diese Fmga an anderer

Stelle sn beantworten und hebe hier uur die ausserordentliche Mannigfaltigkeit

hervor, welche Corffdaha miatfolia in der Zertheilung der Blatter, der Form
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AlMdiaitte davelben und Mb sa «iiMm gewiiMii Qnde auch dw Lliige Ornr

Stiele Migi Eine Form mit nich lerüieiltem Laub und gans leiimalfln Ab-

Mbaitten Tom Elwend war m, welche mitA verleitete, a. a. 0. die CoryäaUa

vertieSlaris DC. anfzaflUireii, totspreobend der Angabe des Antors: ^foliis . . .

bitcrnatim sectis, lobis segmentisve linearibus*^ (Syst., II, p. 114). Seither habe

ich selbst jene Pflanze, welche Boi ssier, 1. c, p. 127. als Con/dalis verticil-

laris aufführt, in den Hochgebirgen von Daescht-aerdachin gosamniplt. and die

Exemplare Kotschy's vom Kuh-Delu, wenige Meilen östlich von dem genannten

Dorfe, und von Fassgala bei Teheran (Kotschj, JSr. 471, bezw. Nr. 107), und

jene HaiiBsknecht's vom Knb-Beebkir in Sidweat-Peraien gesehen. Diese

FBanie bat mit derjenigen, welebe Picbler auf dem Elwend sammelte, niebt

so viel gemein, dass sie mit einander vereinigt werden konnten. Andereteeita

stammt die Pflanze, welche De Candolle a. a. 0. besebrieb, gerade vom Elwend,

wo sie Olivier fand, und es bleibt die Frage offen, ob nicht De Candolle
dieselbe Form der Corydalis rutaefolia vor sich hatte, welche Picbler sammelte.

In der Beschreibang De Candolle 's ist nichts gelegen, was dem widerspricht

2. Barbarea pkmtogima DC. — YergL Boisaier, Fl. Dr., I, p. 188.

Das Verbreitnngsgebiet dseser Art reiebt von Elelnadeii nsd 8jiien Uber

Armenien nnd Kurdistan bis in den Elbnrs (bei Teberao) in Nord- nnd bis an

den Knb'Dinab in SUd-Persien. Die weite Lflcke awiseben dem Elbnn nnd dem
^

sfidlichen Theile des Zagros-Systemee wird darcb die Standorte bei Snltanabad

and bei Hamadan bedeutend eingeschränkt. Bei Hamadan, und zwar sttdlicb

von der Stadt, war die Pflanze nämlich schon 1882 von Dr. J. E. Polak gesam-

melt worden, in Folge eines Versehens fehlt sie jedoch in der Aoisählang in

meinen ^^Botan. flrgebnisaen d. Polak'schen ii^xped.'', IL

3. PüfkUcrea rattraia Boiss. — Yergl. Boissier, FL Or., I, p.244.

Bieber nnr aas dem Elbars bekannt, wo Eotsehy die Pflanse bei Der-

bend nnweit Teberao sammelte (Eotseby, Nr. 286!).

4. Bormoa sp.

Mir li^ nur ein einsigee, kaum 4 cm bobee Pflanacben vor, welebes

wabrsebeinlieber Weite eine Zweigform darstellt, wie sie bei eiojUirigen Craei-

feraa aicbt seltea sind. Zadem tragt dasselbe aoeb die Eeimblitter* üater

diesen Umständen trage ich Bedenken, die Pflanae schlechtweg mit Bormva
oneniaht Jaub. et Sp. lu identificiren oder sie neu zu beschreiben. Mit der

genannton Art bat sie die Grösse und Form der Blüthen nnd die Farbe der

Blumenblätter, die übrigens goldgelb und nicht blassgelb sind, wie Boissier,

Fl. Or., I, p. 372. angibt, nnd die vierflügeligen Früchte, welche ein schmal

pyramidenförmiger Grilfel krönt, gemein. Andererseits sind die etwa I T» cm

langen Ötengelblätter kaum spitz und schwach ausgeschweift gezähnelt, und die

SebMehen relativ br^ter ab gleiehalterige der Boreava onenUUia,

Daa Wicbtigste ist indessen die Feststellang der Yeibreitang der QaHnng
bis in dae per^be Steppengebiet Der am weiftesten aaeh Osten vorgescibobene
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Standpimkl nar mMh uiMnii liliheEigMi KinntnliMB OarftA im obmi
EnpluniL

5. Lepidium Draba L. — Vergl. Boissier, FL Or., I, p. 857. — Alt*

chison, On tiie boiuaj of th« Alj^ban. I>«lim. Comm., p. 96.

e. Mm ampttOata Boin. — YergL Boisiier, Fl. Gr., t p. 606, SnppL,

p.96. — Stspf, Botan. Eigebnisie d. PoWtehen Ezped., n, 8. 15.

D«r Standort bti SvUanabad lebliMit lieh immitMbar an Janen anf dam

Elwand an, und diatw an daa Ton Hanaaknaebt im pexaiiefaen Kurdistan

entdeckte Vorkommen. Von hier bis in dem iweiten bieber bekannten Ver-

breitungsbezirk dieser Art, welche einen gani eigenthümlichen Typus innerhalb

der Gattung Silene darstellt, nämlich bis zu dem Flussgebiet des oberen

Enphrat (Aach er, Nr. 4911 Nod), ist dermalen noch eine grosse Lücke.

7. Bffpenewn teabnm L. — YergL Boiseier, FL Gr., I, p. 796, SnppL,

p. 128. Aitebison, On fhe botaaj of übe Aiii^ban. Delim. Oomm, p. 4SL —
Stapf, Botan. Eigabnisie d. PoWeoben Exped., n, 8. 40.

8. l^rigümOa Pernea Boi». — YergL Boieaier, FL Or^ H, p. 72.

Bieber nur ava Sttd-Penlen bekannt (Aneber, Nr.8^^.f ud Kotacby,

Nr. 8401).

9. Aiiragal^ grammoeaijfx Bolai. et Hob. — YeigL Bolesier, FI. Dr.,

n, p. 421.

Bieber nnr ane dem mitfleren nnd Sstlicben Elbora bebannt.

10. ÄstragcUtM Demawendicm Boiss. et Bohse. — VergL fioi ssier, FL
Or., II, p. 4G8.

Bisher nur aus dem Lar-Thale am Fasse des Demawend bekannt

(Kütschy, Nr. 389!).

11. Astragahis pulchellus Boiss. — Vergl. Boissier, Fl. Or., 11, p. 262.

Der Standort bei Suitanabad verknüpft die bisher bekannten Verbreitungs-

bezirke bei Isfahan (Auch er) in Mittelpersien nnd bei Urmiab und Mianeb

in Nordwest-Persien (SzoTits, Bunge).

12. Astragdlus curvirostris Boiss. — Boissier, Fl. Or., II, p. 47G. —
Beck in Stapf, Botan. Ergebnisse d. Polak'scben Exped., II, p. 71 (S39).

Die Pflanze von Suitanabad stimmt vollständig mit derjenigen von Rama-

dan und aus dem Karaghan-Gebirge (Polak und Pichler!) überein. Sonet ist

sie nur noch von Süd-Pexaien (Kotscbj, Nr. 858 und 2651) bekannt

18. Äitragalui Sduihmdmuii Bga. — Boiaaier, FL Or., II, p. 416. —
Aitebiaon, On the bolanj ol tbe AS^kuk, Delim. Gomm., p. 52.

Eine im ganten nttrdlieben Peniea von Cboiaeiaa bia an daa lagriaoh-

knidiaobe Gebiigiaiitim bin blnflge Pflaaie. BnHanabad beieicbnel bin jetrt

den afldwafttiehiten StandpuiU.
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14. Oker ocoyoion B^iai. et Hob. — Vergl Bolieier, Fl. Dr., II, p. 563.

Die Pflamewar aneh 1882 Toa Piehler bei Oeodtcbnfime am Elwend

gesammelt worden. Dieter Standort und derjeDif^e von Snltanabad verlmfipfen

die beiden weit entlegenen Verbreitnngsbezirke im Elburs einerseits (Bag-i-üston

am Knh-Totschal bei Teheran, Kotscliy, Nr. und Sorgendeh ebenda,

Bunge) und im persiscli^n Kurdistan (Kuh-Eschkcr, H ausskiiecht), an welch'

letztorfn sich dann nacli Westen hin dor im Sommer 1888 von P. Sintenis

im Karad»cha-Dagh (Vilajet Mardiu) t iitdi ckte Staudort, wenn auch mit üeber-

springung einer bedeutenden Lücke, auschliesst.

15. Lettkynu erectus Lag. — Boieeier, Fl. Or.,'11, p. 618. — Syn.:

Lafhijrus ineotupiemu Beek in Stapf, Botaa. Ergebniaae d. Polak'echen Biped.,

11, 8. 76 (844).

Die Pflanze, welcbe Linn^ (Spec. plant, ed. I, p. 730; ed. II, p. 1030)

als Lathyrns xnconspicuus besehrieb, and welcbe Jacquin (Hort. Vindob.,

Tab. 8G) abbildete, eine Abbildung, auf die sich Linn^ in der 13. Auflage seines

Systema Vegetabilium, p. 551 selbst bezieht, weicht von derjenigen, welche ich

ans den Mediterran ländern unter den Namen Lathyrus erectus, stans, incon-

sjnctius kenne, durch «iie in lange Ranken auslaufenden Blattstiele ab, worauf

.schon Visiaui, Boissier u. A. aufmerksam macLt«n, aber, wie mir scheint, auch

durch grössere, lebhafter gefärbte Blüthea and breitere, mit 1—2 Zähueu ver-

aeheoe Nebenblfttter. Die dnreh die Hediterranlinder and den Orient weit ver-

breitete Art iet in Besng anf die Form dea gemeineamen Blattitielea, der in

eine Icnrae, borattnfOnnige Spitae, nie aber in eine Banlce endet, die Form der

Nebenblätter und die QrSese und Farbe der BlQthon so beständig, dass ich

iweifle, dass jene von Linn^ bescbriebeoc P'orm nichts weiter als eine Varietät

sei. Freyn führt sie in seiner Flora von Süd-Istrien (Verliandl. der k. k. zool.-

botan. Gesellsch. in Wien, Jahrg. 18G7, AMi., S. 325) aus der Umgehung von Pola

an. In getrockneten Exemplaren ist mir die Pflanze nur aus cultivirten Stücken

bekannt, welche mit Jacquin's Abbildung bi.s iun Einzelne stimmen, Linn^
fahrt als Heimat seiueü Lathyrus inconspicuus den Orient au. Bisher scheint

die Pflanze aber dort niebt gefanden worden an «ein.

Boibäier führt a. a. ü., p. G14 eine Varietät ß. stenophyllus au, welche

er frftber ala LaUkymt MspidUlua beechrieben batte. Sie wird durch schmale

Blatter nnd feine, ranhe Bebaamng ebarakteriairt Die vorliegende Pflanse ent-

apricfat dieeer Form* Ich glanbe aber niebt, daaa aie etwaa anderee ale eine

indlvidneUe Spielform daratellt. Unter den Pflansen von Tsehitachian bei Hama-
dan finden sich kahle Ezemplare mit ebenso schmalen Bltttem, nnd andere

Stficke, welcbe mit nur wenigen bia vielen steifen Häreben von deraelben Art,

wie de bei jener »Varietftt^ vorlcommen, bedeckt sind.

16. OnOaegtu mOanoearpa Iff. B. — Yergl. Bolaaier, Fl. Or., II, p. G61.

— Kippen, Geogr. yerbreil d. HolagewSchae d. enrop. Rnsebuid n. d. Cancae.,

I, 8.864.

I. B. Gm. B. XXXn. Abk. 27
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Saltanabad ist der südlichste Standort dieser Art, deren Verbrtitttllgi-

pebiet vom südlichen Rossland (Podolien und Krim) über den CancasüB nnd

das Elburs-Systf-m bis in das südliche Tiirkmenengebiet (Halbinsf»! Dardsba)

reicht, üebcr die ungarische Crataegus pentngyna W. K., welche» mitunter

ebenfalls zu Crataegus melanocarpa gezogen wird, vergl. Neilreicb, Aafzabl.

d. Gefasspfl. T. Ungarn u, Slavon., S. 317.

17. Chaerophißhim macropodum Hoiss. — Vergl. Boissier, Fl. Or., II,

p. 904. — Stapf und Wettstein in Stapf, Botan. Ergebnisse d. Polak'aehen

Exped.. II. S. 54.

Der Standort l>«»i Suitanabad schliosst sich unmittelbar an den nord-

östlichsten Tht^il des Verbreitungsgebietes, uiimlich das der RiHban-Ilepion

gehörige Herglaud zwisclien Hamadan und Teheran an und vt rkniij lt deuselben

mit dem Hauptentwickelungsgebiet der Art, dem zagrisch-kurdischen Gebirgs«

«jstero.

18. Scandix pinnatifida Vent. — Vergl. Boissier, Fl. Or.. II, p. 91f5.

— Stapf und Wettstein m Stajif. Botan. Ergebnisse d. Polak'schen Exped.,

II, 8. 54. — AitcbiBou, Ou the botanj ot the Afghan. Delim. Comm., p. 66.

Einer der gewöhnlichsten Bestandtheile der ephemeren Vegetation dor

Dschaengael-Region bis in die tieferen Lagen des Saerhadd und die hoch-

gelegenen Theile der Biaban-Ki-gion Snd- und Mittel-Persiens; wahrscheinlich

unter ähnlichen Verbältnissen durch ganz Iran wiederkehrend.

19. Prango8 uhptera DG. far. &raelbyto5a Boiia. — Vergl. Boisaier, Fl.

Or., n, p.941. — Syn.: Prangos braeh^oba Stapfet WetM. in Stapf, Botan.

Srgebniüe d. Polak'echen Biped., II, S. 54.

Dieselbe PflanM wurde anch von Alfred Kodier anf dem Schuturnn»

Kuh, 80 km südlich von Suitanabad gesammelt. Anch ich habe in Süd-Persien

nur die Varietät mit k\irzen Blattabschnitten gesehen. Sie scheint demnach

im ganzen südwestlichen und südlichen Persien und im Inneren des Landes

(Kohrud-Systf^m zwischen Isfahan und Jezd. Buhse) die im Nordwejiten und

Norden vorherrsciiende Form mit lautren Bbittab.schnitten zn vt-rtreten. Es ist

eines der werthvollsten Futterkriiuter der Saerhadd-ilegion und eine der alä

„Kumis* bezeichneten Umbelliferen.

20. Galiuf» suhrelutinum DC. — Vergl. Stapf. Botan. Er^jebnisse d.

Polak'schen Ex]m d . I. 8. 52. — Sjn.: Galium leiophyllum var. subvelutinum

Boisäier, Fl. Ur., III. p. 51.

Bisher nnr vom Elwend bekannt.

21. Oalium humifutum Stapf. — Vergl. Stapf, Beiträge nr Flora von

Lyden etc., I, 8. 85. ~~ Sjn.: Valantw humifuM Willd., Spec plant, IV, p. d49.

- Galium coronatum Sibth. et Sm., Fl. Gr. Prodr., p. 90; Boissier, Wh Or.,

lU, p. 79.
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22. Pterocephalus canuff Coult. — Versal. Boissier, PI. Or^ lU, p. 151.

— Stapf, BoUa. Ergebuisae d. Polak'schen Exped., I, S. 56.

Sa. Pjfrethrum m^Hophjßm» C A. M. — TttgL BoissUr, FL Or., m,
p. 850. — Heimerl in Stapft Botan. ErgeboltBe d. Polak'iehen Eiped., I, p. 59.

Die Ton Snltanabad ein^eaehickte Pflanie «ntoprielit am ehasteii der

ar. ^. variegaHm bei Boissier a. a. 0.

Pyrethnm mpriophjßtm iet einer der gewöbnlicbaten Bestandtheile der

Geatarttppfonnation in der oberen Dsebaengael- nnd in der Saerbadd-Begion

Peniens.

24. Cmtawea ptrgamaeea DC. — YergL Boieaier, PL Or., III, p. 624.

— Heimerl in Stapf, Boten. Ergebnieee d. PoIak*achen Eiped., I, S. 6i5.

25- Linaria IkUmatica L. ß. granUiflora Boisa. — Yergl. Boissier, Fl.

Or., IV, p. 376.

Aus Persien bisher nur au« dem Norden (Karabag'li, Salieii«l-(Tebirge,

Bnbse) uud aus der UmgebuDg de» übrigeus ücliuu ausücrhaib duä irauibciiea

Hochlandes gelegenen Mendeli bekannt.

26. Linaria Michauxii Chav. — Vergl. Boissier, Fl. Or.. IV, p. 374.

— Bicbter in Stapf, Botan. Ergebnisse d. Polak'scbeu Kxped., I, S. 23.

Durch die Biaban-Begion Ton gana Nord-Penien bie snr Breite Ton lefaban

and Jezd.

27. FMeia paradoxa Stapt Botan. Ergebnieee d. Polak'scben Biped.,

I, 8.48.

Bieber nur in wenigen Esemplaren in der Nabe Ton Hamadan gefanden.

28. SaJvia Szovitsiutia Bge. — Vergl. Boissier, Fl, Or., IV, p. C07. —
Stapf. Botan. Erj^ebnisse d. Polak'schen Exped., I, S. 40.

Bisher uui au» Aserbfi'lbchau (özuvita, Derderiau) bekannt.

29. Nepeta eessiUfoUa Btje. - Vergl. Boissier, Fl. Or., IV, p. 649.

Bisher nur bei dem Dorfe Kohrud in dem gleichnamigen Gebiigasoge,

160 km öetlicb Ton Snltanabad gefunden.

80. Nepeta hOMropifotia Lam. — VeigL Boiaeier, Fl. Or., 17, p.668.

Bieber in Poreien onr bei Sengem im elldlicben Aaerbeidecban gefanden

(Bange). Ton hier nnd von Snltanabad, dem eildOatlicbaten Standorte, eratreckt

eieh daa Verbreitnngegebiet der Art Aber Kurdistan bia nach Mesopotamien.

31. Stac/n/s lavandtdrujfolia Valil. — Verd Boissier. Fl. Or., IV, p. 748.

— Stapf, Botau. Ergebnisse d. Polak'scben Exped., I, S. 49.

32. Eremostachys macrophylla'iAonthx. et Auch. - Vergl. Boissier, PL

Dr., IV, p. 799. — Stapf, Botan. Ergebnisse d. Polak'schen Exped., 1, S. 50.

27*
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33. Editnospermum barbatum Lehm. — Vergl. Boissier, Fl. Or.. IV,

p: 250. — Aitchiaon, On tiie botauj of tbe Afgbao. Delim. Conuu., p. 80. —
87D.: EdwMipenMm Musoltle Wettet in Stapf» Botan. EigcbnitM d. Polak-

schmi Exped., I, 8. 31.

Der Standort von Snltanabad iat der sftdliehete bisher Mannt gewordene.

%\. Bhcum Rihes Gron. — Yer<r\. Uoissier, Fl. Ox., lY, p. 1008. —
Stapf, Botan. ülrgebuUse d. Pulak'scköu Exped., II« S. 5.

35. Urtica dhiea L. L xiphadon, -~ Syn.: VrHeaxij^iodm Stapf, Botan.

Ergebnisse d. Polak'scben Exped., II, p. 8.

- Die Pflanse Ton Snltanabad stimmt mit deijenigen vom Blwend ftberein.

Hieher gehören auch mebrare derYon Hausskuecht iu den Zagros-Ketten ge-

sammelten und als Urtica dioica TCrtheilten Nesseln. Diese Form, so auf-

fallend in den von Hamadan vorlip?PinltMi Exemplaren, ist doch sicherlich nor

eine im Oriont und auch audcrwurts :iul'ir-'t''n<1e Spielform der Urtica dioica L.,

aie dich durch eiue merkwürdige Förderung des Endzabnes der Blätter aus-

zeichnet.
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Beitrag zur Flora von Persien.

Bearbeitung der von J. A. Knapp im Jahre 1884 in der Provinz

AdBorbidBcban geeammelten Pflanzen.

J. Labiaiae tob Heiorleli Brau.

(Mit Tafel VL)

II» ikUsolaceae, III. Amarantaceae uad iV» l\UyffQHaceae

vou Carl BeeJünger«

(oif«l«gt In der T«rw«inliiBff «a C Un 1889.)

Herr Dr. J. E. Polak in Wien entsendete im Jabre 1884, sowie in den

Torbergegaugcnen Jahren, eine natunrissenBchaftliche Expedition nach Persien,

tind iwar fibemahm in diesem Jahre Herr J. A. Knapp die Aufgabe, io der Pro-

vinz Adserbidsclian botanisiren. Nach .soiner Rtickkelir wurde das von ihm

aafgesaininelte Material von Dr. J. E. Polak dem botauischeu Musoam der k. k.

Univeriiitiit in Wien übt-rgebpu.

Die nachfolgenden Blatter enthalten den Beginn der Bearbeitung der

Pflanzen, die Fortsetzangen sollen in nngezwnngener Folge in diesen Verband-

langen gebracht werden.

Hit Bfteksieht anf die Standorte sei hier bemerk!^ dass dieselben aller-

dings von Herrn J. A. Knapp erst nach seiner RQckkehr den Pflanzen beigefDgt

wurden, so dass es nicht ausgesdilossen ist, dass in ein oder dem anderen Falle

eldli ein Irrthnm ^schlich. Bei dem ansgezeichneten Gedächtnisse des Herrn

Knapp, femer bei dem Umstände, dass er sich bei Angabe der Fnndorte an seine

Reiseaufzt'ichnungfu hiolt und das durchforschte Gebiet an und für sich von

geringer Ausdebnaug ist, dürften solche Irrthümer jedoch nur ganz vereinzelt

Torkommeu.

Br. ü. V. Wettstein.
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I. Labiatae.

Bearbeitet von Hei u rieh Braan.

L Mentha viridis L.« Spee. plant, ad. I, p. 576, pro var. a, Menthae ijpi-

eotoe (1753); Spec. plant., ed. II. p. 804 (1762). — Mentha spicata Huds., PL
Angl., p. 221 (17(52). - Benth. in De Candolle's Prod., XII, p. 108 (1848).

Sniec.: Fl. Auatro-Hung., Nr. 641 (1882). — D'ürfille, Ennm., p. 07 (1822).

Var. 6) Lt- i 'U niana Opiz, Noinenclatur l>otan , p. 61 (18ol). — Ment/ta

angusttf'olta Lejcuue, aon Sehreber in s>chweigger et KOrtei Fl. Erlaugeu-

sii, II, p. 8 (1811).

ürumiali iu agris, ubi culitur. 30./VI. ISÖl. ~ Khoi iu hortis. 27., VUi. 1884.

2. Mentha ineana Willd., Eniini. hört. r^. bot. Berolineniis, p. 609

(1809), nae Mentha ineana Sole herb.; Smith In Rees, Cyclüpoedia, ZXm, Nr. 5

(1819); eonf. K. Koch in Linnaea, XXI, p. 649 (1848). Exaicc: FL Autro-
Hnng., Nr. 1747 (1888).

Benth am schreibt in De Candolle'a Pxod., XU, p. ini> (1848) der

'Mentha ineana Willd. gestielte Blätter za und viTsetzt dieselbe daher in eine

andere Section innerhalb der Gruppe „Terminales"*. Das ist nun völlij^ nn-

richtig. Nicht nur, dass Willdenow iu der I)iairno<p itiisdrücklich die «itzeu-

den Blätter hervorliebt, auch die Original-Exemplare zeigen durchaus sitieude

lilutter.

Die Exemplare, welche Kuapp iu Persieu gesammelt hat, stimmeu recht

gut mit den Originalien tberein, nnr ist da« Indnmeot etwas dichter nnd mehr
anliegend, erinnert so an die nachfolgende Mentha ChalepentiB Ißller.

Öarih in riri ripis.

8. Mentha ChaiepamMa HUler, Diction., ed.YU.Nr. 10 (1750).

—

Mentha
tomentota Antor. p. p., uon D'U r v i 1 1 e, Enum., p. 67, Nr. 507 (1822), neo Smith
in Rees. Cyclopoedia, XXIII. Nr. 23 (ISl'J) — Mentha siJvestris ß candicane

Boiss. et r{uh>e, Aufzähl., S. 170 (l^'-n"). non Crauts. — MetUfutstrum ChaU'
penee Morison. Plantar, bist.. III. p. '^oS (1715).

Theils unter dem Namen Mcntlui iowetitosa D'Urv. oder lieutham, tlit-ils.

unter dem Namen Mentha silvestns I.. var. stchostacfnja oder „Mentha silvcDtrus

angustt/olui" wurdeu vuu verschiedenen Aulureu und Sammlern, welche die

orientalische Flora xum Gegenstand ihrer Stndien nnd Thitigkeit erwählt

hatten, Pflansen comnlirt, welche sowohl nntereioander bedeutende Difterenien

seigten, als auch mit den richtigen Pflansen des betreffenden Namens gar keine

Aehnlichkeit aufwiesen. Dieser Umstand nnd die dadurch herforgernli»ne Ver-

wirrung in der Anfbsenng der orientalischen Formen der Gattung Menthet,

welche insbesonders Boissier und seinen Abschreibern aufs Kerbbolz zu setzen

ist, zwingt mich hier, auf die in Persien, Kleinasien und Griecheuland wachsenden

Arten und Formen der Gattung: Mentha, welche der Section „Spicatae* angehören,

in alier Kürze suräckzukommeu. Die ausgezeichnetste aller Arten, welche die
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Kfist^»n KU'inasiens, die Ins^^ln dos äp.iisclien Meeres und di<» Ostküsten GripcliPn-

lands bewohnt, ist Mentha tomi ntosa D'ürv. Es kann keinem Zweifel unt^r-

liegeD, welche Form mit diesem Namen zu belegen ist. Schon Benthani hat

diete Jfinlfta aafgeklärt, was ja K^^i"^ keine Schwierigkeiten hatte, da doch

DUtwilU seine JCmlAa gaoi genügend beechrieben hatte. Dieeer Autor gibt

als Standort die Insel Skjros an nsd besehreibt seine MetUha mit folgenden

Worten; i,Cmtte adaeenäenU UtmenioBo^ aupern« ramoBtaaimo, faHiiaUuM»-
toftift seMilthiis. crüpi», lanceolato-Unearibm, groue dentatia^ aupra abacuriBf

aubtus inemaia; calycibu» minimiitp vühaia, gtaminibus corolla longioribus,

fipiri/t numerofiifi, longifi, baut intcrruptis. Affinia Mentha nüiaca Vahl

difjert (foliis) crispia et longiorihun. Caulift etinm vxiqim rnmoms. Ad fontes

insulae. Scijri. .hdio florcf." Der auffälligHten Merkmale: des sehr verzweigten

Stengels, der fast krausen Blätter, der minntiöseu Kelche, der langen, mit

zahlreichen und von einander entfernten Bläthenquirlen besetzten Scheinäiiren

irifd hier gedaehl Nor auf eine Pflanie, welche die Cykladen und die Ostküst«

Griechenlands bewohnt, passt die oben erwähnte Diagnose. Dieselbe wurde von

Heldreich unter dem Namen JKenlAa UmmOota D^ürr. in der Flora Qraeca

•xsicc, femer im Herb. Qraecum normale, Nr. 971, femer von Nauplia

(leg. Zuccarini), und schon Ton'Grisebach (Nr. 710) als MmUka UmenUtaa-
D'ürv. richtig bestimmt.

Diese Pflanze ist charakterisirt dnrch nngemein reich verzweigte Stengel,

kleine, gewellt tresägte. lanzettliche oder elliptisch-lanzettlirbe l^lntter, welche

an der Unterseite filzig abstell^'Ild behaart sind, mit vertieften iSecundäruerven,

so dass die ganze Unterseite wie runzelig aussieht; die Stengel sind ebenfalls

abstehend behaart. Kelchröhre fast kugelig, sehr klein, 1—1*5 mm im Durch-

messer, mit kleinen, dreieckig spitzen (aber nicht pfiriemUchen), karten
Kelobsihnen. Blüthenstand eine lange, mitTon einander entfemten, Ueinen

(5mm im Dnrchmesser), sahireichen Bllithenqnirlen besetite, endstftndige Schein-

äfare. Durch die langen, rathenf5rmigen 8chein&hren, die kleinen Blfithenqnirle,

welche von finnnder getrennt sind, die karsen, dreieckigen Kelchzähne von allen

verwandten Mentha-Arten and Formen sofort zu unterscheiden. Mir lagen

Exemplare dieser Pflanze von der Umgegend Athens, von Nauj>lia, von den

igäiseben Inseln und von der Westküste Kleitiasietis vor. Diese Pflanze hat

also unzweifelhaft den Namen MeniJin tomcniosa D'ürv. fernerhin zu führen.

Eine zweite Mentha mit ai^stt hender Behaarung dt-s Stengels, runzeliger

Blattuntcrseite und wenigstens am Grande mit von einander entfernten Blütben-

qnirlen besetsten Scheinähren ist die Mentha eaneaeena Sieber non Roth, oder

die Mentha Sieben C, Koch in Linnaea, XXI, p. 649 (1848). Die Unterschiede,

welche diese Mentha von Mentha tucana Willdenow trennen, sind nidit besonders

gross, aber nach meiner üeberseugnng doch genügend, um die zwei Meiithen

als Arten oder Kaocn su trennen. Die Kelchröhren sind bei dieser Ptlanie

klein, aber doch grösser wie bei utha tomentosa D'ürv., die zwei unteren

Kelclizähne in eine pfrieinliche J?}»itze vorgezogen, die Behaarung aller Theile

ist, wie schon erwähnt, iottig abstehend. Die Oberseite der Blätter ist mit
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länglichen, abstehenden Raar(>n bekloidet. welche da? Grün dpntlich dnrch-

BchiraniPrn lasson. ('li;irakteri>tisch ist für die Ptlanze die runzelige Blattuuter-

seite; die Behaarung ist nämlich zwischen den SecundärnerTen sehr dicht und

atstehend, wlbrand tnt Ifitetoren nur eine sebwicber» BebMrang wthmmelmMi
iat, die Nervta «rteheiiMn daher irie in den FÜi eingeeenkt Die nntentan

Blftthenqnirle sind immer Ton einander entfernt, manebmal aber iat der gante

Blfttbenstand ans Ton einander entfernten, zahlreichen Qnirlen gebildet.

Original-Eiemplafe von C.morv (Ipg. Sieber) im Ht>rbare des kais. Hof-

mnseums zu Wien. Ferner gehören dazu Rpvercljon, Plantar Cretic, Nr. 125

(jss;;) und in Mafrnier. Flora selecta, Nr. Or]thanides, Flora Graeca

exsicc, Nr. r>lf> (is.^t;). dann die Mentha tomcntom Heldreich (non D'ürville),

Iter quartuni j»t'r Thts^jalium primnmqne in roonte Pindo 1R85. Mehrmals wurde

eine Form von Heldreich edirt, und zwar unter dem Namen ^tomentom,"

welche mit Mentha Sieberi C. Koch ftbereinstimmt, nnd welche sich von letiteier

MtiHÜha nnr dnrch die kleineren Blttthenqairle, etwas weniger lotttge, breitere

BUltter nnd spitie, pfriemliche Kelchtlpfel nnterscheidet; es ist dies die JfettfJWi

pidmenilffto Jan, welche ich anf 8. 42 des Torliegenden Bandes erwihnt habe.

Zur Mentha Sicha i Carl Koch, von welcher mir Exemplare aus Dal-

matien, Italien (Sicilien. Ostküste von Calabrien, Apulien nndRavenna), Griechen-

land, von den ägiiischen Inseln, Kreta und aus Kleinafien vorliegen, gehört

auch die Mentha fteriatn A. Kerner, Exsire. Fl. Austro-Hnnq- , Nr. 011 fltS82),

ferner, wie roIioti erwähnt, als kaum trennbare Varietät die MenUta glomenh

lata Jan (Meulha Hisfsa HeUir.).

Anschliessend an diese PHanze möchtt^ ich eine Form besprechen, welche

sich in den fon Sintenis in Troja gesammelten Exsiccaten Torfindet and welche

Ton A Schersen als BUiUha sOvegtriB ß, Btmostaehif» forma andtrodtfnamiea

(Sintenis, Iter trojannm, 1888 [Nr. 522]) nnd forma gifnodffnamiea (Sinte-

nis, ibidem, Kr. 522 b), femer von demselben Antor als MetUha tSLvettris L.

(Sintenis, Iter trojanum, 18S:i, Nr. 020) determinirt wurde. Alle drei Exsic-

caten sind nach meiner Ansicht als zu einer Form gehörig zu betrachten. Diese

Pflanze zeichnet sich dnreli »Ii»' angedrüekto. ffino Beliaarnntr des Stenrrf'ls und

der P»lätter ans. Stengel auficclit. anliecjfiid. samniti<: behaart; Hlatter .sitzend

oder die untersten sehr kurz gestielt, lätiglicli-latiztttlich, o— 1 mal länger als

breit, spitz, am Rande scharf und spitz gesägt; Sägezühne öfter geschweift oder

mit der Spitze fast zuräckgekrQmmt; Blattfläche oberscits dicht mit kurzen

Haaren beklddet, nnterseits sehr dicht nnd anliegend mit knnen Haaren be-

deckt. Secnndlre Blattnerfen etwas Tertisft nnd dadurch die Blattnnteneite

etwas mnielig. Kelchröhre knnglockig, dichtbehaart, Eelchifthne ans drei-

eckiger Basis Spitt, Blttthenstand bis 75 mi» lang, ans dicht gedrängten oder

an der Ha-is mit ein oder zwei von einander entfernten Bltitlienqnirlen gebildet*

Von Mentha stilveMris L. unterscheidet sich diese Mentha <iurch die Behaarung

tmd die Kelclr/ühue, und dürfte eher als Zwischenglied der Mentlui ftüvestrit J>

nnd der später zu bf>'jprerhp?iden Mentha ( 'hnh'iirvsis Miller anzusehen sein.

Ich nenne sie nach dem Vorgange Asciierson 's MenHui »terwstachya Boiaa* p. p.
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AebnHdilnit oik dieier Form, winn iieh nnr «nttonii huX tin« ausge-

MiduMto Alt» dw bulier aar aof Cjpam gefaad«a worde, welch« aber mOg^
liehenreiie aeeh aof Kreta oder in Kleiaaeiea entdeckt werdea k5aate; ich aeoae

diese Art, weil sie entschieden neu nnd anbenannt ilt, Mentha eifprica»

Der Steogel ist bei dieser Mentha aufrecht, schon vom Grande an verzweigt,

im unteren Theile kahl, oben mit sehr dünnem, anlie.Erf*ni1en Flaume bekleidet

Die unteren und oberen Blatter kurz gestielt, Belteiier einige der obersten

Blatter sitzend, beiderseits grün, mit sehr kurzem, anliegeudeu Flaume bekleidet,

am Rande sehr schmal (oder bei Varietät b) scharf) gesägt, länglich-lanzettlich,

mit fast parallelen Bändern, C—13 mm breit, 25—50 mm lang, üben kurz, spitz

oder stompflich, an der Boais vm Blattstiel pUtiliefa kort zugerundet Untere

DeekUitter lineal-lanuttlich. Blfltfaenstand verlängert, Blftthenqnirle zahl-

reich, klein, von eloander entfernt (bei Varietät h) gedrftngt), Bltltfaenstiele

knn (1--1*5 «tM), dicht mit wcissliehen H&rchen beUeidet Kelche konglockig

bis fast kugelig, sehr klein, circa laitn im Durchmesser, mit feinen Härchen

dicht bekleidet. Kelchzähne karz, spitz, öfter fast pfriemlich, mit länglichen

Härchen bewimpert. Scheinähre circa 55— 70 mm lang. Varietät a) gennina.

Blätter grüu, am Rande seicht gezähnt, Quirle des Blüthenstandes alle von

einander eutferut, sclunal. Mentha mlvestris L, forma foliis angustutis Puech,

Enum. pl. cjp., p. 23, Nr. U7 (1842); Kutschy (htrb. (i, Cjprus); Kotschj,

Die Insel Cypern etc., S. 265 (1865). ~ Varietät b) Galatae H. Br. Blätter

etwas graugrün, am Bande scharf nnd spitz gesägt. BlQtheu quirle dicht an*

einander gereiht, Blottform nnd Kelche wie bei voriger Vuietit. — Mentha

iommt09a (D'Urville) Sintenis et Bigo, Iter Cypricnm, 1880, Nr. 732.

Die Mentha Chalepensis Miller, auf welche ich nun zu sprechen komme,

ist eine vielfach verkannte Pflonse; Smith in Rees' Cjolopoedia stellt diese

Pflanze zu seiner Mentha incana, Beut harn tettilt sie ganz mit Unrecht zur

Mentha molli^sima Borkh., andere Autoren übergehen obgenannte Pdanze mit

Stillschweigen. Und doch ist diese Mentlia eine solch' ?orzügliclie Art, dass man
sie auf den ersten liliek erkennt. Miller bekam diese Pflanze zui ist aus Klein-

asieu und beschreibt sie mit folgenden Worten: j,10. Mentlui Chulcyenna, foliis

Qblongis, deniaiü, uMnque tomentosM» tettiUbus, ^picit tetmioribiu* Die

Eiemplare Miller's lassen gar keinen Zweifel anfkommen, welche Pflante der

Antor im Aoge gehabt hat. Ee ist eine Mentha, bei welcher alle Theile mit

einem anliegenden Toment bekleidet sind, welches ans dichten, sehr karten ein-

fachen oder etwas gekrftnselten Haaren bestdit Die Blätter sind alle sitsend

oder die nntersten am Stengel sehr kurz gestielt, die Ober- und Unterseite

derselben ist mit weisslichen Haaren dicht anliegend bekleidet, so dass die

Blätter wie sammtig anzufühlen sind, die Nervatur der Blatt Unterseite tritt nicht

auffällig herTor, daher auch die Lamiua hier nicht wie runzelig erscheint; die

Blätter sind meist nach dem Mittelnerven zusammengefaltet und herabgeschlagen,

die Serratur ist von entfernt ?ou einander in den Blattraud eingeschnitteneu,

aohaifen Sigwihnen gebOdet Die Bracteen sind lansettUch-pfriendich, mehr
weniger dicht behaart, kftner oder langer als die Blftthenqnirle. Blftthenetftnde

S.B. Gm. B.um. Abk. 28
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Hl ciaer kunni oder efewM mUbigerton Sdionilire suimneDgegldltk veldbe

dicht «nd gedrfingt enchdDt, und hSehateni un Gmnde etwts unterbrochea

ist. Die Blfithenetiele sind dicht behaart wip (\\e Kelche. KelchrfthreB kvi^oclng,

Kelchzähne kürz, aus dreieckiger Basis in eine pfrietn liehe Spitze vorgezogen. Die

Kelche Rind violett oder weisslichgrön bis ^i'ni treHirbt. Di^'se eben be.sprochpne

Art hat eine grosse Verbreitung aufzuweisen; vom südlichen Spanien ist sie

über Sicilieii. den Peloponnes, Kreta, Kleinasien. Persien, Turkestan verbreitet.

Nicht einmal als Form zu trennen int von dieser Art die Mentlui nürcstris

var. aWida Reichenb., Ic. crit., Tab. 983, Fig. 1314 (1832); sie anierscheidet sich

nur durch ctwM lingcrc und sclimilere Keldiiipfel. Synonyinc der Mßniha
ChaUpentia Miller sind: MmOia nhwirit ß, §Un98ladifa Boiü^ FL Orient,

IV, p. 548 (1879) p. p. et Ant pl, non DUrville, non Smith nee Borkh.
— MentJia stlveslris Aul p. p. non L. — Mmiha concolor Stapf, Die botani-

eben Ergebnisse der PolaVschen Expedition nach Persien (Separat-Abdruek

a. d. Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch, in Wien, Bd. L). S. 35 (1885). —
Mentha Hamadnnensis Stapf, ibidem, S. .35 (18*^5), — Dize-siamek, ad ripi

rivas, in einer Form, welcher der naclifolgpiid zu besprechenden Mentha C(dliantha

Stapf nahekoramt und gleichsam das Verbindunpsplied zwischen dieser und der

typischen Metülia Chalepenins Miller darstellt. Eisiccat^n der MentJta Chale-

pensis Miller, welche allgemeiner cngänglich sein dflrften, eind: Kotcehy
(Bd. Hohenacker)» Nr. 787 et 009 (1845); Kotachy, PI. Syricae hör. ei Amaao
prope Beilan, Nr. 882 (1868); Hntcr , Porta et Bigo, Ii hispan., Nr. 788 a879)
(nntar den Namen Mmtha critpa Benth., Meidhm unMata WilUL); lotefeere

Pflanze stellt die Meiäha aJbida (Reichenb.) dar. Verwandte Formen, welche

kanm als Arten ?on Mentha ChalepeMis Miller zn trennen sind, da sehr viele

ZwiKcb^nformen oberwäbnte Formen mit der Mentha CheHq^enait Miller er-
binden, sind:

a) Mentha caUiantha Stapf, 1. c, S. 3G (lbö5). Ad i>aludp«' prope Hama-
dan in Persia. Ausgezeichnet durch die tief violett gefärbten, sehr liurz ange-

drückt behaarten Kelche mit kurzen, au8 breit dreieckiger Basis spitzen

oberen E^ehiahnen. Stengel nnd Blatter mit knnem, angedrfickten Plaomo

bedeckt, welcher die grüne Farbe der Blattlamiaa dnrehschimmem liaet; ttbor-

dieet sind die Eelchifthne sehr knri bewimpert. Ich beeehrlnke mich

hier anf die Angabe der wichtigsten Merkmale nnd verweise anf die ausftthrlidie

Beschreibung an angezogener Stelle.

/ ) Mentha Kotsehpana Boiss., Diagn., II. Serie, Nr. 4, p. 5 (1859) sub

rarietate Mcnthae süventris L. — Mentha siheftfris var. f. gln})rntn Hoiss., FL
Orient.. IV, p. 544 (1879). Eine durch den Habitus ansirezeicliiRt»' Pflanz«.

Stengel mit sehr kurzem Flaume bedeckt. Die untren Uliitter deutlich gestielt,

mit äusserst kurzem, angedrückten Flaume bedeckt, grün, etwas raub anzn-

ftlhlen; Kelche abstehend sottig behaart, tief violett getaibt, Kelch-

aihne alle lang pfriemlich sngespitit Bracteen Unglich, pfriem*

lich-laniettlich, l&nger wie die entsprechenden Blflthenqnirl«,

dadurch die vnanfgeblfihten Scheinihren Isncschopflg. Im üebriffsn verwdae

Digitized by Google



Bflifcimf imy FUm ynm PwaiM. 219

ich aal die DiigDose Boissier's, die eoiüft eekr knn getaallea andiii ihren Ane-

flUirongen mangelhaft erscheint.

4. Lycopuft curofiüi US L., Spec. plant., wi. I, p. 21 (1753). — lionthaiu,

Labiatae, p. 180 (18a2-lKU;j. — Benthani in De Candolle's Prod., XII,

p. 178 (1849). — CA. Meyer. Verz-, S. 89. Nr. 760 (18.31). — BoissuT et

Bubse, Aufiabl., S. 171 (IbÜü). — Buuge, Labiatae Peruic, p. 34 (lö73). —
Beiaaier, FI. Orient, IV, p. 545 (1879).

Merdiaek ad aqoanun foteai, ChaniiD in aqaoeia.

5. Origanum parvißoTum BUrrille, Ennm., p. 71, Nr. 582 (1822). —
Trantvetter, Iner^

f». 90, Nr. 4106 (1884). — 0. vtrena C Ä. Meyer, Yen.,

8. 90, Nr. 778 (1881). — 0. kmulleBHetm ß. ktmOe Walp. seennd. Walpers,
Separt, HI, p. 094 (1845). — 0. hirtum Bange, Labiatae Peraie., p. 84 p. p.

(1873), non alior. — 0. gmeOe C Koch, Liunaea. XU, p. 061 (1848). — 0.

wigare ß. virens Boiss., Fl. Orient, IV, p. 551 (1879).

Hasanbeili in silvis caedois.

6. Thymus KotgchyanuH Boiss. et Hohenacker in Boiasier's Diagn.

piantaruiu ori^ntalium novaram, V, p. 16 (1814). — Bentham in De Can-

dolle's Prod., XII, p. 203 fl^4S). — Boissier et Buhse, Anfznhl.. S. 171

(1800). — Bange. Labiatae Persic, p. 35 (1878). — Celakovsky in Flora,

LXVI, p. 118 et löO (1883). - Trautvetter, lucr., p. 00, Nr. 4112 (1884), —
Thymus SerpyUum C- Kotschyanm Boiss., R Orient, IV, p. 556 (1879).

Variat:

u. hirta BoisB. et Hohenacker, I. c, p. 17 (1S44), f. hiriifoUa H. Er.,

püosa.

bperehan in monte SahMid lapidoeia.

ß. ^{adrefcene Boits. et Hohenacker, Le.,p. 17 (1844), i. glabrifoliß

H. Br., fdOa ad btain in margine dUata eetenm fßabra.

Carik in lapidoeia, Ummiah in elaüomm aridie.

7. Thifmu$ KoUehffanua Boise, et Hobenaelnr var. itUereeden»

H. Braun. Eine Form, welche die Behaamng und Blattform dei Thymus DainettBit

Calak. in Flora, LXVI, p. 150 (1883), femer nach die Form der Kelchxähne letzt-

genannter Art zeigt, im Wachstharae und durch die deutlich gestielten Blätter

entschieden aber die prösste Verwandtschaft zu dem Thymus Kotsch/anus

BoisH. et Hohenacker zeigt. .Aus dicken, verholzten uberirdiHolien Stäinnieii,

welche niederließen, treiben die heurigen, krautigen Zweige, welche später ver-

bolzen und die Blüfbenstäiiile tragen; die verholzten StiiuMncben wurzeln nicht,

sonderu bilden eiutii iiiemeu, aufrechten, dicht buschigen Halbstrauch. Ae^te

stielnindlicb, ringsum feinflanmig, knn. Blätter eiftrmig-laniettlieh (wie bei

Tkymm VainamB (ML), deatlich, wenn aneh anweilen I[urige8tielt,

entweder beideraeita Irahl nnd nnr am Bande an der Basis bewimpert» oder

obeiaiite ftinflaamig, nach oben fcnrs abgernndet Nenratnr wie bei Thymu»
Dainm(>is <'f'];il< . nämlich die secandüreu Nerven verlaufen vom Priniärnerrai

ans bogig nnd Terschmelaen am Itande mit einander an einem rerdickten JEUngo»

28*
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weleh«r panllel mm BUttnnde Twlftnft; jfldodi rind die Ktmo viel weniger

Toripringend, wi«> bei Thymus Daeneima ÖeUk. Die ganze Blattfläcb« ist mit

rotlibrHuneii oder ^'«-Iblicbrotbea Oeldrftaen besetzt. Die Bracto^Ti sind gross,

von den übrigen Blättern nur weni|^ verscbit^den Hlüthenstaud kopfformig gp-

dniiiirt Blötbenstiele so lang oder etwas kürzer wie die Kelchrölire, feinflanmig.

Oberlippe des Kelches in drei, aus breit dreieckiger Basis in eine pfrieniliche

Spitze vorgezogene Zähne gespalten. Zähne der Unterlii)[)e pfriemlicli. mit langeu

weissen Haaren bewimpert, ao lang oder etwas länger wie die Zähne der Ober-

lippe. Die Länge der Kelchsäbney lowie ihr VerhältoisB in einander liabe ich

ttbrigene bei den tiblloeen Arten nnd Formen der Gattung Thymus, weldbe

ich Gelegenheit hatte so ontertnchen, nur in wenigen Fällen conttant gefunden;

nnd es ist hiebei ?on grossem Binflnsae^ ob man es mit andro- oder gyno-

dynamischen Formen derselben Art oder Varietät an thnn hal

Exemplare d^r eben besprochenen Pflaose finden sich im Herbare dee k. k.

natnrfaiatorischen Hofinnsenrns in Wien gemeinschaftlich mit Exemplaren des

echten Thymus Kotschyanus Boiss. et Hohenacker auf einem und demaellMn

Boifon gpppjinnt vor (Kotschj, Plantae Persiae borealis, Nr. ol'l {\^4f)), in

rnjw'stribn.s alpini.s Totsrhal): ferner bäafig als Thymu'i Sihthori'ii (Boiss.) de-

terni. Bo issier, nnd al.s Tlvjmus nummularius Hohenacker (Iberica caucasica),

als Thymus coilinus und auch von Kotschy, Nr. 282 (1841) unter dem schon

üben erwähnten Namen Thymus SibtJiorpii Boiss.

Yar in lapidosie, in monte Kamam in lapidosis, Hasanbeili In aridis.

8. Thymus hirsutus M. a B., Flora Tauro-Caucasica, II, p. 59 (1808),

m. p.406 (1819). — Bentbam, LabiaUe, p. 346 (1832—1886). — Bentham
in De Candolle*s Prod.» XII. p. 208 (1848). — Boissier, Fl. Orient, IT,

p. 557 (1879) p. p.

Ahmedabad ad aqnas minerales.

9. Saiursja horisnsis I*., Spec. plant, ed. I, p. 568 (1753). — H. a B.,

FL Tauro-Caucasica, II, p. 38 (1808). — C. A. Meyer, Vers., 8. 91, Nr. 77-4

(18:'>1). — Bunge. Labiatae Persic, p. 35 (1873). — Boissier, Fl. Orient,

IV, p. 562 (187Ü).

Hasanbeili in lapidosis aridis.

10. Satureja macrnntha CA. Meyer, SuppL XI, Ind. horti Potrop.,

p. 67 (1810). — Bunge, Labiatae Porsic , p. 3G (1873). — Trautvetter, Incr.,

p. y, Nr. 4120 (1884). ~ Hois.ier, FL Orient., IV, p. 560 (1879).

Hasanbeili in lapiii isis aridis.

11. Calam i )it lifi intermedia Baumg., Ennm.. II, p. 1>1 (l^lfi) snb

Melissa. — Cahtmintlui silvafica Bronif. in Knel. Bntan., Suppl. IV, Tab. 2897

(1840). — (\ilaviinthfi vmbro<a 8ehiir. Enum. Fl. Tianssylv., p. 530 (18G6). —
Conf. Simonkai, £num. Fl. Trans^jlv., p. 466 (1880). — De Calamintha sü-

vatiea Bromf., conf. A. Kern er, VegetationsverbSltnisse etc., in Oesterr. botan.

Zeitschr., XXIV, S. 211 und 212 (1874).

Hasanbeili in siUis caeduis.
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Calamintha intermedia (Baumg.) liegt mir in eiuer grossen Zahl vou

£ienp]armi wn YtrschiedeDen Gegeoden Europas for; w iai wohl lelbtUwstind'

licby daas bei fliner Pfl»Dse»walfifae einm derartig groura Terbraitnngaba^k beeilit,

d«r sieb von Bogland, Frankreieb, Deotsebhnd Über die ftsterreicbiseb-ODgarisebe

Honarebie, die Balkanlinder, das mitllere nnd sfldliebe Russknd, Tarkeetan

und Persien erstreckt, Tiele loeale Hodificationen auftreten. Diaselben sind

jedoch 80 geriugfii(?i^, dass sie anmnnr|;eh als Arten oder aoch nnr als Varie-

täten atifg-efüsst werden Vönnpn. So sind im Allgemeinen bei den ans Eng-

land und Deotflchland stamuiendeu Exsiccaten der Calamintha intermedia

Baanifr. die Blätter grosser, etwa?? tiefer gesägt, din Huchbliitter breiter, an der

Basis mehr abgenindet; dies i^t die Pfl:inzf, Wflcbe in der Engl. Botan.. Sappl.

lY, auf Tafel 2897 als Calamintita sUvatica Bromt. abgebildet ist. Die ost-

ttogariscben ud siebeobfirgiscben Ezempbire der C^mmtha intermedia Baamg.

weisen bingegen im Allgemeinen kleinere Blätter mit feinerer Serratnr aaf> die

Hocbblltter sind bei diesen Formen scbmiler, inr Basis fast keilig Terbmfend.

In Hittelnngam trifft man beide eben besproebenen Formen Toreint an, ond alle

Zwischen formen, ja Formen, bei welchen auf einem Individuum bald grössere,

bald kleinere, bald tief» bald seicht gesägte Blätter und rerscbiedene Formen der

Hochblätter vorkommen. Bei d^r Form, welche aus pHrsi>»n stammt, femer bei

den Exemplaren, welche aus Transkaukasion stanimen. und wulciie mit den sieben-

bürgischen Exemplaren völlig gleichen Zuschnitt der Bliitter aufweisen, tritt die

Behaarung der Anhangsorgane und der primären Axe viel stärker hervor, als sie

bei den aus Europa stammenden Exemplaren wahrgenommen wird. Der charak-

teristisehe Ban des Kelcbes nnd die Verästelang der Cymen ist allen diesen

loealen Modtflcationen gemeinsam. Die Ctäamintha offieinaU» Ledeb., Flora

Rossica, m, 1. p. 852 (1847—1849), Bunge, Labtatae Persie., p. 87 (1873),

ferner die CahminÜM Nepeta Boiss. et Bnbse dürften wohl mm Tbeile der

eben I f sprochenen Calamintha intermedia Baumtr anzufügen sein.

12. Calamintha timbrosa M. a B., Fl. Tauro-Caucasica, II, p. 63 (1808),

III. p-407 (1819) snb Melif^fta. — Bentham in De Candolle's Prod . XII,

p. 232 (1848). — Bnnge, T,abi:itap Pf-r^^ir
. p. 37 (1873). — Bei ssier, Fl. Orient.,

IV, p. 578 (1879). — Mthsm umhrusa M. a B. — C. A. Meyer, Venz.. S. 88,

Nr. 751 (1831). — Eich wald, Caspisch-kaukas. Pflanzen, S. 30 (1831—1833). —
Bentham, Labiatae, p. 392 (1832-1835). — C. Koch in Ltnnaea, XVII,

p. 296 (1848).

AHbnlak in sHtIs eaednis.

18 Calamintha Äeino$ L., Spec. plant., ed. I, p. 591 (1758) snb Thymo,
— Clairville in Gaudin's Flors Hei?., IV, p. 84 (1820). — Bentham in

De CandoUe'd Prod.. XII. p. 230 (1848). — Bunge, Labiatae Persic, p. 37

(1873). - Boissier, Fl. Orient., IV, p. 582 (1879). — Thymus^ Acinosi L. —
31. a B., Fl. Tauro-Caucasica. II, p (1808). — Jcnio.s thymoides Mönch,

Meth., p. 407 (1794). — Acinos vulgaris P-rs.. Syn.. II. p. 131 (1807). — C. A.

Meyer. Verz., S. 88, Nr. 747 (1831). — Melissa Acinos Beüth., Labiatae, p. 389

(1832 -1835).
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Alflivlik itt tUfis «Mdttii.

14. Calamintha graveolenB VL %B*,Wl Tanro-Ganearieft, H, |k 60

(1808); m, p. 400 (1819) sab 7^0. — Bentbft» in De OtodoUe't Prod.,

XII, p. 231 (1848). — Bange» LabiitM Fenie., p. 87 (187S). — Boisaier, ¥1
Orient., IV, p. 583 (1879). — Adnos graveoJetvi Link, Eoum. pl. hört. beroL,

II, p. 117 (1822). - C. A. Meyer, Verz., S. 88, Nr. 748 (1831). — Melissa

graveohm Benth., Labiatae, p. 390 (1832—1835). — C. Xoeb in Unnaea, XYU.
p. 295 (IS^J:?).

In uionte Karnnru in lapidosiä. Zeudjireh in lapidosis graminosiä.

15. (linopodutm vulgare L.. Spec. plant., ed. I, p. 587 (1753). —
D'ürviüp. Fnum.. p. 70 (1822). — C. A. Mej^r. Ver/.., S. 89, 752 (1831).

— Calamintha Clinopüdtuin Benth. in De Caudolle's Prod., XII, p. 233 (1848).

— Buuge, Labiatae Penic, p. 38 (1873). — Boissier, PI. Orient, IV, p. 579

(1879). — M^lMta Clmop9dmm Bentb., Ubiatae» p. 392 (1882-1885). —
0. Koeh in Linnaca, X?II, p. 896 (1648).

Haaanbeili in afliia caednia.

16. Ue\i9»a affieinalit L., Spec. plant, ed. I, p. 592 (1758). — H. a B.,

Fl. Taun^Cianawiea, II, p. 61 (1808). — Hobenaeker, Ennm. T^lflscb, p. 65

(1838). - C. A. Meyer. Verz., 8,88, Nr. 749 (1831). — Boissier et Bubie.
.Aufzähl., S. 171 (1800). — Bange, labiatae Peraic.« p. 88 (1878). — Boiaaier.

Fl. Orient, IV, p. 584 (1H79).

Hasanbeili ia lapidosis aridis.

17. Ziziphora rigida l^oiss., Fl. Orient, IV, p. 58G (ls70) pro var.

Zi2iphora€ clinopodwidis M. a B., Fl. Tauro-Caucasioa. I, p. 17 (isuK); III, p. 20

(1819). — Stapf, Die botanischen Ergebnisse der Folak scbeu £xpediUou uacb

Fersien, Sep.-Abdr.. S. 3f* (18^5).

Livan in glarcosis, Zeiidjanub in apricis lapidosis.

18. Zfzijthora Vertdca Bunge, Labiatae Perüic, p. 39 (lö73).

Carik iu lapidoäis.

Dnreb die in einem länglichen, kopfförmigea Blfttbematande Tereiniglen

Bltttbenqnirle, die oblong-laniettliGben, ngespititen, die Kelebeweit ftbenragenden,

an der Baals braten Bractoen nnd den robuaten Habitos nngemein anegeieiehnet

Bnnge erwibnt anadrttcklieb aller dieser Merkmale nnd ebarakleriairt diese Pflaaia

in gant trefflicher Weise; obwobl diese Pflanze sich von Ziziphora tenui4»r L.,

abgesehen von dem ganz differenten Habitus, überdies dnrcb einfacberige, an-

hangslose Antheren unterscheidet und also einer anderen Gruppe anzuschlicssen

ist wird sie von Ruis.sier in df^r Fl. Orient., IV, p. 587 als einfaches Synonym

zu Ziziphora ienuior L. gestellt, was natürlich eine IJestimmung und FrkeuQuag

dieser PÜanze nadt il^-m eben erwähnten Werke völlig illusorisrh macht.

10. Ziziphura tcnuiur L., Spec. plant, ed. I, p. 21 (IT.jo). — Bentham
in De Candolle's Pro«!., XII. p. 366 (1848). — Falk, Beitrage zur Kenntniss

des russischen Reiches, Ii, ü. t>8 (1786). — C. Ä. Meyer, Ven., S. 89, Nr. 756

(1881). — Hohenacker, Ennm. Taltsch, p. 66 (1666). ^ Bunge, Labiatae
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Pttlic, I». 99 (1873). — Boissier, WL (MmA^ IV, p. 587 (1879), «nk ^jn. Ziti-

fkorme Penieae Bangt.

Dize-siamalc in gltreoais. Xhoi in Inpidoib. Ehooown in gUunoiif. Vtr

in Inpidosis.

20. Salria Hydrangea (DC. hftrb.) Bentham, Labjata©, p. 717 (1836).

— Bentham in De Caudolle's Prod., XII, p. 271 (1848). — Boissier et

BühsP. Aufzähl., S. 172 (1860). — Bunge, LabiaUe Pewic, p. 42 (1873). —
Boissier. Fl. Orient., IV. p. 606 (1879).

Inter Sargul et SaliTaa in lapidosis.

21. 8aMa Shielei Boim., Diagn., 1. Serie, YU, p. 45 (1846). — Bois-

i«r, n. Orimii, IT, p. 607 (1879). — Bunge, LabiaftM Perdc, p. 42 (1873).

8eh«r in lapidoili.

82» 8at9ia 8M09ittiana Bnnge, LabinftM Penie., p. 48 (1878). —
Boittier, Fl. Orient, IV, p. 607 (1879).

Scher in lapidosis.

23. Salvxa glutinoga L., Spec. plant . ed. I, p. 20 f1753) — Bentham,
Labiatae, p. 218 (1832—1886). — Bentliam in Do (Jandolle's Prod., XII.

p. 276(1848). — M. a R, Fl. Tauro-Caucasica, I. p. 22 (1808). — C. A. Meyer.

Verx., S. 85 (1831). — Eichwald, Caspisch-kaukas. Pflanzen, S. 28 und 31

(1831—1833). — Boissier et Buhse, Aufzähl., S. 172 (18G0). — Bunge,

liiblaftM Ptnic., p. 43 (1873). — Boiasier, PL Oritnt., IV, p. 609 (1879). —
Sdana fßiamota MUler, Diei, Nr. 11, ed. VH (1759).

Hastnbtili in aüfit eaadnit.

24. Salvia Syriaeah^ 8pee.plftnt., €dll, p. 36 (1762). — Bantliam
in De Candolle's Prod., XIL p. 279 (1848). — Falk, Beiträge zur Kenntnise

den rassischen Reiches, U, S. 00 (1786). — Hohenacker, Enum. Talüsch,

p. 64 (1838). — Boissier et Buhse, Aufzälil., S. 172 (1800). — Bunga,

Labiatae Pcrsic. p. 50 (1878). — Boissier, Fl. Orient., IV, p. 010 (1879). —
Syn.: Salviu parvifiora WaM, Euom., I, p. 268 (1805). — Salvia varia Yahl,

Enum., I. p. 273 (1805).

Zendjanab in montosis aridis.

25. 8aMa P0rhm$cifolia M. t. B., PL Tanro-Canctsica, III. p. 24

(1819). — Bentlian, Labiatae, p. 227 et 718 (1882—1886). — Bentbam in De
CandoUe*» Prod., Xn, p. 285 (1848). — Eicbwald, daepiseb-kankaa. Pllansen,

8w28 (1881—1888). — Hohenacker, Enum. Taltseb, p. 64 (1888). — C. A.

Meyer, Verz.. S. 80, Nr. 722 (1831). — Boissier et Buhse, Aufzähl., S. 173

(1860). — Bunge. Labiatae Persic, p. 46 (1873). — Boissier, Fl. Orient, IV,

p. 619 (1879). Sjn.: SaMa candidittima H. a fi., Fl. Tanro-Cancaeica» I,

p. 22 (1808), non Vahl.

AHbnlak in silvis caoduis. Livan in lapidosis. In l;i]>idosis montis Splosa.

26. Sahna limbata C. A. Meyer, Verz., S. SO, Nr. 721 (lb31). — Bent-

ham, Labiatae, p. 718 (1836). — Bentham in De Candolle's Prod., XII,

p.279 (1848^ — Hohenacker, Ennm. TaUicb, p. 64 (1838). — Bnnge» Labiatae

Peirie., p. 44 (1878).
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Sohar In k^ona. In montiB Ksnan lapidoBis.

27. Salvia ataminea Montbret et Äucher-Eloy in Anuales des Sciences

natar.. 1836, II. p. 41. — Benthaui in De Caudolle's Prod , XU. p. 283

(1848). — Boissier, Fl. Orient , IV, p. 620 (1879). — Traut?etter, Observ

in Act. bort. Petrop., I, 1, p. 30 (IbTl). et Incr., p. 96, Nr. 4152 Of^M). - Syn.:

Salvia Amtriaca C. Koch in Linnaea, XJk.1, p. Ü5Ö (184S), noa L., t«hte üoissier.

In moutin Karuaru lapidobiä.

28. Salvia campeatris Galdenütadt, lUr, I, p. 188 (1787). — H. a

FL Ttnro-CtiieMie», I, p. 20 (1808), el III, p. 22 (1819). — Btichenli., leoo.

bot CeDt, VI, 21, Tftb. 589 (1828). — Eichwald, CMpiMli-kMkM. PflaoMO,

8. 24 and 28 (1881-1888). — SaMa SibthorpU Sibib. et 8m., Piod. fl. Oibm.,

I, p. 16 (1806). — Fl. Gr., I, p. 12, Tab. 22 (1800). — Bentbam, Labiatae,

p. 236 (1832-1836). — Bentbam in De Caudolle's Prod., XII, p. 291 (1848).

— Hobenacker, Euum. Taltiscb, p. 64 (1838). — Bunge, Labiutrie Persicae,

p. 50 (1873). — Salvia rirrfafn Boiw., Fl. Orient, IV, p. 627 (1879J, non Alton.

Alibulak in silvis ca.Minis.

29. Salvia )ie in uruaa Ii., S\)vc. plant., II, p. 35 (1762). — Salvia sil-

vestris Aut pr. m&x. p., oon L., Spec. plant., I, p. 24 (1753), et II, p. 34 (1762).

De Salvia «ÄMafri L, eoat A. Kerner, Schedae ad fioram eniecntem AnstriH

Hang., III. p. 101, Nr. 948 (188S). — Sjn.: Hommum tüve^ toMfiOkm
«tm» Banbin, Pinai, üb. VI, p. 289. — Sormini tüvMbri» qninti speeies prior

OlQiine, Hiat plant, lib. IV, p. 81. — SaMa mlvutnt Jacq., FL Avstr-, III,

p. 7, Tab. 212 (1775), non L. — Salvia j studusilvestn.t Stapf, Die botan. Br-

gebnisse d. Polak'achea £xped. nach Peraicn, Sep.-Abdr., p. 42 (1885).

Karadal in agri;;.

30. Salvia rerticillata L., Spoc
[
laut., ed. I, j«. 26 (1753). — Bent-

bam, Labiatae, p. 311 (1^32— l.^o6). - Uenthani in De CandolU's Prod.,

XII, p. 357. — Göldenhtädt, Iter. I, p. 422 (1787). — M. a B., Fl. Tauro-

Caucasica, I, p. 22 (1808), et III, p. 24 (1819). — C. A. Mejer, Ven., p. 86

(1881). — Eiehwald , Caspiich-kankaa. Pflanien, p. 28 (1831—1838).— Hohen-
acker, Ennm. TalQeeh, p. 64 (1838). — Boiasier et Bnbse, Vera., p. 178

(1860). — Bnnge, Labiatae Persieae, p. 58 (1878). — Boiasier, Flor. Orient,

IV, p. 634 (1879).

Zeadjanab in argülosis. Oarik in agris. Von letzterem Orte eine im
Habitus von der gewöbniichen Salvia verticUlata L. sebr abweicbende Form,

mit kürzeren, zusammengezogenen Blüthenständen and seicbter gezähnten

Blättern. Alle übrii,'en Merkmale btimmen übrigens mit der typis.chf'n PHant«?

HO überein, da».H e» wulil böcbst überflüssig wäre, auf (jrund dieser wenigen

Exemplare, welche mir vorliegen, wieder eine neue Art (!) oder Form £u con-

atroiren and so rar Vermehrang der Synonymik weiter beizutragen.

81. Nepeta mtnthoideM BoIm. et Bnhse^ Anfiüihl., S. 174 (1860). —
Bange, Labiatae Penieae^ p. 58 (1878). Boiaiier, FL Orient, IV, p. 643.

— Regel, Deeer. pL not. in Acta horti Petropolitani, VI, 2, p. 860 (1880). —
Traatfetter, Incr., Nr. 4172 (1884).
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ß. vireseens Kegel, I. p*860 (1880).

In montis Saehend lapidosis.

32. Nepeta racetnosa Laiiiarck. Dict., I, p. 711 (1789). — leon.

Reichen Ii.. PI. crit . VI. p. 19. Tab. bSb. Fig. 804 (18:^). — Beiitham, La-

biatae, p. l^ti i lN32-l?^o(J). — Boiseier et Dulise, Auf/älil.. S. 175 '1800). —
Buuge, Labiaue IVrsicae, p. 54 (1873). — Boissier. Fl. Urifiit., IV. p. (jÜO

(1879). — 8711.: Nepeta Jteiehehbachiana Fischer et Mejer, lad. VlIL bort

Pttrop., p. 68, Nr. 2006 (1841), tMto Boiftier.
In moDtia SeloM pratit.

88. ifep€ia nuda L., 8pee. plant, ed. I, p. 570 (1758). — Jaeqnin,

Fl. Aastr., I, Tab. 24 (1773). — C. A. Meyer, Ven.. 8. 92. Nr. 704 (1831). —
Boiüsier, Fl. Orient. IV, p. (J63 (1879) p. p. — Nepela Ucranica M. a. B.,

Fl. Tauro-Cauca«lca, II, p. 41 (1808). et Eich^ald, Caspisch-kaukas. Päanzen,

S 27 (1831— 1833). non L. - Nei da Pontka C. Kuoh in Linnaea, XXI. p, C77

(1848). — Nepeta Meda Stapf, Die bütau. ErgHbiiis>e d. Pul>ik'sclieu Expfd.

nach Persien, S. 46 (1885). — D« Nepeta nuda (Jaoq.) L. conf. A. Kerne r iu

Vegetiitiona»rhältuiii8e etc., LXXll. iu Oesterr. botau. Zeitscbr., XXIV, S. 213

vnd 814 (1874). und Frejn in Flora, 1884, S. 682 nnd 688.

In montis Saehend lapidosie.

Eerner nnd Frejn haben an den oben angeführten Orten flbenengend

nachfovieien, daae Nepeta pamiMmoa (Jaeq., Fl. Anstr^ II, Tab. 122 [1774]) L.

nnd Nepeta nada (Jacq.) L. zwei von oinnnder wobl la trennende Arten von ver>

schiedener geographit»cber Verbreitung sind. Betreffs der Nomenclatur dieser

bei'ien Arten scheint es mir mindestfns keinem Zweifel m unterliegen, dass die

in dem östlichen Theile Kiederösterreichs und in Ungarn btellt'iiwtise häufig

wachsende Nepeta mit dem Namen „Nepeta jiannonica L." zu beieioliutMi ist.

Liun^ beschreibt seine Nepeta pannonica iu öpec. plant., ed. I, p. 570 (vor

der Nepeta nuda) (1753) mit fulgeudeu Worten: ^Nepeta floribua paniculatiSf

fetüB cordaUt peÜoUdie obMieie ereneUie,*^ Jaequin in der Eonmeratio fl.

Anstr., p. 106 (1768) schreibt vorstehende Diagnose Linnd's wörtlich ab. Es

ist sehr wahrseheinlicb, dass Jacqnin von Linnd diese Pflaoss bekam, die

jedenfalls aus üngarn stammt» wie ja Linnd aasdrücklich betont nnd dieselbe,

die er ja in Niederöst»'rreich und Ungarn an vielen Stellt'n wildwachsend fand»

unter dem Li nn^ 'sehen Namen abbildete. Es ist auch nach dem eben Erwähnten

absolut kein Grund Torhanden, diese Pflanze fernerhin mit dem Namen Nepeta

pannonica Jacq. zu bt zt it Ijiihii, da ja ohnedio.KS in Ungarn nur drei Nepeta-

Arten Hach>eu. uatt-r *it'n»'n bttrells der Nepeta pannonica L. eine Wahl f;e-

troffen werden kann. Ntpeta Caturia und Nepeta Ucranica kannte und be-

schrieb Linnä, es bleibt also einzig und alleiu nur die Nepeta pannatUca

ftbrig, das heisst jene Pflanse, welche wir heute unter diesem Namen Terstehen.

Nepeta nuda besehrieb Li nnd nach den Exemplaren des üpsalenser Gartens;

ob diese Pflaaie wirldich aus ^nien stammt wie Linnd anführt ist sehr

iweifelhaft, jedenfalls wichst diese Pflanie an den Gestaden du mitteUftndischen

Meeres und wird vielfach in den botanischen Girtan Euiopas cultivirt Jacqnin
& B. Qm. B. XXXUL Abk. 22
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fauiiito auch diese PflwiBe recht wohl, citirt bei der Bespr«chang der Abbildoof,

die g<^iian der Pflanze entspricht, die wir noch heute nnter diesem Namen ver-

ttohen, Linne und gibt ciie Worto seinpr Diaijnose wiinier. Ks i«t also immer-

hin möglich, dass Linne liin^iohtlioii <l»'r Ant'abe \'aterl;iiulfh dieser Pflanze,

die übrigens am Fuss»' titr Pyrenafii vorkMimut, t.ich im Irrthuuie befand; das

Citat „Mentha Cataria hiapanica oltm iSuUriiis altissima flore albo*^, Bau bin,

Hist, 3, p. 226 best&tigt im weitenn Verfolge, daoa Linii^ and Jacqain woU
ein und dieselbe Pflftose mit dem Nemen Ntptia mda beteicbnelea.

84. Nepeta mierantha Bnoge in Ledebonr, FL Alteiea, II, p. 401

(1880). — Ledebonr, Ic. pL Fl. ross. alt illastr., Tab. 412. — C. A. Mejer,

Verz . S Nr. 702 (1881). — Boissier et Buhse. Aufzähl., S. 175 (1860).

— Bunge. Labiatae Persic, p. 56 (1873). — ^'yn.: Nepeta Meyeri Benth.,

Labiatae. p. 478 (1832—1836). — Neptia paUida C. Koch in Linnaea, XII,

p. 675 [im).
Muraud iu arvis. Täbrit» io argiUositt. Khosroes io glareosis. Nak6i?aD in

glareosis.

35. Nepeta Weltsteinii Vi* UtWBOk b. sp* £ sectione ^Micronepeta
Boiaa.*. Annua, e boai rwmaa; ramt eymas florigera$ eong€$tai
eapitulatas gerentet, CauUs^ eredt, subguadtranguU, in parte inferiore

äenee adpretee pubemU, tupeme äente et temnmme pnäteniiUt foHoei, Folia
infima petiolata deltoideo-ovata, apieem veraue obtneiueeula, ad

basin lote rotundata vel in petiolum repanda, euperiora hreviter petiih

lata, ovato-lanceolata vel ovata; in margine obsolete crenulatO'

dentata, utrinque puherula (nec viiloso-rugosa ) , viridula. Flores in

cymis conferfis cof'itatis aggregati , ramnlis cymarum al>hreviatis,

dehne puheruii< (' •imae di- vel triehototnae mul t iliracfeatae, flortbus bre-

Viter ped icci ( u 1 1 s , subsessüibus. Bracteae aubuiuto'lanceolata e hiM
inde ettbincurvae, pedicellum multo »uperantes, calices aequantes
vel ei$ eubbreviores, pilosae, marginem vereu» p&ie edbidie longiutetdit

eiiiatae, Calieee obliquip tubuloei, reeti, albidit'püpiUü§o»pH99i,
glandulit eibidie stipitatie seuilibutve contperei, in parte »uperiore amoene
purpureO''9iolaeei, basin versus paüide nsbelU vel subfiavescenteSf antice

eireiter ad meditim fisii, labiis superioribue tübo triplo brevioribm»

dentibus tribus late lanceolatis apicem versus in mucronem ab'

rupte repandis; lahiis inferiorilniR hidentnfiif defi(i'>u^ triangU'

lari-(u utts: ^uyerionhu^^ exiimc lontitonlnt'^ Calices fruch/'n ampliati.

Corollae rubrae, tubum cal t ci s d ein u m .suhduplo hu pera nt es , in-

curvae, pilosae, bilabiatae. Nuculi tenutter granulato-punctati, atro-

fuseif tubtrigonO'Ovoidei.

Dimenaionea: Planta iota 950^900mm atta. — Felia inferiara 16 od

ilOmm Umga, 19—SOmm lata; petiaii 11—17mm longi, FoUa auperiera 14

ad S7mm longa, 11—18mm lata; petiaU 8—7mm longi, Braeteae 7—lOwm
longae. Ca/icr.s 0—9 mm longi, SSlati. Corollae IM—lSmm hmgae*

Zendjanab in mot^iwm ^areoeU, 1,/ VilL 16S4,
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DüTch die befläumten lErrönen Blätter, welche nicht woUig-ruuzelig b«-

haart siud, die dicht kopfförmig zuiiammengestelltcn vieliilüthi]Eren Cymen, die

breiten, plötzlich iu eiue Stachelspitze zugeuchweifteu oberen Kelcbzähue,

dia purparrioleü flberltiiifiiidii KelekrSlinii, die mm dtm KdehMhloade tot-

ngenden CoroUen und die fein pnnktijten, icliiränlicbbraQDeD Nüstchen eohr

anagMeiebDet. Tod der simlebet tteheoden Nepeta Sehiragiana Boissier,

Biign., 8er. I, TU, p. 58 (1846) dnreb die BebMnmg der Blatter, welebe bei

Nepeta Schirasiana trollig-runielig bebaert iiod, die violett fiberlaafenen

Kelchröhren, die Fonn der Kelchzäbne, die fein graanUrten NQsschen sofort zn

tinterscheiden. Von Nepetn Ts fahanica Boisg., Diagn , Ser. I. V, p. 23

(l?4lt. mit der sie das Indument und di»' f»'iii pmiktirt.' S(MiI)»tur der Nüsschen

gt'Ujt'iiisam hat, durch die aus dem Kelchschluiide, ähnlich wie bei Aepeta

ßchtrasiana vorragenden Corollen, die Kelche etc. ebenfalls leicht zu unter-

Bcbeideo. Nepeta petraea Benth. in De CandoUe'ä Prod., XII, p. 304

(1848) noteiMheidek eieb vor Allem doreb wenigbltttbige Cjmeo, kleine, kante

Kelcbrtttireiit welebe grfln geftrbt sind, vad gleicbmäsiige, aoe dreieckiger

Baaie epitse Kdebx&bne, ferner doreb die an der Unterseite woUig-mnaelig

behaftrten Blitter und viel feinere Stengel nnd Zweige; ferner dorcb die glatten

Kösschen weit verschieden. Nepeta ftvmcnodonta Boiss., FL Orient.} IT,

p. 66o (1879) nnterscheidet Bich leicht durch die in eine Scheinähre zusammen-

gestellten Cymen. dornifj znjfespitzte Bracteen. die Kelche, Corollen etc. Alle

anderen Arten aus dieser IJofte untersclieiden sich, abgesehen von anderen

wicbti^'en morphologischen Merkiualen, üchou durch glatte ^üsscbeo von Ne-

peta WettKteinii.

36. Lallemantia peltata L., Spec. plant., ed. I, p. 590 (1753) enbDrae»*

eephalo. — Fieeber et Meyer, Ind. eem* bort. Petrop., TX, p. 53 (1839).

Bentbam in ÜeCandolle'k Prod.»XII,p.404(1848). — Boieeier etBnbee,
AttüüUU., a 176 (1860). — Bnnge, Labiatae Persicae, p. 60 (1873). - Boissier,

Fl. Orient, IT, p. 674 (1879). — Sjn,i JDraeocephalwn oeymifolium Miller,

Diet. TU, Nr. 4 (1759) - Zomia ptUata Möneb, Metbod., S.411 (1794).

Zendjanab in arvis.

.37. Lallemnntia Jhericn Steven in M. a B., Fl. T;uirn-Caucasica,

n. p. 04 (lbU8); III, p. 401» (181!)) nub Dmcocephalo. — Fischer et Meypr,

Ind. sem. bort. Petrop., VI, p. Öo (1830). — P.t ntham in De Caudulie'«

Prod., XII, p. 404 (1848). — C. Koch in Linniina. XVII, p. 296 (1813). —
Boiisier et Bnhse, Aufz., p. 176 (1860). — Bunge, Labiatae Persicae, p. CO

(1878). — Boiasier, Fl. Oneat, IT. p. 674 (1879). — Draeoeephälum Iben-

ew» (Steren) M. a B., C A. Meyer, Tera., 8. 87, Nr. 739 (1831). — Hoben«
aeker, Ennm. Talflscb, p. 65 (1888).

In glareosis ad Isperehan. Khoi in lapidoiie. Aebte nedjidjeb in arria.

Ze&djireh in argillosis. Tar in argtllosis.

38. ScuteUarin orientalis L.. Spec. plant., ed. I, p. 598 (1753).

Var. pinnntiftda Reichenb., Ic. pl. crit.. I. p. 10. Tab. 8. Fijr. 1

(1823). — Hohenacker, Eniun. Tal&ach, p. 66 (1838). — Boiasier et

29»
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Huhse. Auf^ul,]., S. 177 (1860). — Bünpe. Labiatoe Pewicae, p. 64

(l.sT.Ji. — Bnis^,-^r. Fl. Orient., IV. p. 682 (1879).

Zetidjireh in oolliuiii gianiinosis. Ad pedem monti« Karnaru in siccis.

Ad pedeiu moütiü Seloija in lupidoeis. Uruiniah in coUiniu apricis. (Planta

foliomm laeinii» UnuQmt^ huee et Umgi¥$etUe piUnaJ

99. Scutellaria albida L.. Maottttt, p. 248 (1771). - Beothtm io

De GandoUe*« Prod., XII. p. 420 (1848). — Boissier, Fl. Orient, lY, p. 687

(1879).

GUgapan in glareosis.

40. Srutellaria gaUriculata L.. Spec. plant., I. p. 599 (1753). —
Georpi. Ht\-( hrt-ibung des mssifichen Reiches, III. 5. p. 1006 (15*00) - Bois-

sior. Kl. Orient., lY, p. 690 (1879). - Caetiäa geUcrictäata Mönch, Method.,

p.4ia (iTy4).

Baend in neuiore ad rivum.

41. Brunella vulgaris L., Spec. plant., ed. I, p. 600 (1753). — Pru-

tuUa 9ulgar%M M. a B., Fl. Taoro-Caveaeica, II, p. 66 (1S08). — Ledebonr,
Fl. Roatic, III, 1, p. 383 (1847—1849). — C. A. Meyer, Yen., 8. 87, Nr. 788

(1881). - Bunge, Labiatae Persioae, p. 65 (1878). — Boieiier, FL Orient,

p. 691 (1869).

Dizc-siamek ad ri?i ripas.

42. Marruhiutn Astracanicum Jacq.. Ic. rar., I, p. 11, Tab. 109

(1781-17^^6). — Bontluini in De Candolle'.'? Prod.. XII, p. 449 (1848). —
Reichftiib., Ic crit.. III. p. 61, Tab. 270, Fig. 433. — C A.Meyer, Wen.,

8.95, Nr. 817 (Ibol). — Boi.ssier et Buhse. Aufziiiil.. S. 178 (1860). _
Bunpe, Labiatae Persicae, p. 67 (1873). — Boitisier, Fl. Orient., IV, p. 695

(1879).

Seher in lapidoaie. liperebaa in terBvria.

43. Marrubium propinquum Fischer et Meyer, IndeiL hört Petrop.,

p. 88 (1885). ~ Bentham, Labiatae, p. 743 (1896). — Bentham in De Can-
dolle'H Prori . XII. p. 450 (1848). — Bunge, Ubiatae Penicae, p. 67 (1878).

— Boissier. Fl. Orient.. IV, p. 701 (1879).

Z«^niljaiial> in lapidosis.

44. Man'uhiiim luilhtturftn-in*' II. JSriUUi n. sp. Perrnni<<: canles

erecti, superne ramosi; ravus ultcrnis rel ofipositis, deme sfcUato-caHescente-

pubescentibus vel tumentosis. Jxami hitcraleii satis brevea. F()lin inferiora

breviter petiolata, petiolts lamina äimtdio brevtorUfus, ambitu ovato-tUtptica,

profunde inaequaliier «etile eerrata, tleUaio-pubenda vd Umentosoy

$upra viridia, §uhtu» atqualiter albidO'iomentoBa; nervte eeetiif

4artfte paginae infenorit fdiorum plerumque ad batin cosime Oriente»,
in denie» »erraturae abeuntee. FoUm ad b€uin breviter oHenuaia,
dentibus nrrraturae saepe m u er onulat breviter petiolatai fciia H^pe^

riora inferionbus breviora woideo-eUiptica, iHore^ in fasciculis remo-
ti^ in nxiUix fvJinrum superiorum dispofttti, fasciculis densia,

muUiflorie. Pedicelli brevet» denae pubendi, viridee vtl canetcent&-
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Windes. Calices elevato-8—lO-nervati, tuhulo9i, näeaU, nerms patenter

pÜOsis, glandulis albidis densf nJs-persis; cetenm odjpreBH püoti, gianduUi

tenuibm lueidis dense obsiti. Dentes calicis qninque, Uneari-subw
lati, in mucrutiem t 'rminant c fi , subpungentes, tandem stellatim

patentes, tuho s k h h r er i ort s vel mm (lequantes. liracteae lineari-

Subuiatae, in iitucr'jneiii trrunnaitf c.^, dtuic j alcnttr jaluson. (jlanduUs (dhidis

Stipitatvs obtectaCf caiicem ucquunte s> Coroiiue curneae txtus dense pilosae,

tubum parum excedeniei, labio tuperwn Mndi» tribut brevibua obtutiut^

ctdü, labh imfenore biMmlato, lobulia anguate tüipikthUin€eolati$,

JXmemiotut: PkaOa tota 900—1000mm aUa. — PetioU foUorum infß-

riorum 9^15mm longi; foiia inferiora S0^27mm Umga, 14^18mm UAn,

PetioU foliorum superionim 5—7 mm longi; fiAia tuperiora 30- CO ynm longa,

«S5

—

50mm lata. FoUa suprema24—36mm longa, 15—24 mm lata. Tttbus coHr

eis 5 mm longus. Denfcs adicis 4—4'8 mm longL BraeUae 7—9mm Umgae»

Verticilli florigeri 20 mm diam

In faucibus int er Hixffunahad et Gisgapan.

Durch die grossen, huI der Oberstnte grünlichgrauen, auf der Unterseite

aber weisslicb mit gleichmüsKiirem Sterufiize überzogenen, am Rande grob und

•piti gesigten Blätter sehr ausgezeichnet Blftthenqnirle am Stengel tod einander

entfernt in den Aehseln der oberen BlatteMele, Blfithenquirle dicht, Kelcfasihne

fut 10 lang wie die Eelehrfthre, eternfSrmig aoegebreitet» linenl-pfrlemliehy

tachelapitiig. Zonächstwohl dem Marruhium procerum Bunge, Labiatae

^reicae, p. 66 (1873) verwandt, dieses unterscheidet eich aber dnreh spitse,

oblonge, blöthenständige Blätter, dicke Kelchzähne, welche stechen (dentibus

pungentibm), ferner längere Bracteen, so dass dio Bltithenqnirle von ihnen \\\^cr-

ragt werden und schopfig au8seli«-u, sowie gekrümmte Ki-lchröhren. Marru-
bium Per »icxim CA. Meyer. Verz., S, 95 (iHHl) ist »'injalirig, hat wollig-

ruuzeligti Blatter, welche am ioiniie gekerbt siud, Bliithcn mit sehr kleineu

Deckblättern versehen, überdies siud die Kelcbzahue halb so laug wie der Kelch.

Ma/rrubium Itonuroides Beer, in Lam., Dict., III, p. 715 (1794) hat beideraeiti

grüne Blitter, kehle Beckbl&ttert kahle, kvrte Kelchtabne, welche nur halb so

lang wie die Kelche sind, ttberdieee ist die Serratnr des Blattrandes mnd, fast

gekerbt, die Blattstiele sind lang, so lang oder länger wie die Blattspreite.

Von Marrubium plumosum C A. Mejer, Verz., S. Nr. 819 (1831), welches

Boissier in der Fl. Orient., IV. p, 701 (1*70) als Varietät zu Marrubium IcO"

nuroides Desr. st»;ilt, untersciieidet sich Marrubium b(dJnt(icforme dnrch nicht

niifreiiförinig geformte. langg»stit<lte untere Bl.ntter. welche spitz gesägt find,

nicht wie bei Murrubium j hdiiosum C. A. Meyer fast gekerbt gesägt, ferner

grössere, vielblUthige Blutlunquirle, anders geformte Kelchzuhue und Bracteen.

4S. Marrubium parviflorum Fisch, et Meyer, Ind. bori Ftotrop., I,

puBS (1885). — Bentham, Labiatae, p. 748 (1886). — Boissier et Bnhss^

AnftftbU 8. 178 (1860). - Boissier, PI. Orient, IV, p. 704 (1879). - SytLi

Marrubium peregriuum C, A. Meyer, Verl., 8. 06, Nr. 881 (1881). — JfismiMiMii

radiaium DeliL in Bentham, Ubiatae, p. 591 (1832-1886). — Bontham
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in De CandolU*8 Prod., XII,
f». 452 (1848). — B«ag«b LabUiM PflnicM,

p. 68 (1873).

Cu-ik in lapidosis. Isperehan in graminosis.

Var. ß. oligodon Boiss.. Fl. Orient . IV. p. 705 fl879). — Maf
rt/?/!um alhum Boiss. pt Balan^^a, Diairii., 2. Serie, IV. p. .52 (1859). —
Marrubiuni cavdidissimum 0. Koch, Liuoaea, XXI, p. 696 (1848) non L.

Carik in montosis aridis.

46. Sideritifi .jnirpurca Talbot in Bentham, Labiatae. p. 742

(1831-1836). — Toon.: Reiclienb., Icon., XVIII, Tab. 25, Fig. 1226 (1858).—

BoisHier, Fl. Orinit., IV, p. 706 (1879).

In nioute Karuara iu lapidosis. Var in saxosis. Uruuiiah in arvis. Carik

in lapidosis.

47. Sideritis montana L., Spec. plant., ed. I. p. 575 (1753). — D'ür-

ville, Euum., p. 66 (1822). — C. A. Meyer, Yerz., 90, Nr. 771 (1831). —
Hohenacker, Enum. Talflaeb, p. 67 (1838). — Boiteier et Buhae^ AafsihL,

8. 178 (1860). — BnnR«, LabUUe Persicfte, p. 66 (1873). — Boiseier, FL
Orieot, IV, p. 706 (1879).— Sjn.: Siderüit hfrttOa Etcbwtld, (^aspucb-kattkie.

Pflansen, S. 24 (1831—1883). — Hesiodia bicolor Mönch. Meth., p. 892 (1794).

— S€9ioä4a montana Du Hortier, Florula belgic«, p. 44 (1827).

In monte KaniMn u bpidoeis. Zendjuinb in apride.

48. Stachy» lanaia Jacq., Icon. pl. rar., n, p. 11, Tah. 107 (1781—1786).

— H. a. B., Fl. Tanro-Cancaeica. II, p. 50 (1808). — D'Drrille, Enum., p. 67

(1822). — C. A. Meyer, Yerz., 8. 94, Nr. 806 (1881). — Eichwald, Caapisch-

kankas. Pflanzen, 8.5 (1831— 1833). — Hohenacker. Euum. Talflech, p. 70

(1838). — Boissier et Buhse, Aufiähl., S. 178 (1860). — Bunge, Labiata«

Pereicae, p. 68 (1873). — Boissier, Fl. Orient.. IV, p. 718 (1879).

Alibulak in siUis caeduis. Uasanbeili in silvis caedni.s.

49. Stachf/s spectahilis Cboi.sy in De Candolle's Rapport sur le

nov. plant, du jard. de Geneve, I, p. 27 (1823). — ßoiseier, Fl. Orient, IV,

p. 723 (1879). — Bunge, Labiatae Persicae, p. 69 (1873).

Gisgapan in glareosis.

50. Stachy s silvntica L., Spec. plant., ed. I, p. 5^0 (17.^3). — C. A.

Moyer, Verz., S. 94, Nr. bu5 (1831). — Kichwald, Ca?«pisLii-kauk;is. IMlanzen,

S. 24 (1831—1833). — Bunge, Labiatae Persicae, p. üü (lb73j. — Boissier,

Fl. Orient., IV, p. 727 (1879).

Alibnlak in tÜTis montania.

51. Staehys palu8tri$ L., 8pec. plant, ed. I, p. 508 (1753). — Falk,

Beitrag m Eenntniie dee rasaisehen Beicfaea, II, 8. 206 (1786). — C A. Vejer,

Yen., & 94, Nr. 805 (1881). — Elehwald, daapitcb-kankaa. Pflanten, & 4

(1881—1883). — Ledabonr, Fl. Bosriea, m, 1, p.414 (1849). — Boiaaier,

FL Orient.. IV, p. 726 (1879).

(j»nk in aqiUMii.
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Var. riridifolia Ledeb., Fl. Bossica, III, I, p. 414 (1849),

folia glabra vel subtjhibra viridia.

Scher io scaturigiiiosis.

52. Stachys subcrenata Visiani in Flora, 1. Ergiiiizuiigsblatt 11829),

S. 15. Nr. 22 (1831). — Vis.. Fl. Dalmat.. 1, Tab. XVI (1812). - Vi.... Fl.

Daluiat., II, p. 208 (1847). — Bentham, Labiatae, p. 56t> (1832— 1Ö3GJ. —
Stadt^i 9idinioid§$ C K<»eh in LinoMt, XXI, p. 692 (1848). — Boistier, Fl.

Orient, 17, p. 730 (1879) aub mietete Stach^dü reetae L.

Alibnlak in sUvis caednie. HasMibeUi in rilvit caednis.

Die Fflnnse »na der Gruppe der Skuhif» fteta L., «elcbe Knapp in

Fereien geummeU hat, ist enteebieden dem Formenkreise der SkuihjfB sub-

tnrnaiüYn. miniäblen. Die Form der Deekblitter und die übrigen morpho-

logischen Merkmal^ lat^sen über letztert> That.sache keinen Zweiffl aafkommen.

Die sahireichen „Üebergänge*, welche BoisBier (Fl. Ori iit., IV. j». 730) zwi-

schen Stachys reda L. and Stachyft subcrenata Vis. beobachtet haben will,

habe ich trotz .sehr grossen mir vorliegenden Materiales nicht lu?obachtet, ich

mais daher die Beobachtung Boissier's vorläufig ia Zweifel ziehen.

53. Stachys fruticulosa M. a. B., Casp. append., p. 177, Nr. 47 (1798).

— Fl. Tauro-Caucasica, II, p. 51 (1808). — Bentham Iii De Candolle'a

Prod., XII. p. 486 (1848). — C. A. Meyer, Verz., p. 93. Nr. 8<JU (1831) - Eich-

wald, Caspisch-kaukas. Pflanzen, S. 28 (1831-1833). — Led ebo ur. Fl. lioss.,

III, 1. p. 419 (1849). — Boissier et Buhse, Autzahl., p. 178 (186üj. — Bunge,

Labiatae Persicae, p. 70 (1873).

ß. macrocheilos Boiss.. Fl. Orient, IV, p. 737 (1879). — Stac?tys

macrocheüos Boiss., Diagu., V, p. 30 (1844). — Bange, Labiatae Per-

•icae, p. 70 (1878).

Khoi in lapidosis.

54. Stachys tn/luta Bentham, Labiatae, p. 562(1832—1836). — Bent-

ham in De CanduUe's Prod., XII, p. 491 (1848). — Boissier et Buhse,

AafitähL, 8. 179 (1860). — Bunge, Labiatae Persicae, p. 72 (1873). — Bois-

sier, Fl. Orient, IV, p. 740 (1879). — Enicc: Kotschy, Nr. 859.

Zamelli in eollibns aridis.

55. Stachys lavandulaefotia Vahl., Symb.. I. p. 42 (1790). —
Bentham in De Candolle'a Prod.. XII, p. 489 (1848). — Hoissier et Buhse,

Aufzäbl., p. 178 (1860). — Bunge, Labiatae Persicae. p. 72 (1873). — Boissier,

FL Orient., lY, p. 748 (1879). — Sjn.: Siachys poroo, /foriZwe purpureie Bub.,

Fi. eent, V, p. 82. Tab. LXI, Fig. 1 (1740). — Ztetema orvenlolit Oledlteeh

in Act beroL, 1766, p. 8. Pers., Synop., II, p^ 12S (1807). — C. A. Hey er,

Yen., p. 94, Nr. 809 (1881). — SidcrÜtB ealyctnUtia M. a. B., Fl. Tanro>Caa-

casica. III. p. 393 (1819). - Reichen b., Jcon., I. p. 17, Tab. 15 (1828). —
£iehwald, Caspisch-kaukas. Ftosen, & 28 (1831-1888).

Var ia aaxosis.
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56. Stachya pubescens Tenore, Fl. Nap. Prod., p. M (1811—1815);

Fl. Neap., V, 2, p. 14. Tab 2H9 (1835- 18:^(i). — ßoissier «4 Huhs«. Aufzalil.,

S. 178 (1860). Huii^'e, Labiatae l'ürsiciie, p. 7ü (iöTciJ. — iiuissier, Fl.

Orient. iV, p. 745 (lb79).

Khotroet in arfit. Uramiih ad rinim Scber. Öai in ripw.

57. Betoniea orientalii L., Spae. plant, ed. I, p. 573 (1758).

C. Koch in Linnaea, XVU, p.SOO (1848). — Bentham in De CandoUe'k
Prod.. XII, p.161 (1848). - Boissier, PI. Orient.. IV, p. 750 (1879).— 8yn.:

Stacliys lonyifolia Benthaui, Labiatae» p. 588 (1831—1830).

Inter Alibulak et Dahli.

58. Leon nr HS Card inca L., Spec. plant., ed. I, p. 584 (1753). —
Beiitham iu De Candolie'h Prod.. XII. p. 500 (1848). — C. A. Meyer,

Verz., S. 94 (1831). — C. Koch in Linuaea, XVII. p. 297 (1843). — Hoh^-n-

ackor, Enuni. Talüscb, p. 70 (1838). — Bunge, Labiata« Perbicae. p. 72 (1873).

Var. ß. villotut Bentb.. Labiatae, p. 518 (1881—1836). — Leo-

nwruB viOotut Deef., Cat h. boit. Paria, p. 75 (1829). — Boiasier, FL
Orient., 1?, p. 758 (1879).

Diie-alamek in agrorum veranria.

59. Lamiutn amplexicaule L., Spec. plant., ed. 1, p. 579 (1753). —
C.A.Meyer. Vera., 8.92. Nr. 787 (1831). - Reichenb.. Icon. crit. Tab. 224,

Fig. 373 (1825). — BoisBier et Buhse. ÄufziUil., S. 179 (1860). — Buoge,
Labiatiu. iVrsicae, p. 73 (1873). — Boissier, Fl. Orient . IV, p. 760 (1879). —
GnleohdolüH atnjtlexicaule MöjkIi. Metbod., p. 394 (1794). — PoUichia ampUxi'

caulin liotb, FI. Germ., I, p. 2M (1788).

Täbris ia arvia.

LamtMM maeulatum L., Spec. plant, ed. II, p. 609 (1762). —
Ledebonr, FL Boaaic, III, 1. p. 430 (1849). — Bentbam in De CandoUe'a
Flrod..Xa p.510 (1848). — Boiaaier et Bnhae, AvfaIbL, S. 179 (1860).— Bnnge,
labiatae Peraicae, p. 78(1873). - Boiaaier, Fl. Orient, ir,p.768 (1879).

Isperehan, in monte Saehend in lapido^iä. In niontis Karnaru fissnris.

61. Lantium album L., Spec. plant., ed. I. p. 579 (1753). — Falk,

Beiträge zur Keiintniss des rusf-iscben Reiches, II. S. 206 (1786). — M h. B.,

Fl. Tauro-Ciiuoasica, II, p 47 (1808). — C. A. Meyer. Verz., S. 92, St. 784

(1831). — Boissier et Buhse. Aufzähl., S. 179 (1860). ~ Bun^'p. Labiatae

Persicae, p. 73 (lb31— 1836). — Buissier, Fl. Orient., IV. p. 763 (lb79).

Haaanbeüi In aiWia caedoia ; in monte Selosa in nrnbroaia. laperelian in

monta Saebend.

62. Bollota nigra L., Spce. plani, ed. I, p. 582 (1758). — Falb, Bei-

trige anr Kenntniaa dea rntaiaeben Belebea. II. S. 207 (1786). — D'ürTilU,

Bnnm., p. 67 (1822). — Bentbam in De CandoUe*a Prod., XII p- 520 (1848).

— Boissier et Bubse, Anfzäbl., 8. 180(1860). — Bonge, Labiatae Per.^icae,

p. 75 (1873). — Syn.: Marrubium nigrum Crantz, Stirp. Austr.. ed. II, p. 272

(1769). - BaUota vulgaris Linie in Spreng., Sjatem regn U, p. 738 (1825).

Oarik iu lapidoaia.
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03 rhlomts Armeniaca Willd., Spec. plaut., III, p. IT.» (1800). — CA.
MeytT. Vtrz., 8. «Jti, Nr. slT) (1^31). — Benthani in De Caudolle's Prod.,

XII, p. r.;^s (1848). — Buissier et Babse, AüfzäLl., j». K^0(1860). — Bunge,
Labiatae Persicae, p. 75 (1873). — Boissicr, Fl. Orient, IV, p. 783 (1879). —
Begel, Cüusp., p. 575 et 578 (188t>). — HerW Willdenow, Nr. 10.936! —
Byn.: JPfOomit laneeoUiia Boim. et Hoheofttker, Diagn.» S«r. I, V, p. 30 (1844).

tuik in montosis uid». Scber in lapidons.

64. PMomii pungent Willd., ^pec. plant., III, p. 121 (1800).— M. a B.»

Fl. Tanro-CMCMiou p. 55 (1806); III, p. 401 (1819). — D'UrTille, Ennm.«

p. 70 (1822). — C. A. Meyer, Yen., 8. 96» Nr. 824 (1881). — Ic: Sibtb. et 8m.,

Fl. Graeca, Tab. 564 (1827). — Bunge, LablatM Pertieae, p. 77 (1878). —
Syn.: Fhlumis Uormini (folio Migustiore, »ubtui tficano, /lar» mktore, pur-

ptirascenie) Aimimn (Stirpium rariorum in Imperio rathenico sponte proTeuientium

iconf.« et de>iorij)tioue8 coliectnc ab .T<,aiine Amuiano), p. 41, Nr. 50 (1739).

— l'hiumis Utrha Venti L. ß. tomentosa Boiss., Fl. Orient.. IV. p. 791 (1879).

Zamesli ia apricis montosü. Uraiuiah secus rir. Scher, Cai in via folvi

lejectamentis.

(»5. rhlonn>i ttiberosa L.. Spec. plant., ed. I. p. 580 (1753). — Falk,

Beitrag zur Kenntni-s des rassibchen Reiche-;, II, 8. 2<»^ (1780). — M. a ß.,

Fl Tanro-Cauca^ica, II, p. 57 (1808). -- C. A. Meyer. Verz.. 8. 90, Nr. 823 (1831).

— Beuthaui Iii De Caudulle's Prod., XII, p. 544 (1848). — Bois.sier et

Babse, Ao&abl., 8. 181 (1860). — Bnnge, Labiatae Perelcae, p. 77 (1873). —
Boissier, Fl. Orient, IV, p. 792 (1879). — Begel, Gonsp., p. 577—578 (1886).

— leon.: Botan. Ifagas., Tab. 1555 (1813). — Beieben b., leon., XVIU, Tab. 20

(Fig. 1221), (1858). — Syn^ Orhwia roeneo Güldenatadt et Oeorgi, Iter., I,

p. 222 (1787). — Thhmoides tuhcrosa Mönch, lletb., p. 404 (1794). — PKUmi-
doptis tuberosa Link, Handb., S. 479 (1829).

Scher in montiam graniinosis.

66. Eremostachyt laciniata L., Spec. plant,, ed. I, p. 585 (1873)

snb Phlomidc. — Bunge in Ledebour, Fl. Alt., II, p. 410 (1830). — CA.
Meyer, Verz., S. 96, Nr. 826 (1>-3I). — Beutbam in Dh rnndoUe's Prod.,

XII. p. 547 (1848). — Bois.sier et Buhso, Aufzäbl., S. Isl (IcSoO). Bunge,

Labiatae Persicae. p. 78 (1k7:{). — Boissier, Fl. Orient.. IV, p. 793 (1879). ~
Regel, Mouügr. d. Gen. KrcmoHtachya, S. 552 (1886). — Molucdia lumgera

Poiret, Encyd. metb., Suppl. III, p. 722 (1813). — PhlomU laciniaia L., M. a B.,

FL Tanio-Caacaiica, U, p. 55 (1808). — leon.: Bot. Beg., JXÜ, Tab. 52 (1845).

Maran^jnk in oolUnie.

67. Ajuga ChamaepyttB L., Spec. plant, ed. I, p. 562 (1758) rab

TeueHo. — Seb reber, Plantae rertieillatae nnilabiitae» p. 24 (1778). —
0. A. Meyer, Yen., 8. 90, Nr. 765 (1881). — Bentbam in De OaBdoUe's
Prod., XII, p. 601 (1848). — Boissier et Bnhse, Aufzähl., S. 182 (1860).

— Bunge, Labiatae Persicae, p. 84 (1873). — Boissier, FL Orient, IV,

p. 802 (1879). — TeHcriuM Chamßepytia L., Fallt, Beitrag inr Kenntniss

Z. B. Gm. B. XXIU. Abh. 80
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des rassischen Beiches, II, S. 204 (1786). — BugtOa Chamaepiftis Scop., Fl.

Cftrniol. p. 417, Mr. 718 (1772). - Chamaepytis mdgam Link, Handb., & 45S

(1829). — Chamaepiftit tri/ida Dn Hortier, Floml» belgica, p. 42 (1827).

Minnd in arrii.

88. T9uerium Orientale L.» Spee. pinnt, ed. I, p. 582 (1758). ^
Sehreber. Fkntae vertieaiatie nnilabiOae, p. 80 (1772).— M. a B., Fl. Twn-
CSancasica, II, p. 85 (1808). — Eichwald, Caspisch-kaukas. Pflauzen. S. 80

(1831 - C. A. Meyer. Verz.. S. 90, Nr. 770 (1831). — Bentbam
in De Candolle's Prod.. XII, p. ÖTT (ISI-;). — Boissier et Buhse, Aufzahl..

S. 181 (isiüt). — HuDge. Labiatae Perskae, p. 83 (1873). — Boissier, h'l

Orieot., IV, p. bUö (l^lii).

Khosroes in glareosiä.

69. Teucrtum Orientale L. v&r. ß. r iUi^sum lUntham in De Can-
dolle's Prod.. Xil. p r)77 (1^1'«^). — Tturri.iui orinitale Tar, ß. aUiar piiosa

Schreber, PkuUe verticillatau uuiiabiaUe, p. 21 (1V72).

KhoeroM in glareosis.

70. Teucrtum scurdioides Öchreber, Plautae verticillatae unilabiatae

p. 87 (1772). - a Eoeh in Linnaea, XVII, p. 301 (1843). — Ledebonr,
FL Boesica, III, 1, p. 444 (1849). — Bunge, Labiataa Perticae. p. 83 (1873).

— Boisiier, FL Orient, lY, p. 813 (1879). — Teuenum lamtginotum EoSm,
et Link, FL Pöring., p. 80, Tab. 1 (1809).

Samkaleh in rivi ripis.

71. Teuerium Chamaedryt Spee. plaoi, ed. I, p. 565 (1758). —
Sc h r eb e r, Plantae verticillatae unilabiatae, p. ?>2 flTTi'). — C. A. M( vor, Verz.,

S. 90, Nr. 7<;*? (1831). — Bentham in De Candolle's Prod., XU. p. 587

(l^i*^). Boissier et Buhse, Aufzähl., S. Is2 (ist'.o). — Bunge, L:iM:it;ie

Peiöicae, p. 83 (187:)). — Boissier. Fl. ()ri*Mit.. IV. p ^1»; (1*7!>). — Chamae-

drys officinalk Mönch, Metb., p. ob3 (1794). — Tcucrmm üucikcme C Koch,

Liüuaeu, XXI. p. 701 (1818).

Hasanbeili in dumetis.

72. Teucrtum Poltum L., Spee. ]d;*ut., ed. I, p. .^'io il75oj. — M. a B.,

FL Taaro-Caucasica, II, p. 37 (1808). — D Urville, Euum., p. G-1 (1822). —
Eichwald, Caapiseh-kankaa. Pflanien, a S, 4. 21 (1831-1883). — Hohen-
acker, Ennm. Talflseh, p. 67 (1888). — Bentham in De Candolle*s Prod.,

Xn, p. 591 (1848). — Boissier et Bnhse, AaÜMhL, S. 182 (1860). — Bunge,
Ubiatae Persicae, p. 84 (1873). — Boissier, FL Orient, IV, p. 821 (1879).

(kaik in lapidosis. Ummiah in elationim aridis.

Var. y. anguetifoHa Boiss., FL Orient, IV, p. 821 (1879).

Teuerium capitatum L., Spee plant, ed.1, p. 666 (1758). ^ B*Ur*
ille, Eüttoi., p. Ol 11^22).

Zamsili in lapidosis.
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Verüelcliniss

der in vorstehender Arbeit am h&ufigsten citirten Literatur.

— Lnbicitan in De Candolle's Prodr,, Pars XII (ISIs).

Boissier, Diagnoses, Ser L Fase. V il8M); Fase. VII (1846).

— , 8er. II, Fase. IV (1859).

— Flora OrientaliB, Pars IV (1879).

— et Buhse, Aufiablnng der auf einer Beiee dnreb Trsnekankaeiea nnd

Penien geeiminelten Pflaosen (1860).

Bunge A., Labiatae Persieae in H^oiree de PAcademie impMale des seieneee

de St-P^tenbonrg, S^rie YII, Tom. JJl, Nr. 1 (1873)1

De Candolle Ang. Pyr., Rapport anr les noiiTellee plante« da jardin de Ge-

n^e. I (1823).

Eiehwald Dr. Ed., Plantamm noYanun Tel minns cognitaram qnaa in ittnere

(^pieo-caneasico pbeervnTit elc. (1881—1838).

Falk Joh. Peter, Beitiftge vor Kenntnies d«e nuatseben Beiebee (1786).

Fischer et Meyer, Index I. seminum quae hört. bot. imp. Petrop. etc. (1835).

— — Index seltne eeminom quae bort bot. imp. Petrop. etc. (1839).

— — , octayns , n » n • n » (1841).

Oeorgi, Bescbreibnng des masUchen Reicbes, Bd. III (1800).

Qfildenstädt, Dr. Johann Anton, Reisen durch Rnssland nnd im kankasiscben

Gebirge, herausgegeben Ton Pallas, I. Theil (1787).

Hohenacker R. Fr., Ennmeratio plantarum qnas in itinere per pruv. Talftsdi

coUegit. etc. (1838).

Kccb Carl Dr., Catalogus plantarum qua» in itinere per Caucasnm georgiam

Arraenlamqne annis 1884 et 1837 leg. in Linnaea, XVII (1843).

— Beitrag in einer Flom des Orientes in Linnaea, XXI (1848).
'

Ledebonr, Flora Rossica, P. m, Ser. I (1847-1849).

Marschall a Bieberstein Fried. Aug., Flora Tauro-Caucasica, P. II (1808);

p.m (1819).

— Bescbreibnng der Lander swiseben den Flflssen Terek nnd Enr am
caspiscben Heere. Mit einem botaniseben Anbange (1800).

Meyer C. A., VeneiebnisB der Pünnsen, welche während einer Beise im Kau-

kasus nnd in den westlicben ProTinien des caspiscben Meeree eingesam-

melt wurden etc. (1831).

— et ATd-Lallement, Sapplfmentnm ad indicem nndeeimnm teminnm
qnae hortns botnniens imper. Petropolil etc. (1846).

Bogel Dr. B., Descriptiones plantamm notamm et minns cognttamm in Act»
boiti PetropoUtani, VI (1880).

80*
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Regel Dr. E.. De^i riptioiips etc.. Fase. X in Acta horti Petropolitani. IX (ISl'f?):

Consp^rtus Hpecieratn generis „Eremostachys'* et „Phlomis" imperium

rossiciim iiicolentiiim.

Stapf Dr. Otto, Du- hntaui-chen Ergebnisse der To lak'.^«'lieii P^xppdition nach

Persien im Jahn« 1882, besonders abgedruckt aus dem L. Baude der

Dtnktcfarifleii der mfttliem.-Datiinr. Classe dw kiit. Akad. der Wiseeiueli.

ra Wien (1885).

Trantvetter E. R., Obierratlo&ee eCe. in Acta borti PetropoUt., I (1871).

Iiicr»nieiita florae pbanerog. Roesicae, Fase. III in Acta horti Petropolii,

IX, Faac. l (1884).
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Zietenia orientalis Gloditsch . . 281

Zisiphora dinopodioidea M. a

B. var. rigidn Boiss. . . 222

— 7^/ 6 ica Bunge . . 222.223
— riijida (Bui.>t..) .... 222

— tenuior L 222

Zornia peltata Mönch .... 227

BrkUrung der AbbUdungeu.

Tafel VI.

Fig. 1. Marrubium ballotaeforme H. BiauD, etwas verkleinert

y 2. Corotte mit Keleb, 3mal Tei^össert

, 3. Kelch, 2' '2 mal vergrössert.

, t. Nepeta We 1 1 st einii H. Braun, natürliche Grösse.

, T). Ci'rullt' mit Kplrli. -'»nial vergrössert.

, 6. £elch, 3Vaiual vergrööüert.
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n. Salsolaceae.

Bearbeitet von Carl Bechinger.

1. Beta longespicata Moq., Clienop., p. 13 (1840). — F. et M. in

Hohen., Enum. Tallisch, p. 124.

Öarik in lapidosis. 17. VI.

2. Chenupodiitm yuU ari<i L., S)ie«-. plant., ed. I. p 220 — Fl. dan.,

Tab. 1162. — Chetwpodium olidum Curt., Fl. Lonil., V, Tab. 20.

Zendjanab in glareosornm brnnidis. 1. VIII.

3. Cheno potixum ullnim L., Speo. plant.. e<l. 1, p. 219. — Moq., Cheno-

pod., p. 29. — Moq. in DC, Prodr., Xlll, 2, p. 70 (1849). — Fenzl iu Ledeb.,

Fl. Boss., III, p. 697 (1846-1851).

Ummiab ad riTi 8eber-Öai ripaa. 2. VII.

Dise-Biamek ad tM ripis. SO. TL
laperohaii in rudaratis. 4. YUI.

Cbaman in cuUia. 26. VIIL

4. Chenopodium Boirys L., Spec plant., ed. I, p. 219. — Sibtb. et

Sm., Fl. Graeoa, Tab. 258. ~ Moq. in DC, Prodn, Xm, 2, p. 75 (1849).

KhosToea in argillosb. 8. VL

5. Blitum rubrum L., Spec. plant, ed. I, p. 218. — Blitum poly-

morphum O.A. Heyer in Ledeb.« FLAU., I, p. 13 (1829). — Fentl in Le-

deb., FI. Boss., m, p. 707 (1846—1851). — Blüum rubrum Beicbenb., Fl.

Germ., p. 582. — Moq. in DC, Prodr., XIII, 2, p. 88 (1849).

Hasanbeili ad rimm. 19. VII.

6. Blitum virgatum L., Spec. plant., ed. I, p. 4. — M* a B., Fl. Tanro*

Caiicas., I. p. 4 (1806). — Ledeb., FL Alt., I, p. 12 (1829). — Moq. in Da,
Prodr., Xm, 2, p. 88 (1849).

Carik in decliyitatmn glareosia. 17. VI.

öarik in lapidosis. 10. VI.

ünimiab ad ri? i Scber-Cai ripas. 2. VII.

7. Spinacia oUraeea L., Spec. plant, ed. I, p. 1027. — SpiMoeia

gpinosa Moncb, Metbod.. p. 818 (1794). — Moq., Cbenop., p. 78 (1840). —
Moq. in DC, Prodr., XIII, 2, p. 118 (1849). — Spinaeia spinosa C Koch

in Linnaea, XXII, p. 184 (1849).

Khoi in afTris. 23. V.

Tibria iu arvia. 2. V.

8. Atriplex nitens Schk., Handb., ID, S. 541, Taf. 848 (1808). -
Fl. Dan.. Tab. 2466. — Atriplex acuminatum W. et K„ PI. rar. Hung., II,

Tab. 108 (1805).— M. a B,, FL Tanro-Caucas., II, p. 641 in nota ad Nr. 1984 (1808).
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— Moq. in DC, Prodr., XIII, 2, p. 00 (18-19). - Le.leb.. Fl. Alt.. IV. p. '.m.

— C. A. M ey er, Indo-Caucas., p. 1Ö2. — Ledeb., Fi. Bob«., IU, p. 715 (1846—1851).

Merdiseb ad aqiuuum fossas. 20. XL

9. Äiriplex UttoraleJj.t Spec plant., ed. I, p. 1054. — AtripJex mmri-

num L
. Mant., II, p. 300. — Moq. in DC. Prodr., XIII, 2, p. 96 (184;'). —

C. Koch in Lionaea» XXII, p. 188. — Fenil in Ledeb., FL Rosa., III, p. 729

(1846—1851).

Gömörchane in salsis ad lacuni. 25. VI*

Diie-siamek ad riTi ripas. 30. VL

10. Atriple.T hastatum L., Speo. plant., ed. I, p. 1053. — Ätriptex

micranthum C. A Meyer in Ledeb., Fl. Alt, IV, p. 308 (1829). — Moq. In

DC, Prodr., XIU, 2, p. 94 (1849).

Carik in glareoois. 17. VL

11. AinpUx Uicimatum L., Spec. plant, od. I, p. 1058. — Kogl. Bot,

Tab. 165. — Atripkx ineuum H. a B., Fl. Tauro-Caucas., UI. p. 641 (1806).

Atriph'X recurvum D*ürv., Enuni., Nr. 239. — Atrijlex venetum Willd., Spec.

plant., IV, p. 9G2. — Moq. in DC, Prodr., XIII, 2. p. 93 (1849). — Ledeb.,

Fl. Alt., IV, p. 313. — Eichwald, Casp.-kauka.-^. Pfl.. S. 1, 3, G (1831—1833).

— Besser, Eduiq., p. 54, Nr. 1476. — Feuzl in Ledeb., Fi. Boss., III, p. 718

(1846-1851).

Merdiseh ad uquanun fossas. 30. V.

Gill in nuierutis. 22. VIII.

Inter Sahatli et Guschtschi in salsis. 20. VII.

Urumiah in incultis. 28. VI.

12. Atrif'lex vtrrucxf cruin M. a B., Fl. Tauro-Caucas., II, p. 441

(1808). — Obtone vcrrwifera M»hi. in DC. Prodr., XIII, 2, p. III (1849). —
C Koch iu Liunaea, XXll, p. 184. — Feu/,1 iu Ledeb., Fl. Rob»., III, p. 734.

— Atriplex verruciferum Ledeb., Fl. Alt, IV^, p. 318.

Scbindawur in ealeia. 1. X.

13. Eurotia ceratoides L., Spec. plant., ed. I, p. snh Axifride. —
LHotis ceratoides W ilk\., Sp< o., IV, }». 1. — Euroiiu cvratoides C. A. Meyer in

Ledeb., FI. Alt, IV, p. 239 (lb29). - Moq. in DC, Prodr., XIII, 2, p. 120

(1849). — Fenal in Ledeb., Fl. Roes.. IU. p. 737 (1846—1851).

Zameaebli in pagi argUlosie. 7. YU.

14. Cerutocarpus arenariu8 L., Spec plant., ed. I, p. 969. — Moq.
in DC, Prodr., XIII. 2, p. 121 (1849). — Ledeb., Fl. Alt., IV, p. 198. — C Koch
in Linnaea, XVU,^ p. 311; XXU, p. 184. - Fensl in Ledeb., Fl. Boss., IU.

p. 789 (1846—1851).

Geschi in aiccia atarittbo«. 80. T.

Dize-si&mek in arvorum aridis. 80. YL
Merdiseh in lapidooia. 30. £L

S. B. Om. B. UXIX. khh, 81
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15. Kochia Bcoparia Schrad . Neues .Tonrn:d, III, 3—4 Stück. S 85

(1><09). — L , Spec. plant., ed. I, p. 221 >\\h Cluuojwdio. — Salsola scoparta

M. a Ii. iu Mein, de la Soc. nat. de Mo.sc . I, p. 141; IV, p. 17. — Maß.
Fl. Tauro-Caucas., IU, p. 128 (1808). — Muq., Chenop., p. 91 (1840).

in Ledeb., Fl. Robs., III, p. 746.

Chanian In incaltis. 26. VI.

16. Koch ia h f/sso pi folia Pall., Ve^.. p. 278, Tab. 43 sub Salsula. —
Suaeda hyssupifoiia Pall., III., Tab. 3ö. — O^enopodium villosum L&m., Dict.,

I, p. 196. — EehmoptOon hyasopifulium Hoq. Js DC, Prodr., XIIl^ 2, p. 135.

— EeMnopnim lanatum Hoq. in Annal. des Sc. nat., atfr. II, p. 127.

Kho8ro«s in glareosis. 9. VI.

Ummiali in sterilibuB. 28. VI.

17. Kochia lanata Jacq. in herb. De Cand. sub ChettolaefM. — Moq.

in DC, Prodr., XIII, 2, p. 216 (1849). — Boise.» FI. Orient, IV, p. 921 (1879).

Zameeehli in pagi tnmnlo. 1. VII.

18. Salicornia herbacea L., Sp«c. plant, ed. II. p. 5. — Sulicornia

enrojMMa L., Spec. plaot, ed. I, p. 8. — II oq., Chenop., p. 113 (1840). — SaU-

eomia amma Engl. Bot., Taf. 415. — Fl. dan., Tab. 808. — Ledeb., Fl.

Alt., I, p. 2.

Scbindawor in ealeia. 1. X.

19. MalopepU» ampltxieaulii Vabl, Sjmb., II, p. 1 eub Salieomia.

— Halostachys perfoliata Hoq. in DC, Prodr., XIII, 2, p. 148 pro p. (1849).

~ Boiss., Fl. Or., IV, p. 935 (1879).

Schindawur in salais. 1. X.

20. Halocnemum itrohilaceum Pall., It., I, App., p. 481, Ti\h. 91 B,

Fig. 1, 2. — Moq., Chenup., p. 109 (1840). — Moq. in DC. Prodr., XIII, 2,

p. 149 (1849) — Ledeb., FI. Alt., I, p, 6. — Boiss., Fl. Orient, IV, p. 6 (1879).

Merdiseh in salsis. 30. X.

21. Suaeda altissijua L., Spec. plant., id. I, p. 221 sub Chenopodio.

— Salsola ulltf^stma L.. Spec. phvnt . ed. II, p. 324. ™ Pall.. III . p. 49. Tab. 42.

— M. a B., Beschr. d. Land, am «asp. Meere, S. l.")(t, App. Nr. 23. Moq.,

Cheuop., p. 123 (1840). — Moq. in DC, Prodr., XIII, 2, p. 157 (18-19j. —
Boiss., Fl. Orient, XV, p. 940 (1879).

Gdk-iepe in rnderatie. 26. VL

22. Suaeda maritima Du Hort, FL Belg., p. 22. — Chenopodium

mariHmum L., Öpee. plant, ed. I, p. 221. — Sehoberia mairUma C A. Mejer

in Ledeb., Fl. Alt., I, p. 400 (1829). — M. a B., Fl. Tauro-Ciaueas., I, p. 188

sub Chetwpodioi III, p. 176 (eicL ?ar. ß. ad Suaedam aaUam spect) (1809). —
Suaeda maritima Moq., Cbenop., p. 127 (1840). — Chenopodina maritima Moq.

ID DC. Pro lr , XIII, 2, p. IGl (1849).

Gul in .salsiö. 22. VIII.

Khoi iü pratis «alsis. 23. V.
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• arik in Rterilihus. 17 VI.

Inter Sahatli et Guschtsobi in Mlais. 20. VII.

Merdiseh in salsis. .*^0. IX.

2X Suaeda salaa Fall., III., p. 46, Tab. 39. — SaboJa mim Fall., li^

I. p 2ir. - Schoberia f^nlsa C. A. Meyor in Lft.leb., Fl. Alt, 1, p. 101. —
ChfunpofUna mJm Moq. in DC. Prodr., XUI, 2, p. 160 (1849). — Fensl in

Ledeb . Fl Ro.ss., III. p. 785 (1846—1851).

iSchindawur in siisis. 1. X.

24. Sehrt nginia hnccata FiT.sk.. K>f. Arab., p. 60 .'-iib Suaeda. —
Schangtnia baccata Moq., Cbeuop., p. 119 (1840). — JäuchyUuna aegyptioc»

Spreng.. Syst., I. p. 923.

Sohindawur in salsis. 1. X.

er.. SrtJsoUi brachiata Fall., III., p. 30, Tab. 22. — M. a B., Fl. Tauro-

Cauca^s., I, p. ]>.'); III. p. 178 (1808). — C.A.Meyer in l>edeb.. Fl. Alt., I,

p. 388 (1829). — Salsola Pallasiana \est in Schult.. JSyst. vepet., VI, p. 240.

— Moq.. Chenop.. p. 137 (1840). — Moq. in DC, Prodr., Xlil, 2, p. 18d (1849).

— ScUsola ptäla C. Koch in Linnaea, XXII, p. 190.

Schindawur in salsis. 1. X.

2H. Salsola Soda L,, Spec. plant., ed. I, p. 223. — Fall.. III., Tab. 30.

— M. aB. in M(^in. d»> la Sur. imt. de M.-sc, I, p. 102; IV, p. lo. — M. a B.,

FI. Tauro-Cau a.-., I. p. ISä; III, p. 17!» (l.so8). — Moq., Chenop., p. 147 (1840).

— Moq. in DC, Frodr.. XIII, 2. p. 189 (1849).

Schindawur in .salsis. 1. X.

27. Stil sola Kali I,., Spnr plant., ed. I, p. 222. — Moq., Chenop.,

p. 13H (1840). - Moq. in 1>( .. Pn.dr., XIII. 2, p. 187 (1849). — Fenzl in

Ledeb., Fl. Ros.s.. III, p. 797 (1840—1851). — C. Koch in Linnaea, XVII,

p. 313; XXII, p. 100.

Disa-Chald in lapidosis. 1. X.

ünuniah in storilibus. 28. VI.

28. Salsola crassa M. a B. in M^m. de la S..o. nat. de Mo.sc, I, p. 100

(1806). — M. a B., Fl. Tauru-Cauca>., I, p. 184; III. p. 178 (1808). — Eichwald,

Casp.-kauka«. PH., Taf. XXV (1831-1833). — Moq., Chenop., p. 137 (1840). —
Moq. in DC, Prodr., XIU, 2, p. 186 (1849). — Fonsl in Ledeb., Fl. Bow.,

m, p. 804 (1846-1851). - Boise., Fl. Orient., IV, p. 956 (1879).

ScbindAwnr in salsis. 1. X
29. Salsola glauca M. a B., Beschr. d. I/in<l am ca.sp. Meere. S. 144

(1800). — M. • B., Fl Tauro-Caucas., I, p. 185 (1808). — Salsola spicata Fall.,

HL, n, p. 27, Tab. 19 (1808). — Moq., Chenop., p. 140 (1840). — C. Koch in

Linnaea, XTH, p. 818; XXI7, p. 91. — Fenil in Ledeb.. FL Rose., IH, p. 818

(1846—1851). — Boise., Fl. Orient, IT, p.959 (1879).

Gnl in ealsis. 22. VIO.

81*
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30. Salsola verrucosa M. a B. in M<^in. de la Soc. nat. de Mose , I.

p. III (18O0). ~ Boiss.. Fl. Orient., IV. |.. Dul (18711). — Sahola demhatJes

Pall. III., p. 22. Tab. XIV — M. a Ii.. Fl. Tauro-Cau. a.s.. 1, p. 18«;; IV.

p. 12. — Mo(i. in DC, Prodr.. XIII, 2, p. lHt)( lHl9). — Salsola ertcotdes C. A.

Mejer, Indu-Caucas,, p. IGO. Eichwald, Casp.-Kaukas. Pfl., S. 2(>.

Schindftwvr in uftlsie. I. X.

31. Salsola vermiculata L., Spec. plaat., ed. I, p. 223. — Moq.,

Chenop., p. 140 (1840). — Moq. in DC, Prodr., XIII. 2, p. 181 (1849). —
Fenil in Ledeb.. Fl. Boas., ni, p. 810 (1846-1851). — Boisa., Fl. Orient,

IT, p.m am}.
Mordiseli in lapidosis. 30. IX.

Q9m9rcban« in aalaia nd lacum. 25. VL

82. Ifoia $pino8i$8ima L. fil., Suppl., p. 178 (1781) anb Amabati.

Anahasis spinosissima M. a B., Fl. Taiiro-Cauca.s., I, p. lOO; III, p. 184 (1808).

— Salsola EchiuH.« Del., Kg., p. 223, Tab. XXI, Fig. 2 (1S17) — Halogeton

i>pinoftif<simus C. A. Meyer, Vera. d. kaukas.-« asp. Pfl., S. ITiO — Halogeton

spinoittfisimus Moq., Chenop., p. l.'»? (1S40). — Moq. in DC, Prttdr., XIII, 2,

p. 207 (181;»). - Fenzl in Ledeb.. Fl. ßoss., lU, p. 831 (1846-1861). —
Boiss., Fl. Orient, IV, p. 'Joo (lb79).

Urumiah in aridis. 2. VII.

Zendjannb in montoaorum aridia. 1. VIII.

Herdiaah in Inpidoaia. 80. IX.

88. Girgtnsohnia oppogitiflora Fall., Reiae, II, 8. 785, Tnf. O
(1778) anb Saltola, — Fenil in Ledeb., Fl.BMa., UI, p. 885 (1846-1851).

— Hätoffeton oppositiflorum Moq., Chenop., p. 161 (1840). — Nolla oppotiH'

fiora Moq. in DC, Prodr., XIII, 2, p. 209 (1849). — Boiaa., FI. Orient, IV,

p.967 (1879).

Merdiseh in lapidosis. 30. IX

'M. Anabasis aphijUa L., .\inoen. aond., II. p 317. — L., Sper. plant.,

id. I. p. 223. — M. a B. in Mem. de la Sot. nat. de Muse, I, p. 108. — M. a B..

Fl. Tauro-Cauea.s.. I, p. 189; III, p. 183 (IHOR) — Moq., Chenop., p. 165 (184<»).

— Moq. in DC, Prodr., XIII, 2. p. 211. — Buuge, Bev. Anab., p. 40 (1862).

Diaa-Child in mderatia. 29. IX.

Maidiaeb in Upidoaia. 80. X.

85. P€tro9%mon%a iriandra Pnll., Reiae, I, 8. 488, Taf. Z>, Fig 2;

Taf. E, Fig. 1 a771) aub PtH/gmmo. — Polytsnemon volwx Fall., III., p. 60,

Tab. 50 (1803). — Halimoenmii volvox C A. Meyer in Ledeb., FL Alt, I,

p.883 (1829). — Bunge, Bev. Anab., p. 54 (1862). — Boiaa., Fl. Orient, IV,

p.979 (1870).

Schiudawur in aalaia. 1. X.

36. llalocharis sulphurea Moq. in Mem. de PAc i 1 1 Toul, V, p. 180

(1839). — Boiss.. Fl. Orient. IV, p. 975 (1879). — Sub Halocnemiäe in DC,
Prodr., XUI, 2, p. 201 (1849). - Buuk«, Rar. Anab., p. 63 (1862>.
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Isperehmii in graminosia sridBi. 30. Vn.

d7. Balimoenemii gibhoia Wotoseuk, Boten. Efg^bniBM d. PoWschen
Eiped. nach Persien (1882), II. Th,, 8. 9 (1886) in Denkschr. d. knis. Ak»d. d.

Wissensch., Bd. LI (188t>).

Merdiseh in lapidosis. 80. IX.

38. Halanthium rarifolium Moq. in DC, Prodr., XIII. 2. p. 204

(1849). — C. Koch in Linnaoa, XVII, p. 'Mi. — Ualoclmris pycnantha C. Koch

in Linnaea. XXIV, p. Dl (18.'>1). — üalogeton rMrifoUua Fen&l ia Ledeb., Fl.

Boss., III, p. Ö34 (184G-1851).

Vnr. Aucherianum Bunge, BeT. Anab., p. 83 (1802). — Boiss.,

PI. Orient., IV, p. 982 (1879).

G5mörchane in salsia ad lacum. 28. VI.

m. Amarantaeeae.

Bearbeitet fon Carl Becliinger.

1. Atnarantus Blitum L., iSpec. plant., ed. I, p. 990. — Moq. in DC,
Prodr., XIII, 2, p. 2m (1849). — Fenzl in Ledeb., FI. Ros«., III, p. 857

(1846—1851). — Ämurantus stlventris Boibs., Fl. Oneut., IV, p. 990 (1879).

Uramiah in depreesie humidis. 28. VI.

Inter Hasanbeili et Alibnlak ia nidaratu. 18. IX.

Tabrie in cultis. 27. IX
2. Ämarantu» retroße»u$ L., Spec. plant, ed. I, p. 991. — Ho 4. in

DC, Pndr., XIII, 2, p. 258 (1849). — Fenxl in Ledeb., Fl. Bosa., III, p. 856.

— Willd., Hiet Amannt., Tab. 11, Flg. 21. — Beichenb., Icon., T, Flg. 668.

— BoisB., FL Orient., IV, p. 989 (1879). — Ämarantut spieaius Lua., Fl. fran^,

n, p. 192.

Urumiah in in cultis depreeaia. 28. VL
Täbrie in cultia. 27. IX.

lY. Polygonaeeae.

Bearbeitet Ton Carl Becliiager.

1. Calligonum eomosum LTOrii in Trane. 80c. Linn. load., I, p. 180.

~ Boiss., Fl. Orient, IV, p. 1000 (1879).

Inter Hebeechi et Teenteeh in arenoeie. 22. VII.

2. Rheum ribts L., Spec. plant, ed. I, p. 872. — Jaub. el Spach,
BL pL Or., V, Tab. 470 (1858—1857). — Botet., FL Orient, IV, p. 1004 (1879).
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Scher in saiosis. 8. VII.

Tachte-Balküs in locis asperis. 18. VIII.

Zea4)ire in monte Uiticbob, u&de »ttulere ruütici. Initio Maii.

Oxyria (ligynti Ii., 8p«C. plant , f^d. I, p. 387 sub ÄMwictf. Oryria

reniformis C A. M* } r, InUo-CaucM., p. Ibb. — C. A. Iftyer in Ledeb., Fl.

Alt, II, p 56

Ispereban in monte Saehend in glareosis. 5. VIII.

I. Rnmex Patientia L.. Speo. plant., ed. I. p. 333. — C A. Meyer
in Ledeb.. Fl. Ali, 11. p. 58 (1830). — Ledeb., Fl. Boas., Ul, p. 507 (1846-1851).

Oiagapui in aazorum nrnbroala. 16. VIDL

5. Bumtx eriipuB L., Spec. plant, 6d. I, p. 885. — Fl dan., Tab. 1884.

— C. A. Heyer in Ledeb.. Fl. Alt., U, p. 57 (1880). — Ledeb., FI. Rom., IH,

p. 505 (1846-1851).

KhMToes ad HtI ripas. 9. Tl.

6. Bumex praiensii M. et K., Dentschl. Fl., II, p. 609. — Engl. Bot,

Tab. 2757. — Rnmex acutus M. a B., FL Tanro-Caticas., I, p. 289 (1806). —
' Bumex OxsßapaUium Hayn«, Anneigew., Xm, Taf. 2.

Alibnlak in ailviB caaduis. 19. DL

7. Bumex eonglomeratüe Morr.* Prodr. atirp. Chwtt, p. 52. — FL
dan., Tab. 2328. — Bumex glameratut Bchrob., Spieill. Ups., ed. n, p. 64. —
Bumex Nemolapathum M. a B., Fl. Ttoro-Caueas., I, p. 289, non Ehrb. (1808).

Urumiah in riTvIornm ripia. 28. VI

s. Rumex scutdtus L.. Sper plant.. e«l. I. p 3:'.7. — Runu.r glaucus

Jat q., C*>lleot., I, p. (33; loon. pl. rar.. I, Tal». G7. — Jiuincx dtgynus Schult..

Scbneeb., I, Ausg. Anb., S. 120. non L.

In montis <Jelosae argiIlo.sis. 14. VI.

0 Rumex tuhrro.'ius J... Sper. plant . o<l II. p. 481 (1762). — M. a B.,

Kl Taiiro-CaiK a< . III. p. 2*<o. - Jlumex creticus Boias., Diagn., I, 12, p. 102.

— Buisv. Fl Orient. IV. p. lo27 (1879).

In i>ratis ilepro^^-is montis Karnaru. . 12. VI.

In graminosis un»ntis Saehend. H. VIII.

10. Rumex ncftosellnideii Bai., BuU. de la Soc. bot. fr., I. p. 282. —
Boi.'^s.. Fl Orient., IV, p. 1018 (1870).

Lsperehan in tflareosis. 30. VII.

Zendjanab in glareosia. 1. VIII.

II. Polffffonum Bietorta L., Spec. plant, ed. I, p. 516.

Var. anguetifolium Mieiean. ~ Pol^gonum bittortiaiäet

Boi.ss., Diagn., air. I. 5. p. 46 (1844). — Pohjgonum confumm Meissn.

in Wallr.. PL As. rar., UI, p. 58 (1832). — Boise., FL Orient, IV,
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p. 1027 (1879). — Polygonum splendetis Kiotzscb in Reis. d. Prinz.

Wald. V Preuss.. S. 185, Taf. 88 (1862).

In äcaturiginoäiB montlH Saeheud. G. VIII.

12. Polygonum amphibium L., Spec. plant., ed. I, p. :}>il. — H. a B.,

FL Tauro-CMcas., I, p. 301 (18(>8). — Ledeb., Fl. Rob*»., III. p. 520.

Var. «. natam Bolss., Fl. Orient, IV, p. 1028 (1879).

Gul in stagni nutiginibo«. 22. VIII.

18. Polpgonum Perticaria L., 8pec. plant., ed. I, p. 361.

Uiumiah ad rivi Scher-Teehai ripas. 2. 7IL

14. Polygonum lapaihifoltHm L., Spec. plant, ed. I, p. 360. — Poly-

gonum penntifhatdcum Hude., FI. aogl., ed. I, p. 148.

Huanbeili ad mnm. 18. DL

15. Polffgonum Convolvulua L., Spec. plant, ed. I, p. 364. — Cnri,
FL Lond., IV, Tab. 29. — Ledeb., FL Boss., lU, p. 528 (1846-1851).

ürnmiah in artia 28. VL
Hasanbek in sUtis caedais. 17. IX.

16. Polygonum rottboellioides .Taub, et Spaoh, III. pl. Or., Tab. 122

(1846). — Polygonum tubulosum Boias., Diagu., aer. Vli, l, p. 83 ii. s. — Boisa.,

FL Orient, IV, p. 1082 (1879).

Khosroes in argilloeis. 8. VI.

ünuniab ad rivi Scber-Tsehai ripas. 2. Vn.

17. l'olyyunum Olivieri Jaub.jt 8pach, 111. pl. Or., 11, p. 32, Tab. 122

(1844). — Boiss., Fl. Orient., IV, p. Iü33 (1879).

Dize-üiamek iu aridia. 20. VI.

Sdiandsolm ia fianun duriseimie. 15. VIII.

Aehmedabad ad aqnas minerales. 17. VIII.

18. Polygonum Bellardi All.. Fl. Ped.. II. p. 2n5. Tab. lin. Fig. 2.

— Polygonum putulum M. a B., Fl. Tauro-CHiicasi., 1, p. 204. — Polygonum

sfmfuM Ledeb., FL Alt, Ic, Tab. 444 (form, tenuior tirieta) (1829). — Poly
g<mum chioroeaUim Steud. in Kj. Scbed. — Po^gonum reUeulatum C. Koch

in Linnaea, XXII, p. 200.

Geacht in arrls. 80. V.

Gömörchaue in salsis ad lacom. 25. VL
Urumiah in arvi». 28. VL
Hirse in salsis. 30. IX.

19. Polygonum ammanioidea Jaub. et Spaob, HL pL Or., U, p. 2^
Tab. 119 (I^M -1846). — PcUggomum cognatum y. ammaimoides Meissn. in

DC , Pr. .lr
,
XIV. 1, p. 96 (im). Pofygotmm alpettn ß. ammmmoidn Boi9fL,

FL Orieut.. IV, p. 1U38 (1879).

Var in axTia. 29. V.

Digitized by Google



248 Carl Rechinfer. Beitrag zar Flora von Psraien.

20. Polygonum setosum Jacq., Obs., Iii, p. 8, Tab. 17. — Boiss., Fl.

Orieut., IV, p. lo88 (1879)

Inter Kotur»u et Zaraxchora in pascu'iK. 18. VIII.

21. J'ohfgonum thymifolium .Taub, et Spacb, III pl <*r . II, p. 22.

Tab. II«; (1841-18l<>) — Polygonum Kotschynnum Roiss. in Ky. 8. lud. (184'>).

— Meissn. in DU., Trodr., XIV. 1, p. 9i) (1850). — Boiss., Fl. ürieat,, IV,

p. 104U (1879).

Khoi in lapidosi.s. 27. V.

Isperehan in moote Salbend in lapidoui». 5. VIII.

Tacbte-IialküH iu asperi». 18. VIII.
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LiclieüoJogische Ausflüge iü Tirol.

Ton

Dr. F. Arnold.

(Vorgelegt in der Twmiumlang am 1. If»i 1889.)

XXIV. Finkenberg.

Literatur: 1. H. 6. Floerk«, eine Biognphie fon £. Coemans (Flora

1867 p. 186); 2. V. So n klar, Die ZOlerthaler Alpen, 1872.

Nachdem Floerke in seineni 88. Lebensjahre sich entschlossen hatte,

dem theolügischeu Berufe zu entsagen, unternahm er, bevor er sich dem Studium

der Medicin widmete, von Me<"kl»^iiburg aus eine grosst^re, bis in tlie Salzburger

Alpen ausgedehnte Koise. Im Sdiniii^T 17t»S hielt Floerke sich melirer<> Wochou
SU Finkenberg im Duier Thale uut, welchci» daiualji uoch zum Herzo^thuni iSaiz-

burg gehörte. Am 28. Juni 1798 wurde eine ExcurHiuii nach Duruauberg, jetzt

Ginsling, unternommen und am 26. und 29. jenes Monats maobte Floerke
den durch die Ungunst der Witterung Tereitelten Versucb, den sQdlich ober

Finkenberg (868 m) gelegenen Grimberg (2765 m) su besteigen. Die botanischen

Eigebnlese der Reise sind im Briefe vom 1. Hin 1799 (Schräder Jonrn. 1799

p. 502) kurz angedeutet; der Aufenthalt in Finkenberg dagegen ist in Schräder
Jeum. 1801 p. 137 eingehend geschildert.

Floerke besass zwei Herbarien. Das ältere, in welchem allem Vpnuuthen

nach der grösste Theil der bei Fiukfiiberg gesammelten Pflanzen entiiaiteii sein

wird, kam in den Belitz der GeselJbchaft iiaturforschemler P'rtunde in Berlin

(Flora löG7 p. 189), welche dasselbe sjiäter d^m d<trtigen k. butaiiischen Muneum
fiberliess. In diesem älteren Uerbare werden auch diejenigen Flechten sich vor-

finden, welche Floerke in Schräder Joum., Web. Hohr Beitr. und im Berl.

Magas. (TgL t. Kplhbr. Gesch. der Lieh. I p. 452) sum Gegenstände seiner

üntersndiungen gemacht hatte. Das iweite Herbar wurde seit der Ernennung

Floerke's lum Professor in Bostock (1816) angelegt und ist jetit Eigenthum

der ünlTersitat deselbet. Einige der bei Finkenberg gesammelten Flechten sind

darin enthalten.

Z. B. 0«s. B. IXXUL, Abk 82
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üeber die LebeiiKverhältnisse Floerke's kura vor dieser Ernennung gibt

(Irr Entwurf eines Brieff'S an Professor Sprengel in Halle Aufschluss: „Berlin,

21. März 1815. Ich müsste weit ausholen, wenn ich Ihnen den Gang meines

Schicksals wahrend dpr letzteren Jahre erzählen wollte Nur s(i vit-l erlaube ich

mir zu bemerken, d;is> der Krifg von 181!^> meine schriftstellerischen Geschäfte

gänzlich unterbrach und ich endlich als Secretär bei dem Kriegscommissariate

des vteitan ArmMcofp« mit sn Felde ging. — Auf meinen militfriseben Kr«iii*

nnd Quenfigeo bfttte ich Gelegenheit, einige intereetante botnnisdie Aneflflge

sa maolien, besonders nach den SstUcben Umgebungen des Harns, nach dem
HeisMitr in Hessen. — In meinen Nebentlunden beschiftige ich mich jetit

mit einer Monographie der Gattung Lecidea, die mir drinir-m! n .thig er-

scheint Diese Monographie, für welche Floerke reicliliches, im Rostocker

Herbare befindliches Material zusammengebracht hatte, kam nicht zu Stande,

es wendete Floerke sich vielmehr den Cladonien zu und schUfss seine Thätigkeit

im Jiilire 1828 mit dem Hauptwerke seines Lebens, der Commeudatiu de Cla-

duniis, ab. Am 6. Noveml>er 18;^') starlj Floerke, 71 Jahre alt.

Es möge mir gestattet sein, aus dem Inhalte des Hostocker IIerl.»:irs,

de.H.sen Einsicht mir durch die Gefälligkeit des Herrn Dr. Oltmanns ermöglicht

wurde, hier Einiges , bekannt su gebsD. Die Zahl der Original*Ezemplare ?oq

Acharina, Sehrader» Persoon, Hosig, Seeliger, Funck, Laurer ist nicht

gross. Von Hoffmann, Schrank, Hohr, Spreng«], Hayer sind nurwenige

Exemplare Torhanden. Flechten von Agardh, Qraf Raben, Hftbener ^nd in

je einrm Fascikel enthalten. Beträchtlicher sind die Beiträge von Schwerer
und £. Fries, welche auch die ersten laefeningen ihrer Exsiccata einsendeten.

Von Schleicher hat Flt^erke eine ansehnliche Zahl T.ichenen erworben.

Mougeot schickte allmälig geK'eri 1000 Exemplare, von welchen viele noch

nicht bestimmt sind. Ein besonders freundschaftlicher Verkehr l)pstand mit

Sommerfelt und v, Flot<tw; die beiden Centnrien <ler (."ryptttg. nurveg. sind

gut erhalten. Unter den Flccbteu Sommerfcit's befindet sich liehmia cae-

mfewdfta Kplhbr., welche derselbe als: ,8. Lee. speirea Ach." beseiehnete,

wahrend Floerke sie fftr »Xec epipdia, tdt' erachtete: ep. viride, hyp- fusceac,

spcr. tncoL, iskid,, l-t^., «trogite apiee obtutae, medio levifer consfrtcf.,

0i>15—17mm Jg., &008mm kU., 8 in atco.

Welche Bedeutung dem Boetocker Herbare sukonunt, um jenes ^Chaoa

ohne Gleichen" (Forssell Oloeolich. p. 3), wofftr man die Lichenologie billig

ausgeben darf, langsam su entwirren, mige ans drei Beispielen entnommen werden:

A, — Wallroth hat an Floerke wenige Cladonien, wohl aber viela

andere, jedoch nur tu oft nicht mit Bestimmung Tersehene Flechten geechickt

ffie und da aber erhilt man sicheren Auftchlnss ttber Arten, welche in Wallr.

Flora crypt geim. 1881 beschrieben sind.

1 P 296, Nr. 787. Tkromb. fractOar« W.; das Exemplar ist steriles Zefifog.

Sehraderi (Bbd.); von Wallroth als ,888, CoOema haeittart m.' aa Floerke
gesendet.
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2, p. 200. Nr. 742. V. leucoplaca W.; Ton W. ib „8. Verr. Candida W«
an PI. geschickt und von (lit>»ni als: „V. gemmnta v. minuttda Fl." bestimmt.

Das Exemplar ist ri/rcuuia farren Ach . Nyl.. Stitzb, helv., p. 252, Zw. Heidelb.

p. 76: thall. nlbesc, rtpofh. rsr/. aira, paraph. capilL. spor. inc , detnum
fus-ciduhic, 3- Sept., Htroque aptce nonmhü acutae, 0031mm ig.^ 0010—12mm
lat., d uniscriaiae in asco.

3. p. 303, Nr. 750. V. cMorotica Ach.; Ton VV. als: »20. V. Floerkeana m.,

fHW Me vM, F. mbmena* becaehneft, von Fl mit der Bfmerkung ver-

sehen: «wenn sie nicht mit der Moroiiea «uunmenfUlt. Pyren. FtmdBÜ Spr.";

diese Flachte ist Vmr. aethiobclla W., Arn. Flon 1885 p. 80 (tpor. timviket,

othng., (HJil8^22mm lg., 0-008-9 mm ht,, 8 in aaeo),

i. p. 308. Nr. 759. V. spadicta W. ist SUgmiBt. dopimum (Wbg.) Arn.

Flora 1885 p. Gö: thall. ohscurefuscus, gonid» hymen. paUide virid. vel sub-

ine'J., 0 fX).l—4 mm lat., .<tpor. fusc, ohtusae, murulefi, innae, 0012—45 mm lg.,

Oolemm lat. W l-izflchnete da.s Exemplar al.>: „10. V. apadie, m."; FL
>chricl> hinzu: „ wahix heiiili.'h zu V. nigrican.^, ff. DC. l."]**.

5. ]). 3u8, Nr. 7üO. T. nlutacea W. ist eine Lithoicea, Wfli he unter diesem

Namen beibehalten werden darf und zur Gruppe der Lith. fuscdla T, Arn.

Flor» 1885 p. 72 gehört: theM, cinmueeiu, ar^okUthrimutotus, apoth. parva,

aredii» imidentia, tpof. ovaka, nrnpHe», 0-018-Sl mm lg., Oi)00^11mm tat»,

8 hUeriaiae in oseo. — W. schickt« sie als: »14. Verr, älutaeea m.*; Fl. er-

achtete sie für Urc. einer. polygonia Ach. 141.

6. p. 300. Nr. 761. V. elegane W.; die unter diesem Namen mit Xr 12

rersehene Flechte ist, so weit ich zu urtheilen vermag, von V. spadicea W. »
Sfigmat. dop. ni<ht ver.schit'd*'ii ftvinenia1«^onidien und Sp-ir^n stimmen über-

ein, der iins*pr.> ffabitit*^ ist der nämliche und nur die Färbung (i»-s Thallus

weicht etwas ab (thall. apud V. eleg. in herh. upacus fascu»), Fl. hielt sie für

,eine kümmerliche Porina pertusu auf Stein".

7. p. 313, Nr. 767. K verruc. i. coronata; von W. unter Nr. 232 geschickt,

ist Ptrtna, eoeeodee Ach. e. ofwfA.

8. p. 316» Nr. 76». B. Upi. h. polgpii^hm W. (Kr. 101 ad Fl.) ist Gne-

pmia potigepara Hepp, Arn. Tirol XXII p. 68. Der ilteste Name dieser Flechte

dürfte WaJlrothii Spreng, lauten.

0 p. 373. Nr. 825. P. fuscolut. c. spodophaena W. (ton W. als ,40 Lee»9

decolfjrans* und von Floerke als: ^L. fuscolut. h. leueoraea Ach. p. 42" be-

xeichM*»t) ist Bilimbia sabulet. (Fl.) Arn. Flora 1881 p 071 : rp. aordide ItUetC.,

hgp» fuHcesc ,
ftpor. 3—7 sept., 0 034—27 mm lg., 0 00') mm lat

10 p. .379, Nr. 833. P. vo n. dendrophUa W. ist Biatorina sphaeroideH

Mass., Arn. Flora 1884 p. 564: thall. lepros.^ muscos obducens, ap. pallide

eameaf convexa, intue incol, hym. jodo ateruil. deinde vinos.^ spar. l-sepU,

0025mm lg., 0*004—5 min UU. — W. schickte die Flechte unter Nr. 48 ab:

»Lee, älab, b. §pka«roidet Ach.* an Floerke.

11. p. 481, Nr. 908. M. fioeeaetk W.; diese ?on W. unter »Nr. 268, apoih,

fioeeoea, pedUdefiuea' heseichnete, Ton FL aher »Sph. pftoeoc' benannte Flechte

32»
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ist ApJianopnis terrigena Ach. Univ. p. 181. Nyl. Flora ]^S2 p. 15G. Stizbg.

helv. p. 17. T.jihm Westf. p. 100, Zw. cxs ^01 Dan Exemplar von Wallr.

(perithec. /usc, i-araph. et asci jndo c<icrtil., Hpor. arnphie, simplic, incoh, latt

oblong., 0-030—32 mm lg., 0 010—16 mm UU., 6 fere uniseriatae in asco) Ktimmt

mit Zw. 004 überein.

12. p. S51, Nr. 1026. P. Nrc^MMiiIa W. wiirds von W. als: ,25. OoH.

wMütf^ aa FL gescbkU tind von demMlben ^CkifL Urtt,' gtnannt Das for-

haiidaie sierile Bnmplar ist Lepiog, mkroaeopkum Nyl, Arn. Floii 1885 p. 218.

B. — Ltt. Mdufefonm Fl. Bert. Mag. 1806 p. 809, 811.

1. Die Fleehte Tom Behbeisar Gtabm auf dtm Han ist Lee, Umosa Ach.,

Tb. Fri»^s Sc. p. 588, Arn. Tirol XXI p. 137: pl. nuterior, thcM, minua evoluttts,

eoräide albete., op* «rfra, isptfÄ. caerul. viride, ae. nitr. colorat, hym. incoh,

hyp. Jutesc, apor. oftbmg» vd futifwrmi-ebkmg., timpUc., 0*0X3mm lg., &00imm
tat., 8 in asco.

2. L. sah. auf Baumrin'lo (Berl. Maj?. 1«0? p. 300. 310) ist nach dem

ExPinplare im Rostocker Herbarc Biatorina globulosa (Fl.) Th. Fries Sc. p. 575,

gesellig mit Megalosp. alpina Fr . Th. Fries Sc. p. 479.

3. L f^ah. Ht/ncomista Fl. Berl. Mag. ISnS p. 310. Mit der Bezeichnung:

,L«e. muscarum FL, L. sahuJ. ayncomista Fl. Derl. Mag. 180S p. 310, Carnaria,

Lieh, mu9C' Ehr.; vom Brucken, 1808* befindet sich im Rust. Herb, ein „zur

Berlinischen Sammlung" gehörige» Exemplar, welches aus Fiat, fahlunetise, dem

Tballns dar Lee. neffleeta Njl. und der Lee. areüea 8ft, Th. Fries So. p. 540

besteht: UuM. L» orefte., qp. pm6no$a, ep. viride, Afp. paMide hiieoL, epor,

4. L. sa5. wtieota FL BerL Mag. 1806 p. Sil nmfiksst «ine IfehnaU
?<m Arten (fgL Koerb. syst p. 251). Auf den Steinchen am Behbefger Oimbeo

irlcbst ausweislich der Exemplare im Bosi Herb., welche tod FL als ^L. Mb.
«orÜe.» Behberger Graben auf dem Harze, 1808" bezeichnet wurden, lediglich

Lee. crustuhtta Ach.: (hcdl. sordide cUbesc, K—, hyph. non amyloid., apoth.

hic inde iwnmhü gyrosa, exc. hyp. fusc», tpith. iordide oli»,, spar, oblong.,

simplic., O'Ol^ mm Jg., 0 009—10 mm lat.

5. Kein Exemplar der L. sabidct. Fl. im Bostocker üerbare entspricht

der Büimbia aabidct. JStizbg., Arn.!

C. — Lee. goniophila Fl. Berl. Ma^ l>5no p. 311. Hier gibt Floerke
nur einen Staudort au. Da8 Kostocker Exemplar: „L^c. gon. Ach., Berlin, iät

auch in Mecklenburg, t. B. Kittendorf, «ehr gemein^ ist Sarcog. simplex (Dav.)

Th. Fries, Arn.: epOh, otfcure fwc., paraph, erauae, hyp. ineol. — Es hat

jedoch Floerko aneh andere iusserlich ihnliche Flechten als L. gomoph, be-

seiehnet, und iwar nach dem Boetocker Herbare insbesondere a) Lee. enienh

leuca Ach. f. pungene (Koerb.) Arn. Tirol XXIII p. 118: epOh. vitidimgnecmt,

K fuscopurpurase., paraph. lix., hyp. incol, spor. obl, 0'015 mm lg., OHOImm
lat.: „Lee. gonioph., säch.si.sche .Schweiz, 1811^; und bj Lecanaciit premneß
Ach., plocina Mass., Koerb. Syst p. 280.
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In der ümgebung von Finkenberg hat Floerk^ torwIegMid Strauch-

und Laubflechten gesammelt, welche keinen Anlass zu Bemerkungen geben.

Folgende Arten »tw jener Qegend sind in anderen Werken Floerke*8 erwähnt:

1. Clnd bellidtflora: B<-rl. Mag. IRi»^^ p. 225. — 2. C. deformis: auf der

Grasbergalpe l.oi Finkenberg: Berl. Mag. 1808 p. 219. — 3. C. digitata: p. 217.

— 4. C. pUurota: auf der Grasbergalpe: p. 218 mit Comm. Clad. p. 108. —
C. nmatirocr. und f. chidouioides: auf der Elsalpe und am Grimberge von

Fioerke entderkt: Web. M. Beitr. 2 p. ^,'^4. mit Comm. Clad. p. HO. 122. —
6. C. grac. macroc: auf der Elsalpe und bei Asteck (Amthor Tir. Führer

1880 p. 16S): Web. H. Beitr. 2 p. 330 mit Comm. p. 38. — 7. Lecid. Bob.

eitphorea: Berl. Mag. 1806 p. 311: anf Pintu Cembra im Zillertfaale: comp.

Arn. Tirol XU p. 187. ~ 8. Leeid, deeotoratu: Berl. Mag. 1809 p. 194 (Tiroler

Alpen). — 9. Lee. afroMM^'nea: Berl. Mag. 1809 p. 810. — 10. Lee. fitseth

hiteat Schrad. Joum. 1810 p. 82.

Im BoBtocker Herbare traf ich nachstehende Arten ans der Finkenberger

Aoabeute:

1. Lee. aglaea Smft., Arn. Tirol XZI p. 183 (,£ee. ««rmeOM Fl., Alpen

de« ZUlerthales, 1798'*: Fl. in herb.).
'

2. Lee. confluens Fr. {„Lee. conftuem Ach., Streimairia etmß,, ans dem
ZiUerth. in SaUb., 1798": Fl. in herb.).

3. Lee. speirea Ach., Th. Fries, Arn., Fl. in Berl. Mag. 1810 p. 127,

884 („Stromaria albocaer. v. sp. Fl, Zemmthal im Zillerth., 1798:* Fl. in herb.).

Das £xemplar entspricht der Flechte Arn. exs. 677. a, c.

4. Lee. sücieeaAeh.: von Fi richtig beetimmt {»Lee, ül., Zemmthal im
ZiUerth., 1798").

5. Lee. lithophüa Ach., Th. Fries; Arn.; das Exemplar entspricht der in

Anzi exs. 358-4 fnou 358 qiiae est Lee. lactea Fl.) enthaltenen Alpenform:

thall. ulbesc., rimulos., hyph. non aimßoid., ap. atra vix pruinosa, ep. sordide

fuuesc.f hyp. incol. daphoena Tar. caesia, L. caesta Ach.; dieHe» Stück be-

stimmte Hoffmann ftr seine m. Mufttpuficfa. Aus dem ZUlerth. in Salib.,

1796:« FL in herb.).

6. Ortoe. afroal5. W. f. tubiailoeue PL {»Lee. fueeoairu var. tttbk. FL,

beinahe a), von den Alpen des ZUlerth. in Tirol, 1798," FL in herb.). Das
Eiemphur (tktiUi gUbae fuseidulocinerasc,, diepenae, pnaoihtdlo atro im-
positaf, apoth. spama, epith. K colorat., spor. 1. sept., fusc., OOSÖ—SSmm
lg., 0 015 mm laU) entspricht der bei Arn. Tirol XXUI p. 101 erwähnten Form
(comp. Flora 1828 p. 690).

7. Rhizoc. excentricum Njl. pl. alpina Arn. exs. 684 („Lee. nlbocaend.

b) turgida Ach. 30, aus dem Zillerth. in .Salzh.. 1798": Fl. in herb.: ejntli <>hmc.,

hjffp. fmeeetß^f spor. incd», 7^9 sept. et muralipolybl, 0^048—66 mm lg., uv;^l mm
ki., 8 f» oseo^.

8. Sporatt, MimI. m. eoraehut Ach., Arn. Tirol XXI p. 140 (»Lee,

tetMima Ft., Blsiüpe im Zilleith., 1798«: FL in herb.).
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1. Am 31. Juli l^Sl Öherzenpftp ich mich, dass Floerke von Finkenberg

aus gerechnet wt-iiii; lufhr als <lio hallie Uöhf des Orimbergcs erreicht hat. Der

Duier Ba« h wird jt tzt uusscrliHll» d« ?, Orte."< aul eiiK-r neuen, oberhalb der

Schlurlit aiiu'>'le^t''n lMÜ« ke übe; .>cbritt»-ii. Alsbald führt der Fu>^sweg linkn von

der Schlut bt gcg^u die Uofe BruDuhau2>. Einige Minuten voa der Brücke ent-

fernt ragt ein 2 m hohes PfajlUiniusi? rechts am Steige herror, worin ich

hauptsächlich folgende Lichenen bemerkte:

1. Imhr, wrediata (Ach.): steril. — 2. Aßorotp. fmteaia (Schd.).

3. Aspic. cinerea L. f. alba Schaer. En. p. 86: von hier in Am. exs. 12286)

enthalt * n; thaU, aibuc., effimu, K rulme., apar» <y018—21 mm lg., 0'009 ad
IX mm lut.

\. IJrc. scruposa L. — 5. Lecid. negleda Nyl., hteril. — t». Rhxzoc.

petrat'KrHin Nyl. Flora 1879 p. 221, Arn. Tirol XX p. 383. XXI p. 142. Rhizoc.

endiiiin/I. Th. Pri«'.s Scand. p. tj27 pannu dilTt^rt. L. }nirat'a (Xyl.) Waiuio Ad^.

p. nicht bäufig: thall. cinerasc, virvuwso ImliatHs, A'— , C— , hi/j>h. umy-
loid., apoth. inier verruculas düpersa, epith. ob8C. olivaceovir., K—, spar,

fütc., &027—S3mm Jg., 0-012^15 mm tat,

7. Pyrenopeie »angmnea Ansi Neos. p. 1, Forsseti, Oloeolich. p. 44,

49, exs. Anti 474, Zw. 698, Arn. 1248: von diest^m Standorte in Arn. 1248

ausgegeben: jrf. hiumeetata rufoniffrie., sicca atra, thaüua minute Uprüsthgranu^

Josus, siccus nonniMl diffractm, gonidia (Gloeocapsa) purpurase. rufa, K
sordide nhscure violaceo viridia, apoth. urceolata, nigric. vel fusconigric, epith.

fusn'.l. hym. jodo cacrnl, htfp. incol., eporae ovales, OWd—9 mm lg., 0rO05 mm
lat.f ö in a.<<cts ohlonfiis.

Eine kurze Strecke später steht an der anderen Seite des NWges glniob-

falls Phyllit an; hier land ich: 1. Älect. bicolor (Ehr.): üteril, von hier in Zw.

exs. 1040 enthalten. — 2. Bamal. poUin. — 3. Clad. sqyukVMta H. — 4. Imbr.

perhtia L.; ihaü, non eäiattu, med, C—. — 5. Periue. laeUa (Wf.).

2. Von BmnnhauB sieht sieh der Weg allrnftllg aufvirto ip den Nidel-

holswald, in welchem nicht mehr wie tu Floerke's Zeiten »ao viele vom Sturm
umgeworfene Bftume* liegen. Die p. 144 deutlich besehriebene Usnea longieeiwta

vermochte ich nicht 2u sehen; dafür ist Us. barh. plicata (Schd.) Arn. Flors

1884 p. 67 an den Zweigen der Lärchen häufig und aus di<'->in Walde in Arn.

eis. 12or) aufgenommen, AJfcf julmta {'[..) und hie und da Äl. bicolor (Ehr.);

sehr selten Plat. cldorophyUum (Hiinib ). keineswt^tr-. wie 1798, allenthalben an

Kiefern I j) 144 ». Die S« harte. niimiich der Ein-' linitt. an w*drb' in der kleine

Büch herabkuuimt. war ><;hon in jener Zeit nicht mehr waldbedeckt. Eine Strecke

aufwarte bemerkte ich in einem kleinen bemoosten FelsengeröUe:

1. Clad. uneial f. ofdueata Sch. - 2. C beUidifiora Ach. — 3. C. tfua-

moea BofL — 4. C, crispaia Ach. f. virgeUa Ach., Wninio Clad. p. 891 (hth

jue variekUie jMms minor $it müUihrtuAiata Fl., Arn. 1275). — 5. 0. JMst-
eeriii Xyl , Wainio Clad. 1 p. 397 (materia spermog. K coccinca). — 6. Orfr.

id. — 7. Sticta linita Ach.: ttteril. — 8. Ochrol. geminipara Th. Fries (lepr(h

theiia Njrl.) &ber JüocojiMtriHJii. — 9. Micro^ama »phinctritMide» NjL —

I
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10. Bodyloip. ttretolata Tb. Fries: jwmii aof dem gehtliiSflfln ThiHns der

Mar. sphincir.

Ober der Scharte stehen noch lipiitzutape die l-'ifh'ii Heuhütten (p. 148,

169), zu welchen man ntti kfirz« .-tf n au) ilr in We^e gelangt, weh-hen Floerkc

am 26. Juni 1798 zum Abstieg heuüt/.tt'. Uberhalb der Hütten, weltlu« wie

schon damals sich am Ende der Baujnregion befinden, überblickt man das

Floitentbal. Mir blieben nur zwei Stunden ^ur Musterung der mit Felsen und

Blöcken bedeckten Gehänge ober den Hutten tbrig, dnnn begMin der Regen.

Aoeeer der nermden Alpenflora, wosn die meietea ?od Ploerke beobAchteten

neehten geboren, kamen mir ta Oetlobt:

I. Jtp4c. ailpma Sft. 2. Atp, mibdepreaM NyL, Arn. e». 1168, Tirol

XXI p 128: K—, sporne 0it21—2lmm lg., 0-012—15 mm lat. — 3. Pertm.

lacten Wulf. — 4. Pertus. corallina L. — 5. Pertu.i. indioides Schaer., Arn.

Tirol XXIII p. 84: von diener Stelle in Arn. eis. r2:5<" ausgegeben. -- 6. Biaton

Kochiana Hepp. — 7, Lee. armen, lutescem ku%\, Arn. Tirol XXIII p. 113.

8. Lee. lactea Fl.: an finem Felsblocke am Aldtange ob^r dfji Hütten und

Ton dort in Arn. eis. i2;>.) nietlergelegt. — Lee. iltclinasc. suhterlueftcensJ^y]..

Arn. Tirol XXllI p. 114: thall. ochraceo-ferrug., hyph. amyloid., paraph. nun

mtiemhi., hyp. WUtt., rnib mkrote» inedl, — 10. L, obteuritHma Kjl., Arn.

Tirol XXI p. 104, XXin p. 118: med, K-^, ep, obscure amaragd., hyp, hUete*,

tpor» omdßt, OVlO-^timm lg„ /mm fof., spmnat recta, OiK^^mm
lg., <HX>lmm ha.

II. Im. wtmngrua Nyl., Arn. Tirol XXm p. 114: nicht häufig: tkiäH

^ebulae aVKte, JT— , C—, hyph. tum amyloid., protothaUo uiro impositae, ep.

olivac. riride. hyp. incoJ., sporae oblong., 00J'> mm /<; , (XMff^ vnti hit. —
12. L. platyc var. //artcuwda Ach.: spermat. subrecta, O'OJ^^'mm lg., O'tMJl mm
UU. — 13. Sjiorast. iestudintn (Ach.) atfpie \ \. cincren (Schaer.). — 15. Catoc.

polyc. Hepp. — 10. Catoc. airoaiifus (Wull.): htjj'li. nun amyloid., cp. fuscesc,

K violaceopurp. — 17. Kndococcus complanatae Arn. Tirol XXll p. 83: parasit.

anf den Tbalhieareolen der vorigen Art: apotft. puMtUf., perWkee. fusc, apor.

ndaB w2 kmemnie eurmdae, mhroqug «gpiee notmihü aUmuatae, «ficol., Juißse.,

fmadd., (^015^18mm lg., OVOB^mm lat., oeUmae.

3. Finkenberg, wo ich mich vom 80. Juli bis 8. August 1887 aufhielt, iet

für lichenologiecbe Zwecke nicht gerade gttneiig gelegen, da Akh Gebiet der

Hochalpen zu weit entfernt ist. Am Wege gegen Lannersbach stehen Eschen

(jFrax. exe), welche mit Rticksicht auf das Vorkommen der Rindenflechten in

Alp«Dtbä1ern zu weiterer Unter.-ucluuif,' geeignet <ind; hier: 1. Imbr. pcrlatn L.

— 2. i. sajcat. — 3. L glahra (Schaer.): thall. ghiher, med. C. purj' ;
sp'trae

ohl., 0'012—iamm ig., 0 001 uim lat.; fipermat. recta, 0007—8 mm lg., (HXil mm
lat. — 4. Farm, aipolia Ach. — 5. P. stell, ambigua Ehr. — 6. P. pulverulenta

arggphaea Aeb., Flora 1684 p. 171. — 7. Xmn^ eand^aria L. — 8. Lethag-

ntMi rupesfre L.

Der Weg tod Finkenberg naeh QinsUng bietet irenig. Pertm. laeUa nod
«oraOHMi sind biulig; Twt. pteudocondlma « WteOnngU (Tirol XIH! p. 84)
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au Felsen kurz vor Giniliog, Pannaria caeruieoöadia (conopUa) steril Am Wege
zum Karlssteg hinab.

ZwitK^hen diesem Stege uud Ginaliug wachst io feucht dumpfiger Lage

AJmu fNomM am Zammbaebe, auf dtrtii glatkar Bind« inabtsoaden forkomnMii:

1. SamäL poOmaria L.: iterU. » 2. E9. jii imflili 'i L. — 8^ Mr. oUvetanm
(Acb.): 9ud. C. pmrpunue, — 4 J. /MfifNiMa (Fr.)> ^ Pom. ^^tdom Wnlt,

c. ap. — 6. Parm. pulvmtlenta Sebreb. — 7. Pertm* mm^ra Acb.: jorf^a

C. aädUo K rnmuikU ntbeac. — 8. Lee. parasema Ach.

Lecanora epanora Ach., Tirol XXII p. 74: auf Glimmersteinen der Weg-

matiern vor Giniliag. Clad. fiwtbriata (otm, proltfera üo£L: auf £rda einar

Böschung.

Bei Ginzling niflndet da« «teinige, waldentblosste Flcitenthal Unweit

der eraten AlphQtte liegeu Glimmerblöcke, auf weK beii Lecldeeu gerne eiuea

foafcroihan TbaUna erhalten; I. Imbr. pamnartiformis Njl, Arn. Tirol XXIII

p. 88. ~ 2. Leean, €im§8a Acb^ airfma Tirol XZI p. — 8. Aapic, mtb-

4tprmaVjU^TB, «xa. 1168. — 4. Leo, tikiMa Aob., Tb. Friea Sc p. 487.

— 5. Lee. wtterem NyL, Arn. Tird XXI p. 184.

4. Wie geriugfftgig botanische Ergebnisse lu sein pflegen, wenn eine

Alpenlandschaft zum ersten Male und fdr kurze Zeit betreten wird, zeigte mir

der Auf^'i»thalt in Waxegg (5.— 8. August 1^*^71 V(*n einer ausgedehnten Eis-

regicMi ragen drei Gletscher in ein llochtbal herab, welches in alter Zeit mit

Zirbeu beHtandeu war. Noch steht ein Waldrtst von Pinns Cembra bei der

Grawander Alpe. In der Umgebung von Waxegg (ISOo m) aber ist lediglieb

Krummholz iu benchränkter Menge erhalten. Am Nordabhange ober der auf

einem Wieaenplaae gelegenen Waxeggalpe befindet aidi nnba am Qletecber ein

grosaei GneissfelsengnrOUe; bier üuiden aicb:

a) Auf Shodod. fermgkmm:
1. Parm. ambigua (Wulf.). — 2. P. hffperapta (Acb.). — 8. Lecan. tnAf,

ehlarona Ach.: pl rhododenärima: Am. ezs. 58G, Zw. 915. — 4. J^pie. cinereO'

rufesc. Ach. — 5. Buellia parasema Ach. — 6. (Jatoc. peigcurput Eepp (ainh

aibicans Nyl.). — 7. Ehiz. geograph. c. ap.

b) Auf Aesten tou Pwm pumiUo: Cetr, island. crittpa Ach. und Pom.
ambigtM W.

c) Speeles muscic. et terrestres:

1. Clad. sylvat.; 2. cdpestria; U. utic. obt%Mata. — 4. beüidiflora: sub-

aleril. auf bemoosten filccktn in Falaklfiftan. — C. foUmi Smft in Floorko.

Conun. p. 17; maeroph^iitta Seba«r.: atoril. — 6. rAomi. vem. — 7. Celr, üL
— 8. Petti^. rufesc (Nck.): thaUo margme eritpo. — 9. Oehrol» gemimp.:

steril über Dicranum und BaeomUrium. — 10. SeeeÜga cameonivea Ami:
ftbar platt aufliegendem Poliftri^ jump. — 11- Lecidea arctica Smft: über

Bacomiir — 12. Lecid. limom Adi.: auf £rde. — 18. Leeid. erempee Tb.

Fries: über veralteten Moosen.

5. Am 5. August 1887 irintr ich von der Alpe l>i^ un den Fuss de« nahen,

TOD Jahr zu Jahr zurückweichenden Waxegg-Gletschers (t. Sonkiar p. 20).
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Links sfitwiirts und jenseits des Gletsclic rba< lies liegt die Hütte der Granatler.

Bald war die Stelle erreicht, lini wnlch^T das Kti^l" (hr Glotscberzunpe sich

wandartig über das Thal \>'rhrt'itet. Z^hii Schritte voui Eise entf^^nit war^n als

erste Spur der VeK'ftation v. rt'inz.'ltf. 1 cm breite», sterile Ilasi-hcn von Uaannitr.

Cßinescem und ein Exemplar ?ou Chrysanthemum alpinum zu erblicken. Zwanzig'

bis dninig Bchritte Tom EiM Mtf6nit blähten Oxyria^ Arabis alpina, Ccra-

tfium <Up„ Samifr. aspera, Tu$9Ua§o farfara; sterile Rüsoben von Brfum
Ludwigii hatten sich eingestellt. Allein weder auf den Gneisabldeken, nooh anf

dem losen GletsebersaBde war eine Flechte siebtbar. Erst in einer grosseren

Entfinrnnng, etwa 100 Schritte vom Eis^ weg, an Orten, wu die Zahl dar Pbanero-

gamen zugenommen hatte (Ranmic. glucidlix, Saxifr. aizoiden, AtMSka mot-
chata. Artemisin nwitrUina vereinzelt. Phleum ulp., Ayroslis rtipestris, JPoa ijp*),

(steriles Polytr. }*tlt/.), vermochte ich auf den Blöcken Anfinge von Aapic. cinereo-

ru/rsc. Ach. f. ftauguinea Kpihbr., Arn. Tirol X\l ). l'jy, T.ecul. promiftrcv^

Nyi. nii<i lihiioc. geofiraph. {areolae proiuthidlo cu rutnilnfiit zu bem*»rktin.

Am Rande g^ü^.st'rer iSt&iue wach» da« zur Zeit noch nicht auigcklärto Stereoclad.

tyroUam Nyl., Arn. Tirol XXI p. 114» welches nicht, wie ich frtther glaubte,

mit 8ter» alpin, speciflsch su vereinigen ist. Auf sinem grösseren Gneissblocke

war A»p. cineremrf. sangu, so Tsrbieitet, dass sie fttr Arn. eis. 1229 a mit>

genommen werden konnte. In der Richtung gegen die Waxeggalpe, mehr und

mehr vom Gletscheretnl « ntlo^rn, vermehrte sich auf der steinigen, swischen

dem Gletscherbacbe und dem vorhin genannten, mit Kmmnibolz bewachsenen

Gebäuge gelagerten Geröllflacbe die Zahl der Pflanxen: (herUiia, Epüub.

l'leischeri,. .4>.ftr afp., Gentiaua nivalis^ Cnrex ntrata; anch ein Thoil der

\ egetatit*n «ler benachbarten Wi>se der Alpe war aut Mi- -pn GoröUe v»)rgf(lrungen

;

iytereoc. ulpintim, Celr. isl. crispa Ach. Der iiusserc, au ili< Wiese anstos>!endo

Band der Moräne ist sicher schon beit geraumer Zeit eislVt-i. Auf den Gneiss-

blAekoD ist «ine artraarme, aber indiriduenreiche Vegetation Ton Flechten ver>

breitot. .^spie. cmereoruf. sangtt, Epthbr.» Arn. eis. 1229 b nnd Zee. promiscens

Myl., Arn. Tirol XXI p. 185, Arn. eis. 12S7, wurden diesem Standorte ent-

nommen. An den Steinen im Gletscberbache wachsen keine Lichenen. Allein

Vertue, hffdrela Ach., pl. alp. Arn. Tirol XXI p. 14G war auf Steinen in einem

der Wiese zugeleiteten Abflüsse (in dessen Nähe Ihanthua glaeiaUi) nicht Helten:

;//. atr<t, (fcJatinom, sicca obscure olivaceofusca, apoth. pro mnrima parte thaüo

iecta, pf rith. (Umid.f aporae Mimplic, 0<>.I7— :o mm lg., Oülfi mm lat. An
feuchten Eelseu des AbhangeB gegenüber W&xegg Polybla^ia jpaUescem Auzi,

Arn. Tirol XXIU p. 102.

Ohne Ergtrbuiüs war der Gang au den Fu^s de» SchwarzensteiugleiächerK.

Eine weite, von den Al^fissen des Gletschers durchfurchte Flfiche ist mit Pha-

ntrogamen, welche gegen den Gletscher bin an Zahl mehr und mehr abnehmen,

bewachsen; Brffum iMdwiifii (Arn. Tirol XV p. 869) tritt In solcher Massen-

vegetation auf, dsss die ausgedehnten, bis 12 Fuss breiten Rssen noch Ton der

Hdhe am Schwarsenateinsee ana tu erkennen sind. Flechten liabe ich jedoch

nicht gesehen.

t. B. a««. & XIXIX. Abb. 83
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6. Zu diesem Se« (254Siw) gelangt mau vou Wax< i,'t,' aus leicht iu zwei

Stunden. Der Blick auf die gegeu&berliegendeo Glet^cLor i^t bekannt (v. So n-

kUr p. 20, 35). Am Seeufer reebts Tom Abflösse ist Stnblstoiii blossgelegt,

auf welehem eine dttrftige Licbenesflom sieb angesiedelt bat: 1. iMMtura hadia

Pen. — 2. L.polytropa Ebr.: von hier in Arn. 587 e enthalten; far. tnlHeata

Sehrad.: ihaU. C—, apoth. IMäom^ric., spermatia arcuata, 001$—$1mm lg.,

0001 mm Ut — 3. LwUL eON/liMfis Fr. — 4. Leeid. plaifftmrpa Ach. —
5. Bhie. geogr.

Gewaltige Felwblöcke liegen ao der linken Seit»' S^fs; an einem

derselben insbesomlerf: 1. As/iic. aljnna (Sft.). — 2. Aap. vinaeurufefiC. (Ach.).

— 3. Psora atrobrunnea (liam.). — 4. Lccid. Dicksonn Ach., Th. Fries

Sc. p. 51G.

Der gegen Sflden freie See ist im Uebrifen von ranhen und strilea Gt-

hingen umgeben. Ober ihm, nordwestlicb, liegt eine sweite, betrichUich kleinere

Wasseransammlung s Sebneefelder dehnen sieh neben felsigen Qehingen mit

Aretia glae. und Bemune. ghe. aus; ein misstger Pflanienwucbs reieht kaum
für die Schafe hin. Eine empfindliche Fleclitenarmuth macht sich geltend.

1, Comic, trintis Web.: niedrig und steril. — 2. Imbr. stygia L. — 3. lanaia L.

— 4. Gyroph cylnulr. cum var. tornata Ach. — .'>. Cand. vitell. — 6. Lecan.

poltftropa: auf Gr;iii!it*-ti übergehend. — 7. Pmra deminsa K . atrorufa Dcks.:

auf felsigem Hoden. - 8. J^ec. luctea Fl. — 9. Lecid. äechnnnfi Nyl.: Formen

dieser Art Lfhoudurs häufig. — 1(». Lee. promiscens Nyl. — 11. Lecid. platy-

carpa Ach. — 12. Lee. lettcotltcUlitia Aru. Tirol XXI p. 13ü: sparsam. —
18. Spor€Ut,t§8M,

Auf tahlrneben Stiahlsteiaplatten auch niebt eine Flechte.

Hie und da ragen aus dem Glimmer ntedfige BiüB von dunkelgrfinem

Serpentin hervor. Obgleich ieb dieselben, soweit sie mir tu Geeieht kamen,

möglichst genau absuchte, vermochte ich doch nur fünf Speeles su erblicken:

1. Lecan. polytropa Ehr.: thalh minus evoltUo et subnullo. — 2. Asinc.

alpina Sft.: substeril.; tludl. K rubeac. — 3. Lecidea promificens Nyl.: thall.

subnulJufi, ojotJL gregartu, epüh. obsrure <war(igd., hym. iitccl. hyp. fusc,

spar, tiuiajiitu-obl., 0 012— 14 mm lg., o<M/-) viin lut. - 4. Lecid. rorticosa (Fl.)

Koerb. : a prwre dt/jert ityp. obscure smaragd., hym. laete smaragd. — 5. Jlhuoc.

geograph. (vgl. Flora lb87 p. 430).

Ein Holunder, welcher den grosssn Greiner (8196 m) bestieg, braehte

mir Ton dem obersten Theile dieses Gneissbwges Andro§aee gtaeioKi, sowie:

obiutata Scbaer. — 6. Cetr. iüand. — 6. PUU. feMuneme L. — 7. Offnphom
mUkracina (Wulf.): humilis, compacta, tubtua Otro et laevis.

7. Am Morgen des 8. August 1887 wurde noch Lecid. dedinatis Nyl. var.

nubterlucns Nyl.: ochromehtena Nyl. Flora 1878 p. 243 Ton einem Gneis-M.Mke

bei der VVaxeggalpe für Arn. eis. l"j:'.ti mittff'iiniinu-i! Ein Graiiatlm- trui: da-

in jenen Tagen gesammelte Material, mit dem Keiacgepäck tK> ky schwer, uacii

i^iayerhofeu hinab.
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So reich auch der oberste Theil des Zillerthales »n seltenen Mineralien

ist, glaube ich doch behaupten zu dflrfen. dass di^^sf» sparsam verkommenden,

raeist gar nicht zu Tage tretenden Gesteint* für die Lichenentiura keinerlei Be-

deutung haben. Nur auf d'-n H'dicn d'-s Riitlikopfes ober dem Schwarzeiistein-

see oder am Kussruek werden wie bei Gurgl (Tirol XX p. 390) die iSchliffflächen

der Granaten eine genauere Besichtigung Terdienen.

8. Ich sehlieM« diese kune Skine mit der Angabe dtr Flecbtea, welch«

ich am 10. August 1887 auf der Gerloflsteinirand antraf. SüdÖstUeh tob Zell

im Zillerihale (565 m) steht eine senkrechte Wand des krystallinisehsn Kalkes

der Centralalpen an, zn deren F\i^ man in vier Standen gelangt. Oben auf

der Höhe (2162 m) ist der sanft geneigte, begraste Boden stellenweise mit

Enimmholz besetzt. Zerstreute Kalkblöcke und der oberste Band der lang-

gedehnten Wand liefei-teu das nachstehende firgebnise:

A. Speeles saxicolae.

1. Partn. caesia: nuhnpec. caesitia Njl., Uuep. 810: thaUif^ enoredioniis,

medulla K— .
— 2. Farm. obsc. lithotea Ach. — 3 Ph>jsc. elegans Lk. —

4. CdOop. aurantiae, — 5. Qyaiol attreUa (H.) pl. alp. Arn. ezs. 881.

6. Sarcogyne pruiWMa (8m.): vir. <iiiaedam a^na: tAaKiM 9¥bwiälu»y moeiila

imäieatutf apöfh. gngaria, pfana, nigrie^ 4p. ftmetc, Aym. Ayp. ineol,, jodo

eoonl.» Paraphe robust.» 8poraeoliiUmg.,Oi)03mm O'lXXimm Ua,, numerotae

t» aaeU oMongi». — 7. Binod. BitehoffU H. — 8. Lecan. digpena (Fers.) f.

eomotrapa Fr., Th. Fries Sc p. 254. — 9 Jonaf^p. Prcrof^fü Fr. — 10. .Tb«.

melanocarpa Kplhbr. — 11. Biaf. rupcstr. rufesc. Hv>ff. — 12. l^ecid. entero-

leuca Ach.. Nyl. = gonioph. Koerb. f. atronangu. If -pp. — 13. Lecid. itninersa

fWb.). — 14. iec. jnruna S< h. — 15 Lee caerulea Kplhbr. — 16. Litho-

grapha cyclocarpa Anzi. Arn. Tirol XXIII p. 1:^.8

17. Endoc. min. L. — 18. End. polypIifjUum Wulf., intest. Kb., Am.
Tirol XXI p. 145 : thall. mierophyUin.p itUricatolobatt*s, spar, ovales, 0ß09 ad
Vimm lg., a007mm lat. 19. SUgmai, dop, f. porphyrium M., Arn. Tirol

XXII p. 88. — 20. XOftote. triitiB Kptbbr. — 21. Verrue, Dufowrei Ach. —
82. Verr, eaeruUa (Barn.). — 28. Ampharid, HoMeHeri Fl: pl. alpina Arn.

Plor» 1885 p. 145. — 24. PolyU. singularvi Kplhbr. — 25. Polybl. hyperborea

Th. Fries f. abfttrahenda Arn. — 26. Peiybl deminuta Am. — 27. Lethoffrmm

pciyearpon (Schaer.).

2^ Psoroihtchin Arnoldiana Hepp, Arn. Flora 1885 p. 21'"'. F«>rssell

G]oe.-li> ii p. 72, 7f. Arn. exs. 82: ziemlich selten: thaJlHs mitiutc granulntus,

oltra'j' ofu-icesc, gonidia luteoviridia, K— , apoth. rufescentia, hnhitu biutonna,

di^co piano vel concaviusculo, ep. fmc, hym. jodo caerul, jmraph. .tubdis-

cretae, non artictdat., hyp. incol., sporae oblong., simpl., octona«, 00X5mm
lg., 0-006mm lol. — 29. Tidtoihte. pygm, Kb.: parasit auf dem Thnllos der

B. Speeles ferresfres et mutdctUae.

1. Ciad. tylvatica L. (steril). — 2. C. deformi» L. cremdata Ach. —
a a eoeeifermh,: pL steril. alpina; Arn. Tirol XXIU p. 106. — 4. C graeili» L.:

83»
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pl. vjilg. et f. macroceraft Fl. — 5. C. pyxid. simpler. — (1. C. cnriom Acb.,

sterilis. ~ 7. Thamn. venmc — 8. Cetr i-^l: pl viilj?. et var. crisjm Ach. —
9. riat. nivale et 10. cuculldt. -- 11. Feltttj. rufesc^ var. tncM.sa Flot.: t >t pl.

minor, steril., pallitliur. terra«» niaiifis adpres.sa. — 12. CaUop. ceiinum Ehr.:

aj sttUiaä. II. atque b) fUivum Aiizi. — 13. liias/. Jungermanniac (Vahl.). —
14. Bhtt, leucoraea Ach. — 15. Binöd, mmaruea Acb. ~ 16. Lecan. subf.

hypnorum W. — 17. L, Uageni var. Saxifiragafi Anti, Arn. Tirol XXI p. 127.

— 18. Äspie. verrucosa Aeb. — 19. Baeom, rw. ~ 20. Psora deetpien» Ebr.

— 21.*3W7oül. Cdcr. n^. — 22. Toninia gyneomista (PI.) Tb. FriM 8c. p. S35.

— 23. Biat. Brrrngeriana Ma.s.s. — '.21. B. uliginom (Schrad.). — 2^'. B. gra-

nul. e^'rh'irnides Ehr. — 20. PJacithum Jtepatic. Ach. — 27. Placid. cartilag.

Nyl. f. Uaalalcum Kplhbr . Arn. Flora 1885 p. 63. — 28. C^<>p. ctn^eum Pors.

— 29. PolyU, Sendtneri Kplbbr.

Nachträge.

IT. Sehlern.

Anf der Höhe des Schiern war ich im SepttMnber 1816, im Sommer l>^»j7

imd Ende .h\Vi Di^* vorlierr.schende Fl»<htHii<;riippH auf dtMi Kalkldocken

vcni (iijd'el al'wiirts (i>tli<'h Iiis ge^en die liii.-^siähiie wiiil vnii Lccuiexi catruha

kfillihr., jietiOHiAvu.,juia/ta iSoh. gebildt?t. J'olyhl. cupiütnis {'S\iis^.) f. »ijc/o-

' carpa Arn. Tirol XXII p. 83 isit am G^röUe östlich des Heubades verbreitet.

An Ftcbten (Tirol IV p. 619) längs des Fretscbbaches twischen BanoB
und der Brücke beobachtete ich am 27. und 31. Juli 1888: 1. Usn, barh. f.

fiiaüa Scbrad. (non Fr.), Arn: c ap. ?on den Zweigen herabhängend; hie und

da f. sarediifera Am. 2,'Aleeioria bieolor £.: selten an Zweigen. — 3. Samai.

thransta Acb.: steril. — 4. Romai. minusculi Nyl. f. poUinarieüa Nyl., Arn.

1145: steril sienilich selten an dünneren Zweigen: von hier in Arn. exs. .57tW*

ausgegeben. — I'ertus. umara Arh.: steril an der Rind»?. — 6. Vntm^. ophthal-

misa Nyl., Tirol I\' p. tijs cum XXI p, 13U: au Zweigen junger Fichtöu; auf-

genommen in Arn, exs ]AH\).

Ihelocurpon ttHprcaseilum Nyl., Tirol XXIll p. 81: «»elteu aul Erde de»

bemoosten« feuchten Boden» am Ufer des Fretscbbaches.

HoSotiiMi saturmmm Dcks. {HildetibrandU 6.): an FrooMMM-Binde

bei SeisB, Irt in Koerb. lieh. exe. 386 enthalten.

VI. Waldnist.

1 Zu <len noch iiniiior \insicheren Arten der (.iitttnug Aspicilia i stups

UmIIo K , non amyluid.) f^ohört A. <Nlulcpre<fs<i Nyl l>ie Flechte, welche

ich dafür halte, uuteräcbeidet sich vun Ä. aylvatica Zw. lusca HjL durch
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kflnere SpermatieDf stimmt aber Im Habitus und der sobmutsigifrauen Farbe

des Thallus mit ibr überefn. In den Alpen ist sie häufig. Um die wunscbens«

«erthe Aufklärung vorzubereiten, flammelte icb am r> Ang^ii^t 18Si> die PHanie

an Glimmersteinen unter Fichten am Abhänge ober der \Val<lra>t für Arn.

exH. 1168: .4*;^». siibilejyreftm Nvl. Flora lbl'2. ]>. 550. 187;^ p. CD. 1887 p. 7. llne

Afi<i. p. ItM», Arn. Tirol XXI }>. 128; comp. Anzi eis. 527 Die typische Lee.

sulxif-pressa Nyl. ist in Nyl. Li<li. Pyreu. eis. o5 enthalten (Arn. ein. 1168:

spermat. recia, O'OlO—12 mm lg., &001 mm lai ).

2. So, fwlpifia L.: c. ap. an der Rinde alter L&roben am Binderberge bei

Hatrei (1690 m) am 20. August 1886 Ton P. Hora gesammelt, ist in Lojka
Liob. nniv. exe. 218 tu finden.

IX. Bozen.

Acarosp. HouÜ. siäphurata Arn., vuu Eggui th am Staudorte oberhalb

Gries gesammelt, ist in Zw. eis. 793 h enthalten.

XIY. Finsterthal.

1. Chä. auNocMfiMa Wainio Clad. p. 278, C. lacmwsa Tirol XXII p. 80.

2. C. Ikk$9ertii Dd., Nyl, Wainio Clad. p. 397, C. mbfure, Tirol

IXII )). 80.

f. subektn-dalit Wainio Clad. p. 401: auf Holsmoder am Eingänge des

Liagenthale.s.

3. Lfcan. mhf. cldarona kch.: pl. rhododendrina: Kern er Austru-Himg.

1545 und lihisoc. geogr.: Kern er Austro-Uuag. 1547: beide Arten &u Uhodo-

de»Miro«-Stainmchen (leg. Lojka).

4. Arthupyrenia pyrenastrella Nyl. Pyrenoc. p. 59, Flora 1877 p. 231,

Hne Add. p. 301, Stisb. bei?, p. 255, Arn. Flora 1885 p. 161; exs. Anal 207,

469, &57, Babh. 726, Arn. 1191: an kaum fingerdicken Zweigen einer jungen

Zirbe am Abhänge unterhalb Kfthtiiei gegen Marlstein am 18. Juli 1884 Ton

Lojka und mir gesammelt und von dort in Arn. eis. 1191 niedergelegt.

XVII. Mittelberj?.

Der regenreiche Sommer dee Jahres 1*^88 hatte zur Folge, daea in den

FfochtliHl^rn df»i Alpen der Schnee nicht s. liwinden wollte und nur zw oft durch

NeuNchut'e veniiflirt wurde. Als ich Anfangs Auguiit 1888 nnch MittHll)>'rfj fje-

komiu^'ri war, traf ich da.s Taschnt lithal. in welchem die UhododcHdroH-y\y>\^\\<r\\(>t

und alpinen Cladonien durch zuiit^hiut-udes Gcröllc ( Veruiuren) lunbr und niehr

verdrängt werden, bis snin Gletscher mit Schnee bedeckt. wurde daher dort

ein nur geringes Besultat ersielt:

1. Clad, nmUdia L. f. tmgescem Fr.: Exemplare, welohe einen Rasen
bUdeten, sind in Behm Clad. 345 aosgegeben.
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2. C. Ddessertii Del. in Njl. sjn. p. 20h. Wainio Clad. p. 397, C. furc.

Tirol XVII }). 51(1 Nr. 17. XXT löö. nn, M-^m) Clad. ex». 90 p.p., 144,263.

Sie ist lauge niolit nu-hr >«• liauh^, h1.- k Ii >iv IST"» süh.

3. C. crtspata Ach.: dif Kdrmen (iiciäsa Del., düucerata Scbaer. (pl. alp.)«

9trpa<a Ach., sind Dicht selten; auch Zw iücbeDformen, wie mir Waiuio in Iii.

bestfttigte, komm«! vor. Hieher gehören C. irachyna und eriap. tUv» Tirol

XVn p. 540.

4. C i^rae. f. hifMda Hoff., Fl. — S. 0. oomtito L., Arn. Flor» 1884

p. 91, steril.

6. C. eyanipes Sft. suppl. p. 12!». E. Fries L. ref. p. 234, Nyl. syn. p.201.

k. Sturm D.Fl. 21 t. 13 1". d: Ilepp 201. Arn. 1260 (.•onip. Sturm

p, 35. Th. Fries p 71, ^Yaini.. Clad p 212): Arn. 13.54 (P. stä/urea Wallr.).

exs. Hepp 201, Meuh. 2ou, Th. Fri.-.s 1.'.. K..»^rl.. 122, Eehm Clad. 347.

Steril auf Erde bt uin. ister Gliniinerldöoke, selten.

7. Sticta linita Ach.: ein Exemplar c. ap.; vorher von mir in Tirol nur

steril angetroffen. — 8. PdUg. malaccaAeh.

Am Bttokmarsobe ans dem Piithele, welcher am 8. Angnsk 1888 angetreten

werden miuste, wurden in der ümgebong von 8t. Leonhard (bei 1800 m) noch

einige Kleinigkeiten bemerkt:

1. Auf Hbrnhlendefelsen am Wege: a) Imh. compersa Ehr. — h) Gyroph.

spodochroa Ehr., pl. vulg. — c) hirsuta 8w. — d) ci/lindrica Ii. — e) Lecid.

tesselhüa Fl. — fj Lecid Dicksonii Ach. — g) Wüeoe, JlioiUagnei Flot mit

h) dem para.sit Tirhoth luacroaporum Kopp.

2. Auf Erde der Mauern liiug.s des We^e^i: l Clad. fimbr. tubacformis

HofT. (xcyplii (jraciles). — 2. C. crtspata Ach. f. virgnta Del.. Wainio Clad.

p. 391 : pl. bumilior, quae .sit vera multibrachiata Fl. Cumm. p. 133, Arn. 1275

(„scyphuU <mne$ Bterües^). — 8. JP^ig. rufetc, N. rar. tf/mia Aeh., Njl.,

Arn. Tirol XVm p. 249: pl. minor» sieea habitn rlgido» tobi apiee froctiferi

oongesti.

8. Am Waldsaame zwischen St. Leonhard und Zannhof reicht ein Gerdlle

bemooster FelsblOcke, meist Glimmfr, bis an den Weg^ hprab. Auf dif\^"n Blöcken

ist Clad. amaurocraea Fl. häufig und tod hier in K^'hIn Clad. 342 (f. dado-

nioides Ach., Fl. Comm. p. 121 = scyphom Scbaer. Eu. y. 197) und in Rehm
Clad. 313 (pl. fructifera) au.'<gegeben. Einige kleine «terile Ra^eu, welche eine

schinäciitige Form der f. cylindrica Scbaer. En p 197 darstellen, wuchsen auf

der üpärlicben Erde eines Glimmerbluckeä dicht am Wege: von hier in Rehm
Clad. 844 enthalten.

Sterile Clad, eyemtpee Smft. war anf einem bemoosten Olimmerbloeke

soweit Torhanden, dass sie fttr Behm Clad. 347 gesammelt werden konnte.

ImMe, perkUa L., Stidina MigmoM Dcks., welche twiaehen St Leon-

hard and Zaunhof ziemlich hiuflg vorkommt; Peltig. horizont. und ptüyäaety^

können no<^ als Bestandtbpüe d^r Licbenenfilora jener Blöcke bezeichnet werden.

Evtrnia thamnodes Flot.: Meril an Fichtenzweigeo. Bamal. poUiiMria L.i

terü Tom Felsen auf den dürren Fichtenast übersiedelnd.
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Endlich sei nodi erwähnt, dass die Flechte, weicht ausserhalb Wenns
links an der Strasse gegen Anl Ml der felsigen Böschung «nftritt, lediglich

Bhisoe» Montagnei Flot ist.

XYIU. Windischmatrei.

Psoroma Lamarekii DC, pl. fmctif., wurde Ton Prof. Dr. Steiner an

Felswinden ober dem Schlosse WeisseDsteln aufgefonden und in Lojka Lieh.

oniT. 226 aosgegeben. Diese HochalpenpilaDie geht hier &st bis auf die Thal-

aoUo heiab.

XX«9 XXIIl. Predazzo and Panereggio«

Attfenthatt vom 17. bis 27. JuU 1887 and 17. bis 24. Juli 1888.

L Syenit am Fusse der Hargola: Tirol XXIII p. 82.

1. Atpie, cinerea L. f. älba Scfaaer.: an einigen Syenitblöoken des Felsen'

gerdlles und von hier in Arn. eis. 1228 o aufgenommen: Sporoe 0*0191mm lg.,

Oi)ti—14mm lat., upennatiß recta, Or015—16mvi lg . 0 001 mm lat. — 2. Bueüia

verrucuJosa (Borr.): selten: thäütu C. ochrac. — 3. Microthdia mUhraeifia

Ami: von diesfin Felsengerölle in Arn. eis. 865 6 enthalten.

IX. Ä. Porphyr innerhalb der Waldregion: Tirol XXIU p. 96 (species

saxieoiae).

1. Imbr. exasj eratula Nyl.: steril auf einem Blocke unter einer alten

Fichte am Abhänge vor dem Rollepat>se. — 2. Rinod. sophodea Ach., pl. .saxic.

alpina; Arn. Tirol XXIII p, 07: an zwei Blöcken an der gleichen Stelle wie

die vorige Art und von hier in Arn. 1227 enthalten.

3. Pertmaria Mnifenii 1)C. var. nipta/ia Schaer. En. p. 229, Nyl. Flora

1873 p. 71, Hue Add. p. 122, Leight. Britt. p. 231, Lamy Cat. p. 91, Koerb.

syst p. 888.

ie. Dietrich 180, Mass. ric 883.

a) vanohia Schaer. Bn. p. 229 cum 227: p2. iUrüit hie inde toreäU»

gramtUitis nubalbesc. dispersa: exa. Schaer. 442, Arn. 1388.

h) coralloidea Anzi manip. p. 165: ifmllus papiüi$ nonnihä eUmg(Ui$

torailoideis obsüun: eis. Erb, er. it. I 1005, II 1349.

c) pl. fructifera; thaUm iartareus, rimuJoam et verrucuiosM: eis.

Schaer. T)!»!. 5i»5 fapotheciorum forma purum dtversa), Anzi Ftr. 42. Venet.

m. Erb. er. it. I 390, 1396, Rabh. 338, Jatta 80 (spor. 0090-ÜÜmm lg.,

0 0^0—36 mm lat.).

d) Species nonnihil affines, sed aaüs diveisae sunt: 1. PtrL Inttuntm

Mudd. man. p. 272, eis. 260, Arn. Tirol XXII p. 75, atqne 2. Ptri, fUmcant
Lamy Cai p. 91, Zw. exs. 482.

f. variolota Schaer.: steril an der Porpbyrwand im Trafignolothale tet-

lich ?on Predauo: UtaU, C. oeAracens: Ton diesem Standorte in Am. eis. 1S88

an:^enommen.
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4. Biatora Brujn iiina Scliaer.: an feiirlitcn PorpltyrtVlx u tiabe am Boden
lings des Abhaug^t» ober KoUe gegen deu CavallüZ£o und von hier iu Am.
eis. 1049 b enthalten. ~> 5. Catoe. atroalbus (Wulf.) Am. Tirol XXIII p. 101

:

au eiiiitjeu Blocken im Tbab« zwischen dun grossen Col Bricron und dem Tra-
vigriolo: von da in Arn. fxs. i:^*».') niHi^^r^'f legt. — Leculca supernpar^u }sy\.\

Vüu der iu Tirol XXIII p. lOU erwähuica bttjile in Arn. 1241« aubgMgtbeu.

IX. Porphyr, bpecies mu9eic9ia/e el terrestrt»: Tirol XXIII p. 103, 105.

1. Clad. crispata Ach.: apothtciii non raro phyUouptuAis (Schaer. En.
p. 185) : auf Eide ein(.s Porphjtblo<-U.>^ ober Rolle gegen den Cftvalluso und
von durt in Kehm Clad- 354 veröfieutlicht.

2. Clad. pyxid. L.: aftotheeH» paUidütribug, cameis (cerifui: Tirol XXIII
p. 140), cum var. lujihura Ach .-n/jhi murgine fuliosi): auf eiu^-m Bloclve im
Waldt* eine halbe Siuitde unterhalb Taneveggio gegen Beliauiuute; von d» iu

Rebm Clad. 300 niedergelegt.

3. SicoUga dtluta (Pers.) S. pineti: auf bemooster Erde swischeo Pane*
TCggio (111*1 Rolle, selten.

JX Ii. P..iphyr ober der WiiMre^ion : Tirol XXIII p.

1. Imbi. lamitii: uuuu-cuiu Nyl.: c. ap. auf Blöcken laug-s der Schneide
ober dem Lu8ia-(linken l!occlie-)See. — 2. Plneodium chmsol »wJnuoj'htluü-'

vivi'i VrMu.; Tirol XXIII p. III: gut au-^^j^f bihbt an eitn r P'd.swand «»her ilpiii

Luükuäee. Dai^elbät auch Andromce imOncata Lam. »elUn; am Nordabhauge
lAoydia teroiina Sal.

3. Pertus. comUina L. und 4. Urc. scruposa L. : gleichfalls am felsigen

Gehänge ober dem I.usiaseo l>ei 2;>iMirM. — -y. Muellerella thallophila .Arn. Flora

lbbt> p. 14: au Felsen und Block» n ober dim Lusia.see parasitisch auf Ai^pic.

cinerea (var. quaedam alpinn: Tirol XXIII p. III: spermaf. reeia,0012—13 mm
hj.) und Äspic. caesiocineren Nyl. gesf-llii: mit Tn lc-tli. imniferxnn T.: TOn
diesem Btaii'lorte in nuhrcrcn Exf-mplarcn vcii Arn. exs. 1305 euthalteu.

XI. Augitporpbjrbrtccie: Tirol XXIII p. 117.

1. Die auf den platten Steinen des Satteljöchls rorkommende PoltfbUulia
hypcrh. f. ubsfruheuda Arn., dort zugleich mit anderen. Tiiol XXIII p. 117 er-

wähnten Flechten. insl)»-<t*iiilere mit *S'ü'^. B'ff'v/* und J{hiz excentr. yemenirt.

ist in Arn. eis. 1247 euthalteu. Ferner ist eine blasse Foim der Aapic. ceracea

Arn. (thall. rimütos.^ iubalbeee., apoth. paUide eeraeta, spar, cbtotig., O'Oidmm
lg.t 0 005 nnu lat.) zu erwähnen.

2. Auffalleud harte Blöcke dieser blassgr&nlicheu, mit weisseuL, quarz-
&hn1ie1ien Gesteine durchzogenen Breccie treten auf der OinfelhOhe dfs Wtesen-
berges (Vie.sfua). auf der ober dem Pellegrinothale befindlichen Seite de.s Berges
zu Tage. Am 2"^. .luli IS^^S bemerkte ich dort hauptsächlich folgende Flechten:

1. Gyalolediia lactea Mass., Arn. Flora löb4 p. 257: pl. alpiua: thallus

maetda alba indieatwt, apoth. maiora, nonnihü acervuiUUa, sporae <fyU<ul.,

0'015—lfimm Ig, 0-00',—6 mm lat.

2. A/fpicanereuru/escem (Ach .): forma tftnllo candido; K—,hyph.amyloid.
3. Hugioltchia protuberans (Ach.): selteu; pl. minus evolutaf apoth.

margo crassus, mdde erenatus, t^be$e.$ sporae 1^3 eept», 0028—33 mm Ig^
Or005v\m hit.

4. Psora atrobrunnea (Kam.) var. leyrosohmbata Arn. eis. T390: von
hier in Arn. 1390 enthalten: thalli squamae paUidiaret quam afNid typum,
cervinaet margine aibiduhprosae, hyph. amyloxd., epith. obiCWre viride, kigp»

lutesc, spor. ovfdes, O OO'J— 10 mm lg., O'OOj wm lat.

5. Lecid. (Stenh.) turgida Ach. — G. L. tefisellata FI. var. caciia Ai.ii

{i)tjHncta Nyl.). — 7. L. exoman» An. — 8. L. rhactica Hepp. — ttpurea

Ach. fitpoth. )iuda). atque var. irullisata Kplhbr.« Arn. Tirol lULIlI p. 122:
apoth. cc^iopruinosa. — 10. Siegertia Weisii.
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11. AmpiioruL Hoch$teUeri (Fr.), pl. alp. (spor. iimplie» amplne, 0030 ad
36mm aoia—ülmm lat). — 12. Tkdid. pyrmoph. (Acb., Nyl.); Bwrren
Hppp (npor. 1 sept.. 0 021—24 mm lg., 0-010—15 mm latj, — 18. JwftolA.
pygm. Kb. : parabit. aut' dem Thalius der Lee. r/uiettca.

14. l^A. etOearieoium (Mndd man. p. 306) Ach. Tirol XXI p. 153: parasit.

auf dem Tballus der L. speir. trullü. hie uud da: peHthec. obtettn fiue^ tpor.
fitae., or(tl€i<, 1. ^ept., () 0()0—12 mm hj., 0 00€~7 mm litt., 8 in aaco.

XU. 8> isistr uuil Cauipiler Sctiicliten am Westabhauge der Margola: Tirol
ZXm p. 118 : Leptogium Schraden iß\t^)x tieril, Mlten, docb gut auseebildet

XIII. Seisser uikI CHiiipiler Schichten an den Gehängen tetiich ober dem
BoUepasee: Tirol XXlll p. 119: B.

1. Callop. extfecutum Nyl., Arn. Tirol XXIII p. 117. — 2. Blwtt. lampro-
eheila DC, Sy\. - 3. Smod. caKtanotnela Njl.: Ton der in Tirol XXHI p. 181
erwähnten St-Ilc in Arn. exs. 1220 eutiialtHtj.

4. üyaiecta aiOocrenata Arn. Flora lö7u p. 122 c. ic, Tirol XXI p. 129:
selten : thaUu» tenui», leviier rimuhtua, »ordidwt, gonidia luteaniridia, <H>15 ad
IR mm Ifj., a)K)tfi sat purvn, dincus nigricans, margo crttssus, ulhesc, crenufufi,

<rpt4/». Sifrdide oltvac, paraph. discretue, captWires, hyp. tncol., spurae tncol.,

Wtw.t S septat., septis 2—3 divi^ts, 0018—21 mm Ig.y 0-010—12 mm lat.,

8 hiteriatae in ateo,

5. Lecid. venusfula Arn.: von difst^m G(»liiin^e auch in Arn: \hiO b aus-

gegeben. — 6. Feccama corailutde» Mas»., Fortt^ell Gloeolicb. p. 88: c. ap. gut
ausfrebildet, doch selten an der gegen SQden gerichteten Pelswand, oben bei der
Fel.senmulde. - 7. Coli, viultifidum {>ro\>.}: jjeselli^f mit der vorigen. —
8. Dactylosp. maculans Arn.: von dem ia Tirol XXIII p. I2t> erwähnten Stand-
orte in Arn. tja. 1250 niedergelegt.

Xm. — Tirol ÄJUll p. 126: species terregtret.

1. Sfereoc. alpinum (Lr ): j ulvinuli sterilen compttcti: auf blossgelegter
Erdf> nirht weitron der Feiseiimulde oben und von dort in Arn. I3G3a auf-

genuiiuiif'ii. — 2. Comic, aculeata f. alpiiUA Schaer., Arn. Tirol XXI p. 110:
i.t< ril und selten. — 8. Cand. viUU. (Ehr.): pI. terrestria: sparsam unweit der
Felsen luul de.

XUL C. — Tirol XXIII p. 127. 1. An Sandsteinen und mergeligen Kalken
am nördlichen Abhänge des Hbgels fand ich Placynthiitm plurtseptatum Arn.
in Arn. Gluw. Flechten aus Krain: Verhaudl. der k. k. zoi)l.-botan. Gt.sell.scb. in
Wien 1870 S. 4tG, Tal". 8 Fig. 2; di- vcn diesem Stand, rte in Arn. 1219 aus-

gegebene Flechte ist habituell vom gewöliuhchen Fluc. nigrum Ach., Mas», nicht

m nntencheiden, dnrch die Gestalt der Sporen aber davoo speciflseh in trennen:

^aeip» et epith. obscure sordide caeriäcsc. smaragd., j>ara/ih. artietUat., Afp*
hiteae,, apor. elongcU., 5—7 septat., 0^030—33 mm lg., 0 0()4 mm lat.

2. StaurotheJe auccedena Rehm, Arn. Tirol XXI p. 140, Lnjka uuiv. 145
kommt an diesem Abhänge ziemlirli selten vor: thall. sat tenuia, nt^rteaiie^

Otpolfe. emersa, gonid. hi/meniahu suborhiculariaf 0003 mm ItU,, tpor, ffieol.,

jmyN., oblong., 0030—33tnm lg., 0 01!') mm lat.

XIV. A. — Tirol XXIII p. 120. Pyrenod. Agardhiana Mass. ist von der

hier bezeichneten Stellt? am Saccinabache auch in Arn. exs. 1222 enthalten.

XIY. J — Tirol XXIII j. I'^O Am Fusse des Cimou (d.er den Campiler
Schiebten zieht sich ein ieisiger Abhang hinan: Fetrocaliis pyrenaica häufig.

ffi«r sind viele Flechten des GasteUano antntrelbn, inabwoDdore Fhyscim
tmtttdlis Arn. und Gyalolechia uurea Schaer.

XV. A. — Die Fichte (Tircd XXIII p. 139).

1. Imbric exaaperaiula ^rl.: ist von den obersten Zweigen einer alten

Rchie, welche am beiraldeten Anotiege gegen Oinribmtt aoebfni seftllt worden
war, in Arn. flia. 681 d nnl||S*iiommen. — 2. Parm. iribaeia Ac£, Am. Tirol

s. B. Ges. B. um. AU. 94
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XXIII p. 140: sMl tu den BiodeDsehnppeD einer alten Fichte am Wege twieehen

P&neveggio und der Alpe Cassoni. — 3. Mimod, esßigua Aob.: Ton dicter nftmliehen

Fichte iu Arn. eis. 1§81 ausgegeben.
Juniperus natia.

Am Abhänge der Campiler SchichteD, Oetlicfa ober Bolle fand ich einen

gpBfllig mit Vaccin. ulig. am oberen Rande einer vorstehenden niedritr n Ft^ls-

wand wacb.sendon, zum Theile bereits abgedorrten Strauch dieser Wacbboliierart

1. Usnea barh.: steril, bis 5cm lang. — 2. Evern, furfurae. — 8. (^ad. pyxid,:

tfuilli folxola, am Gruude der Stammchen. — 4. Cvtr. wland. — 5. Plat. pinaeM
(t5Cö|).). — (). I. physudes., 7. mxat., 8. e.rasperatula Nyl.: Tereinrelt —
9. Blast, ferrug. (Hds). — 10. C. vUell. xanthostigma (Pers.). — 11. Rinod.
jjyrina (Ach.). — 12. Leean. snbf ckUtr<ma. — 18. L. »ffmmieiera Nyl.: (7—.
— 14. L. tnughicohi Nyl. (eadem planta fs; L raria f alpina Kplhbr Bay.

lbC»l p. 15;i src. herbar. v. Kplhbr.}. — 15. Vanceli. rhuducarpa Kb. — 1(5. Lectd»

Jiurasemu Ach. — 17. Buellia punctiformis Hoff. — 18. Xylogr. paraü.} die

!*lechtoM Nr. 11 und 18 auf dem entrindeten Holze dürrer Aeete.

XV. L. - Rhodod. ferrufj.; Tirol XXIII p. 146.

1. limod. suphüdes Ach. f. rhododendrt Ueup, Arn. Tirol XXI p. 125:

eelten an St&mmeheD im 8yenitger611e der MargoU bei ^wiano.
2. Arthopyrenia (punctif.J rhododendri Arn. Tirol XXIII p. 147: an rl' n

Stämmcheu an der Nordseite df8 Gehänges ober Eolle gegen deu CaTallazio,

und Tou hier iuAru. 478 d ausgegeben.

XXII. Salden.

1. Citri Kggerth aus Wien benätzte einen Aufenthalt lu Meran im Früh-
jahre 188Ü zum Sammeln von Licheneu.

aj Parm. tnbacia Ach. Wurde voii ihm an dem in Tirol XXII, p. 61 an-
gegebenen Standorte für Arn. exs. 11.52 abjrenommen.

b) Solortttella Asteriacus Auzi, Arn. Tirol XXI p. 120: Egger th fand

dieee Art auf Erde der BrSelrenmauer „auf der T511* bei Heran und gab dieselbe

in Arn. eis. 1153 au.s.

cj Liihnicea macrostomn (L)iif.) Flora iSH.j p. ris. t\ ap. wurde von Eggerth
auf altem ilöitel einer Thurmwaud innerhalb dtr Kuiue Bruuuenburg bemerkt;

»pwae 0 030 mm lg,, O'Olit^lSnim lat.

(!) MaUotium saturnivuni iDi-ks.): von Egjjerth an alten Stämmen von

Juglam regia unterhalb Schouna bei Merau gesammelt, ist iu Arn. exs. 11^2
enthalten.

e) Psorotliichia arenaticola Egg. in lit. .30. August 1886: auf Mörtel
alter Mauern bei Meruti: a) Gartenmauer des Klo.sters der englischen Fräulein:

Arn. exa. ITJo sin.; Spitälmauer am Schgörreni^teig: Arn. exs. 1193 dextr.:

pl. madida sordide obaeure fuscß, Heea nigricans, ihaUui furfuraeethgranutoau»,
gonidid ülivasc, K—

,
a}>oth. purva, urceolata, marginc crasso, di.<co fere

puncUfurmi (Porocyphus Kh.j, epith. fuscesc, hym. incoL, jodo Ca«ru2., paraph.
conghit., non articulat., hyp. incol, sporae ov(U€8 Vf^ efHjpsoiieae, Ci)07'^mm
lg., 0-005 mm lat., 8 in af^as oblong. — Vfrisimiliter cum Psor. firuatulota

Ami symb. p. 4, Fors.sell Glotolirlj. \). 70. 75, exs, Atizi 388 coujungenda!
2. Ferner wurde von Eggerth jene kleine, Tirol XXII p. 63 erwähnte

Rinodina, welche kaum als neu beceicbnet werden kann, am 19. April 1886 bei
Scliliuiil.-rs für Arn. ex>. II'»! niitj^enonirncn und bfi dir-ir Gelegenheit anch
Aaarosp. Heutl. var. fmiphurata Arn. für Zw. eis. 973 A g^i-AumxÄt,

Carl Eggerth >>tarb iu seinem 28. Jahre am 30. März löc^S.
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Transcaspisehe Hymenopteren.

Franz Kohl und Anton Htndllneb.

(Hit Tafel VU.)

(ttiS«l«ft itt d«r Tmtnlviiff mm l. Mai 1M0.)

A«f Wnosdi der Herren Sttatsralii Dr. 0. Badd« and Dr. A. Walter
haben wir et nnteroommeii, die auf ihren Beieen nach Tnrkmenien in den

Jahren 1886 und 1887 geeanunellen Hymenopteren in bearbeiten.

Von d«m Standpunkte ausgehend, daee eine faunistische Arbeit nnrdaon
wirklieb werthToll ist, wenn ihr vollkommen verlXsslicbe, kritische Bestimmungen

zu Grunde liegen, und daps solche R< Stimmungen narli (lom gegenwärtigen

Stande der Literatur, wo brauchbare monographische Arbeiten und >(-]}>^t gute

Beschreibungen seltene Erscheinungen sind. au.< vieleu Gruppen s^chwer, aiis

manchen gar nicht zu erzielen sind, haben wir unsere Aufmerksamkeit haupt-

sächlich den Aculeaten zugewendet, deren Studium uns schon seit Jahren be-

aeh&fligt Hnr weil die grosse Hehnahl der ans lafesehtekten Hymenopteren
den Aenleaten angehlhrt nnd weil dae Sammelgebiet in fiinniefeiaeherBeiiehang

überane interessant ist and bisher noeh so demlieh ak terra incognita galt»

eotsehloeeen wir ans, die Arbeit zu übernehmen.

Um zu beurtheilen. mit welchen Sehwieriglreiten eine halbwegs gpwis<;en-

hafte faunistische Arbeit und die Beschreibung einzelner neuer Arten verbunden

ist. mag folgendes Beispiel dienen. Unter den Bienen befanden sich zwei kleine,

unscheinbare Arten aus den bisher noch nicht monographisch bearbeiteten

Gattungen Ceratijia und Nomioideff. Es erwies sicli 7ur B»'stim!nuuir 'Hf^ser

beiden Arten als nothwendig, die ganze, über 100 Jahre alte Literatur durch-

snsfcSbern, dnreh Vevgkkh mit mSgllehst vielen anderen Arien derselben Gattungen

die anterscheideaden Uerlnnale Irennen sn lernen and sie in Besag anf ihre

Besttndigkeit and ihren sjrstematischen Werth in prüfen, a. s. w. Diese Arbeit

nahm mehrere Monate in Anspruch und das nnr, weil beide Oattangen nicht

sehr reich an Arten sind. Hatte es sieh am Arten der < «nttnngen MegaehiU,

EaUehu, IVoeojRf n. a. gehandelt» so bitten einige Jahre kanm genttgt. In

84»
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welchem Verhältnisse <tfht nun dicsei Mühe zu »lern Erfolge — der Beschreihnng

zweier neuer Arten — »i^r Auküixlig'uii^, Masi? es nun statt Ou.uOU btkannteu

Hymenopterenarten (K).002 gibt, .statt CVra^ina -Arten 51!? Ohne die genannte

Vorarbeit hätte das Beschreiben neuer Arten nicht einmal diesen Werth, es

hiease eio&ch eitlem kttnfbigen Monographen leine Arbeit ersebwereDt und das
gilt leider Ton der grSssten Mehriabl der einieln in ftuoiBtisetaen

Pablicfttionen besehriebenen Arten.

Die auf Torliegende Arbeit verwendete Zeit und M&he hätte vollkommeu

genügt, am eine artenreiche Gattung roonofrrajlii ch zu bearbeiten, und kein

Fachmann wird daran zweifeln. ila<s damit für di«- Wis'^t-nschaft unverffleichlich

mohr gewonnen wäre, als mit dtT Bearbeitung d'-r auf einer R«i>e p»»>ammelt«n

Hy menopteren. Wir wi lU-n damit nicht saitjen, d^rl» i Arbeitt'n weien unnütz

oder überflüssig, sondern nur darlegen, dass der richtige Zeitpunkt für dieselben

erst gekommen sein wird, wenn einmal der Wust der bisherigen Publicationen

geeiehtel nnd dss in den Sammlnngen aufgestapelte Msteritle bearbeitet ist,

mit einem Worte, wenn einmal alle oder wenigstens die Mehrsabi der Gattungen

monographisch bearbeitet sind. Dann werden die Schwierigkeiten nnveigleiehlieh

geringer, der Erfolg bedeutend grösser sein.

Zum Schlüsse sei erwähnt, dass die Bearbeitung der Evaniiden, Chrjsi-
diden, Vespiden und Grabwespen, mit Ausnahtn»^ der Gattungen (rorytes,

Spliecius, Stizus un<l liemhe.r, von Fr. Ki>l)l. der ^'^^iiaunteu G ra Ii w spen-
gattuugen und der Bieueu von Ant*ui Handiirscii vorgenommen uuide.

Die Bestimmung der mit * bezeichueteu iiieueuarten verdanken wir

der Oefälligkeit eines herrorragenden Apidologeu, de^ Herrn Dr. Ferdinand

Morawits in 8t. Feknbnrg.

Apidfte.

SiMropoda himaculata Latr. Q.

Mana-Merw und Tscbuli. IV. nnd V. 1886. — Nnhnr im West-
Kopet-Dagh. l. VI. 1887.

*Eucer€t ctf/peafa Erichs, (f.

Tachta-basar. 20./IV. 1887.

* Teiraiania m^kiUeteetm Xoravits. c^.

Station Tseberwaoh nnd Elotani am linken Murgab-Ufer. IIL 1887.

*2Mraiofiia BadaaMkawOey^ Morawits. cf«

Asohahad. IL/YHL 1886. — PuM-chatnn. 28./nr. 1887.

THraMonia albo-rufa Radoszkowsky. 9.

Am Keschowrud in Persien (Nordoet-Ghorasan). )K>./V. 1887. —
Nan-Sor;t chs. 2., V. 1887.

Tdralonia npectahllfM Morawitz. 9.

Station Tscherwa. h am linken Murgab- üler. Ui. Iij87.

Xylocopa vtUga Gerötuck er.

Nnhnr im West-Kopet-Dagh. I./VL 1887. — Tschnli. V. 1886.
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Centtina nigra Handlirsch n. sp. cf.

Station Tsch erwach am linken Morgab-Ufer. III. 1887.

4 mm. Kopf etwas breiter nnd kürter als bei Oratina bispinofia

HandlirschJ) d^r Scheitel entschieden niedrio^er. Schlafen schmal, v.n d»*r

Seite ges'h»'n ungeführ hnlb "^o Ineit als die Fact-ttaufj»'!), deren Iimeariinder

nicht au.^gebuchtet mifl d^'ii Clip» ii- d' Utlich convergent sind.

Die Ocelleu stehen in einem fast rechtwinkeligen Dreiecke, dessen Baaia

entschieden kleiner ist als die Entfernung d«r wifliehen OodleD von den

Paeettenaugen.

Die Fflhler sind in dentlicb«n, grossen Vertieftrogen hiserirt and Tom

oberen Brade des dipeus so weit entfernt als Ton den Facettenangen, entschieden

weniger weit als von einander. Der Raum zwischen den beiden Fahlergruben

ist durch eine feine Längsstrieme geÖieilt. Wangen äusserst schwach entwickelt.

Clipeu^ gilt bf^ereiizt. vt)n der Form eines verkehrten T, am Vorderrande in der

Mitte äus>erst schwai Ii ausecbncbtft. Von Vorne gesehen raert der ganze untere.

quergestf-Ute Theil d^s Clip' ris vor die Augen vor. Oberlippe an der Basis mit

einem deutlich eintjedrückten Grnijchen.

Der Fählerschaft ist dünn und beträgt ungefähr ein Drittel der Linge

der missig stark keulenförmigen Geissei.

Thons oben flaeh; das Mittelsegment hinten steil abMlend, ohne dentlieb

entwiekeltee Mittelfeld.

Flllgel follkommen glasshell mit brannem GeSder. Die beiden Discoidal-

qneradem mfinden in die nach oben gleich stark verschmälerten Cnbitalzellen

2 und 3 uniTctnhr am Ende des zweiten Drittels ihrer Basis. Die Schalter-

querader liegt etwas vor dem Ursprünge der Medialader.

Beine kurz und kräftig; die Schenkel, besonders die hinteren, fast winkelig

verbreitert, aber ohne behaarte Scheibe, wie si« bei albUti}iri<i ;uiltritt. Mittel-

schienen mit höchst undeutlichen Dörnchen au der Ausseukaute, Hinterschienen

gegen das Ende sa nach nnten erweitert and mit einem Hiarblkseiiel venehen.

Hinterleib dick nnd kun, sein 1. Segment angemein kun and fast nnr

aas dem nach Tome abscbüssigen Tbeüe bestehend, der in der Mitte der L&nge

nach dentlieb eingedrückt ist 6. Dorsalsegment einfteh, ohne lAngskiel, das 7.

') Ocratlna hUpinona üandlirxch n. ^p. f^.
5 i»im. lu Bezug auf die Oentalt der Ccro/iiui nigra ungemoin ihalich. Kupf etwaii I&ager,

4fe Fthtor ftlrk«r kevIrafSmly. Dm t. BegiBMt fit rat*e1iie4«a Uofer «ad kät •in« fvt «ni-

«iekelte Bfickonfl&che. Reim 7. I>orsalM«)?niento (fkf. fll, Fifr. 7) «ind »li^ Spitxen einander mehr

fr<>Dih«rt bei der kli^inereu nigra. Die SchultertttMldM der ¥ofdehlft(«l Uflgl •!««• hinttf d«B
Untpronge der MediüUUer. Beiae wie bei nigra.

Geeicht sfemlkb raiehlleh nik deatUehen, Mliarf atufeprigtm Pnnktea bedeckt Binder
i^i-* '{^.^T*n\\\m*. Sr>i{! U-h*-ii un.l MeUnotum feia und dicht, die Mitte dei DoimhUM CChr Cpirlicll

oad gröber punktirt. Hinterleib mit ganr, ihnlicher Sculptar wie bei nüjra.

Die F&rbnng ätiinmt gaoi mit der der geuaauteu Art übereiu, die Uehtuiruug ist aber ent-

cdücdcD epirUcher.

Ich be«chr<>ilio dir^ne Art n:»ch einem Rzemplnre hhn Heirnt in Syrien (MtlS. (ÜMSar.

Vind«boa.)i um die turkmeuieche nigra be«iMur ohwakterisirea la k5nu«a.
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(Taf. VII. Fig 9) hin und mit zwei scharf abges(»tzten, von einander ziemlich

weit entfernten Spitzen versehen. Am Bauche sind mir 6 Segmente sichtbar.

Kopf höchst spärlich punktirt, nur in deo Fäblergrubeo etwas «leutlicher.

Tbonn an den Seiten des Domtlmiis und wn deo Brarteeiteii etwa^ gröber aber

loeker punktirt, »n der ftussenten Basis dee Ulttelsegmeotes rank, an der groeaso

absehflssigen Fliehe aber oUkommen glatt nnd gliniend. Der Hinterleib ist

am 1. Segmente gleichfalls glatt, an den folgenden mit nach hinten immer
grftber werdenden Punkten bedeckt.

Thorax und Hinterleib ziemlich dieht und l^urt weisBÜch behaart» Beine

und Hint»>rpnde reichlicher nnd länger.

Die 'jnindfarbe des Korp^Ts ist schwarz ohne eine Sptir von Metallelanz.

Der granze Clipeus rait der Oberlippe, die .Schulterbeulen. Flecken an der Unt*^r-

seite der Vorderschenkel und an der Aussenseite aller Sdiienen, sowie die Ba^is

des hinteren Metatarsus gelblicbweiss. Fühler braunroth, gegen das Ende dnnkler»

Beine dnnhel brannroth mit Uehleren Tarsen.

Diese Art ist Ten der gteiehlhlls nicht metalliseb gelkrbten CmOima
älbüabri» an dem iweispitiigen Endsegmente nnd an dem Mangel der behaartan

Seheibe der Hinterschenkel, sowie an der viel geringeren Grösse zu unterscheiden.

Die gleichfalls nicht metallisch gefiiLrbte Ceratina parvula Smith ist höchst

un!renüjf*in<l nach einem weiblichen Exemplare beschrieben und gehört riell^icht

gar nicht in diese Gattung. Auch ii*^ bisher noch kaum bekannte, schwarze

Ceratina pygmaea Li cli ten stein ist mir nur im weiblichen (it^schlfchte be-

kannt, aber sicher von ntgra verschieden ; sie ist viel kleiner und hat nach unten

fast divergente Augen (bei Ceratina herrscht in dieser Beziehung iwischen ^
nnd 9 kaum eine DiillMreni).

Am niehsten Tsrwandt ist Cereitma m§ra entschieden mit MqitiMM
ans Beirut

Znr üntersuehnng lagen mir swei Biemplare vor.

Andnna fünieM9 fKJkt. 9*
Tschnli 19.—88./V. 1886.

An^lrena ihoradem Fabr. , 9-
Tschnli. 19.—28-/7. 1886.

Andrena heptMieri Lucas. 9.
Die Form mit ganz schwarzem Körper aus Hod^chakala fO /V 1886).

— Ein F>x<»mplar aus Tschuli (V. 1886) ist mit Aosnahme der Endränder der

Hinterleib.sringe durchaus licht rothbrann.

*Andrena pilipea Fabr. c/*, 9
Tsrherwach. Gök-tepe und Elotani am Murgab. 24. und

25. III. 1«S7.

Die Ex*'mplare weichen von der normalen For'n wo^«nt!irh durch di-^

geringere Grö.^se, die am Rande auffallend blassen, dutiivlen Flügel, die liclit-

graue Behaarung auf d»m Kopfe, dem uberen Theile des Thorax und den Hinter-

rändern der 2., 8. und 4. Dorsalplatte ab.
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*Andr€na parvula Kirby. 9
Tachta-basar am Murgab. 8—19./IV. 1887.

Andrena auUcu Morawitz. $.
Tbchuli. V. 1886.

AmOitmM vir«9cens Morawit».

Qft6k-t«p« in der Merw-Oast. 84^10. 1887.

.^fMirena eoBMeaUt Smith. Q.
TschalL y. 1880. — Tftehta-basftr am Murgab. IV. 1887. — Am

Kescbowrud in PerBien (Kordost-Chorasan). 80./V. 1887.

HaUctus quadricinctua Fabr. Q.
Tscbuli. 19—28./V. 1886. — Zwischen Karry-bent und Dschur-

tschuli. 31./V. 1886. — Zwischen Akrabat and Kaogmily.
26.;IV. 1887.

H€Ui€tutt fulvipe» Gurui. (^\ 9
Tßchuli. V. 1886. — Nubur im Wti8t-Küpet-I>agh. l./VI. 18ö7.

HoUehu mifMM- Vorawiti. Q.

Aaebabad. 2S^, 1888. — Stvfcion Tscb erwach am linku Jfnrgab-
Vtst. — G5k-t6pe Ia der Merw-Oase. 24^10. 1887.

Maiictua scuteUaH» Morawits. 9*
Tachta-basar am Hurgab. 8.—197IT. 1887.

MiUicttis alhitarsis Morawitz. 9-
Gelen tschescbme iu der Bergwüste östlich vom oberen Murgab.

14./IV. 1887. — Gök-tepe in der Merw-Oase. U^Ui, 18Ö7.

Hali€tuH pauxillufi Schenck. 9.

Tacbta-ba«ar am Murgab. 8.— 19./1V. 1887.

AiHcftM m«<0a Morawita. 9.
Aeobabad. 84./yn. 1886. - Kan-Seracbe. 2.yV. 1887. — Am Ke-

Bobowrud in Pereien (Nordoet-Cboraean). 30./Y. 1887.

Haiietus rhiifnehUes Morawits. 9.
Agbar- und Adam-elan. 27./!?. 1887.

Halictus croceipes Morawitz. 9.
Gök-tepe in der Merw-Oase. 24./iII. 1887.

HaiictUH Sogdianus Morawitz. 9-
Zwischen Akra bat und Kungruilj. 26-/1Y. 1887.

Haiicttis aprilinuH Morawitz. 9-
Zwieeben Akrabat und Kungruilj. 2ü./iV. 1887. — Station Tscber-

waeb am linken Margab-Uftr.
HalieiuB deseriorum Morawiti. 9.

Tacbta-baiar. SO7IV. 1887.

Maiictua fuscicoUia Morawitz. Q.
Station Täch erwach am linken Margab-Ufer.

Nomia diversipes Latr. (f.

Aschabad. 28./Y, 1888. — Tecbuli. V. 1886. — Tacbta-basar.
20./1V. 1887.
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Jftnnia femoralis Pall. cf.

Am Kesch(»wr ii<i in Persieu (Nordost^Chor&san). 3Ü.yV. 1887.

AomioiUeti variegata Oiivier.

Gftk-tepe in dtr Merw-Oase. U.ßSL 1887.

NomMdts ptUverota HandUrach b. 9.
Ans der BeiigwftsU Siilieh vom oberen Mnrgab, an der afghanieebon

Grenze. 14./1Y. 1887. - Ans PnUi-cbatuD. 2&/iy. 1887.

3 5 mm. Kopf (Taf. VII« Fiff. 8) etn-as länger als breit, Au^en lehwach

gebuchtet, Dach unten wenig convergent. Die Grenzen des deutlich Torragenden

Clipeiis und die vom Clipt'us zu der Insertion dt>r Fähier sehenden Fuichon

kaum zu bemerken, i^ie Ocellen stehen am Scht'itt-l

Das Mittelfeld dt's MedialaejimtMito ist krtlil und daher sehr doiitlich

sichtbar, grober gerunzelt al» bei variegata Üliv., pulchcUa Scheuck uud

faUax Handl. Anf der übrigeo Fliehe de» Thorai iet die Sculptur dank sehr

dichte, anliegende^ gelbUchweiMe Bebaarung mdecktp ebenso am Kopfe.

Beine nnd Endeegmente weissUch behaart.

Endrinder der Hinterleibasegmente nicht wiüsiartig verdickt

Im Gegensatze zu den meisten anderen Arten der Gattung Kotnioid^

fehlt bei Nomioides pulverosa die metallisch grüne oder blaue Farbe d<^m

Körper vollkommf^n Ich kenne nur noch eine in Egypteu einheimische Art.

Nomtoides rutundiceita Hüinll. die iu Üezug auf den ilaogel d«» Metali-

glauzeb mit pnlveroia übereinstimmt.

Die gelbliche Farbe etrt>treckt sich auf deu uuteren Theil des Gesiebtes

bis zur FübleriDsertioa und reicht an den inneren Augenrändern fast hie inr

Spitze der Augen. Auch die untere Hälfte der Scblifen ist g»lblieht ebenso der

ganie Prothorai, das Schildchen nnd das Hetanotnm, die Beine mit Einschlnas

der Hftften und der Hinterleib mit Ansnabme iusserst schmaler brauner Binden

in der Mitte der drei ersten Rückeoplatteu.

Ffthler bräunlicbgelb. an der Unterseite lichter.

Nomioides pulverosa ist mit rotundiceps Haud]. am nächsten verwandt.

an der Form des Kopfes und der mMl 'ntliclien Begrenzmif? des (*Ii|teiis jedoch

mit Sicherhtit zu erkemien. Mit alh u aiiiU icii Arten ist eine V'ei-uM li>]iiiig durch

deu Mangel des ^letallglauzes uud durch das reiche Tuuient aiil Kupl und

Thorax ausgeschlossen.

* JHegachile sericans Fonscul. 9.

Tech Uli. 19.—28./V. 1886.

MegoMte äerata Gerst&eker. cT» 9*
Hana-Herw. 17./iy. 1886.

MegaeMie gri§eaee»B Morawiti. cT*

Mana-Merw. 17./IV. 1886.

*Megachile arffenfntn Fabr. cf, Q»
Aschabad. 247VIL 1886.

) TwfL VOThaadl. 4«r k. k. s«ol.-boteii. OaMlIaeh. ia Wim. Bd. XXXTin. a 404.
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Osmia FedUchenkoi Morawitz. 9*
Asohftbftd. ll./m 1886.

Omnia mHanogaster Spinola. 9*
Tsehnli. V. 1886.

Anthidiutn FlorenHnttm Lair. cf» 9>
TschalL y. 1886. — Nohar im West-Kopet-Dagh. 1./VL 1887.

AtUhidium Fedtachenkoi Morawitx. ^.
Zwischen Karry-bent und DschnrtflcbulL 81./V. 1886. — Vorberge

des Kopt't-Dagh. 22./ V. 1887.

AtUliUlium oblongatum Latr.

Tacbta-basar. 20./IV. 1887. — Mur-Kala-Tscbemeu-i-bia (Algha-

uistauj. 2a.; IV. löÖ7.

AnOUdHum dUtdema Latr. cT. 9-

Tsehnli T. 1886.

Spheeode» niffripennit Horawits. Q.
Tsebali. Y. 1886. — Pol-i-chatun. 28./IV. 1887. — Taehta-basar.

20./I7. 1887. — Sary-jasj am Hnrgab. 80./m.—2./I7. 1887.

Spheeode» pedoraii» Morawiis. Q.
Sary-jasy, Tacbta-basar und Tseherwacb am Mnrgab. 80./in.

bie IMY. 1887. - Pul-i-cbatan. 28./!y. 1887.

Die ÄasbreÜODg der rotben Farbe auf Kopf and Thorai ist bei den ^n-
zelnen Exemplaren sehr Tersehiedeo. Von den fftof gesammelten Exemplaren

hat eines Kopf wnd Thorax ^nnz schwarz, eiDM gana rotb, die übrigen drei roth

und 8chwarz iu verHcbiedener VertheilaDg.

*Ftosopis flavipes Morawiti. 9*
Asch ab ad. 21 7 1«!S6.

Meledu luctuosa Scup. 9*

Ruchora-bad. 3./V. 1887.

MelecUi Raerii Bados zkowsky. 9>
Aaehabad. ll./YIL 1886.

Von dieser Art liegen mir zwei weibliche Exemplare Tor, die mitRadosz-

kowsky'e Beecbreibaog «einer Ptend/omdeeta Baerü ganz gut ftbereinstimmen.

Beide Exemplare sind 16 mm lang, also eDtschiedeD grösser als die Mehr-

nihl der Mdeefa ludMOsa Scopw, mit welcher in Betug anf die plastischen

Merkmale auffallende Uebereinstimmung herrscht. Der Clipeu.s ist in der Tor^

deren Partie bedeutend feiner und dichter punktirt. als W\ Mdecta luetuoaa*

Die Dornen des .Sclii!'lch»'ris siii»! nicht länger als 1mm luctuosa.

Kv])f und Th»irax sind gratiw*»iss behaart, mit Aiisiialiiii'' d^r Ihn-t. des

Hinterrandcs des Dor^ullans und (l<s Schildcheus. I^as It'tzt. rt' trügt juloch

zwischen den Dornfortsatzen ein liüschel wei.sser Haare. Am Hinterlt-ibe ist

die Basis des 1. Segmentes ähnlich behaart wie der Thorax. Die Segmente 1,

4 nnd 5 tragen einfocbe, die Segmente 2 nnd 8 doppelte Seitenfleeken ans rein

weissem Tomenie. Beine schwan behaartf an der ünteiseite der Vorder- nnd

s.B.eM. n.xzzix. Abh. 85
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Mittelschenkel mit langen, weissen Haarb&schdlD veneheu ; Schienra «mmb mit

ÄuBDiluBie der Spitte weiss tomentirt.

Die Oftttung Pieudomeleeta Bad. ist selUtTerstlndlieli nielit iialtbar, da
weder io der Gestalt, noch im Flttgelgeftder, noeh in der BedorouBf der Beine,

in der Funn des Schildchens u. s. w. irgend ein wesentlicher Untenehiad

iwisebea Meieeta Baerii und den anderen JUeiecto-Arten su finden ist

*Naniada fucata Panz.

Tachta-basar am Murgab. 8 — 19./1V. 1887.

Nwnnda nuitabilis Morawiiz. c^'.

Station I s du- r wach am linkeu Murgab -Ufer.

üommla discicoHis Morawitz. n'. 9
Tachta- hasar und Tscher wach am Murgab. IV. 18ä7.

€}oetiaxy» piUeheUa Morawiti. cT.

Asebabad. 24./VU. 1886.

*CoeHi>xys Tran»ciupiea Radosikowsky. cf> 9*
Mana-Merw. 17./1V. 1886. — Artsehman. SL/Y. 1887.

Spbegidae.

Spheoa (C/tloHon) rtgalin Smith (— Chlorxon superbum JKadossk.: Hör.

Soc. Knt. EOB.S.. XXI, p. S9, Q. 1887 =^ Chlorüm euperbum Moraw.,
Ibid., XXI, |). 317. cf. 9.

Zwischen Karry-bont ntid I» >oli urtschuH. Bl/V. 1886. cT-

äphSX punx tiroUis Kohl. Zur Gruppe des occüanxcus gehörig. (Verhandl.

der k. k. zooh-butuu. Üt.-^-llsch. in Wieu, 1888, S. 151. $.)

Krasnowod.sk. 20./ VI. 188G. q\ 9.

Länge 24—29wjwi. rf. 9- '^nnz .>^<l)\\;irz und schwarz liHiia:ut, Flögel

braun. Steht dem Syliex occitanicm am uucbsteu und kouut« leicht mit deäeeu

eehwanleibiger Ablnderuug syriaea verweebselt werden. Er anteraeheidet sieh

indessen davon durch den kfirseren Hinterleibeetiel, die geeireekfceren Ftthler

und Tarsen und im m&nnlichen Gesehlechte auch durch die Seulptur des Collare

und Domilams.

Beim Weihchen gleicht die Länge des Hinterleib-sstieles der der beiden

erbten nHisselglit-der, während sie bei occitanicus 9 der Länge der beiden

ersten <iti.s.-.i'lgliL(I"r, vMiU'^hrt um «lie ll'lft«' des 3., gleichkommt. Beim

Männchen erreicht dnr Hiuterleihsatiel etwa die Lang»* d^r >\tA ersten Geissel-

glied^r; lei occttanicus q ist die Längt- df.se lben veränderlich aud schwankt

»wischen der des 2.+ '6. und 2.4-3.4-4. (.ieisM'lgliidcs.

Dass die Fühlerglieder gtbtreckter sind, äussert sich besoudert» au dem

gegen die Basis bin stärker Terd&naten 2. QeisselgUede.

Das CoUare und Hesonotum seigt beim Männchen im Gegensaii lu

oeeitaiMeNt nur wenig Bunielung; dagegen zeigen diese Theile bei pumeiieome

eine sehr grobe und Terhältnbsmftssig aiemlich dichte Pnnktimng.
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Zwischen den Weibchen der genuiiiten Arten hemoben dieebeiflglleh

keine namhaften Unterschiede.

Spheoi HfrignloHUH Costa.

Am Kenchowrnd in Persien (Nordost^ChorasBo). 80./V. 1887.

— Tschuli. 29./V. 1880 c'- 9-

Spheor. subfuncatus Dahlb. = Gaitrosphaena anthractna Co ntti.

Tschuli. 19./V. 1886. 9.

Spheat 8&n0aHeH9 Brevem.
Biischak. 4./nn. 1886. — Taebt»-bss»r am Mnrgab. 6,ß7, 1887. 9.

Sg^ssß viduaiu8 Christ (» pübe$een8 F. « mteoiM Eversm. nach der

Tjpe!).

Am Keschowriid in Persien (Nordoet-Ghoraean). 80./V. 1887. 9.
— Pul-i-chatun. 29./1V. 1887. Q,

Sphejr afhifierfns Lep. et Serv.

T>r},uli 2^./V'. 1886.

Spheoß Uvidonnctu» Costa.

Am Keschowrnd iu Persien (Nor dost-Ch o rasan). 30. V. 1887.

— Karange-Dagh-Schlucht 257V. 1887. — Tachuli. 2<J./V.

1886. cT*

aph€» niveoMuB Dnfoar EiMäia tihopetiimata Taschen bg.).

Zwischen Earry-bent nnd Dschnrtsehnli. 31./V.

Sphex flavtpenn is F.

Krasnowodsk. VI. 1886. 9- - Keltetschinar. l./VIU. 1886. d".
—

Tsohiili. 29./V. 1S8(). Reim Brunnon Beschberma in den Vor-

heru'tn d^-s Ko pet-Daj,'li. 22./V. Ih87. cf-

Die A i> iihI' ruiig mit theilwei.se roth«m Thorax wurde bei A.schabad
gehummelt. 30./V. 1887. Q. — Duschak. I./VIII. 1886. 9-

SpJte^x plumipes Radoszk. (Uor. Soc. Eut. Rom., XX, 1886. cT).

Tsehnli. 29./Y. 1886. d*.

Ammophila (PitammophUa) ebenina Spin., Badossk. (non Costa!).

Ans der BeigwUste 9sUieh vom oberen Mnrgab an der alj^banischen

Orense, an den Punkten Gelentscheschme nnd dem Salsbmnnen
Agamet. U. und 1.5./IV. 1887. 9. — Karange-Dagh-Schlucht
25./V. 1887. 9- - Station Tncherwach am linken Mnrgab-Ufer.

(f. — Sary-jasy. 2./IV. 1887.

Ammophifa /Tsammophila) hirsuta Scop. var. Mervtmis fiadoszk.

{— ehenina Costa, liuii Spiuola).

Ful-i-chatun. 29./IV. 1887. cj. - ibcUuli. 28./V. 1886. (f, 9-

Die Weibehen, die am lete^fraannten Stuidorte gefangen vnrdeD, gebSren

tnr sehwarileibigen Abändemng, wahrend die H&nnchen die gewöhnliche Firbnng

leigen. Dasselbe ist bei Stücken aus Persien, Brnssa, Amasia nnd Corsiea

der Fall. In Corsiea scheint die typische, rothleibige Form des Weibchens

gänzlicli zn fehlen. Schwarzleibii>:e lünnchen habe ich bisher (unter mehreren

hundert Stacken) nur swet getroffen.

35»
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AmmophUa (PMammftphHa) Tydei Guillou (— capucxna Costa).

Pul- i-chatun. 29./'IV. 1887. c^. — Aus iUr Bergwüste öhtlich Tom
oberen Murgab au der afghauischen Greuze, aa den Punkten 6e-

lentseheschme und dem Salibnuneii Agamet. 14./IV^- 1887. 9*
— TscbuH. 29./y. 1886. 9-

AmmüphÜa (Baraptammitf^hUa) hKUa Taseheaborg.

Aecbabad. ll./m 1886 (Leder lag.). 9*

Amm^phUa HeifäenU Dablb.

Pal-i-ebatnn. 29./nr. 1887. 9- ~ Taebta-basar am Hnrgab. 8./IV.

bis 19./iy. 1887. Zablreiob d". 9-

AmmophUa eampetiriB Jnr.

Taebta-basar am Margab. 19./IT. 1886. 9-

Pelopoeu» WqUvH Kobl (»Bemerkungeii sn Edm. Andr^'s Speeles dee

Hymtfnopterte, T. III etc. io VerbaodL der k. k. looL-lrafean. Geeellieb.

in Wien, S. 22. 1889. cf, 9).

Tech Uli. 21)./V. 1886. 9.

Diese Art be.sitzt das k. k. natur)iii<t»»rische Hofmn'^eum in Wien auch aus

dem K au ka^iusgebiete (Heleiieadorf) und aae Sjriea (Dr.

Leutbuer leg.}.^)

0 Di» iuit«r d«B G»ttiiagBMa«B Chaly^ton beaclirtobMMii, nsUlliacb blauen Püopötm»'

Arten der palftarktiHchen He^ion niud: ntoffUM /Hl« Lap., «felMMtM (F»br.f) Dftblb^ Ttr-

gionii CftrrBCCio und /emoraitm Kabr.

Wm ßehtte b«triil, ao liait sieh d«r OrifiBBlbMckrtibBBg aleh« «ait Biehttrheit ratBaluBMi,

welche Art etwa damit ^'^mfint »oiii kC>nut«. WahrHchelnlich ist ee mit T,irgionü C;irr.,Tou de»
di« BMchr«ibnug auiireicht. idontiNch, «^bonfO mit Chatyhion rioiareum Dahlb . während das riola-

enm Fabr. aaebder Fandortsangabe das Fabricius kerne pal&aiktuche Art ist, Qbrigea» «beiwo-

wBBig wi« ßtbttt Sieker gedestet werdea kana. Deanaaeh siad bU laia IwayigeB Jahn bloei awei

Art(m fOr die pii1&ivrkti<;rh(' l{<>;;ion b^kanat geweMB (TmrfiomU Bad fm»ratim). HleB« keBWt
noch Ftlopocu* Walteri uud ouüttut Kobl.

IVopoetw WatttH iet l$-fl mm Uo« (9). SopÜiobnd stark geweibt, mit eiaea LiageUal

ia der Mitto, >\> m W« ibekflBVea Targionift glalAead; bt>i omUinu er riel flacher. Sein Vorder^

fand zeigt nur <lri'i zuhnarti^n Ii&ppcfaf>n, wof;f«f;«n bei Targiottii und auch omiMnu* m jeder Seile

auüiier dea drcii^ti uock eiu »ehr »tuuipfeB, bugeoformig vt^rlaufende« Läfpcheu sichtbar int. Zar

DatereBehBBf dieeea TerhUtaisaM rerweade bbb eiae ffste Lape. da die Behaaraag die Ter»

Bpiftage lum Tfi' il- v. rdt rkt.

Geriagater Abttand der Netsaugen am Kopfochilde der LiBfe de« 2. -f halben 3. Geiasel-

gliedea eatapteehaad, etwa nm den Oarohaieaaer eiaea biateiea KebenaugeK grAeaer abi der Ab-
8t;ind an der Linie, di*- tnun i<wh durch die hinteren Ni-b>>a»Qgen qu- r üI<>t don Scheitel geiogea
.!< !iVt. Bfi omittfu Q betri^'t dt-r geringste AlHtat; ! i- r ATit'»»n am Kopfschild>' •iif' LiDffi« dt»?

]i. -|- 3. Ueisselgliede«, erscbeiat somit bedeutender; auch ist der Unterschied des Abstandes *a
Kopfachllde in Taivleiebe mit Jenen aaf den Sebellel «ia kleia wealg grtaeer ala bei WäU*H.

Bei Targiouii int itrr A' ^tau l r A»i^-. n auf dem Scheitel (fleich der L&ii(;e de« 2. Geissei«

gliedes, rermehrt am ein Dritttbeil des d.i er ist auch nicht geringer als der am Kopfschilde.

Scblldebea gew61bter als bei eetissiw «ad TüarflimU, Ketoplearea aüt karten Qaernusel-

streifsB, die trie bei TartUtnH seakracht aaf der Hesepiearal'lfetapleBialaatk stabea aad eia

kloin weniR auch auf die Mittt-luei^mf tits^-iten (iUrsetzen. Diese Str»Mf>-n beprun' n 'r-t m d<T

Metapleuialgrube; in der M&he der Mesoi»leurea und die Metapieuren pnnktirt. Uei omunu sind

die SMlea« wo bei Itorffs«« aad WtUmri «ieh 4i«M 4)a«nilnitaaf Migt» limnUch flalL
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HUarus gracilis Kohl n. sp. cT (&u mas Fakari funerarii F. Moraw.?).

Pul-i-chatun. 29./IV. 1887.

Gleicht auf deu ersten Blick eiuein kleinen Stücke von llavipes, iist jedoch

fid oihpr dem Palants laetus Kl^. ff histrio Spin, (f) verwandt.

Oberkieler mit einem deutUcbeu Ausschnitte iu der Mitte; bei luetus ist

er kaum angedeutet.

Di« Augen nibern sich auf dem Scheitel ein wenig mehr als bei laetua,

nun mindeiten in demselben Maaee wie bei fiampe»; ihr Abstand betragt etwa

die Länge dei 2. Geisselgliedes, welchen nicht gani doppelt so lang ist wie das

Pedicellum.

Unterseite der FQhler gelb. Zwischen den Fühlern schiebt sieb Ton der

massig aufgequollenen Stirne her ein dcutlii her Kiel hinein.

Collare Kicbtlich dünner als bei flavipe9 uud laetus, auch weiter ixüiQX. daä

Niveau des Prouotum herabgt drückt.

Dorsulum glatt und glänzend, nur vurue und an den Seiten ziemlich

dicht und fein punktirt, feiner als bei den verglichenen Arten.

Farapeidenlinien dentUcb ausgeprigt, lang* paraUel YerUnfend.

Mesoplenren wenig deutlich und unregelmässig punktirt.

Mittelsegment ron demselben Läogenverhältnisse wie bei flavipes, also

etwas länger als bei laetus. Die Seiten des Mittelsegmentes sind fein und

dicht gestreift; die Streifen nehmen die Richtung gegen die Mittel- und Hinter-

schienen hin. Das 2. fresp. 1.) Abdominalsegmeut ist ähnlich wie bei laetus

gebildet; die Seitenkiele treten nicht in solcher Entwickelung wie bei flavipes

eckenartig heraus. Bauohplatte des ;i i:iiient*'s jillentiialben gleicli massig

erhaben, iiach, hinten gegen das 4. absteigend wie bei laetus. Vorletzter Bauch*

ring an den Seiten nicht in einen sahnartigen Fortsatz ausgezogen wie bei

fiooipe$. Endsegment dreiiibnig (Taf. YII, Fig. 14).

FirbungsTerhlHnisse wie bei fiaoipea, nur ist bei dem eintigen Stttekd

das Torliegt, aach das ganss Sdiildchen gelb» was ich bei flavipea nie su beob-

achten Gelegenheit hatte; auch seigt das Mittelsegment oben an seiner hinteren

Kante 4 Makeln wie bei Uietus.

Uebrigens unterliegt es keinem Zweifel, dass auch dieeer Palanu in der

Zeichnung abändert.

Es ist nicht nnniöcflich . dass J'alurus (jrualis das Männchen des Palarus

funerarius Murawitz ist; es wurde daraut die Sculptur und Zeichnung nicht

schlecht stimmen.

HtatarlcIVtilM m Uag vi« dM t.+ S. CMcMlgUed; iMi mUmm M « ttanliek dMt«»«
der Fall, bei TargiouH «lagegen betr&gt seine L&iige ri-ichlicli die des SS. -|- 3 • + ^"»l^fn 4. ';^iH^^l-

glied««. Btiim Vergleiche der Hintecleibsittielliage mit der der Iiint«<rfu8iiglieder «rgebea Bich

kttiM bf»«e1ib»r«n ünteracUvde. — Di« Fnoktining des KOrpers liemlich dicht und wie die Qaer-

•treiftug der ROckcnfläche de» Mittelxegnentee bei d«a v«rglielMii«n Arten so tiemllek gtoieli.

Plhpotm$ amittua ist weniger achlaok als die beiden anderen

Pdopontt omitnu teigt anrh im m.'innli'-h» r <': -chltchte «inM viel flkcheren Kopfsokfld«

wihra&d du MiOBChen tob Waiteri noch nicht exliitiiut ist.
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Tachysphex Mocsät-yi Kohl.

Pul-i-chatiin. 2!', IV lh87. c^'
— Tschuli. 29./V. 1886. 9.

Diese Art ieiclinet sicli ausser »hirch ilie in <ler Originalh^schreibung »n-

gegebenen Merkmale auch «iurch (las etwaü breitere Pjgidialfeld aus.

Tachysphex dignus Kohl n. sp. ff.

Nuhur im West- Kopct- Daj? h. 1. VI. 1887 (1 Stück).

Länge 125 mm. Schwarz. Hiuterleibssegment 2, 3 tind i zum Theile

roth. Beine schwarz, KiKlfjHulfr *ler Tarsen braunroth. lÜQterleibsriuge mit
weissem Tomeute am Hiuterraude. Gesichtsiilz goldgelb.

Ist tlw der grSnten palSarktUchen Arten und dem Tachyspfiex syriacus

Kohl (Vwbandl. der k. k. tool.-botao. OeMUieb. in Wieo, 1888» S. UC, c/) in

Bfsug auf die Ersckeianog, Sculiitar dee Braetetttckea und die Form des Mittel-

segmentea tiiuchend Ahnlich. Der Hitteleegmentrllcken ist wie bei dieaem sehr

sart und Tollkommen gedrängt punktiit, daes er wie lederartig fiinranielig aus-

siebt. Ranzelstreifchen zeigen eich mm Unterschiede Yon ßuetuatua Oerst.

oder Coatae Dest keine.

Von syriacus unterscheidet .-icli durch die beträchtlich dickeren Vor-ior-

schenkel, deren Ausschnitt vi*] tiefer ist — bei nyriacux rauss man diesen

geradezu seicht nennen — , die etwas kräftigeren Schläfen und ein anderes

Verhältniss des AugeoabstaDdes auf dem Scheitel. Bei dignus nähern sich

Dimlich die Augen nicht gani bis auf die Llnge des 8. Geisselgliedes, bei

«yriacwt bis auf die des 2.

Auch ist die Farbe der Beine anders. 8. Cnbitalielle weniger stark inngen-

fttmig ausgezogen und breiter.

Tachysphex fluctuntus nnd Costae unterscbeiden sich durch die sehr

schmächtigen, nahezu fehlenden Schläfen, die schwächeren Vorderscheukel. die

feinen Kunzelstreifchen des übrigens gans gleich gebauten Mittelsegmeutes und

die Farbe der Beine.

Tachysphex dignuf< zählt zur Sippe des Tachysphex Panteri v. d. L.

Tachysphf'X jtfigidialis Kühl.

Pul-i-cli;itun. 21». IV. 1887.

Tachysphex nitidus Spin, (= unicolor Fanz.).

Tachta-bassr am Murgab. 8./IV. 1887.

Notagonia pompilifarmi» Pani.

Taehta-basar am Hurgab. &/1V. 1887. 9.
Cereeria emarginaia Fans.

Tachta-basar am Murgab. 19./IV. 1887. cf. — Tsohuli. 287T.

1886. 2 (f.

Cereeris conigera Dahlb.

A>^chabad. 28./V. 1886. ^. — Tschuli. 28.; V. 1886.

Cercerts iuhtrctitnta Rossi.

Krasnowodsk. VII. Ein WHibcüeti von ganz gelbrother Färbung, ohne

Schwarz und ohne gelbe Makeln.
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FhUant/nts Andalusincas Kohl (Verhandl. der k. k. «>ol.-bot«ii. Qesellsch.

in Wien, 188B, S. 140, ö", 9)-

Pul-i-cliatuu. 29 IV. 1887. 1 9-

Ooryteti llUlteri Handlirsch.') 9-

Sary-jasy um UlV-r des Murgab. ÜU. III. 1887.

Diese zicrlicbe Art gfliört in die Gruppe des Gorytes elegam und laevis.

Kopf äholicb gebaut wie bei Gorytes elegam Lep., breiter als bei Gorytes

tumiäus Pans. itBd ntt «iliwlebftr gewölbtem SebelteL Die seitlldMii OeeUen

iBd enteebieden weiter ?üd den F^Mettangeo entfernt» als Tom voideren einfiMben

Ange. Fbeettangen gegen den aebwach gewölbten nnd am Yorderrande niebt

anageecbnittenen Clipeae weder conTergent nocb divergent.

Die Naht twiieben Donulum nnd Scutellam ist grubig. Abscbüssige

Fllebe de« Mittelsegmentes so lang als die horizontale; das Mittelfeld gut be-

grenzt, durch eine feine Naht getheilt und nur an der Basis mit einitren Längs-

runseln versehen, im Uebrigeu so wie das ganze Mittelsegmeut fast ganz glatt.

Flügel hyalin and sehr stark irisirend; Cubitus der VordHrflügel nicht

über die 3. Cubitalquerader hioaun fortgesetzt. Die 3. Oubitalzelle int nach oben

bedeutend verscbmälert, doch immer noch breiter all die 2. in ihrem oberen

Tb^. Die Analielle der HinterflQgel endet tot dem Ursprünge dea Cnbitos.

Beine lart» Tibien wie bei tUgom aebwaeb bedomt.

FflUer aebr aebUnk, ibr Schaft enteebieden linger ala dae 8. Glied.

1. Hlnterleibssegmeot knrz nnd breit, am Ende nicht eingeschnfirt;

2. Bauchplatte schwach gewölbt; dae dreieckige Mittelfeld der 6. Bftckeoplatte

gÜnieud und grob punktirt.

Kopf, Thorax und Hinterleib glänzend; Thorax mit «elir wenigen und

kleinen, Hinterleib mit etwas grosäsreu Punkten am 1., 2. und an den Hinter-

ländern der folgenden Eiuge bedeckt.

Oesicht und Brust sind etwas reichlicher, der übrige Theil des Körpers

apirlicb weiaelich behaart

Die Grundfarbe dea Köi^eva iet eebwan, am 1., 2. nnd an der Baaia dea

8. Segmentee reib. Schmale innere Angenrftnder, dae Pronotnm mit den Schulter-

beulen, dae Scntellam, eine echmal^. itlich fieckenartig erweiterte Binde am
2. Segmente, äusserst undeutliche Binden am 8. und 4. und fast das ganze

5. Segment blassgelb. Fühler dunkelbraun, unten am Schafte gelb, an der Geisael

röthlicli. Beine schwarz, an den Knieen und Tarsen vorne röthlich, an den Vorder-

und Mittelschenkeln aussen gelb gt^fleckt. Lippe, Mandibeln und Palpen gelb.

Gorytes Waltcri ist von tumidus Panz. an dnr Kuptlurm und den lichten

Flügeln, von txiyuus Hdüdl. au dem kurzen Mittelseguiente, von a//inils 6piu.

nnd coNMfi^tiim Handl. an der schwachen Bedoniung der Hinterschienen,

?on d^gone Lep. nnd eontanffuinetu HandL an der sehwaeben Scnlptnr dea

Hitteleegmentea tu nntenebeiden. Mit den übrigen Arten derselben Grnppe ist

eine Verwecbelnng dnrcb die aebr Terschiedene Farbe und Grösse ausgeschlossen.

*j öiUoasaber. d«r kaiü. Ak>i4. der Wutteuscb. in Wien. Bd. XCVll. 1. AbU., 1888, 8. 4S7.
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Oorytes punctuiatU8 Van der Liodeu. Q.

TachuH. 26./Y. 1886.

Sphedus animmaiUB King, (f, Q.
Tsohuli. 26./?. 1886,

SpheeiuB U\fanini Bsdosskowsky. 9*
TscbnlL 26./V. 1886.

Sphieeiu8 percitimor Handlirseb d. sp. cf, 9*
Tschttli. 26./V. 1886.

Dem Sphecius nigricornisTint., antennatus Klug und 2wnt^er E versm.
sehr abDlicb« Fanktimiig des Thorax und i\p> I!iiit< rieibes fast nie bei Sphe^

cirnt anfennatus und nig) icornifi. (resicht. Hand (ie> Proriotiims und breite

Binden auf den Segmenten, vnn <|fi!en dip ersten zwei b - dn-i unterbrochen

sind, gelb; Fühler schwarz, ihr äcbatt uuterseits gelb; lieine gelb, rötbltch und

schwarz gezeichnet. 15— 18 mtn.

Letites Ftthlerglied des Mannes (Taf. VII, Fig. 16) am Ende licht, kaum
lioger als dM vorletet«, stark gekrOmmt and unten mit sw«i AnaibnehtnngM

fttneben. Fühler lo lang ala Kopf nnd Thorax snsammen. Metatanua der

llittelbeine wie bei Spheeiua cmtennaiu» gebildet.

Spheciwt percuasor ist im weiblichen Geschlechte von nigrieortua kaum
m unterscheiden; die Punktimng des Dorsulums erscheint etwas stärker aus-

geprägt, ungefähr wie bfi luniger Der Hann ist an den liürzf^r»^n Fühlern,

deren Endglied kaum läng^^r als das vorhergehende und untfii mit awei «laut-

lichen, kk'inf'U Ausbuchtungen versehen ist, sowie an der Form des Mftatarsus

der Mittell)Hine von nigricornis gut zu unterscheiden. Dtirch dhs letztere Merk-

mal nähert sich die Art dem antenncUus und luniger, d. h. der uicht defor-

mirte Theü des Uetatarsna ist länger ala breit

In Beang auf die Färbung atimmt die Art auffiallend mit nigrieomU
flbereint es fehlt jedoeh bei allen Ton mir nntersnohten Exemplaren die gelbe

Linie an den inneren Augenrändern, und die Seitenflecken des 2. nnd 8.

mentes sind breiter and in der Mitte fast oder ganz vereinigt. Ich lege übri-

gens auf diese Merkmale keint rh i Werth. Wie bei nigricornis ist die Grund-

farbe des Körpers durchan^ ^<"}i\v:i'^/, und di«» S^it'^nfl- rkf'n an den Pauchplatten

sind yehr klein. Die FUhlergeis>*'l ist auch h^im Manne luiten schwarz.

Von Spliecius luniger ist perctixsur ausner an der Färbung im männ-

lichen Gt schlechte leicht au dem unten doppelt ausgebuchteteu Endgliede <ier

Fühler, daa bei Umijfer nur einfaeb anagebuebtit und anderthalbmal so laug

als daa rorletite ist, su unterscheiden.

Stütu» diapar Korawits. 9.

Zwischen Karry-bent und Dschurtacbnli. S1./V. 1886..

SHxus Raddei Handlirsch n. sp. (f.

Tscbali. 26-/7. 1886.

Diese Art gehSrt in die Gruppe des Stinu fa$eiatu8 Fabr. und steht dem
SttMut eometu Germar am nächsten. Stime und CUpeus sind aolfaUeBd breit,
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dar hMtn ist adiifMli g«w91bk Angmi oftch unten kram oonvNigMil Ffthlar

mlMig ttark keulenförmig, ihr drittes Glied fast so lang als die zwei folgendttl

zusammen, Eudgüpd so lang wie das vorhergehende, schwach gebogen, gegen

die Spitze nicht auffallend verjüngt. Thorax und Mittelsegment wie bei Stizus

conicus gebaut, d. h. es ist das Mittelsegment seitlich nicht comprimirt und

die hintere Fläche erscheint daher nicht concav. Hinterleib wie bei conicu»

geformt, mit unbewehrten Ventralplatteii.

Fl&gel sehr stark gebräunt, längs der Adern am dunkelsten; .3. Cubital-

Mlle der Voiderflngel nKeh oben mlasig Terflciimileit, AnalseUe der Hinterflflgel

weit l|inter dem Ursprünge des Cnbitns endend. Sculptor nnd Behaarung sind

gans ihnlioh wie 1>ei SHtm eomeus.

Die GmndfkrlM ist seliwan, anf dem 1. Segmente oft tiieOweise dnreli

Rostroth verdrängt. Oberlippe, Clipeus, mit Ausnahme eines Fleckes an der

Basis, breite iDoere und schmale äussere Augenränder, die Stirne unterhalb der

Föhlerinsertion, eine sclimal*' Binde am Raiifh^ lU^s Pronotum. die bei einzelnen

Exemplaren tVlilt. und variable IJiiiden auf den ^'r^ten sechs Dorsalplatten sind

lichtgelb. Die Bimle d^s 1. Segm^^ntes ist meist ;iuf zwei seitliche Punkte

redncirt, die folgenden sind in der Mitte breit unterhrochen, an den Seiten er-

weitert ttud am Hioterrande jederaeits ansgebnchtet Bei kleinen Biemplaren

sind mancfama) die iwei Torletsten Binden in vier Fleoken anfgelDst. Die letite

Binde ist sebmal unterbrochen nnd am' Vorderrande jederseits anigebnebtet (bei

eomem trilgt dieses Segment nur einen gelben Hltteifleek). 13—16 mm.
Fttbler rostroth, ihr Schaft unten gelb. Beine rostroth.

Von Plustsdiewnkii liadoszk.. terminaJis Kversm . fasciatus Fabr.

und sfxfasciatuK Fabr. ist die.se Art leicht diirclj das breitere Gesicht, die

roütrothen Fühler und die dunktdl)rauuen Flflgel su unterscheiden; mit anderen

Arten ist eine Verwechslung kaum möglich.

Analog mit den nächstverwandten Arten durfte das Weib des Stizus

Eaddet auf der 6. Dorsaiplatte ein kleiucb AiittellVld und auf dem Schildcheu

keinen MitfealsfaidnidE aofniisen.

jSffotw KätUffU Horawlti. (f, Q.
Tsebnli. 26./V. 1886.

gUmis hUtrio Morawits. 9.
Tschuli. 26./V. 1886.

8i4aufi tridentatus Fabr.

Tschuli. 26./ V. 1886.

StizUM crassirorniji Fahr. rf.

Am Ke.sohttwrud in Pt^rsien (Nordost-Chorasan). 30./1V. 18b7.

Bembeac bicolor Kadoszko wsky. c^.

Nuhur in West-Kopet-Dagh. l./VI. 1887.

Bmnhe» femoraUB Radostkowskj. 9.

Tsebnli. 26./V. 1886.

Crahro (Soieniuit) WaUeri ffohl n.sp. cf>

Asehabad. 2a/V. 1886. 1

E. B. GW. B. mix. AVh. 86

Digitized by Google



282 f K«kl ABUm Hamdliraok.

LäQge 9 mm. Gehört lur Gnippe von L., und swai iu fii|)p« mit

punktirtem Hinterleib.

(Gestalt sehr gedrangen.

Kopfschild obue besuudere Auszeichuung. liilduag des Hiuterkupfes und

d«r Sohlifen wto hü mtriOiomaU Coat» (Tal YII, Fig. 13), 3., 4. und 5. Qaiaaal-

(liad ao aiamUah in damaalbaii Qiada atark Mugnandal
Stina und Schaital grob und diabt puOrtiii, fial gi»bar ala bal mtri"

diotm^ Seulptnr daa Thorax (Panktizuig and Bamduiig) aabr giab^ aaf dam
RSakao gröber als bei meridianalis, ungefähr so grob ala bai aioani glaiah-

gfoaaen Stacke von Orahro (Thyreus) dypeatus Q.

Mesopleuren punktirt aud gerunzelt, aber etwas weniger derb als bei

clypeatus 9* Mittelsegmeut oben sehr grob gerunzelt, aii den Seiten deutlich

längsrunzelstreifig. 2. Hinterleibsring oben mit noch gröberen Punkten besetzt

als bei clypeatus; auf den folgenden Ringen ist die Panktirnng weniger grob,

dicht, sie wird gegen das Hinterleibseude zu allmälig feiner. Eudseginent wie

bai mendiomüi mit ainam SindrnelM.

Baina farbilteiaamlaaif aterk. TiMbaatofan darTofdarbaiaawiabaiaiafv

iKoMolit Qoravalmiaaig (Tal TU, Fig. 15).0

Die Bildung der Trochanteren, der Fhhlergeissel und die gadnofana

Qaatalt weist auf eine nahe Verwandtschaft mit meridionaiis hin.

Die Zeichnung ist zweifellos veränderlich. Bei dem einzigen Torliagenden

Stücke sind gelb: die Oberkiefer, der Fühlerschaft und mehr weniger die zwei

folgenden Glieder (ine Kobtf&rbige neigend), das Collare oben, die Schnlterbenlen,

das grob pnnktirte Sobildchen, beiderseits vor diesem ein Tüpfelchen, das Hinter-

schildchen, eine vorn ausgelresäeue Binde aul dem 2. iiückensegmente und Binden

anf lUan folganden Segmenten, deren ganaa Biitta aia fbak aianahman (am

aobmilatan iat dia auf dam 4 Binga). Baadi mit Atanabma foa Uainaii Sattaii-

makaln aebmis.

BainaM gana galb, mir dia Hftftan imd Babaikalringa Ifaaüwaiaa adbvwi;

daa CMb gabt atailanwaiaa, baaondara an dan Taraaa, Ina Boalioiba «bar.

PompUidAe.

Saiius (Priocnemis) erran« Smith {aud<ix Smith dfiifta wohl ^onjm
damit sein).

Krasuüwodsk. VI. 18Ö6. 9. — Duschak. 4./Vm. 188ü.

8aUu9 (FHoemmmU) iMicoior Fabr. (« QnMi 0«dr. nignomiM$

Coata).

TacbnlL 28^?. 1886. 9. — Kraanowodak. TL 1888. d*, 9- — Tark-
maniacba Stappa. — Kaaebowrnd» 8(k/T* 1887.

>) In meiner Be«c)ireibang dee Crabro SMtUerTi Kohl (?erhaadl. der k. k. to«l.-boUo.

OsMllMh. ia WiM, ina, 8. lac, f. tl) habe iah ?«» mtriäivnai» «Whaapt aafegebsii. daa» Ii«

Trochnnteren der Vorderbelae fmrabnUdi fSbaal teiea; Um ImI Jsdoeli «w Mb Weibehea* aiebt

ftber wMb beim lUnnokea OeltMg

.
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SmUun (PrioenmmU) Sarafschanii Radoszk. (co vulneratm Costn).

Hodscha. U. V. 1886. 9- — Am Koschowriid in Periieo (Nord-
ost- C horasan). 30./V. 1887. <f.

Jhnnpiius rufipen L.

Tschuli. 28./V. 1886. d".

FompUus albonotatuB d. Linden.

Karry-bent L/YI. 1886. . 9 (anffAUend grosM SMokel).

BompUHM viaHmu L.

O9k-tap0. \.ßSL 1886. 9< — ümgebuig tod N«ii-Merw un linken

Ufir dit Mnrgab. 3./m. 1887. 9. — Aaebnbnd. 2iyVIL 1886. 9-
JPiommMUB KÜMkumii Radossk. (Voj. au Türk.. Fedtch., T. II, PI. V, Spb.,

p. 19, 1877. — KigOmmmm Badoisk. in Hör. 8oe. Eni Rom., XXI,

p. 91, 1887)

Turkmenische Steppe. 1873. — Tschuli. 28.;V. 1886. — Bergwüste

östlich Tom oberen Murgab an der afghanischen Grenze bei dem
Salzbrunnen Agamet. lü./IV. 1887. — Krasnowodsk.

Oebttrt xur I.Gruppe (Kohl, ,^eue Pompiliden" in Verhandl. der k. k.

MoL-botaB. GeaeBaob. in Wien, 1886, 8. 309).

linga IS—d4«iM. Scbwan. FIftg«lMhwuibitnD,niita4ibwMh«nifioMen

Obmie. Hum lebinn. Dia Angan anaiebaB dia Obarkiafarbnaia niebt toU-

kommen, der Abstand davon ist jedoch nicht bedeutender als etwa die Dicka

dar leiitan Fftblerglieder. Oberkiefer ungefähr in der Mitte mit zwei Zähnen,

on denen der der Basis nähere schwächer it,t KDpfscbildform: Taf. VII, Fig 2.

Gesicht flach Schläfen nicht sehr entwickelt, kaum so breit als die Netzaugen,

von der Seite besichtigt. Nebenaugen von einander nicht viel weniger weit ab-

stehend als von den Netzaagen. Fühlergeissel verhaltnissmässig dänn; 2. Geisael-

glied so laug wie da» 6. t halbe 4. zusammeugenummeu.

mtlalaagmaBi bin» binlan alwna eingedrückt; in darHitta laigt aa aiaa

vartiafta Ungalinia CKbui^)» HiDtarlaib» wia dar Bmatkaaten brannadiwui

tomanUrk, nur aöbwneb gUosand. Endaagmant mit Hnarbonlan apirlicb baaatil

BMiladar dar Toidarflligel nnd OoMtaladar der Hinterflttgal intaralüiaL

2. Cubitalzelle gleich gross wie die 3. oder etwas gro.sser.

Klauen bezahnt. Klauenkamm vorhanden, das Palvillum ein wenig ttber-

ragend. Vordertarsenkamm stark entwickelt; der Metatarsns ftihrt sieben Kamm-
dornen, von denen der der Schiene am nächsten stehende klein ist; die folgenden

sechs sind etwas länger als der halbe Metatarsns. Die Dornen sind auch eiu

wenig plattgedrückt. An der Innenseite des Metatarsus zeigen sich mehrere

(drei) in eine Reibe geatellta Domen.

2« nnd 8. Tanangllad dar Yardarbaina mit ja drei Kammdornao, waleba

daa Oliadi dam aia nnftMwn, an Llnga tbarMTan, anaaardam an dar Innanaaita

mit ainam Borna bavabrt Lingarar Hintaraebianaaapom balb ao lang tla dar

Xatataiana.

Am nächsten steht Kisükumii dem Pompüvts plolyaeoMfbM; bei diesem

iat «bar dar Abatend dar Angan fon der ObmkiefiMrbatia grQwer, der VerUnf
86*
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des Kopfschildrandes (Taf. VlI,.Fig. 1) etwan anders, die Oberlippe unter dem
KopffCfiild stark vortretend, bei Eijsilkumii dagp)<en überdeckt; aucb sind bei

diesem die KammdoniHn ge^*'n das Ende bin nicht verbreitert. In der Form
des Mittelse^inerites, des Collare, in der Dicke der Schläfen, Flachheit des
Gesichtes gleichen sich die beiden Arten.

J'ompiluH nomada Kohl n. sp.

Sarv-jasy. 3U./III. 1887. — An den üfem des Murgab. 27IV. 1887. —
Taebift-basar md Murgab. a—19./iy. 1887.

Gehört zur 1. Gru) ]>. iKohl, ^Nene Pompiliden" in Verband), der k. k.

lool-botaii. Gesflisch, in Wien. ISStl, S. 800).

Lange 13— 18 mm. Q. Schwarz. Längere Behaarung und Xonient schwarz.
FIflgel dnnkelbravn.

Kopfüchild (Taf. VIT, Fi^: •! mit einer deutlichen Randleiste. Augen
mit ihrf-m Utiterrande die Ob^Tkit^tVrbasis bei weitem nicht erreichnfvi: sie

bieilifii in einem Ah.stande davuu, welctier etwas grösser ist als die Länge des
Pedicellum. Abstand der Nebenaugen von einander viel geringer (halb so gross)

als ihr Anstand von den N'tzaugrn. Schläfen mässij? entwickelt.

Fühlerschaft so lang als das 2. Geigselglied; bei Kizükumii reichlich um
ein Dritttheil des Gliedes körzer. 8. Geisselglied um ein Dritttheil des 4. länger
als das 8. Stime weniger flach als bei JEtfiMwmti

Pronotiim: Taf VII. Fi^;. 10.

Mittelsegiueut ziemlich kurz, ähnlich gebildet wie bei Kizükumii, Indessen

hinten an der abfallenden Fliehe mehr abgeflaeht als eingedrückt.

Kopf, Thorax, Mittelsegraent, der darauffolf?ende Hinterleibsrinj:. Anal
Segment, die Hüften, Schenkelrinpe und Schnnkel beträchtlich anstehend behaart.

2. und 3. Cubitalzelle der Vi»rd' rllüg»^l aw Grösse sc /.it uilich gleich; die

3. subtrapezisch. mit nach ausst^n gebotener 3 Cnbitalquerader. Basalad*^r vor
detn Abschlu.ss»^ (1»^ 1, Sulun-ilialzellp, nl-o rii>r}i mti di>^-;fr »'ntsprijurfml. r'iihital-

ader der ilinterÜügel inter.^titial oder ein klein wenig ausserhalb des Abschlusses

der Sttbmediahelle entsprin^rend.

M^'tatarsus der Vord«'rbHine mit dr^i RamnHlcrnen. di«^ halb solang sind

als das Glied, dem sie angphtft*»t sind; die beid'*n folgenden Glied'r haben j©

iwei Kamtndoruen. Klauen bezahnt, mit einem deutlichen, das Pulvillum etwa»
ttberragenden Klaneokamme. Längerer Sporn der Hinterbeine '/sn^i ^ l^nif

wie der Metataitns.

Scolladae.

BeoUa (T^rUeoita) haemarrhMdaUti Fabr.
Tschttli. 28./V. 1886. cf. — Pul- i

- chatnn. 29./IV. 1887. d*.

8col(a (Dificofifi) qiinflHpuucfata Fabr.
Aschahiid. 28,,V. Wm. rp. — Tisohnli. 19./ V. 188Ö. ci". 9-

ScolUi (UiscoUtt) eryfhroctfpUiila Fabr.
In sahlreieben Eiemplaren bei Aschabad, lO./VUt 1886 nnd Tech 11 Ii,

28./V. 188tl h. obii htet und gefangen. Bei sämmtlicben SiUckcn er-

sch* iiit diiü iSchwarz in ein Kostroth übergegangen.

Elis (Dien») anguluta Morawitz.
Pal-i-chatnn. 29./iy. 1887. Q. — Akrabat. 26./IV. 1887. Q.
" Tachta-basar. 8.-30./IV. 1887. Q. — Aschabad. la/VlU.

1886. 9
Tiphia arenicola Kohl n. sp. $.

Sary-j»8y- 3ü./m.
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Von der Groisse eines kleioereu Stückes der Tiphia femoraia Fabr., da

sie aber tehwarte Beioe hat, Tom Ausseben der Uphiia morio Fabr.

Fahler an der Unterseite ins Braanrotbs ttbargehend. Khtn roth.

Kopfschi Idmitteltheil quer abgestutzt.

2. (resj» 1.) HiDterleibssPL'ni 'iit mit f-iner scharfen Querleiste. Mittel-

segment schwach gläuseud, seiu mittlerer Längskiel nicht verkürzt, die seitlichen

o&ch hinten sin wenig tusanunenneig^nd. Dieses Verbalten durfte wobl be-

ständig 5ein.

Mittel<eginHrit5Pitt*n, desgleichen die Metapleuren gestreift. Panktining
des Kopfes viel spuriicher als bei morio, auch die Punktirung des Uinterleibes

ist sehwfteber and spirlicber in nennen, anf den hinteren Bingen wird sie

ondentlicb.

Meria tartarti Sauss.
An den Ufern d<'H Murgab. 15./IV. ö"«

Meria nocturna Morawits.
Asehabad. 7./YUL d*.

MiaUlidae.

Mutiila (Agamaj KomarwU Radu^zko wäkj.
Am Murgab. IS./VI. 1886

Mutiila confinna Fabr.
Mana-Merw. 17.1V 188«. — A gar- und Adam-elan. 27./IV. 9.

Mutiila Fedfschenkoi IJado.szkowsky.
Tachta-basar am Murgab. 8.— 19./IV. 1887. cf-

MnUiUa omata Klug.
Asehabad. 12./nn. 1886. Q.

Mutiila interrupta Klug (= repraesentans Smith).
Sary j:^ y. 80. III. 1887 - Tachta-basar am Murgab. &/1V. 1887. Q.

Mutiila peUitnctUttta Klug.
Artschman. 31./V. 1887. cf-

Tespidae.

Vwpa crahro L. var, or(< yiffifis L.

Station Amu-darja am linken Murgab-Üfer. 6./III. 1887. — Sarj-
jasj. äO./lil. 1887. — Asehabad 26.; VH— 13., VIII. v, ^•

Vespa germanica L.
Asehabad. 2L,/yL-24./VIIL 1886 - Oölt-tepe, Germab. 22./\r. 1886.

FUflistea gtillica L
Auffallend reichlich gelb gezeichnet

Station Amu-darja am linken Muii;ab-Ufer. 6.111. 1887. — Tschali.
19./V. 1886. - Asehabad. 26/VII.-14./VUtf. 1886.

Mumenes dimitUatipenniH Sauss.
Asehabad. 31./III. 1886 - Tschuli. 16./V. 1886. 9-

Eumenes Baeri Ra'loszkow.sky.
Asehabad ll./VIJ. I8«6. 9.

EumeneM tripunctiUwt Christ
Asehabad. 18./m 1886. 9.
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Mumenrs inediterranea Kr iechbanmer.
Asch ab ad. 21./VII. 188n. $•

Leionotus Komarovii Morawits.
Asehabad. 24./Vn. 1886. Q,

JMonotus teguiaHa Morawitz.
Kesehowrud in Persien (Nordoat-CboraBan). 80./y. 1887.

Chrysididae.

SHUhim nobile Sulser.
Am Murgab im Juni 1886 in vorwiegend bluu petarbton Stücken. 9-
— Duschak. 4./VIIL 1886. d". In einem vorwiegend grünen Stücke.

(Jhry»i8 viridtUa L.

Hodseha. 9-/7. 1886. cT*

J9blofiy^ pttftcfaMMima Dahlb.

Mor-Kala-Tseliemeii-i-liid. 28./IY. 1887. 9.

Eranlidae.

EwmUn äimMikiia Fabr.
Ascbabad. IVVin. 1886.

BrkUmBg der Ablyildiiiigwn.

Tafel VII.

Flg. 1. Kopf von PtmpQius plaiyacanthm Kohl. 9.

2. , » 9 Kizillumii Radosik. 9-

3. „ » n nomada Kohl. 9-

, 4. Flügel von Pompiluft KiziJkuimi Radosik- 9«

„ 5. Kopf von Palarus gracths Kohl. cT«

„ G. Flügel von Pompüus nomada Kobl. 9*

„ 7. ffintorleibtende von C&raiHm bitpimoia Handl.

„ 8. Kopf fon Nomioidei puhema Handl. 9*

y 9. ffinterleibMDde von Cerattna «iiyra Handl. (f.

y 10. Pronotnm von Pompüus nomada Kohl. 9*

« 11. Eammdorn am MetaUrsus der Vorderbeino von Pompüua pUUy-

canthus Kohl.

, 12. Kammdorn am Metatarsua der Vorderbeine Yon PomitUm Kizükumii

Radoszk.

„ 13. Kopf von ('rabro Walteri Kohl von oben. 9-

a 14. Pjgidium von Palarus gracüis KohL ^.

, 15. Trocbantor von Orobro Walteri Kobl. 9«

, 16. Fftbler von Sphecius peremtor Handl. •
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Beitrag zur Kryptogamenflora Oberösterreichs.

Von

£• Loiüeaberger*

(Twfakgt ia d«r Ttnuialiuif tm 1. Mai UW.)

Auch im yerflosseoen Sominer mit dem Sammeln vou Kryptogamen in

der Umgebung Ischls bescb&ftigt, war es mir wäl)reiid ihr Wintermooate in

der botanischen Abtheilung des k. k. naturhistorischen Hdfinuseums gegönnt,

das gesammelte Material an Algen und Lebermoosen zu bestimmen. Erscheinen

erstere als Fortsetzung des im Vorjahre in den Abhandlangen der k. k. zool.-

botaD. Gesellschaft veröffentlichteD Beitrages zur Algenflora Oberösterreicbs, so

ist iMifiglieb l«tetem sn •nrihoen, dus bardto Andsre, hanpWkblieb d«r ilt

LIcbeDolQg» rllbmiicbtt bekanot« Lojkt, nbbcicbe Labennoose ~ mebr als

dia Hälfte dar im Folgaadea aagefftbrtsii Artan — für dia behlar Umgeboog
nambaft machen. Die systematische Aufzablang der oberösterreicbischen Erjpto-

gamen Ton Dr. Pötsch und Dr. Schiedermayr, welche 96 Speeles Lebermoosa

umfasst, wird durch vorliegende Arbeit wohl nur unbedeutend erweitert (Junger-

mannia setacea Web., Jungermannia sphaerocarpa Hook, und Geocalyx gra-

veolens N. v. E.). ImuK'rhin dürfte dies und der weitere Umstand, dass für

circa 15 Speeles das ISuhkammergut als neuer Standort angegeben werden kanu,

die Veröffentlichung des Vorliegenden als eines kleinen Beitrages zur iloristischeu

DarebfonehoDg meines eogereo HeimatUodes rechtfertigen.

Herrn Gastos Br. G. B. Beek, dessen Bathschl&ge leb boebsebfttee,

dnteb dessso Ottte mir dia HUftmittel snr Bastimmnng geboten wavan, sowie

Hern F. Stapbani, der mir vier Basan, deren Natnr mir sweifelhaft erscbien,

gütigst bestimmte (Jungermannia ventricosa Dicke., riparia Tajl.» pumüa Witb.

und JUtieUert N.}* varbindlicbate Dank gesagt

Ctonfervoideae.

OedogtmiMm BoteU Witfer., Prodromns monograpbiaa Oedogoniarum, üpeaUi 1874.

Oedogonitim ecMnatpermum A. Br. in Kti., Spec Alg., p. 806.

Beide ans dem Nussensee (Juli).
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* Oedogoniutn Prirrgffheimii Cram. in Hedwigia» II, Nx. 3» 1859.

Ischler An (Juni).
')

* Oedogouium tnacrandum VVittr., Dispos. Oedog. Suec, p. 130, TAbwI,F|g. 8—5»

Vereinzelt vüuj Rossmoos (Augast).

Chaetop/tora endiviaefolia Ag., Sj6t.Alg., p. 28 ; Rab h.. Flor. Eor. Alg., lU, p.385.

Baehbett Irinter im Sebietsstftto.

Frotoooccoideae.

Hpdrurus foetidua (Vauch.) fir. pmidUatm Ag., SjsL A\g^ p. 24; £abb.,

III, p. r,o.

Qu^llrinne iu der weiten Ziinuitz.

Yar. irregtäuris Kabli., Haudb., II, 2, S. 70.

lo Gebifgsbächen aaf der Leoosbergalpe (Zimnitz), der Scbreieralpe

(Plassen), diesBeite iri« jenMits das Knalltbdil.

* 8dM0€htamif$ gekUinom A. Br., Vera., Taf. I, Fig. 43—50; Babh.. m. p. S2.

In scbmutaiggifinea, schwammigeD Elttmpen auf »umpflgw Waldwiesa

bai üntoragg (September).

Zygoaporeae.

* Spiroyyra calmporu C\e\e, Fursök tili eu mouograü olver de Sueuska arterua

af Algfamiljeu Zygnewtaeeae, Upsala, 1868.

Unter anderen Fadenalgen im Nnsaaneee (Jnli).

Zggnema crudatum Ag., Sjai Alg., p. 77, Nr. 6; Babh., III, p. 251.

Stabender Trannarm gegen LauÜNi.

Zggogonium ericetvrum sfix . aqmticum Kirch., Algen in Kiyptogamenfl. Scblee.,

8. 127; Rabb. (Zygogonium Aghardii), III, p. 253.

WasHf'rprübpn im Rossmoos.

*Var. terrestrr Kin-h.. 1 r.

Weiss<'iibarlitli;il bei Aiiionau.

Mesocurpus ^^^irvtdns Hass., Fresliw.. Alg., PI. XLV, Fig. 3j Rabb., III, p. 257.

Id Lacben zwischen Ro.sämuoe und Hätteneckalpe.

^Spirolaenia eondenaata BrA>. in Balfa, Brit. Deamid., p. 179; Babh., III,

p. 146.

Waiiertttmpel im Botemoas.
* ClotUrmm Lumda Ebrb., Inf., p. 90, Nr. 100; Babh., III, p. 127.

Zjgospore glatt, rund, 80// Durchmesser. Im Rossmoos.

C'Memtn rostratum £hrb., Inf., p. 97, Nr. 114; Babh., III, p. 135.

I<chler Au.

L'unstnttn oliinngutn Ralfs, Brit. Desinid.. p. 80. Nr. 2; liabh., III, p. 181.

* lLua.sirum dtdelta Ralfs, 1. c, p. 84, Nr. 9; Rabb., III, p. Iö4.

>) Art^n, die fQr Ob«r6itori«ldi 1b dar Lttentv nock miekl ugtAhrt, find dwdi * rot

Ihrem Nkinaii iMMiehiMt.
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* Micrasterias aincricana Ralfs, Brit. Desmid., p. 19.

* Micrasterxas truncuta Brdb, in Ralfs, Brit. Dosroid., p. 75.

Micrasterias papillifera Br^b., Liste d. Desm., p. 120, Nr. 5; Rabh . III, p. 194.

* Stauraatrum .gpongioaum Br^b., List« d. Desm., p. loö, Nr. 11; £abb.,

m, p. 217.

SinmlUöh im BMunoot.

Schizosporeae.

*Lpt^ya ochracea Thür., Ann. Sc. Nat. (1875), p.377 {Leptothrix ochraetaKti,},

Tümpel auf der Leonsbergalpe; Sampfstellen im Rossmoos.

Stigonema minutum E&bb., Fresbw., Alg., I, p. 230; Bomet etf lall., Bevu.

d. Nostoc. H^tör. in Anoftlet de« Sc nat, 1887.

Sepaticae.

L Jnngennaniiiaeeae.

GymnomltrlMe.

Smtotcjfphmi Fvmkii N. ?. B.

Platera des Plastoo bei Hallftett vsd dM UtlMrgsbiigM.

Jungormaanidoao.

Plagiochüa interrupta N. v. E.

Knallthörl bis Gamsfeld.

Plagiochüa cuplenoides N. et M.

Wälder gegen Laufen, Gosauthal.

Seßpama oeguiMfa N. t. £.

NnmoMe (e. fr. Juli), Bolte&bMhtlwl, Boiamoos, Plaaien* «ad
WildenkoglgipfeL

Tür. detOata mßjof O.

Fan dM Siriiukogl und MtonbMbthal.

Seapama umbrosa N. v. E.

Zwischen Raiaftls- and Htlttenoekalp« (c. fr. Joli).

JSeapama curia N. t. E.

An morschem Holz aof der SatteUlpt aju Piusen (c fr. JiUi).

Junifcrmanma ex^ecta Schmd.

Au mor6oh«Mi Stöcken läogs des Ualläiatter iSees, au D&mmbäumea
im öuligrabeu.

S..B. Gm. B. XXXn. AU. 87
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Jungertnannia minuta Crtz.

Erammholigebiet des Bettenkogis (c. per. Aagosi).

Var. protraeta M. ?. E.

An moriebra SUSoktn von dar Sdmiaiilp« ins CtotMiChtL

Jungermamm Tai/hri Hook.

Oft ausgedehnte Polsfeer ftber morschen Summen bildend; Sattim,

Snhigiaben (e. fr. Jali).

Jungermannia Schraden Mart

Deber Moos in der Sumpfwiese hinter Ahorn, mit anderen Leber*

moosen cf an Stöcken im Weisaenbschtbal bei Ansensn nnd liogs

des Uallstätter Sees.

Jungcrmannia lanceolata N. v. E.

An Stöcken am Sirinskogl (c. fr. Juni), im BettenbacbtbsU

Jungermannt'i ni>haerucarpa Hook.

Aul l uohtem Waldbudeu zwischeo Kaic^Jz- und Hütteneckalpe

(c. ir. Juli).

JiMipersiaMMia vmfertimma N. v. B.

Kmmmholsregion am Plassen (c. per. Jnli).

JumffmMmtna riporia TajL

An Felsen im 8ch6nmsjrgmbeii (e. fr. Jnni), im G«]r«iyrsben, Kramm-
holsregion am Gamsfeld.

JuHgenumma pumüa With.

An Felsen längs des Solenweges am HallsWtttrr See (e. per. Aignsl).

Jumgermannia MueUeri N. v. R.

An felsen um Wildenetein (e. fr. Jnni), Oberegg.

Jvmgemannia ventrieosa Dicks.

Sattelalpe am Plassen (c. per. Juli), Krummbolaregion Tom Knall-

thSrl znm Gamsfeld (c. fr. August).

Jungertnannia intermedia N. v E.

Nächst der Schütt (Zimaiti) (c. per. September).

Jungertnannia incisa Schr&d.

Ab StUeken am Cahrarienberg (e. fr. Jnni), Sniigraben.

Jwngemtmma FherkH W. et H.

An einem morschen Stmnk am Qaishom (Zimniti).

Jwngemaimia Ifcopodioides Wallr.

Ueppiger steriler Rasen ttiohst der Schreieralpe (Plassen).

Jmigeniumnia barbata Schmd.

An Stöcken in HolsBchlägen am Kathergebirge, ftber Waldboden am
Siriuskogl.

Jut^germamiia qumqucdentata Web.

Bettöukogl, obere Koallalpe.

Jimgtmannia catenukUa Hftb.

Unter Kmmmhob aof der Zimnits (c. per. September).

Digitized by Google



Mtaag tu Kiyftagtami«» OkwSfInMiaia. 291

Jtmgatmannia bicuspidata L.

Wftldhohlwege in Obtngg (e. fr. Joli), 8«ttUa (c. fr. Jwi), Bossmoos.

J'%M|MVtaMma eonniveru Dicke.

Vom' CAlTarieoberg (c. fr. Juai) bis nun Pfkadlwftld«

Jmigimannia tunrifolia Dicks.

Brnnnenrohre der Wildensteiner wio der Snr^tpinor Waf?serleitunfr über-

ziehend (c. fr. Juni); oft mit«nderea JuDgermanniftceen au morschen

Stöcken.

Jungermannia trxchophyXla L.

Sehr häufig an morscbea iStocken der amli^eudeu Tbäler und Höbeu.

JiMgermannia netacm Web.

Krununbolzregioo auf der Zimnitz; über SplMgnum-VoUiQt am i'latäau

des KtÜhergebirgefl.

Sphagnoecetis communis var. macrtor N. v. £.

All 8tOek«D ttiifi d« SnUbadiM, des HalMtter Sees; im Ckma*
thtle (e. ptr.).

LopkoeoUa käero]^^^ K. . E.

Hbiflg an Stocken, besondttrs oberhalb der Ziegelei, hinter der Scbiees^

tttte (e. fr. JqdI).

Oeooftlyeooo.

Qeoealif» groMOlmt N. E.

Üeber Wnneln iwiaehen den FeletrOmmeni der Sattlaii, mm Theile

frnefatend (Jnoi); aa morschem Brtteke&banm im Snligraben

(c. per.)*

(kilfpogeia Trichomanis Corda.

Ad Stöeken der Sattian (c. fr. Juai); am Fasse des Katbergebirgee.

Lepidotia repiam K. f. E»

Mit andereo Jangsrmaoiiiaeeeii an morsebem Holl bavfig in den

omliegenden Wildem (e. fr. Jnni bis Angnst).

Mouiigohryum trikhatwn K. t. E.

In flbeiMs üppigen Polstern Felsen nnd Stfteke dsr Sattlaa bedeekend»

und daselbst selion mehrere Sommer reicblieb frnebtend beobachtet;

ferner c. fr. von den üferwUdem des Nnssensees nnd ans der

Bettenbach •Wildniss.

MaiMgohryum defiexum N. v. E.

Typisch in Polstern unter Kmmmhols am Möalhorn.

Var. laxius N.

In dsr Sattlaa and der Unigebang des Nnssensees.

37»
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PtUidieao.

I^hocolea Tomenteüa N. v. E.

Hinter dem „Prater" am Siriaakogl, längs des Salsbftches, dsiBokll-

weges nach Lftufen.

Ptüidium cüiare N. ?. £.

An Mflkto und Duunbiiimta im Sid^giaben (9 und <f), taf dtr

Hllt(eiiMk»lp0.

PlatiyphyUae.

MtMa complanata GoUidie. Jftek, Die mnp> Bodula -Arten.

An Waldbaumen (am Celfuieobeiv, Im SettenbAcbtluüe), aa Steinao

(im Jainzenthale).

Madatheca piatyphyUa Dmrt.

Ad Banmstrünken d^r Zimnitz-Wildniae (c. fr. Juni)» an Nussbatunen

der Üettenbacbmüliie (c. per.).

Jubuleae.
L^etmia cähanß üb.

HÜnflg nod mit reieblieber Ftaebtbildiiiig anf Felien der SatÜaa

(Roeamooe, NaaeeiiieeX aber aaeh der ttmmmbalnegiott der Zimoita

des Plassen.

L^tmia terpylUfolia Lib.

Vch^r Wurzeln uud Steinen hinter der Schieeistitte, Oberegg, SatUan.

i'ntüania äilatatu N. V. E.

Au Baatueu der Ischler Aa-Alleen, der Zimnitx Wildoiss (c. fr. Juni).

FruUania Tamarisd N. t. £.

An Tannen im Bettenbachthal.

Anenze««.
Ameitn pdmaia TS, ?. E.

An Stöcken (Calvarienberg, WUdentein, Sulsbacbfbal) (e. fr. Jud).

KetagezieM.
MtUgtria furcata N. v. E.

c. fr. am Siriuskogl, im Schönmayrgraben, beim Gosauzwaog.

Metzgeria pubescem Raddi.

An Felsen der SattUu, im Sulzgraben.

II« Marehantiaceae«

PrHttia commutafa K. E.

In Felespaiten am Settenkogl (c. fr. Augoet).
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Beiträge zur Hiorolepidopteren-Fauna Oesterreich

Ungarns.

Dr. H. KebeL

(MitTM Ym.)

(Taydflgl In 4«r Tcntanlflag U WU SM.)

Naebfolgende kleine Arbeit behandelt einige neuere Entdedrangen unserer

MierolepidoptereD-FiMUia.

Wenn sich darunter eine verhältnisBmisBig grosse Zahl (0) absolut neuer

Arten befindet, so ist dies einerseits ein Beweis dafür, dass der faunistische

Beicbthnm unserer Gegrn<i*^ii lurch rlie bisher bekannt gemachten Resultate

noch lange nicht erschöllt vvunl^. luulcrerseit» liegt aber darin auch ein Hin-

weis, dass schon längere Zeit keine Publicatioo descriptiven Inhalts über Micro-

lepidopteren erfolgt ist.

In der That trat seit einigen Jahren in der weiteren Erforschung un-

MNr Hierolepidopteren-Faniia ein i^ewiner Stillatand ein, woran vor Allem die

Ton Jabr n Jalür abnehmende Zahl der Mieiolepidopteren-Bammler ia Wien
Sehnld tiigk

So hatten wir vor zwei Jahren den Tod Johann v. Homig's ta beUagMI

(eonl Sitronffiberichte dieser Gesellschaft» Juni 1887), desaeo Hierolepidopteren-

Sammlnnpr erst im Jänner dlesps Jahres vom Reichs-Finanzministprinm fttr das

boenisch- hercegovinische Landosinii?!i um Jiarli Sarajevo angekauft wurde.

Weitere Verluste warf'n daj> Ableben (l*^r Herren W. Cermak (1H>*4) und

Ed. Kreith uer (conf. Nekrolog durch Rogen hofer, Wien. Ent. Zeit., 188b, 6. 116).

Auch Herr Emaunel Pokornj, der auf seinen verschiedeneu Reisen

innerhalb der Monarchie manche neae Entdecbing gemacht hatte, Tcrkanfte

im vetfloeieoan Jahre seine nidit nmfangreidie, aber intereieante ICcrolcpIdo-

pteren-Sammlnng ine Ausland (an Herrn Calberla) und widmet sieh leitber dem
Stodinm der IMpteren.

Endlich entriss am 20. März d. J. der Tod den Nestor der osterreichi-

Bchen Microlepidopterologen, Herrn Joaef Mann, welcher seine letaten Lebeni-
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jähre ganz abgeschlossen von jeder eatomologiscben Sammelth&tigkeit rerbraeht

hatte und auch keine Privateainmlung von Lepidopteren mehr hinterliess; den-

noch verdanknu wir seiner publieigtiacben Th&tigkeit gerade ans letitorer Zeit

noch einen werthvollen Holtra^.

Mann veröffentlichte nämlich kurz vor seiner Pensionirnng in den Jtbr-

^ninpen 18H4 und 1885 der Wiener EntomologiBchen Zeitung eine ,Micr<>-

lepidopteren-Fanna der Krzherzogthümer Oesterreich ub und unter der Enns

und Salzburgs", welche jedenfalls als die ht^rvorragendste einheimisphe micro-

lepidopterologische Publication der letzten Jahre bezeichuet werden musä, da sie

dcb gleiehaam als du YeimiobtDiit der biaber nnemlehteii Sammeltbitic^eit

Hann'B danfceltt.

Indem ieh mir anedrHeklieb T«ibebalte, in den Spalten der Wiener BnitH

mologischen Zeitang Beriehtignngen nnd Ergtninngen n dieeer Mann*eeheii

Arbeit in liefern, will ich nnr gleieh hier bemerken, daee Mann bei Abfhaeuig

seinee Yeneichnisses leider nicht mit jener kritischen Sorgfidt in Weike ging,

wie es vom Standpunkte nnbedingter Verlässlichkeit wttnecfaenewerth gewesen

wäro. da — abgesehen von zahlreichen Bestimmungsfehlern — gerade für die

faunistisch interessantesten Angaben seines Verzeichnisses viellach die Origiual-

Exeraplare in Mann 's (zweiter) Sammluug. welche bekanntlich vom Hofmii>eum

angekauft wurde, mangeln und Mann nur bei einzelnen Artf^n (^uflleii nennt.

Ein Theil der Exemplare, welche als Belege für Mauu's Angaben dienen

könnten, mag eich in Dr. Wocke'e Beeitt befinden, weleher den werthfoUenn

Theil der Ton Mann an Dr. Schneider verkanflen (ersten) Mierolepidopteren-

Sammlnng erwarb.

Gleichieitig mit Mann'e Veneiehniee TerSffentlichte Herr Cnetoe Alois

Bogenhofer, welcher die Bearbeitung des le|ndopteiologiiehen Theilea der

1885 erschienenen Monographie »Hernstein in Niederdsterreioh' ftbernommen

hatte, ein sehr sorgfaltig verüuwtes Verzeichniss der in diesem engeren Gebiete

beobachteten Microlepidopteren, welche Arbeit durch üebergehung zweifelhafter

Arten vielfach als Gorrectiv des Mann 'sehen Verteichnissee angesehen wer-

den kann.

Wenn ich schliesslich die von Gabriel Höfa er in den Jahrbüchern des

naturhistorischen Museums in Klagenfurt ersciit^inendeu Beitrage zur Scbmetter-

liugöfauua des Lavantthales und der Kor- und Sau -Alpe, welche »ich anch auf

Microlepidopteren erstrecken, erwähne, habe ich, abgesehen von einzelnen zer-

streuten Notizen, alle ebibeimisohen, mir bekannt gewordenen mierolepidoptnto-

logischen Pnblicationen der letalen fttnf Jahre angeffthrt.

Vorliegende »Beitrige' stehen mit keiner der eben genannten Pnbll-

eationen in näherem Znsanmienbange; sie stellen sieh auch nicht als ansschlieas-

liebes Brgebniss eigener Sammeltbitigkeitdar, sie sind vielmehr rineZnsammMi*

fassung Alles dessen, was mir im Verlaofe der lotsten Jahre als werthfoUo

Bereiehemng oder nothwendige Berichtigung unserer weiteren Mierolepidopteiron-

Ftinna fon verschiedenen Seiten bekannt wuide.
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Abgesehen von meiner eigenen Sammlung sind vor allen die ehemals

Horn ig 'sehe Sammlung and die mir Ireundlichst zur Verfügung gestellten

Sammelergebnisse des Herrn Gabriel Uötner in Wolfsberg und des Herrn

Michael Schieferer in Graz hier anzuführen.

Aber auch durch Einsichtnahme in die im Hofmuseum hefindlichen

MicrolepidopterttB-SammlaDgen »tMk leb ~ dMik dtr MinalMi Ltobens-

wMi^iit des Hann Cnitoi Bogenhofsr — viel&oh AnfUftning fibor mir

imiftlhaft gebliabme Arten.

Zu gans besonderem Danke bin ich endlich den Herren E. Ragonot in

Paris und Dr. M. F. Wocke in Breslau verbunden, welche ilio Freundlichkeit

hatten, fast samiutliche im Nachfolgenden besprochenen Arten einer JEUfision

in noteriiehen und mir ihre werthvollen Meinungen mitzutheilen.

Durch die mit unübertreft'licher Naturtreue ausgeführten Originalzeich-

nungen dnr diesem Aufsätze beigegebenen Tafel bat Herr Heinrich R. v. Mitis

auf dem ihm ganz uugewuhuteu Gebiete der Microlepidopterolugie seine volle

Meisterscb&fl bewiesen und micb tn »nfirichtigem Danke ?erpfliobtei

Wien, Anfangs April 1889.

1. BoHs CaHfaliH Tr - H.-Ö., IV, S. 24, Fig. 44.

Diese schüne Art wurde Anfangs dieses Decenniums in der unmittelbaren

Umgebung Pragb (bei Zävist) an einer felsigen Stelle von Josef Müller ent-

deckt und später daselbst mehrfach gefangen. Flugzeit Anfangs Juli.

Prag iit jedenfalla der nftidüchite Fandort dieser bitber im logenannten

ydeotodi^Bdiweiaeiiidien I^aunengebiet* neeb nicbt ani^sefundanen Ark Dieselbe

wnrds neuerer Zeit aneb in Slldfrankreicb (Cannee) und Eleinasien (Bnissa,

Amasia) gefangen.

2. Aomtrcpua Nioeua OHt. — Hein., II, p. 108. ~ Bitaema, T^ds.

Eni, 1877—1878, p. 81-114, PL 5, 6. - S u e 1 1., Vlind., U a, p. 80, Fig. 34 a^f.
Am 18. August 1886 fing ich in Budweia in einem gegen die Moldan

gelegenen Zimmer, Abends an der Lampe ein frisches dieser Art. Da dasselbe

noch unbeschädigte Fransen zeigt, musstc es ganz kurze Zeit vorher die Puppe

erlassen haben. Neu fär unsere Monarchie. Jedenfalls wäre die Art auch in

den Donauarmen bei Wien, wo Potamogeton wächst, aufzufinden.

Die lange Beihe englischer und holländischer l'ublicationen über diese

latemssaote Art kam dnreb den oben dtlrten Anfeata BItsema'i an eliiiB

gavissen AboeUnsa. Das bavptsiobliebsto Besaitet dieser Ünteranohnngen ist

folgendes : Alle bisber beeebriebenen AeentroptU'FonDM, {Nwem Oliv*, Ami-
$oni Stph., Garnonsii Gart», Netoae Kol, Latipennis MSsebl., Obaamu Tngstr.»

aowie die beiden Catelogsnamen BadtnsU Nolck and Germanicus Nolck) gehören

einer Art an, welcher der Name Niveus Oliv. (1791) zukommt und deren 9
bimorph ist, d. h. die weibliche Imago von Niveus kommt in zwei Formen vor:

einer follständig gefiOgelteo Form (Hamoni Stph., Latipcnnia Möschl., H.-S.,
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N. Schm., 155, S. 30; Mill., Ic, 115, Fig. 21; Niveus Ritsema, 1. c, PL 6,

Fij?. 12) und einer bloss mit FlügelrudimenteQ versehenen Form {Garnornni

Cvirt., Nweus Hein. Q, Hitsema, I.e., Fig. 1^5). Durch Zucht lionnte leider

bisher nur mit Flügelnidimenten versehene Form des Q erlangt werden.

Kitsema sucht da« seltenere und nur im Spätsommer beobachtete Vorkommen

äu Yollkommen geflügelten Q durch rinen nnregelm&uigen GknenÜonawaehBel

in «rUinn. Dm foUfttadig geflttgvlte 9 wnid» biahor im deatteh-sohwciMcitelwa

FaiisengeUat Doch nicht bcobtchtefc.

Hcinemami*! Beaehrtibiing (Zflniler, 8. 108) beruht »nf lelbitittiidigtr

üntersuchnng des von Beotte herstammenden Materials. Im Einzelnen liesse

sich daran nur Folgendes ausstellen: In der Genusdiagnose, S. 107 sind die An-

gaben : „ohne NebenpalpMU" und ^Beine ohne Sporen* durch neuere Unter-

suchungen Speyer 's und Anderer in das Gegentbeii zu corrigiren (allerdings

sind die nur an don Mittel- und Hinterbeinen vorbandeneu Spuren sehr kurz

und nur in Einzahl vorhanden, konnten also von Ueiuemann leicht ubersehon

werden). Weiten wird tod Heioemano waf 8.100 bei Beproduction dei un-

richtigen Beiiobtet Seutte'e aber die Copnln, die 9 vungeflllgelt* genannt,

wihrend er es in der Gennediagnoie riohüg als mit ifkorsen, epitun FlSgal-

itnmpfen femhen* bamiehnet, im Uebrigen aber eine anefUirliehe Beeehreibnng

deieelben nicht gibt. Endlich liest Heinemann den auffallenden Genital-

apparat des cf unerwähnt, durch dessen genaue Untersuchung (conf. M. Lachl.,

Transact., Lond., 1872. p. 157, Fig.) man vergeblich zu einer epecifiechen Unter-

echeidung der Acentropns-Form^ü zu gelangen trachtete.

P^ine erschöpieutirt Literatiirangabe für das Genus AcetUroptu von 1791

bis 1874 gibt Kitsema. Tijds., 1875-187Ö, p. lG-21.

3. Tercta Fitnbrianum Thnbrg. — Nolck, Fauna, II, p. 345, 825.

Hehrere Enmplare dieeer nordiechen Art wurden im Jahre 1879 Ton

Lndwig Anlcer bei Ofen gefimgen» jedoch ftr MHaOmmm Hb. gehalten nnd erst

kllralioh durch Dr. Woche ab FMinamm erkannt. Nen für nnsere Monarchie.

Da Fimhrianum nach brieflichen Mittbeilungeo Herrn Major Hering'k

und Dr. Wocl^e'e auch in neuester Zeit in der Pfalz gefunden und von PmntM
spinosa gezogen wurde, hat Ofen ale ctUlttetUchBter Fundort dieeer Art nicht

melir so viel Auffallendes an sich.

Die Exemplare sind auf den VorderflQgeln schwärzlich veilbraun. bei

einem Dritttheile mit weisslichgraaer schräger Querbinde, welche in der Flfigel-

mitt« einen spitzen Vorsprung nach aussen macht, weisslichgrauem, biudeuartigen

Snumleld nnd einer damit aieh ferbindeaden, sohmalen ebenaotchen Qnatbinde,

welche von der HUfte dee Vordennndee inm Innenwinkel lieht SQddentMh«

Eumplare sollen genau dieeelbe Fftrbung leigen.

Wie schon Nolek, 1. c angibt» iet JFVinftrumum durch die anDUlend itumpf

gemndete Hinterflägelspitie und die struppige Kopfbehaarung ausgezeichnet.

4. rortrixAeriftrana H -S.— Z , Breal. Ent.Zeit, 1852. S.86. — Hein.,

S. 38. — Mill.. Ann. do la Soc de Lyon. 1883. p. lt)2. PI, II. Fig. 5. ~ Penthina

Ttxtana Mu., Vers., 20 (äep.). — Kghfr., Jb'auua toü Hernatein, S. 57 (Sep.).
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Da sieb in beiden SammluDgen des Hofmaseums ^en/erana-Exemplare

vom Schueeberg und aas Obersteiermark bei Aüfiii unter der falbchen Bestimmung

(nach Manu) ^Penthina Jex/ana Hb." liefaiiflcu, unterliegt es lieinem Zweifel,

dasfl Bich auch Manu'b und Kugeubofer'a Augabeu über Jex<ai»a Hb. ricbtiger

aaf Äeriferana H.-S beziehen.

Aertferana wurde vou Dr. Giraad bei Gastein (Coli. Kogenbofer) ge-

samnMlt Neaerer Zeit wnide diese tebftne Gebirgsart in Bchleeien von Larim

gev^D «od ioll siemlieh stark Tariiren. Hiesige BzemplMe leigeo die gelbe

Querbiode weniger seltorf begrenst nnd mebr Tenebwommen. Flngieit Bode Jnli.

5. €MmehyUB Alistnaua Rag., BulL de la Soc. ent. de Fr., 1888,

p. CXVIII. — üdana Wck.. Bresl. Ent. Zeit, 1874. S.24. — üdana Suell., Vlind.,

II, p. 249. — ?Manmana Mu.. V»>rz., S. 18 (Sep.). pr. p. — Taf. VIII. Fig. 11. ö".

Mehrere Exemplare dieser Art fand Homifj hui 2ö. Anirnst l^Tt) im Prater,

nach einem davon wurde die vorliegende Abliildung ant^-'r^^rti^t ; idi selbst

fing hier am 15. August 1887 ein Q in einer (nirtenaulage der inneren Stadt;

Ragouüt eri^auute iu diesen Exemplaren mit Bestimmtheit seine .^2t£mana,

wesbalb icb diese Art aneb unter dieseai rieheren Namoi anftbre, obwobl sieh

sweifelios unter den saUreieheo bier in Fnge Itommenden Citaten ein prioritits-

bsreehtigtss Sjnonjm ergeben dihfke.

Hiesige Exemplare stimmen Tollkommen mit ans Pommern als Oriieana

Hw. erhaltenen, aus AUsma plantago-Stengein gezogenen Stücken überein ; auch

Dr. Wocke schrieb mir, dass er diese Art aus derselben Futterpflanze bei Breslau

gezogen und zufolge einer Zeller 'sehen Bestimmung für Udann Gn. gehalten

habe (letztere Art soll nach Kü^onot sjnonym sein mit yotulaud Z., nach

SnelU, I.e., aber mit rhalemtnna U.-i^.. Hr-t). Jedenfnlls bezieht sich Wocke's

Beschreibung, welche er 1. c. iu der Fauna ä)cbleäieu;> fiir Udana gibt, zweifellos

vai Älismana Rag.

Ein ebenso sicheres Sjnonym ist üäma SnelL, ). e., deren Besebreibnng,

Angabe der Fntterpihmie ete., vollkommen mit JÜtmona übereinstimmt; nnr

gibt Snellen das Antmiss mit 12~14miii etwse sn groes flkr hiesige Exemplare

au, welche nur eine Expansion ron 10—11 mm zeigen (ein 9 aus Pommern bat

bereits 13mm Expansion); ferner ist der Querstreifen nahe der Wnntl meist

sehr undeutlich, endlich liegt die Mittelbinde im Verbiltnise tu JfanNMiM F. B.

nicht mehr wnrzelwärts als bei dieser.

Alismana unterscheidet sich von Manniana F. R. durch gestrecktere

Vorderfiügel, deren Vorderrand nicht so gleichmässig gebogen erscheint als bei

Manniana, die Gmndliitrb« der TorderflBgel ist bleicher, bei den 9 mitunter

hell olivenbrann verdankelt; den besten Zeidbnnngsnntersehied gibt, nie Snellen

bemerk^ die hellbranne Bbde im Sanmfeld, welche am Vorderrande siemlieh

breit nnd dnnUer beginnend, bei Manmema ersebmSlert nnd geechwnngen

bis zum Innenwinkel reicht, bei AKsmana aber ebenso beginnend bereits auf

Ader fünf scharf abgeschnitten erscheint, wodurch ein viereckiger, mit der

kilrreren Seite am Vorderrande liegender Querfleck entsteht. Die Unterseite

der UluterflQgel ist bei /l/i vmana im Allgemeinen viel weisslicber ale bei Manniana.
Z B. Om. B. XXXII. Abh. 88
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Obwohl ich keine durch Mann gefangenen oder erzogenen ÄUstnana-

Ezemplare sah, zweifelte ich doch uicht daran, dass sich Maunas Angabe, 1. c,

über das Yorkommeii der Manniana F. B. bei Wien anf beide Arten beiieht,

da Mann anedrUcklieb AUma und lUniha alc Fatterpllanie anfthrt

Hornig eraog tjpiaehe Manmema F. B. ans Banpen, welche er in der

Paunzen bei Parke rhdorf anf MnUha eohdieana gefanden hatte; er erhielt

einige Fah^^r »m 17. Juli 1886.

reuthina TtoUana H. G.. 807—309. H.-S . N. Schra.. S. 6.

Fig. 3y. — Hein., iS 113. — Frey. Lep., 8. 305. — Höfuer, Jahrb. des nator-

hist Mus. in Klagf-nfurt. XVlll, l8.so, .S. 1 (Stp.).

Am 13. Juni 188Ü fing ich in Pfalzau an der Westbahn ein tadelloses

^ dieser seltenen Art; da »ich Mann s und Kugeuhofer'ö Angaben über

Textana auf Twrtirim Amftrmta H.-8. beliehen (conl vorne bei Amrifltnma)^

iet dies das erste eicbere Exemplar ans der Umgebung Wioni.

Ich hfttte an der Bettimmnng dieses Eiemplars als TeXUma H. O. gar

keinen Zweifel gehabt, da nicht nur die (offenbar vergrosserteo) Bilder Hühner 's,

807—30» und H.-S., N. Scbm., Fig. 88, sondern auch Heinemann 's Beechr«i-

bang, S. ll;5 iMs auf die später /n »'rwähnende Saumbexeichnung), gut mit Tor-

liegendeiii Exemplar ühereinstininien, wiiiii niciit, Rö.sslcr, Hchuppfl., S. 246.

unter Textana H. G. einen „riesenhaften* Wickler verstünde und Heinemauu's
Texta)ui für eine von der Hubner 'scheu vt^r.schiedene Art halten würde.

Ich schickte daher vorsichtshalber das Exemplar an Dr. Wocke, welcher

mir die Bestimmung als TexUma H. O. bestitigte, Air den .riesenhaften* Böia-

ler*schen Wickler aber selbst keine Anfkl&rong geben konnte.

Da N. Scbm., 8. 6» die Hflbner^eoben Bilder «gut* nennt and
seiner von Frey herstammenden Art ein etwas kleineres Au8ma.s.^ als Sidcrana

Tr. gibt, ist wohl an der Zusammengeb5rigkeit der Citate H. 0., iL-S., Hein,

ood Frey, Lep, S. 305, uicht zu zweifeln

Heiueniann'h Hesclireibung, welche lüich einem in Dr. Wecke "s Besitz

befindlichen, aus vSclilebitn (und nicht au.-; Ilohmeu, wie Heinemann saert).

stamuieudeü Exemplar veil'asbt wurde, stiuimt — wie achon erwähnt — bis auf

die Saumbezeichuaug gut mit meinem Exemplare überein. Heinemann sagt

nftmlich: .Die Fransen sind an derWunel gelblich bestiobt» mit nnbeetimmtea

dnnklen Punkten, hinter der dicken schwanen Theilongslinte heller oder

dunkler grau, sdbst weieslicb*, wahrend mein Enmphir eine aus matt orange-

gelben randen Punkten bestehende, vom Voiderrande bis zum Innenrande

reichende Saumliuie zeigt, hierauf die Fransen an der Wurzel in einem Viert-

theile ihrer Dreit».' dicht t>chwarz beschupjit er.-^cheinen, weiters in der Hälfte

eine weissliche 1 in ilnng.^Iinie /* i^^^n und in ihrer Eiidliälfte sobwiralicbgrau«

onregelmüssig uihI undeutlich wt.i^!-lich durchschnitten sind.

Textuna .«»teht jedenfalls der Siderana Tr. nahe, unterscheidet sich aber

durch geriugt^re Gröi>se, btarker bewimperte männliche Fühler, weniger stark

gebogenen Vorderrand der Vorderflögel; die VorderflQgol selbst sind dankler,

d. h. die gelbe Bestäubung ist weniger tablreich und viel rOthUcher; diüellM
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lässt in d*»r Flfipelraittf eiueo breiten Streifen der schwarzbrannen Grundfarbe

gaoz frei, wabrend bei Stderana diese dunkle Mittelbinde durcb gelbe BestäQ-

bug der FUgdlinge Dach gttheilt endiemt Auch die etehlblMieii Punkte

eiad bei TtsOona dooliler und glioien leet ger siehl NametttUeh Tenchleden

dad die Fransen niid SamnbeieiohnQng (i. oben), da bei Sidenm die gelb

pnnktirte Saumliaie volktandig mangelt, und die an der Baeia gelb gemiacbten

Fransen in ihrer EndbUlle weiaalicb, aber dem Inneowinltel aber edminlich

Terdunkelt sind.

Auch die Fransen der Hinterflti^rfl sind bei Textnna weisslich und werden

nur gegen die Spitze und den Innenwinkel schwach gr;4U, wahrend sie bf-i ISiäe-

rana oin Innenwinkfl ab bis über die liall'te des Saumes dunkelgrün bind.

H. G., Flg. <309, ätelit die Unterseite vuu Textana mit zu grell weiss-

gelben Fransen dar.

Poitrmana Z. nnteiscbeidet sieh ?on Testana soHurt dnreh gestreektere

Flflgel nnd den weisslieben Wiaeh im Innenwinkel der V<»d«flflgeL

Hdfner*8 Angabe Ar Kirnten (1. e.) dürfte sich in Folge brieflieber

Hittheilnng anf die echte TexkuM H. G. besieben.

7. Grapholiiha PuHUana Peyerimb., Gatal. dee Lepid. d'Alsace,

1863. — Mittheil. d. Schweiz. Entora. Ges., III, 8. 410. — Ann. de la Soc. ent.

de Fr., 1872, 8. 9, PL 5, Fig. 8, Fig. da, 9. — Wocke, fireal £nt. Zeit,

1884, S. r.8

Dies*' in den Vogeseu entd<rktf'. sivitcr in Schlesien (Wi>rke) und der

Lausitz (Muschl.) aufgefundene NrtdelliolzHrt fing ich bereits seit dem Jahre

1885 nicht gerade selten in der Umgebung PresHbaum^ an der Weutbatm. Die

FIngaeit ist in üebereinatimmung mit Wocke*s nnd Peyerimhof f 's Angaben

Ende Juli, An&ng Angnsi Die Baape lebt xweifellos anf Tannen.

Dw bereite ron Pejerimhoff erwähnte Yorderrandnmschlag des

trennt PutÜlana generiseb von der sonst ibnUeben Steganoptycha 8ubsequana

Hw. {Abije^ma Bnp.); letztere laset sich flberdiess aneh an den weisslieben

Hinterfifigeln sofort ron der kleineren Pusülana nnterscheiden.

Nen Ar nnsere Monarchie. Bestimmung dnrch Dr. Wocke.

8. OraphoHttut Simplonüina Dnp., VI, p.259» PL 248, Fig. 7, Q.
- Sublimana H.-S., IV. 8.242, Fig. 229. - Hein. 8. 153. — Hann, Vera.,

S.23 (Sep.). - Rghfr., Fauna von Hernstein, S. KW.

Ein ron Herrn Otto Habicb im JuU1885 in St. Egyd (NiederSeterreicb)

gefangenes und mir freundlichat ftberlaasenes wurde ron Bagonot als

Simploniana Dnp. be.stininit

Herr Dr. Wocke, welcher ebenfalls das Exemplar zur Au^i«'llt hatte,

<;chrieb mir, du<)8 ihm Simjilonuina Dup. unbekannt sei, dass aber das Torlie-

gende Exemplar der Subltmana H.-S. am nächsten komme.

Ein Vergleich dieses «Sim^'/oniatia-Exemplares mit unzweifelhaft richtigen

Sublimana H.-8. im Hofmuseom, welche von Manu am Schueeberg und auf der

FkMtene gefangen woiden waren, liees sofort dsren Artidentitit erkennen.

88*
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Ich verglich hierauf Duponchel's B^schreibnug und Abbildung (in dem

in der Hof bibliothek befindlichen Exemplare der ^Histoire Naturelle des Lepi-

dopt^res**), worin im Text, abgesehen von dem schon nach der Abbildung ^anz

unglücklichen Vergleich der tSimpluniuna mit Woeheriana S. V., nichts mit

Sublitnana UoTereinbares enthalten w&re, im G^entbeil die Angaben „le dettua

de$ teoondt» aOea $tt sri^ nnd »to ÜU .... MfiirfflimI ^umgrMnm^ ^Mxtni

hiadevten, daat Dvponchal gawisa nicht di« aebr ihnlicha Oiniama %• for

aieh gehabt habe. 0ie Abblldimg atimmt n«a ToUaids mit AiUmmi«ui H.-8.

sehr gut ftbereio, aamentlich die gestreckte Form der Vorderflfigel, der schräge,

oiobt geschwungene Sanm derselben, die Form des weisslichen lonenrandfleckes.

endlich die massig breiten, sanimt dt-n Pran8en bräunlicbgranen Hintt-rflü^tl

passen fast nur auf Suhlimuna, bt'i welcher allerdings die mir vorliegenden 9
den weissen Inneurandtlcck als scbuialere, schräge Binde bis zum Vorderraude

verlängert zeigen ( was aber nach II ein., 1. c, nur ,,zuweilen'' vorkümmt).

Jedenfalls kann SimpUmiana niemals mit der viel grösseren and mit gani

acfawanen ffinterflflgeln eraefaeneo Bruimiehikma Froel., Tr. Terainigt wenlen,

wie diee durch Gn., Ind., p. 42 feeehitht.

Die Original-Eiemplare von Dnpon ohera iSnriiIoiimnmi worden von Baron

Feiathamel im Juli 1888 io einer Hfthevon 6000 Foaa am See Andrenii» in

der Nfihe des Slmplon gefangen.

Da ic)i iiiuli dem eben Gesagten an der Richtigkeit der Bestimmung

Ragonüt'> zu zw>ifelri keiiiPti Anlas» habe, ziehe ich Simploniana Dup. als

prioritätsbtrechtigtes iSyiionyiu zu tSublimana H.-S., Hein.

Frey in seinen Lepidopteren der Schweiz führt 8.1317 Sublimana H.-S.

au, übergeht aber Simploniuna Dup. einfach mit Stillschweigen, bleibt aUo

hier, wo ea am Pialie geweaen wiro AafkUbmag su geben, die Anaknall, wie in

vielen anderen Fftllea aeinea Bnchea, achnhüg.

SMimaima H.-8. wird auch in den Veraeichniaaen von Röaaler» Sebnppfl.,

8.249 und Schmid, Lep.-FaQna Begenabnrga, S. 143 angeftlhrt, ist also, die

Bichtigkeit dieser Bestimmungen vorausgesetzt, nicht ausschliesslich alpin, wie

auch nach einem im Hofmaseum (Coli Manu) befindlichen sicheren SMimamar^
berTOrgeht, welches die Bezeichnung „Ofen, 1875'* triigt.

9. GrapholUha Tctragrammatw, ätgr.,£Lor., XV, 1879, p.259 (Lep.-

Fauna Kleina«<iens). — Taf. VIII. Fig. 1, Q.

Am 4. Juli I88ä fing iclt im Prater an der Lagerhausplaake ein tadelloses

9 dieaer bisher unr ana Bmssa und Nordperaien in je einem Exemplare be-

kannnten Art.

Wie mir Dr. Woche achrieb, atimmt mein Exemplar voUatändig mit dem
von Hann im Jnli 1857 bei Bmaaa gefangenen Original von Tetritgrcmwuma

Stgr. (welches sich in Dr. Wocke'a Sammlung befindet) überein.

Stgr.*8 Bt^schreibung, 1. c, macht die Art gut kenntlich und kann ich

nur Weniges hinzufügen. Der von Stpr. für seine Exemplare ausdrücklich in

Abrede gestellr*», hei Componttella so auffallende Bleistrich im Innenwinkel ist

bei meinem Exemplar sehr deutlich vorbanden, d. h. an Stelle des Spiegels bis
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über <lie Flügelmitte reichend, befindet sich eine violett an^relanl'eue. ziemlicb

breite Bleilini«, welche sich ge^pu dif» Vonlerflögelppitze vom Saume entfernt.

Die Grundfarbe der V'orderflügel iiiücbt«; ich eher dunkel olivenbraun, etatt

schwarzbraun nennen. Gegen die Wunel sa, besonders am Vorderrande, sind

die Yorderflfigel geraden olivengrau gefärbt Die Hinterfittgel eind dnnkelbiBiiii

(nicht nMhwftn", wie Stgr. knnweg sagt), gegen die Wnrael heiler. Die Vorder-

flilgel eind anf der Untereeito linga des Lmenrandee l»reit weiielich. Der Hinter-

leib leigt anf der Unterseite breite weisslicbe Segmentränder.

Von ComposiUlla F. echon durch die bedeutende Grösse (mein Exemplar

hat ü mm Vorderflligellane*» "ikI 1'?»im Kxpansion) leicht in unterficheiden.

10. ijrttphfdithu Eu quimtaua m. noT. ep., Taf. VIII, Fig. 2, Q.
— Splendiduiana Mii.. Verz., S. 24 (Sep.).

Diese schone neue Art ist bereits »eit langer Zeit aus dem Prater bei

Wien und aus Fiume bekannt, wurde aber Ton Mann Anfangs mit Corollana Hb.

Terweebaelt, sp&ter nnter der nnriebtigen Beetimmung Splenäidtiktna 60. aa-

gefttbri«)

Ich selbst fing am 4. Joli 1888 «nd 22. Jon! 1884 je ein 9 an der Lager-

hansplanl^e im Prater, and fand bei Gelegenheit der Beetimmung dieser Exem-

plare in Hornig's Sammlung, dass Hornig diese Art bereits im Jahre 1881

bei Gelegenheit der Zucht von (rtlechia Alhicam Flein, aus Weidenanschwellun-

gen erhalten hatte, welche in Sta'llau gesammelt waren. Die wenigen Sclimett^^r-

linge erschienen bei Hornig' Kiwle Mai. Er hit*lt die Art in Uebereiiistimmung

mit tler Mann'schen Bestimmung für Spleruluiulana Gn.. konnte aber leider

keine näbereu Angaben über die Raupe machen, welche nach seiner Vermutiiung

die ADeehweUnngen nnr ale Verpuppungsplatz aufgesucht hatte.

Sowohl Bagottot als Dr. Wocke, welch Letiterer ein von Mann bei

Pinme geeammeltee Bzemplar beeitit, erUirten die forliegeado Art Ar aii-

beechrieben.

Kopf und Thorax schwarzgrau, die ebenso gefärbten Ffihler beim cf liager

und stärker. Die schwiichlichen kleinen Palpen so lang wie der Dnrcfameeeer

des Köpfen, weis.slich, das Mittelglied locker aber nicht abstehend beschuppt,

das Endglied autlallend kurz, kaum wahrii' imihar Das (Besicht, d<»r Thorax

unterseits und die Beiue woisslich hellgrau, lt>tztere auf der Aussenseite bräunlich

bestäubt, die Tarsen aller Beine auswiurts dunkel geriugt. Der Hinterleib oben

wie die Hinterflägel gefärbt, aof der Unterseite weisslicbgraa.

») Wip ich gleichzeitig bomfrlten will, dürfte die mb Nr 1147 im S t ^' r. -Wocke '«(•hen

KatelSff 1S71 ftogefaiirtd Art {Spleiididuiana Un., Ind., 45; SlrobUana liw.; fVaUrnana ötph.;

W4. 915) gmm n trefehea a«{n, 4a 4«r «nt« Nane: Splendtdultma Ob. als licbsnt (walmclMiii-

lich prioriUtsl'erechtigtCH) Hynonym za Ptithorohl<utU Plnmhntana Z. zu liehf-n ist, wie es Vifireits

durch 8ri<^'ll*>u, Vlind., II, p. 37ö s.'f'i'chifht. und wozu di*i mit Plumhatana Z. vollkororoen über-

eiBMtimmeode bticchrbibang (i a.'», lad., p. auch g«ni berechtigt. Die weitem aageftthrten eogli-

•elMtt CItet* tlad absr «0 UMlek«rer Katar (lo stallt #V«<tnuHM Wd. 9ift, «ia« ktoia« brava« Art

vor, mit Vordfrrandhikchen hU zur \Vurz"l, kleinrrn. riererkipf^n Inn»'nr:i': !'!•
. k und linglich

qaergMtcUtem Spiegal), da«« «ich ihr«« ZuN;imiBeagehörigk«it su eiuer Art ohne Ansicht der

vrakfisieialfek aishi SMir «ndibarsa Typen g»wiM sieht aBBshia«B U«it.
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Fiiigel ziemlicli p>'strorkt. Vorderrand der Vorderflü|trel glpichmüssig ge-

bogen, der Saum derselben ziemlich steil, unter der Spitz«» am Äugeuponkt

deutlich eingezogen. Grundfarbe der Vorderflügel schwarzgrau, glanzlos, mehr

oder weniger fein eisengr&u bestäubt, wtlcbe Bestäubung beäcnders dicht im

Sumfeld aaftritt, sieb aber oft Uber die ganxe Flftgelfllehe «oebteitet und nur

aoter der Mitte dee Vorderraodee ttete einen grosesn Fleck der lehwinlieheii

Omndfarbe frei liest Das Wnnelfeld sebr breite in der Mitte mit sobarf herror-

tretender Spitze. In der Mitte des luuenraudes steht ein rein Wasser, matter

Fleck, welclier bei deutlich gezeichneten Exemplaren aus vier zusammengeflossenen

weissen Querlinien gebildet wird, welche in der Flügelmitte naumwiirts <:ebrochen

bis den Vorderraud sich erstreck^'i!. Meist ist jedoch dinse Zeichnung nicht

so deutlich, sondern besteht aus einem rein weissen luueni lui ifleck, der un-

deutlich schwärzlich getheilt erbcheiut, und von dem spitz gebrochen ein weiaelicb-

graaer, schmälerer Schatten an den Vorderraad zieht.

(Man kaoD diese Zeieb&uug aaek ale eine dreilMli gatheilta «dsie Mitte!»

binde auffassen, die g^ea den Yorderrand scbmUer und nndentlicher irird, und
in welche das Wnrielfeld in der Flftgelmitte epitnrinkelig einspringt)

Am Vorderraude, circa bei ^/s, liegt ein weisses Doppelhäkchen, hierauf

gegen die Spitze in gleichen Abständen von einander noch drei einfache weieee

Häkchen. Dieselben werden öfters undeutlich, nur das V^orderrandhäkchen un-

mittelbar vor der Spitze, welches ;tucli das grö.sste ist, bleibt stets deutlich.

Aus dem Doppelhäkchen bei ^/^ -licht nine wurzelwärts coucave, ziemlich breite,

blaue Bugtuliuie gegen den Inneuiiiiid, den sie aber nicht erreicht. Aus dem
vorletzten Vorderraudhukcheu vor der Spitze zieht eine anfangs blaue, dann

weisse Linie in den weissen Augenpunkt anter der Vorderflflgelspitie. An Stell«

dee Spiegek, beilftnfig in der Mitte dee Sanmfeldes, Hegen drei oft vndentlicheb

knne, echwarse Lingsstriche, woron der oberste der langete ist, nnd welche

eanmwärts durch eine knrae, bleiglänsende Querlinie mit einander ?erlnindeii

werden. Die Saumlinie scharf schwarz, dnrch den schon erwähnten weissen

Augenpunkt unter der Vorderflügelspitze, einem weiteren bei '
3 des Saumes und

einem mitunter fehb>n<I*>n Augenpunkt knapp ober dem luneawiakel weiss doicb*

brechen ; die einturtiigen Fransen dunkelgrau, glänzend.

Die Hintertiügel bräunlichgran. gegen die Wurzel nicht heller, mit weisslich-

grauen Fransen, welche nahe der Wurzel eine ziemlich breite, braune Theilungs-

linie leigen. Unteneite aller Flttgel gliniead stanbgrau, die Torderflügel am
Innenrande anfj^ebellt. am Vorderrande mit dorebecheinender Häkchenieicbnang.

YorderflfigelliDge 4*8 bis 5*5 mm; Expansion 9*5 bis 11mm.
JESrgwtMtofia steht swischen Coroüana Hb. nnd Chniferana Bttbrg.

(/^paratOMa U.S.). Erstere, welche durch die Mittelzeichnung der Vorderflügel

einige Aehnlichkeit mit Exquisitana hat, unterscheidet sich sofort durch viel

gestrecktere Flügel, durch die bis an den Yorderrand gleich breite und bis

dahin aus vier wnissen Linien bestelH'ndt' Mittt-lijuei lunde, durch den auffallend

grossen, deutliolp n, gelben Spiegel mit 5— 1> schwarzen Läugsliuien, viel schärfere

Zeichnung im Saumdrittel etc.
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Der Coniferana Rtzbrg. mangelt die 'isengtÄlie Bestäubung, der Innen-

raudfleck (Mittelzeichnung) der Vorderflügfl ist nur einmal getheilt und in

seiner Fortsetzung in der Fl&geJmitte breit durch die Grundfarbe unterbrochen,

der Spiegel deutlicher etc.

Mit Phthoroblaslia l'lumbatnna Z. bat Exquisitana durch den Mangel

der Metallzeicbnung fast gar keine, mit Phthüroblustis Gallicolana Z. nur sehr

wenig Aehnliebkeitt d% Lvtitera eise rotiibnane Grundfarbe leigt, der Innen-

nrndfledc sebief abgeaebnltten ersebeint etc.

11. IHpiod&iM Adupergeita Hein., p. 84.

Mehrere Exemplare ans Kirnten (HSfner) und ObenteienoArlr, limmi-

liehe gegen Mitte Juli gefangen, weichen durch ihre bedeutende GrOsse (15 mm
Expansion, MarginepuncteUa Stph. nur 12—13»«»« Expansion), mehr graue

Färbung dt^r Vordt^rflflgf^l, dtitiklero Kopfhanre und hpUfre Unterseite von der

hiesigen Mttrytiicjnincf'Ihi St]»]i si> bt d»'iitend ab. dass ich nicht den geringsten

Zweifel habe, die durch Heinemaun dAs AdsperseUa beschriebene alpine Form

vor mir zu haben.

Dr. Woeke hat diese Form raeb lo Sitbenbttrgen gefangen, besweifelt

aber die Artfenebiedenheit g^enttber der Ifmi^inepiMieteBd Stpb.

Leider kenne ich Ton dieeer gToseen Fonn niebt den 8aek, kann alao

den TOD Heinemann bei AätpeneOa angegebenen üntenehied dee Saekee

nicht bestätigen; im ü'^brigr^n stimmt Heineinann's Beeehreibang bieanfdie

in der Zeichnung variir -ndMn Vorderflügel vortrefflich.

12. lifahop/tanes Lomhardira Hering. Stett. Rnt Z^it . 1889.

Als ich kürzlich dif'se'Art von ibnMii Kntdecker Ht'rrn Gian Franco Tu-

rati aus Miiiland erhielt. \v;ir ich Rehr erstaunt, darin (*inp Art zu erkennen,

welche ich schon vor Jahren in Wien gefangen hatt«", al^er bloss für eine Ferrvr

gineUa Bb. -Varietät mit hcligraaen Hinterfiügeln gehalten hatte.

Bei niberem Vergleiche gibt aacb die fiel hellere, dee Parporeebimmen

foet gans entbehrende üntereette der Lombardiea ein gntee üntereebeidunge-

merkmal gegen Furuffindia» Die Flngieit der hier in der Stadt aelbet beob-

achteten Biemplare war in Uebereinstimmung mit lombardischen ExMttplaren

August; nur in Exemplar fing ich Anfangs October.

13. Tinea rallesceutrlfa Stt. - Taf. VIII, Fig. 7, 9- — Staint
,

Mau., II. p 298. — Kalos, Eut. Monthl. Mag., YUI (1872). p. 209. — Nigri-

foldella (ire^'Bon.

Anfant^s October 1883 und 1884 war ich so (glücklich, im Ganzen drei

Exemplare (1 cT, 2 9) dieser bisher anf dem Contineute noch nicht beobach*

taten Art in meinem Zimmer in fkngen. Die Etemplare kamen Abende gegen

die Lampe geflogen; leider konnte ich troti eifrigen Snohens niebt die Baupen

•ntdeeken, Tennntbe aber, daae eie in dnem im Zimmer befindlidien pr&pa-

rurten Auerhahn gelebt haben, was auch mit Merrin's und Eales* (1. c.) Beob*

schtnngen flbereinstirnmt, welche die Ranpen dieser Art in Ha^enwoUe, resp.

in dem Balg einor todten Katze fanden. Jedenfalls ist Stainton's Angabe

c.) ^larva on grain" sehr auffallend.
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FalUscerUeliu stellt dtr Fuscipunctdia Hw. {Spretdla S. V.) zunächst,

ii]iter&oh6id«( tich aber lofort dareh bedeutende Grftsse {(f 19 mm, 9 21 mm
Eipannon, meia gr8MtMi'We»p«Md«tta''9 bRtniir 17«iMEtpaofioD) uodTial

hellere Flrbung, namenUieli bleibt der Vorder- und Inoeoruid der Vordetfllg«!

In breiter Aosdehaaiig ven dinUerer BeeCinbang frei, wodoreh der eehwane
LäDg88treif in der Falte und die schwarzen Mittelpunkte umso deatlteher hervor-

treten. Die £ippen im Saumfelde sind fein schwärzlich bestäubt, die um die

Spitzf' herumgi^heuden schwarzen Saiimpnnkte viel «leutliclicr als b«>i FuKct-

punctella. Die HinterflOgel viel heiler, gelblichgrau, mit auffalleud latik^i ii. gf^lb-

lichen Fran^'^ii. Auch die Dutenseite ist heller gefärbt als bei Fuacipiinctcüa,

gelblichgrau, im Discus der V'orderflügel schwach viulett bchimmernd. Die langen,

bis Vi <i«6 Vorderraudes reichenden Fühler sind beim undeutlicher gezeichneten

cf auffallend attrker. Die Tanen der Hinterbeine einfirbig gelbgrau; bei

JrVMcijNMideBa daokel geleckt

Ragonot» weleher daa Q (nach welehem forliegende Abbildmig angefertigt

wurde) sah und als Pallescentella Stt. bestimmte, schrieb gleichzeitig, dass der

Name NigrxfoldeUa Gregson (wovon mir leider dae nähere Citat anbekannt

blieb) violleicht prioritiitsl>Hreohtigt sei.

tstaiutou's kurze Beschreibung des Falters im Man., II. p. 293, lässt

sich gut mit vorliegender Art vereinen, nur die Grösseuangabe, 7—10"' (engl

Mass), scheint etwas zu gering.

Auch Zeller 's Angaben über PcUlescentelia iu den Verhandi. der k. k.

looL-botaa. Qeeelleeh. in Wien, 1878, 8. 4ffi^4SS (wo er hei Anfeteilnng seiner

nordamerikanischen QrumeOa anoh Mleieentolfar comparativ beepricht), haben

nichts mit vorliegeoder Art UaTereinbares. Allerdings erwähnt Zeller im Teite

nicht den Unterschied, der sich nach der Abbildnag von OrumeBa (L e., Tab. III,

Fig. 9), welche eine fleckartig erweiterte, dunkle Vorderrandstrieme zeigt, sofort

mit vorliegenden FailescenteUa ergeben miisste, welche gerade am Vorderrande

in breiter Ausdehnung rein die lehmgelbe Grundfarbe zeigen.

Ein mit hiesigen Pallescentella übereinstimmendes Exemplar erhielt vor

Jahren Herr Em. Pokorujr unter tal:icher Bebttmmuug (GelechiaJJ angeblich

aus Stettin.

Ton den drei eingangs erwähnten hiesigen Exemplaren ftberUess ich ein

Exemplar (9) an Horn ig 's Sammlung (hente in Sarajevo).

Die riesenhafte Tinea CdUmella Erseh. ans Gentralaaien, Ton welcher ich

ein 27«M Expansion aeigendes Exemplar der (Hte Herrn Dr. Wocke's in rer-

danken habe, unterscheidet sich von PafiesesufeUfli sofort durch die lancett-

förmige Gestalt der Flügel, Mangel der sohwanen Längwtrieme der Vorder-

flflgel, weissliche Hinterflügol otc.

14. Lampronia l'ravecUUa Heyden. Stett. Ent Zeit, 1866, p. 103.

— Taf VIII, Fig. 3, Q.

Kiu am 14. Mai 1884 von mir im Frater bei Wien gefangenes »»ud

ein bedeutend grösseres, sonst aber ganz übereinstiuimeudeä in der ehemals

Hornig'schen Sammlung, ebenlhUa aus der Umgebong Wiens, gehOren in Folge
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der im Gesicht anliegenden Kopfbesehoppvog and der auffallend karxei FflliUr

in das (von Sn eilen bereits mit Incun^aria Hw. vereinigte) G<'nuN Lampronia
Stph. Dr. Wocke hatte die gros-.f Fretiiirlliclikfir, mir ein sicher derselben Art

angeböriges 9 (nach welchem vorlit'geuÜH Abbildung, Fig. IS, angefertigt wurde)

zu überlassen, welches er am 2G. Juli 1871 mit mehreren anderen Exemplaren

am Altvator (Oesterreichisch-Schlesien) aut> lioseubüscbeu gescheacht hatte.

Nteh Dr. Woeke't VennilhaDg dftrftea die Baapea in den Knospen oder jungen

Trieben der Boeea leben. Die ipfttet« Flvgseit dieeee Q erklärt sieh leiebt tm
der Tertiealen Erbebug dee Fnndorfees.

Hejden*i Beeebreibang, 1. e., pMst nicht volbtiüidig »of forliegende

Art, dennoch ist an der Zusammengehörigkeit mit Provectella Uldiktm vwtAMn,

welche nach 2 (f ans der Wiener Gegend aufgestellt wurde.

Die Kopfbeschuppung ist bei den vorliegend»?n Exemplaren rein gelb

(nicht „gelbrötblich", wie Heyden sagt). Die anffalleud kurzen, in beiden

Geschlechtern ziemlich gleich starken, braunlichgrauen Fühler reichen bis '/»

des Vorderraudes. Das Mittel- und Endglied der ladeuforiuigen Palpen sind

gleich Ung« beide snsammen to lang wie der Durebmetier dee Kopfw. Beim

9 eind die Pelpen (wie Heyden ftr eeine cT engibt) bellgelb» beim »ber

brinnlieb, nur du Endglied ao der Spitie bell. Körper nnd Beine gno, etWM
glftniend, der Afterbneeb dee <f abgoetutst Die gmubr^nnen, bleigliniendeD

Yorderflügel zeigen einen geraden, erst knapp vor der Spitie gebogenen Vorder-

nnd, der Saum ziemlich schräg, beim cT etwas mehr jjerundet.

Am Innenwinkel liegt ein in Form und Grösse wechselnder, weissgelber

Innenrandfieck. Beim ist dieser Fleck viel kleiner, mehr viereckig, beim 9
reicht er bis über die Flügelmitte und hat eine dreieckige Gestalt. Fransen

einfärbig, ohne Theilangsünie. Die gegen die Wurzel haarsch üppigen, glauz-

loeen Hinteirfllgel aind einfirbig grM. UnterMite siemlieb glftnsend gelUleb*

grMi, Torderflttgei mit KbwMb durebtebeiaendem Inneanuidfleek.

Grfleae der Yonlerfllkgel dee <f 7*8 mm, fket 16 «im Eqtuiion ; der Yorder-

flügel dee Q circa 9 mm and 19 mm Sipaosion. Die OrOeee dee Torliegendeii

9 kommt mit dem von Heyden ftr aaine cT aogegebenen AMmaaee (9 Ei-

paaaion) überein.

Provectella gehört jedenfalls m«hr in die Verwandtschaft der kurzfiihle-

rigen Tenuicornis Stt. und Flavifronteliu Hein., als in die der variableu Vetulella

Zett., mit welcher sie Heyden vergleicht, und welche sich sofort durch überall

abstehende Kopl beschuppung, kürzere Palpen und viel längere Fühler uuter-

aebeidet; ancb das 9 iat bei VetuMla viel kleiner und anders gestaltet 0
Avffiallender Weiae Abergeht Heinemann in aeinem Werke ^oveeMSa

mit Stillacbweigen ; ebenao feblt die Art inMann 'a Ttneiebnin nnd in Sebmid *a

Fauna von BegeDaburg, wo de nach Dr. Wocke*a brieflicher Mittheilang eben«

Üalla TOifcommen aoll.

Hefa«r btl daber Uamelit, «enii er in Mineni TII. Naehtraf. 8. 16 (S«p.), in PiroMe*

Uila HhjtJ. (von welcher sich nbenliess gar k> iiie Exemplar« im Uurrau^eum befluden, daher von

HAfner auch nicht in rmttirü VMgUehtn w«d«B konalwi) FthiWIa 2«tl.>Tafitlit TanaotlMl.

a. B. aM. B. uxii. khh. 89
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16, Incurvuria AeripenneUM m. bot. spec. Taf. VIII, Fig 13 'f.

Die überall abstehende Kuptbebuaruijg lebhaft rostgelb. Die dnokei erz-

brauoeu FQIiler (des (^') rt<icheu nur etwas Uber V3 Vorderrandes und zeigen

••br atark abgesetzte Gliedereuden, wodurch sie ein auffallend unregelmäasig

niihM AvMeliMi wl&ugeo (Fig. 13 a).

Die liiidenfSriiigeD Mpea Dor so lang wia dtr DnreliBiMMr dt» Aflgtt,

«iofibrbig tehwtnbrman. Thorai nnd Obemito det tumlMb gedmogema Hiottr-

Ifl&bes scbwarzbraoD, letzterer auf der Unterseite längs der Mitte gläniend gelb*

gran. Dia Schenkel und Schiraea der Vorder- und Mittelbeine schwarzbraun,

die Tars^^ri derselben gelbgrau ^eringt. Die Hinterbeine an den Schenkeln

schwarzbraun, die mässii; laut,' iHliaartfn Schienen frlänzend, dookel gdlbgrM,

die gelbgrauen Tarsen dtTseiben verldsclion duiikier ^''ling-t.

Vorderflügel massig breit, nach aussen etwah trwt^iteit. luit deutlicher,

scharfer Spitze. Der Vorderraud an der Wurzel und vor der Spitze gleichmasbig

gebogen, dtr sehr ecbrige Stm TollkoBuneB gwiuidetk sa diat keiM 8pw des

InnsoiriBkelB vorbuidea ist. Die dnakel enbnaoeii (ÜMt sebwanbnMUieii)

Yorderfl&gsl leigen einen sehvaehen violetten Sohinuner nnd sind bis avf einen

kleinen, gelblichweissen Innettiandpunkt, knapp Tor Beginn der FraDseo« ein-

farbig zeichnungslos. Fransen win die Grundfarbe der VorderQügel, die Hinter-

flQgel ziemlich gestreckt, so breit wie die Vorderflügel, mit deutlicher aber ab-

gerundeter Spitze, mit breiteren (auch an der Hasis nicht haarförmigen) Schuppen

besetzt, sind dunkel bräunlicii^ran (dine violetten Schimmer. Die gleichfarbigen

Fransen zeigen eine dunkle TliHilungslinie ganz nahe der Wnrzel.

Die einfarbige Unterseite aller Flügel erzbrauu. Vordertlügeilauge 7 tNm,

Expansion 15 mm.
Eis gans firisebes cT dieser Art wude Ton Hem Schieferer am

20. Mai 1884 ia einem Hansgarten in Graa geCugen» nnd an meine Sammlnag
frenndliebst ttberlimen.

Ragonot, welcher vor zwei Jahren das Exemplar zur Ansiebt hatte, be-

stimmte es damals als fragliche FsychideUa Mill., mit welcher Art jedoch

Aeripennella niemals vereinigt werden kann, da Pst/chidella nach der Beschrei-

bung Millif ri''« fAnn. de la Suc. ent. d»^ Fr . 1851, p. 59, PI. U, 11, Fig. 1) eiue

ganz andt're FUiiTf'lfürin, grünlichbraun«- Färbung der Vorderflügel, einen grossen

weissen lunenrandtieck nach der Hälfte und schwarzbraune Kopfhaare haben soll.

Bei der kttnlich dareb Dr. Wocke Torgenommenea Revision müde meine

Tennntbnng, dass hier eine nene Art vorliege» dnrcb ihn bestfttigt

Änripenndta hat in der Farbnng Aehnliebkeit mit OMmmmidU Tr. 1

ihr gans anderer Fttblerban, die geetrecktere Geetait der FlOgel* die ibst ssioh-

nnngslosen Vorderflflgel etc. trennen sie aber weit davon.

16. Nemotai^t Auricellua Kag., Ann. de la Soc. ent. de Fr., 1874,

p. 580, PI. 11, Fig. 2. — Inauratellus Peyerimh., Ann. de la Soc. ent» de Fr.,

1872, p. 14. — Prodigellus Hein, fnon Z.), p. 85; Frey, Lep.. p. 34.'?.

Diese grosse, durch die wcishliclieu Hiuterflügtd im nKinnlictii'U Gt-schlecht

leicht kenubare Art wurde von Prof. Krone im Juni läbö in beiden (ieschlechtera
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bei Gumpoldskirchen gesammelt. Ragonot, welcher «in Plrcbtn durah mich

«rhielt, bestitigte die Identität mit seinem Äuricellus.

Ich zweifle nicht, dass Prodigeüm Hein.» Frej ein ticheree BTnonym zn

Auricfllu ft Rhgon i-^t. <la der vou Heinemann anpp^ebene braune Punkt nahe

der Vorderflügelwurzrl. wegen dessen Vorhaiidpnsein Hagonot, I.e., einer Ver-

einigung seines Auricdlus mit Prodigellns Hein, nicht zustimmen will, von

Heineniann selbst „nur in gewisser Richtung sichtbar" genannt wird, und

ich diesen Paukt selbst bei Exemplaren von FascieUua F., wo er stets vorhanden

•ein soll» niebt wihnebmen kenn, er eise gewiss kein mTeriissiges Artmei^mil

bildet Hiesige Exemplnre von ^«irteeliiis leigeo aneb keine Spnr deeselben.

üeberdiee ersebeint dnreb die seitens Begonot's selbst, 1. e., p. 582,

reprodneirte briefliebe lOttbeilang Peyerlmbofrs die Identität Ton JFVodi-

ff^OmB Hein. (Zftrieb) mit AMirieelhM Sag. fast ausser allem Zweifel geetellt«)

DasTOQ Heinemann noeb niebt bescbriebene 9 von Amie^Omi^rM'
ffeUfta Hein.) gleiebt sebr einem FaseteOws F. 9; ^a Ftlbler scbeinen etwas

starker, die Palpen etwas kUrser zu sein. Der Hauptunterscliied liegt in dem

Mangel der bei Fascielluf; 9 &uch die hellen Stellen der Vorderflügel gleich-

massig uberziehenden kupfrigrotben Färbung, während bei Auricelln^ 9 die

grängoldeiie Grundfarbe der Vorderflägel namentlich gegen die Wurzel Tiel

mehr von rother Färbung frei bleibt.

Die Grösse von Auricelltts ist difselbe wie die von Fusciellus.

Aurtceüus wurde auö.^er ;in melireren Punktum Frankreichs, bei Zürich

und jetzt bei Wien, auch iu bicilieu (Mauu, Mus. Caes.) und Banal (Mann,

Coli. Pr. Wocke's), nnd wabrsebeinHeb aneb in SüdHrol gefanden.

17. rrays Ofedluft F. — Z., Stett. Eut. Zeit., 185u, p. 148.

Ein am lu. .August 1888 durch Herrn M. Scliiefcrer am Kainerliogi

bei Graz gefangenes (f ist etwas grösser (13 mm Expansion), robuster und

brinnlicber als sftdfransSsiscbe Exemplare von OleeBMs, stimmt aber sonst Toll-

konunen flberein. Aneb Zeller 's Besebreibnng, 1. e., paast gans genau, ftber-

diess sab Dr. Woeke daa Exemplar.

Der nSrdlicbe Fandort ist sebr anfallend, wabrscbeinlicb ist die Art niobt

so monopbag, als man bisber annabm.

Ken Ar das deatseb-sebweiierisebe Faonengebiet

>) Unbek&nnt hleibt mir« WM man eifcnttieh nnUir ProdigtUu» Z«ll«r, L. E.. VIII, p. SS,

v«rBt«h«n soll, du iUf^ori'M nn<l 1)r VVocke mir mitth<>iIt«D. dass diese vod Mann b«i Krasi»

entdeckt« Art viel kleiner and bcbmaltlQgeliger «ei nod eine vit^l «chmilere, dunkler tchwam-

bram« ^^miMsS« aif 4ra VM4«rieg«la hah: a«ll«r* OieMMuag&bMi idaM ProdttgtUm L e.

:

.so profis wie SchijrtrmüUrelhui' nnd ,VorderflQ?cl »twas ü>. r ;i
' lang", widerBprei-ht-u ent-

tc]lM4eii den MittheiUngea der beiden g«ii«iinteo Aat«riUt«n. YieUeiclit Ollt Frodigtüut Z. nit

Splmdidtu Stgr. (Uor., XV, IS79, p. t77) mranra. «bwobl 9tandiiis«r. 1- «•« in MtMr Faso»

Kleis -Asien» beide Arten gesondert anfahrt, und nnr die groese AehalichkeU Miaea SpUmdidut

mit Aurirfthi^ Ra? nnd FntHfihi» F »»rw^hit Vi h \v • i- )r p v bii«nieaer KMtbeiloaf toll

SpUndidut Bip. weufw aehwarse F&kler babe.i aU Aunctilm Kttg.

88«

Dlgitized by Google



H. KebeL

18. nejyrettsaria Bagonofi m. noT. Bpec Taf. VITT. Fig. 10. Q.

Kopf uud Thorax s&miut ^chulterdeckeu blf ich röthlichbrauD bis schmatzig

gnngelb. Dm Gesiebt Mbr hell, fahlgelb, selten lohwieh rosa angeflogea. Die

dookelbnuiieii Fühler reichen Uber Vordemndee; ihr Wanelglied ist

auf der Unterseite wie das Oesicht hleiehgelb. Palpen so lang als Kopf und

Thorax sasammen. Die Beschnppnng des anf der Innenseite bleichgdben Mittel-

gliedes gleicbmässig stark, aussen anregelmftstig sehwan beetftnbtk selten mit

rosenröthlichem Anflog.

Das Endglied 3/4 Mittelgliedes, gleichniässig scharf zugespitzt, bleich-

gelb, meist rosa angeflogen, ausspn (besonders b»M den im Allgemeinen dunkler

gefärbten o ) dunkel bestäubt, auf der Innenseite meist» ns graugelb. nnbezeichnet

(nur bei einem setzt sieb die dunkle Bestäubung auch auf die Innenseite

fort, ohne jedoch tiue iiingzeichuung zu bilden). Die äusserste Spitze deä

Palpenendgliedee bleibt helL

Beine graugelb, anmen dnnkler besttnbt, glSniendi die yordersdbienen

inweilen mit rosenftrbigem Anflog. Die Tarsen der vorderen Beinpaare aussen

soharf hell geringt, die der Hinterbeine undeutlieher geaeichnet

Der plattgedrtchte Hinterleib beim cf auffallend sehmiehtig, oberssits

bei beiden Geschleehtem braungran, Unterseite gelbgrau, an der Seite mit
sehwärzli' ben, ge^pn das Hinterleibsende in Punkte an^elösten Striemen; ancb

die Mitte des Hinterleibes zuweilen mit zwei schwarzen verloschenen Punkt-

reihen. Der Äfterbusch des cf braungran, nicht ausgezeichnet.

Die VorderflOgel beim ^ breiter, beim 9 sehr gestreckt, die Spitze und
der Innenwinkel vollkommen gerundet, der Vorderraad gleicbm&saig geltogen,

der Innenruiid stark geschwungen.

Das am Vorderrande ausgegossene Wurzelfeldchen, wie Kopf und Thorax

p'f;irbt, nach aussen scharf begrenzt und dunkel schwarzbraun angelet^. Bei

dunkler« n ,J stiebt die Färbung <ies Wurzelfeldchens nur schwach gegpn die

Färbung der übrigen VorderflügelÜache ab, welche ein dunkles Braunroih al»

Grnnd&rbe z^igt, mit schwach violettem Schimmer gegen den Vorderrand in.

Die Hittelsfichen bestehen aus einem kleinen weissen, scharf schwan um-
zogenen Punkt am Qnerast. einem schwanen Punkt in der Mitte swischen

diesem und dem äusseren Rand des Warzelfeldchens, endlieh iwischen dieeen

beiden Punkten (in derselben Längslinie), doch näher am Queraderpunkt, ein

kleinerer weisser, schwarzgesäumter, nicht immer deutlicher Punkt. Auch in der

Falte liegt etwas vor dnr Hälfte ein länglicher schwaraer Punkt, um welchen

die Grundfarbe am hellsten erscheint.

Nach aussen, be-onders gegen den Vord^rraiifi zu. sind die Vorderflügel

mehr oder vv*'iii|^(jr scliwarz bestäiibt. welciie Bestäubung nanienth'ch bei den

heller gt'fiirbtfu Q anffiilb i d hervortritt, und sioli bei der Hälfte des Voider-

randes zu zwei deutlichen, am Vorderrande selbst aufliegenden schwarzen Fleck-

chen verdichtet Die schwarzen Saumpunkte sind bei allen Exemplaren deutlich

vorhanden uod setMn sich um die FlttgelspitMn henun, Iftngs des Veidarfandeu,
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io zwei oder drei Pünktchen fort. Die Fransen etwas hfUer als dar Grund,

bei '^it dtutlicber heller Theilunf^slinie. dahinter mehr grau.

Hintertillgel mit deotlich ausgebauchtem Saume, grau, heim dunkler,

ge^en die Wurzel nicht aufgehellt, Franseu nahe der Warxel mit undeutlicher

Theilangslinie.

üntoneite grau, die YordeTflftgel dnnUer* mit röthliehem Sobimmer, die

HinterflBgel in der Sjntie obne gelbe Bestinbang.

VorderflttgellftDge 9^10 mm, Bipftnaion 17-- 19 mm.
Das kleiner und dnnkler.

Hornig zog kurz vor seinem Tode wenige Exemplare dieser Art, deren

Raupe er in Gutenstein (Nifderösterrcioh) auf einer Umhellifere gefunden hatte.

Näherp Ansahen konnte ich leider iiirht ermitteln. Prof. Krone zog 1888 in

Mödliiig ein ganz übereinstimmeiideü £x«iuplar ((f) aue einer ebenfalls aube-

acbteten Rjiupe.

6 Kxeuiplare (3 Pärchen) iu meiner Sammlung.

leb benenne diese seböne Art mit gans besonderem Vergnügen nach Herrn

B. Bagonot in Fttris» welcber die Art als nen bestitigte; racb Herr Dr. Woeke,

weleber ein Pärcben rar Ansieht hatte, beaeicbnete die Art als ihm ginsUeh

onbekannt

Bagonoii steht zwischen Fendae Z. und Selxni Hein.; von ersterer Art

liegen mir zwei Mann 'sehe (als r«cÄr»h.s Stjs'r bestimmte) Exemplare aus d«m

Hoftnnseiim zuui Vergleiche vor, das eine mit der Bezeichnung „Istrien, ISoO**,

das andere „Pa.sterze, 1861**
(! ?). Icli bin ganz sicher, in diesen beiden Exem-

plaren die echte Ferulae Z. vor mir zu haben, da die beiden Beschreibungen

Zeller's (Isis, 1847, p. MO und L E., IX, p. 287) ui.d die Herrich- Schäffer's,

V, p. 117, ToUkommen darauf passen, was namentlich bei Zeller's ansgeseich-

neten Besehreibungen kanm mehr einen Zweifel snl&sst Herricb*Seh&ffer*8

Bild der Fenäae (487) xeigt die VorderflDg»! an wenig rSthlieh, und nament-

lich die HinterflQgel zu dunkel; he ser ist Uillieres Abbildung (Ic, PI. 78,

Fig« 7), welche aber nach einem zu hoch spannton Exemplar ;ui<,'< fertigt wurde,

den Thorax etwa« zu lebhaft gelb und das l'iilpenendgliir'd zu haarfein darstellt.

liagonoti unter.schtidMt .sich nun von Fcrulne diirrb die fiel weniger

lebl.aft gelbe Färbung de.-; Ko|»fHS. Tliorax und Wurzelfi-ldch^-us der Vorderflügel

;

njimentlich letzteres scheint bei Ferulae nie einer Verdüsterung unterworfen zu

sein. Der weisse Punkt am Querast der Vorderflügel ist bei Ferulae noch auf-

IbUender, dafür mangelt der FenUae die bei Bagotmii namentlich im Saum-

drittel eteta Torhandene schwane Best&ubang roUstindig. (Auch Zeller, L. E.|

IX, p. 292, erwähnt bei Fmilae nichts daron.) Die schwanen Saumpunkte,

sowie die helle Theilungslinie vor dem Ende der Fransen sind bei Ragonoti

viel deutlicher. Die Hinterflüi^el sind bei Rugonoti, namentlich beim q^, dunkler

als bei Ferulae, gegen die Wurz»-1 gar nicht aufgehellt, und entbehrt-n auf der

ünterseitt- in der .'^pitz*^ d*^ s<^liwachen gelben M-^-tiiubung dt.-r Ffruhir tfäiiz-

lich. Der Haupiunterschi» d liegt jedoch in dem l^-i Ru(/<>ttoti an!" df-r iiiiien-

seite stets ganz uubezeichneteu einfarbigen Paipenendgiica, welches bei Ferulae
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mit Mlimmm Ring an dtr Bads, fn d«r llilld und nii fttsar tehirMstr

Spitxe Tersehen ist.

Auasrr Feruhie Z. kommt noch Selim Hein, d^r üagonofi am nächsten,

uritf rfolit'i<l''t .sich abt-r fort dorch viel geringere Grösse, weniger gestreckte

VordHrflnt^fl, b!*»ichgelb*'n Kopf Mtid Wurzelfeldcheo etc

Partieila Tr. zeigt dieselben Uoterscbiede wie Seiini, überdies» ist die

rotliVniiiii« Firbottg der Yorderfllgtl eine ballere.

Caehritii Stgr., von weleher mir drei Original-Eiemplare Standinger*«

ana Andalusien Torliegeo, Maat aieb, obwobl aiemlieb alark TaHireod, idbal in

ibrer rotbbraanen Variettt doeb nnr entiSsmler mit FenUae ved EagonoH Ter-

gleichen, da der viel robustere Bao, der mebr ^lindrische, niebt plattgedrftdtte

Hinterleib, die kflrz4^r'»n Vitrderflnppl mit nnr sehr schwach eeschwnngenera

Innenrande, die viel donkleren, weniger aii«e'«»b:uirhtpn Hinterflügel und d»8

schwarze, mit zwei verloschenen helleu Eingen versebene PalpeDeodglied etc.

niemals eine Verwechslung zulassen.

Die Bemerkung in Staadinger-Wock e's Kat&log bei Cttcfwitis (Nr. 174ü)

«seqn. m.?* iai gelroet m atreiebeD, denn CMrMt kann niemala ala Taarietil

on Ftrulai Z. anligefaaat werden.

Yon den noeb snniebet «lebenden Arten bat Cmedla Tr. ein graute

Wnnelfeldchen. Aftirantiae Hein, hat eine viel hellere P&rbnngder Vordeifltigel,

mit einem danklen Wiaeh vom Innenwinkel mm Mittelpunkte ele.

19. Depressaria Otnochroa E. Turati, Ball, della Soc. Ital., 1879,

p.m Tab. TIU, Fig. la. 14; Cnrö-Turati, Catol, p. 3i (Sep.).

Von dieser charakteriatiacbent biaber nur aus der Lombardei bekannten

Art bin ich ao glUeklicb, zwei Wiener and ein mibrisehes Exemplar für unsere

Monarchie constatiren zu k'-nnen.

Was die Exemplare aus d^r Umgebung Wieui» anbelangt, so befand ^ii h

in Manu'« .Sammluiip (Hofmuseumj ein unbestimmtes Oinoe/iroa- Exemplar,

mit der bfzeitliuuug , Mauer, 1879". Ein weiteres Üinochroa- zog Herr Prof.

Krone In Mödling Ihh«, leider ohne nähere Angabe.

Endlich betiudet >irh in der eh^mal? iiu r u i g («chen Sammlung ein uu-

beatimnitea Oinoehrou-^ mit der Angabe „Zuaim, 28.ß. 1880', weldiea Sran*
plar Ton Hornig wabracheinlicb aelbst geaammelt wnrde.

Oimekrott dttrite aonadi aneb noeb andcnr&rte anflinflndao aeln* nnd eir*

reiebt in Znaim aieherlicb nicbt den nSrdliebaten Punkt ibrea Terbreitnnga*

beiirkea. Dieae drei eben genannten Exemplare atimmen foUkommen mit fon

Tnrati erbaltenen oberitaliaeben Stücken (U>erein.

Znr leichteren Erkennung der' Art gebe ich im Naebfolgenden eine knrie

Beeebreibnng derselben: Kopf und Thorax aschgrau, zuweilen mit schwachem

rothbräunlicheu Anflug. Die einfaibig schwanbraunen Fühler reichen bis

des Vorderrandes; das Gericht und die li*^M^hnpi>untj d*'s Mitt"lg:liedes der Palpen

hell HSihfc^rau. letzteres nach aussen schwärzlich li*^stauht. I)a< Endglied der

Palpeu des Mittelgliedee, r&tbliob, mit verloschenem scbwarxen Ring an der
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Baüis, Bolcheiii Mittdriog und gauz leiiier schwarzer Spitze. Die Beiue gelblich

uüchgm, an den Schienen der Vorder- und Hittelbeine aussen dunkel bettiubt;

die Turaen dw Hinterbeine ferloeeiieD, die der Vorder- nnd MittelbeiDe eehftrfer

dnnkel geringt Der Hinterleib siemlieh dnnkelgma« vnteneitB aeltliek mit

einer eebwanen, beim etrienenartig ferfloeeenen Pnnktieibe.

Vorderflttgel ziemlich breit» mit nbgemndeter 8pitzß, dunkel retiibmon,

mit einem Stich ine Veilrothe. Dta kleine^ gegen den Vordemod nmtgegoeeene

Wnraelfeld aschgrau.

Die Panktstellung ira Mittelraum wit« Im! Cnkella Tr.. d.h. drei rmikte

V in einer Langslinie, wov(»n der äusut-mt*» am t^uerubt li«gt uud d^^r zweite .selir

nahe au ilim herangerücict erscheint, der dritte aber (der Wurzel zunächst) in

mehr &U doppelter Eutl'eruuug vom ersten liegt. Diese Punkte, von welchen

der am Qaeraet iteta deotUeb bleibt, sind rein «eise nnd hell rotb nmiegen.

Der Vordemod nndentlieh heller nnd dnnUer gefleckt Die Snuoilinie wird

inweOen durch Terloechene dunkle Punkte angedeutet

Fransen wie die Vorderflügel gefirbt, mit undeutlicher heller Theiluttgs-

linievor der Spitxe. Hiuteriiü^rel sammt Fransen bräuulichgrau.

Unter.Heite gelblichgrau, Vorderflttgel dunkler, nut violettlichem Auflag und

auffallend hellen» VorderrandH

Vordertlügellänge 8 nun. Kxpansion circa 17 tum.

Oinovhroa steht zwischen Cmcclla Tr. und Sarraccnella Rsa]. {Senecwnis

Stgr.). Von Ersterer uuter.>cheidet sich Oinochroa durch geringere Grösse, ab-

gerundetere Vorderliügelspitze, dunklere, veilrdthliehe Färbung der Vorderflttgel,

durch das am Vorderrande ausgegonene Wnnelfeldcben, welches bei Oniicdla bis

an den Vorderrand scharf begrenst erscheint; endlich fehlt bei CnicdJa meist

der dritte, der Wurzel zunächst stehende Punkt im Mittelraume der VorderflQgel,

die undeutlicher geseichoeten Palpen nnd die Hinterflttgel sind heller, das Miltel-

stftck des Thorax meist ruth braun geförbt.

Von Sarracevella Ks.sl. (zu welcher Art die v<>ti Struidinger hei Beschrei-

bung seiner Senectums, her]. Ent. Zt., 1870, S. 295 erwähnten grossen tirolischen

Exemplare schwerlich genOren werden) unterscheidet sich Oinochroa holurt durch

die röthlichere Färbung der breitereu Vorderflügel uud durch die rothe £ia-

fassung der^bel Sarmetmßa bloes schwarz geringten Punkte der Vorderflflgel.

Auch der Sanm ist bei SmracnuUm viel scbirüir beieichnet» die Vorderflttgel-

fransen gnn etc.

Heine man n'a Beecbreibung der Sarraeeneüa (8. 1G7) stimmt nicht mit

om Stilfserjorij herstHmmenden Kxem|ilaNli dieser Art.

Die Flugzeit von (Jmochrou, deren ersten Fieraplare bei Mailand unter

Strohdächern hervorgescheuoht wurden, int August und überwinternd bis Mai.

Die dem Aufsatze von E. Turati, 1. c, Fig. LS und 14 beigegebeueu pboto-

graphischen Abbildungen lassen gar keine Details erkennen.

20. Gelechia MfiombeUi/otmi» Stgr., Herl. Kut. Zeit. 1870, S. 303.

^ Herme, Stett Snt Zeit, 1888, S. 82. — Wocke, Bresl. Ent Zeit, im, Ver-

^nsnachr., S. XEL
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Diese voo Staudinger aus Sarepta bescliricb» ue Art worde iu neuerer

Zeit auch in Pommern (H^rms) und Schlesien (Wocke) entdeckt. Ich selbst

fing wBk 12. September 1887 an elektriichem Lieht im Wiener Aie«deii-Ci£j ein

etwas geflogenes <f dieser Art Spiter entdeckte ich drei sieher Ton hier

stammende Exemplare in Hornig's Sammlung nnter der fislsehen Bestimmnng
^Tu$8üagim$ Frey". — Neu für unsere Monarchie.

Staadinger's Besohreabung, 1. c, stimmt rollkommen mit hiesigen und
|)omineri8chen Exf»mplart»n, nur gibt Staudinger die Eipansion mit 18 mm zn

hoch an, Ha mein grosstes pornmerisches 9 nicht ganz 17 mm Expansion z^igt.

Weiters kann icii einen ausgesprochenen röthlichen Antiu^' rl^ r liellen

Istellen des nicht erkennen. Die Aussenrandbinde verschwimmt ganz mit

den übrigen hellen Stellen der Vorderflügel. Kur der dunkle Punkt am Vorder-

rande als innere Begreniung der hellen Anssenrandbinde ist stets dsntlich vor-

handsn. Die nngeringten Ftthler sind beim cf heller als beim 9>

Bh4mbdUformi$ nnterseheidet sich von BhomlMMa S. V. darcb riel glin-

sendere, heller bestaubte YorderflOgel, deren schwarte Kittelseichen Tiel niher

aneinander gerückt sind nnd meistens susammen fiiessen. Der schwarse Strich

an der Vorderrandbasis der Rhomhella ist hier sehr undeutlich. Auch die Hiuter-

flügel von Rliombellifwmis sind glänzender und heller. Sehr charakteristisch

für JRhomheUifurmis sind die breit helU'ii Vnr ierrandfransen auf der Unterseite

der Vordertiügel. — Die eigentliche Fluj?zeit scheint Ende Auirust zu sein. —
Die Kuupe fand Her ms unter der Kmde von Fopulus üaitcUt Wocke aut«r

der von Foindus nigra.

21. Gelechia VepreteUu Z., Stett Eut. Zeit., 1S71, S. 64. — Tat. VUI
Fig. 12. ^.

Diese bisher in Norddeuthchland (Glogau, Stettin) beobachtete Art wurde

von Hürnig hier in zwei Exemplaren gezogen. Neu für uuben Mouarciiie.

Zelle r's Beschreibung, 1. c, stimmt vollkommen, bi» auf die nachfolgenden

anwesentlichen Unterschiede; überdiess sah Bagonot die Exemplare. Zeller

nennt die Franeen „hcllgran* and «imbeieiehfiet". wihnnd sie nieht heller ga-

farbt sind als die Fläche der Yoiderflttgel» nnd eine dnnkle Stanblinie knapp

vor der Spitse neigen. Die von Zeller erwihnten dnnkien Punkte^im Mittäl-

ranme der Tordeifliigel fehlen vollsttadig. Die Exemplare haben eine Spann-

weite von 11—12 mm.

Ich erhielt diese Art auch aus Corsica von Constant, Wucher dieBanpe

dort ebenfalls auf der deutschen Nährpflanze, Pruntis spinona, fand.

Die corsischen Exemplare zeigen keine Spur der lichten hinteren Tip^ren-

ileckchen, stimmen aber sonst vollkommen mit den hiesi^ren Exemplaren überein.

22 QelecMa Feiocella Dap. var. n. Aterrimeila m. Taf. VIII,

Fig. 6, d".

Von dieser interessanten, auffallend dunklen E<irin fing Herr Höf n er

Ende Juni und Anfangs Juli einige Exemplare auf der Sau-Alpe in Karuten in

einer Höhe iwischen 1300—1500 m.
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Herr Dr. Wocke. dem icli ein Exemplar znr Ausicht inittheiltt\ bezeiclinete

es als einer iiiin uubekanuteu Art augehörig; d«unocb betrachte ich diese Form
orderhand nor alt stark TerdiiBkeUe (Tielleicht alpine) Yariatftt der VeloceUa

Dup. (Heinemasn, 8. 209)» obwohl einig» Merkmale vorbaoden sind, welcbe

bei grSaaeioin Material eine Artdifferentirnog reebtfertigen könnteD.

Die VorderflOgel erscheioen bei MerrmtHa etwas geetreckter, der Saom
schräger, die Grundfarbe tief lehwanbraun, nur um die schwarzen Mittelzeichen

(in der Falte nnd im Discos) liegen einige rostfarbene Schoppen. Die weissen

hinteren Gegentleckcben sind bis auf einen weissen, ganz schmalen Querstrich

am Vorderraiide und einigen blassgrauen Schuppen am Innenwinkel Tollständig

verschwuiidt ii. Ebenso f>^bleu die bei VeloceUa stets deutlichen schwarzen Sauni-

punkte vollständig. Die HiuterflUgel sind viel dankler tichwurzUch bleigrau.

Aneb die Uateneite aller Fllgel iat viel dunkler ala bei typiteban VeloceUa.

Der Ban der Palpen, die gelb» Afkerapitie des , die erhabenen Rippen Im

Sanmfelde der Vorderflttgel stimmen hingegen tollkommen mit FtfloeeUa überein.

Eipaniion 19 mm, die grössta VeloceUa nur IG 5 i/im.

Diese abweichende Grösse, die gestrecktere Form der Vorderflügel nnd
der Mangel der schwarzen Saunipunkte derselben scheinen mir die wichtigsten

der g^eu VeloceUa angegebenen Uuterschiede.

23. GelecUia rribitzeri m. iiot. spec. Taf. VIII. Fig. 8 ({ Kiij. 1». ,

Kopf und Thorax bräunlichgrau, letzterer zuweilen bläulicli aschgrau t>"-

htaubt. Dan lilesicht mitunter mit wei^^ilcheu Öchup|>eu. Die Palpen so laug

wie Kopf und Thorai, die Beaehuppang dee Mittelgliedes anliegend, aber mit

deatticher Längsfarche anf der Unterseite, gran, ansäen schwSrslieh, anf dar

oberen Schneide weisslieh bestanbi Das Endglied so lang wie das Mittelglied,

nnregelmassig sebwindich und weisslieh bestäubt. Der dunkel branngraue

Hinterleib ist beim cT s^br lang und verdünnt sich allmälig gegen das Ende,

welches dadurch, d&ss der gleichgefärbte AfterbuHch nicht breiter wird als die

letzten Segmente, auffallend spitz ausläuft. Der Hinterleib des Q ebenfalls

spitz endigend, ohne hervorstehende Legeröhre. Die Beiue ziemlich dunkel

brauograu, die Tarseugiieder mit einem weissen Fleck am Ende.

Die Vorderllügel beim q gleich breit, Saum sehr schräg, der Innen-

winkel gerundet; beim 9 ^iiid die Yorderflügel kürzer uud breiter. Die dunkel

bianngraae Omndfarbe derselben wird durch eine dichte, hell blanweisae 6»-

Bchnppnng, namentlich beim 9« f^t volUtftndig bedeckt, so dass schmale

Spuren derselben nur an den Ftftgelrftndem, namentlich am Vorderrande for

der Spitze nnd im Saumfelde, wahrnehmbar sind. Ein schwärzlicher Punkt in

der Mitte der Falte, ein solcher Längsstrich darüber uud eiu Punkt am Quer-

ast sind namentlich bei dem deutlicher gezeichneten 9 wahrnehmbar. Der Saum

unbezeicbnet. Die heller braungrauen Fransen in ihrer Mitte, um die Flägel-

spitse herumreichend, mit einer Staublinie grober, dunkler Schuppen.

Die flach gerundeten Hinterflügel mit deutlich vorstehender Spitze beim

breiter wie die VorderÜügtl, beim ^ mit a- UM lbeu gleich breit, sind uiauu-

licbgrau, die Fransen so lang wie die Hintertlügel breit, heller, nnbeieiehnet.

S. B. Ow. B. XXXIX. abh. 40
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Die Unterseite der Flügel einfarbig branngraa, die HinterflQpel heller.

Vordeitiugüiiaiige: 9—9'5 mm, 9 7 5 mm. Expausiou: 17— 18 mm,

9 15 mm.
Ein QDBWtiiblbaft rastminengehöriges Pircheo, dts cf mit d«r B«Mio]i*

noDg jyLaiiiMr Hllgelii, April 1872*, Btemmt »vs Hornig*a Donblttten-Vor-

rfttben (als l^pMUtetts bMftunint) und befindet aidi hente in meiner Sammlung.

Sin gut erhUtenee ^ ans Hanir» erster SHimnelzeit befindet sich itn Ilof-

rauseuDi (TTanptsamnilnng) und soll nach Mann 's Angabe im Frfibjahre 1840

am Tivoli b»'i 8chötil»runn ^spät Abends" uffani^fn worden sein. Da sich das

Stück auch unter Tcj'hndüella eingereiht beiaud, diurl'te die Flugieit jedenlAUe

mit dieser Art zasauimeiiget'allen sein.

£ndlich erhielt ich durch gütige Vermiltiiuij; des Plerrn Castus Rogen-
bofer ein tadelloses (f zar Ansicht mit der Beaeichnang «Ofen, 1870", wabr^

Bobeiolieh von B. Anker geiammelt. Aneb diatee Eientpbur war als Tephtidi-

idU» bestimmt nnd befindet sieb nnn in der kaiserlieben Sammlung.

leb benenne diese Art nacb meinem lieben Sammelganossea IL Pribitser

in Wien.

Diese nene Art stebt der SohMa Z. sebr nabe, namentUeb der doreh

Herrich-Sch äffer, Fig. 537, abgebildeten graubestäubten Varietät derselben

(var. III. Snell., Vlind., II, p. 642); die auffallend blauweisse Beschnppnng der

etwas breiteren Vorderflügel, der vol]Htandi<;e Man^^l der lichten Gegentleckchen,

namentlich aber die vom schniiilflu^pli^'en Soiutella-Q abweichende Flfigel-

gestalt des 9, lassen mich hier eine neue Art anneliinen, worin mir auch

Dr. Wocke zustimmt, welcher mir schreibt, das» or unter seinen von Manu
bei Wien gesammelten Tephriditeüa ein hierher gehöriges Pärchen finde, dessen

dasu gehöriges 9 dentliebe Punkte in den Hinterrandfmnsen nnd aneb

dunklere Sleekeben in den Yoiderrandf^sen teige, in den Palpen aber mit

dem ^ ftbereinstimme.

Herr Dr. Wocke b&lt dieee Art der TepkriäUeUa Dnp. sebr nabe stsbsnd

(vie scbon enrtbnt, waren aucb simmtliebe eben besprocbenen Tier Exemplare

von verschiedenen Seiten als TephruUteUa bestimmt worden), meiner Ansicht

naeb ist sie aber damit nur entfernt verwandt, da der schlankere Bau. namentlich

des männlichen Hinterleibes (dessen Afterende der abstehenden Borsten des

TephridiicUa- c{ vollständig entbehrt), die nicht hervorstehende I-egeröhre des

9, die anliegendere Beschnppung des zweiten PalpenglifMl*^«, die lielle Bestäubung

der Vorderflügel, welche gegen den Innenrand nicht braun lidi werden, endlich

die viel schmäleren, länger befransten und dunkleren Hinterflügel zu grosse

Yerscbiedenheit darbieten.

Die Flogteit April stimmt allerdings besser mit TephriäiU^ als mit

jSSolitfeila, welcbe nicht Tor Ende Hai erscheint>)

') Wälireml iIpk Prnckofi dieser Zoilon frliioK irh 'lurrh ITsrni Conto« Roponhofer
noch ein ganz friHcheH Prihitstri-^^ zur AnRicbt, »elr.hr» Tom venitorWnM Cerank ftfimmtll
nnd nril der Besfichnong .Mftdling, 5./IV. 18SS* Tenehmi int.
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24. Qelechia DziedutSBUtMi Nowicki, Micro). Spec. Nov., p. 20,

Fig. 4. cT (1864). — Melaleucella nonst., Ann. de la Soc. ent. de Fr., 1865.

p. 197, PI, 7. Fi^. 11 a, cT. Fig. I I h, Q ; Hein., S. 223; Frey, Lep. d.Scbwen,

8. 858. — Mariar Frt^. Mitth. d. Schweiz, ent. Ges.. II, S. 302.

Ein Vergleich der im Hofmuseum betindlichfn Typen ¥ou D:ieiln<:tickii

Now. mit schweizerischen Melaleucella Const. {Mariae Frey) ergab unzweilulhal't

die Idtiutiut dieser beiden bisher angenommenen Arten.

Kowieki's BMebreibuog, L c, ist lus auf die ADgabe. dass beide Ga>

•chlecbter einander gleiehen, tatreffend. Er hni diem Art Mf der galiaiecbMi

und nngariuben Seite der Tatra nach Mitte Angnst in einer Höbe von 5000 Fnes.

Herr Em. Pokorny, welcber im Jabre 1871 dieselben Fandplfttie beencbt«,

traf die von Nowicki beschriebene Art mit halbgeflflgelten 9 copula. Er
machte hierauf Nowicki brieflich aufmerksam, welcher auch nach nochmaliger

Unt»'rsuchung seines Materiales zugestand, dass er bei der Abfassung seiner Be-

schreibung von iJzieduftzffckii nur vor sich gehabt habe. — DIp von Mann
angel'ertii^tp Abbildnnij »i^-s q" bei Nowicki's Arbeit ist nicht .sonderlich ge-

lungen, namentlich iat auch der Furbenton zu dunkel, einfarbigbruunlich gerathen.

Heinemaou, welcber I. c. das cT ausführlich beschreibt, macbt des

•ebon von Coaetant abgebildeten balbgeflngolten Q beiner Erwtbnnng, wahr-

•ebetnlich weil er die Znsammengebdriglteit beider Geseblecbter von Conetant*e

MMmteeBa beiweifelte. Aneb mir fielen beim Yergleicbe der Notiten. welebe

ich mir über die in Pokorny's (heute Calberla's) Sammlung befindlichen

9 gemacht hatte, mit Constant's Abbildung, 1. c, Fig. 14 6 sehr bemerkbare

Unter.scliiede auf. .so dass ich darüber Constant befragte, welcher mir mit-

theilte, dass allerdings die Abltildung des 9 von Melalcuty Vn nicht ganz ge-

lungen sei, da sie nach einem Exemplar angelVrtigt wurde, welches bereits die

Eier abgelegt hatte, und daher um vieles schmächtiger aussah.

Nach meinen oben erwähuteu Notizen und nach einem im Hofmuseum

b^ndHcben, T<m Pokornj herrflbrenden, franienloien weiblichen Eiemplai«

aind die circa 5'8miii langen VorderflQgel dee 9 breit lancettfdrmig, beingelb,

mit analoger scbwinlicber Zeichnungaanlage wie beim , nimlicb mit einem

karten Lingsstrelf in der Falte von der FUtgelwonel aus, einem Mittelponkt

im Discos nnd einem gegen die Wurzel zu geöifneten Winkelhaken am Querast.

Die ganz verkümmerten HinterflUgel zeigen V ^ der Vorderflügellänge und

V4 deren Breite. I>i« grosst»ii Palpen eiuf.irbig gelblich. Die Fühler fast so

lang wie die Vor<lerHügel, br.iiinlic li. Die Gestalt robust, namentlich der Hinter-

leib sehr dick, ohne sichtbare Legeröhre. Die Bein« und Unterseite des Körpers

weisslicbgrau.

Mann fand die Art im m&nnlichen Geschlecht 1876 in Schhiderbach (Mne.

Oms.), aiewnrde ancbTon Haberbaner am Balkan gefunden, wie nach einem

in der ehemals Hornig'schen Sammlung befindlichen ^ berrorgeht.

Sine Andeutung für die Zusammengehörigkeit von MMmUÜa und
Deieduszyckii enthält bereits der Katalog von Staudioger-Wocke. 1871,

indem hn Qütthia MdaUmtUa Const. (Nr. 1856) auch der Fundort «Uang.

40*
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mont.'' angegeben wird, welcher sich auf Ton Dr. Woeke selbst in den S&d-

karpftthen gesammelte Exemplare bezieht.

25. Uta Prortirc/fa Fuolis. Stftt. Ent. Zeit.. IKSt», S. 1)8.

Hornig fand die Raupe diesfr Art in Gutenstein auf Artemisia absyn-

thium und erzog den Falter iu Mehrzahl bereits im Jahre 1865; bevor jedoch

Hornig tber dieM Art Sichcriieit «rtongen konnte, wurde sie Tom Pfkrrer

Fuebs, welcber lie gleiehseitig im Bbeintbalo ontdeckt hatte, pabUoirt Die Art-

identität hieiiger Eiemplare mit der Fneb8*8chen Prodiviütt wnrde bereite

damals dnrcb Dr. Wooke constatirt.

An der Fachs'schen Beschreibung, 1. c , Hesse sich Folgendes ausstellen:

Die Angabe: „der Vorderraud an der Basis steil aufsteigend", ist nur fflr die an-

mittelbare Eiiilenkuugsstelle d^r Voniprflügel am Thorax zu verstehen und bietet

durchaus keine ausschliossli. 1im l']igeutiiümlichköit dieser Art. Die rostfarbene

Färbung tritt bei allen meinen Exemplaren am deutlichsten im Discos der

Vorderflügel, zwischen den Mittelzeicheu auf, tlberdiess wechselt die Dichte der

grauen Bestäubung sehr stark uud bedeckt mitunter fast alle rostfarbenen

Stellen, namentlieh den von Fnoha angegebenen roitCirbenen Streifen nnter

dem Torderrande sehe ich bei kdnem der Eiemplare dentlieh, tnch fehlt bei

allen der nach Pnehs' Angabe daselbet befindUehe echwane Punkt bei

Sämmtliche schwarze Miitelieicheu verscbwinden mitunter Tollstindig, meistens

sind sie jedoch Torbandeo, und ist der Punkt am Qoerast fast immer strichartig

gegen die Wurzel ausgezogen.

Die dunkle BestaubuDg der Fransen bildet um dl? Fliijjelspitze herum

oft eine geschlossene Linie. In der Yorderflttgelspitze selbst liegt auweileu ein

dunkler Punkt.

Die HintertUig'ei uuter der lang vorgezogenen Spitze gleichmassig gerua»

det, glftntend bellgrau, beim 9 fMht wirissUebgrau, die Fransen mit sehwachem

gelblichen Schimmer, ohne Theilungslinie, am Innenwinkel IVimal so breit als

die Hinterflilgel selbst.

Die Palpen werden Ton Fnehs nngenilgend, Leib und Beine aber gar

nicht beschrieben.

Die Beschuppung des Mittelgliedes der Palp ii ist aussen und auf der

Schneidft graostanbig. innen bleich gelblichgrau; das pfricmenförmige Endglied

nur etwas iibt^r «ii*' Hälfte des Mittelgliedes lang, bleich gelblich, mit einem

ge8ch^»^ ' !)• II .schvvar^iicheu Uiug uuter der Spitxe, aussenwärts mehr oder

weniger grau bebtäubt.

Kopf sammt Stirne uod der Thorax sind einfarbig staubgrau, auch die

Schttlterdeeken ohne brftunliche Färbung. Der Hinterleib grau, beim $ heller,

etwas gelblich angeflogen, mit herrorstehender weisslieher LegerMire. Die Unter-

seite des Hinterleibes heller, der Afterbusch des ^ nicht ausgeieicbnet.

Di^ Beine graustaubig, alle Tarsen ziemlich scharf dunkel und hell ge-

nügt. Die Hinterscbienen ziemlich lang gelbgrau behaart

Das cT grösser und lankler als das 9* Die Exemplare leigea eine Ex-
pansion von 8 (9) bis 10*5 mm (cT)-
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ProcUveUa steht der Artemiftiella Tr., Hein., S. 248, sehr nahe; merk-

wiirdifjer Weise vprg^leicht Fuchs ProcUvelUi mit den etwas entferntfr steh^ndPH

ActaninateUa 8rc. und IFalondla H.-S., läs^t aber die üaterscbiede von der bu

nahe rerwandten Artemisieüa unerwähnt.

ProcUveUa ist im Allpemein^'n kleiner und »arter »I» 4r/emwieiia, welche

letztere stets 10— 11'5»i?/j Expansion zci^t.

Die rostfarbenen Streiten der Vurdeillü^al >ind bei /Irfcwi.siW^a deutlicher

und lebhafter, namentlich tritt die rostfarbt-ne Färbung ober dem Innenrande

bei Prodivella niemals &o rein auf als es bei Artemisiella meist der Fall tat.

Den Pankt am Querufce a«he ieb bei keinem meiner ArtemiaidiarExwapXhn

strichnrtig tnsgeiogen. Der Haoptunterechied liegt jcdoeb in der Fftrbnng nnd

dem Lingenverbaltnieie der Palpenglieder. Die Palpen sind im Allgemeinen

bei JrtemisieUa viel kräftiger, das Mittelglied etwas raaber beschuppt, das End-

glied fast BO lang als das Mittelglied (also bedeutend länger als bei ProcUveUa),

mit schwarzem Bing an der Basie und unter der Spitie (bei Prodipdta nur

mit letzterem).

Audi die Ranpen beider Arten scheinen sehr verschieden zu sein: die

nach Fuchs grünlich c,'t^ll)graue. dunkel getlipf^»lt*' Rnupf» von ProcUveUa lebt

Anfangs October minirend in einem umgesclilagenen lilattrande auf Artemisia

ahsifnthium : die grünlicherelbe, mit drei grauen Läugslinien. feinen schwarzen

Punkten und braungelbem Kopfe versehene Arlemisieüa-R&npe lebt nach S tain-

ton nnd Snellen (Vlind., II, p. 653) zwiacben lunrnmengespoonenen Blättern

von Thymus serpyllum.^)

Hornig erbielt den Sebmetterliog von ProdioeUa vom U. bis 23. Jnni;

bei Fuebe fielen die Falter bereits im Hai aus, welebe DiifereDS io der Er-

seheinnngsseit vielleiebt bloss anf Tersebiedene Temperatur?erbftltntsse xnrttck-

snflkbren iei

Herr H5fner fing am 10. Jnli 1887 bei Wolfsberg in eiren 800» Höbe
ein frisches JD«to-Männchen, angeblich anf CäUtma, welches ich nnr hier er>

wähnen möchte, weil es der ProcUveUa sehr nahe steht, aber wahrscheinliob

doch einer anderen Art angehört; es ist kleiner (8*5 mm Expansion) als Pro-

clivella (f, die VorderÜügel gestreckter, die Färbung viel reiner grau, fast ohn«

jed« Spur rostfarbener Einmischung. Die hellen Stellen der T.ilpen grau (nicht

gelblich), das feine Endglied ^3 su l,iug wie das Mittelglirtr], mit g;inz ver-

loschenem duokleu Ringe unter der Spitze. Die Behaaruug der Uiuterschienen

reiner grau. Ans meiner Sammlung.')

•) S«rh»s- (KiMBMhm d. Hark Ilna4«abf., 8. tSl) will in Oeli«r»lB«tinfliiiBS mit d«r
Ton Siirn.Ti. Vlind.. It, p. 653 auHdrÖcklich in Ahrede (?08tellten Anjjabe Ti scher'» (Tr.. IT,

S, p. dl) die Artemifiella-BAajfe bei Charlottenburg auf ArUmiMia camptslrit goruaden haben. Anch
die (TfB Frey, Tin., p, 126 reproducirte) RknpeDbe«chr«ibuDg Tischer*« weicht »ehr vod Uen
AagabM 8Uiaton*B wid 8b«1Ud*i »b.

*) Auf dieses Exemplar besieht lieh aacb HS fiter*« Angab« ftbar PreeUvMa in leineD
YII. Nsebtrage, 8. 11 (8ep.).
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26. Teleiu Wagae Now., Knuin., p. 180; Microl. Sp. Nov., p. 15, Fig. 5.

Einige KTomplare wurden durch Hornitr im April 1875 aus Raupen ge-

bogen, welche ht^i K't'ioht'iinu (Nied»»rösterrt'i( l)) aulWollweideu gefanden wurden.

Diese Exemplare unter8ch»^iden sich von im Hotniusenm behndiichen. durch

Nowicki gefangenen Origioal-£xemplareu der Wagae a\is Galizien (Lemberg

und galisische Tat») nur dnreb «i«M bfdtore Yordfirflügel (irohl diidiiteli, du»
die VorderrudfnoMii bei diesen gesogenen EiemplMen ?eUkoainien nnbesebi-

digt sind), fernere seigen die Yorderfiflgel bei dunklen Exemplaren (welcbe am
meisten von den hell gelbgrauen Nowicki'icben Wagae abTreicheo) einen ver-

loschenen hinteren hellen Querätreifen, endlich sind in der mittleren Punii't-

reihe unr twei schwarte Punkte, bei Original - IFo^oeoEzemplaren Jedoch drei

Punkte vorhanden.

Die durch Mann anpefertigte Abbihlung bei Nowicki zeigt vier schwarze

Pnnkte in der niittlfren lieihe der Vur'iertiügel ; da die Abbildung aber auch

Uücli andere Ungenauigkeiten eutbait, wie stricbartig aufgezogene (statt eiu-

faehe) Sanmpnnkte, ein ganz anbeieichnetea (lUtt doppelt scbwars geringeltes)

Palpenendglied, einftrbtge brtnnltcbe (statt sohwan und weiss geringte) Ffthler,

darf der erstgenannte ümstand nicht Irasonders anffkUen. Die Beeehreibvng

Nowicki's stimmt gut mit den vorhandenen galiiiseben Exemplaren überein.

JedenfUls steht Wagae hellen Exemplaren der NotateUa Tr. so nahe,

data auch das Auffinden der Raupe auf derselben Futterpflanze zu erwarten

war. Hiesige, von Sttlix (\tprea gezogene sichere Notat€Ua-¥.\>^m\)\9.xe unter-

scheiden sich von M'aiidv liauptsächlich durch die viel diiiiklere Färbung und

ganz undeutliche l'uuktreihen, deren Regelmässigkeit suhin für IFb^ac ein gutes

Merkmal abzugeben scheint. Ein genaues Studium dieser Formen dürfte iu

Zukunft auch hier eine sichere Differeniiruug derselben ermöglichen.

Wie schon Nowicki (i.-b. 1865, & 187) bemerkt, wird Wa§9€ oft-

mals mit JVbta^eOa Terwecbseltf nnd beiiehan sich gewiss riele Angaben für

letitere auf entere.

Auch Heinemann's Beschreibung der NdtaUlOß (8.277) passt besser

anf Wagae als auf hiesige A^ota/«Z/a- Exemplare.

Sichere Citate zu Notatella sind die B-srlireibung Zeller's (Isis, 18;B9,

S. 200, ProximeUa \\\.x. ß.; 1816, S. 287, larva) und Nolcke's, Fn.. II, p. 560.

da nur Notatelia, niemals aber Wc^ae mit l^roximeUa üb. verwechselt werden

könnte.

Wagae wurde von Zeller bei Stettin und Glogau, von Wecke bei Bree-

lao, von Bilttner bei Carolinenhorst und Ton Höfnor bei Wolfsberg (Kirnten)

gefbnden; auch Exemplare von Seebold aoa Bilbao stimmen nach Hornig ganx

mit hiesigen Qberein. — In Uann'a Yerseiehniss fehlend.

27 \othrU JXscret^Ua m. nov. spec. Taf. VIII, Fig. 14, c^.

Kopf, Thorax und Grundfarbe der Vord-rflügel trüb, brüunlichgrau ge-

färbt. Die deutlich gekerbten Fühler des (f über ^ 3 des Vorderrandes reichend,

heller, gelblichgrau. Der dreieckige Schuppenbusch des zweiten Palpengliedes

bis über die üalfte seiner Länge schwarzbraun, au seinem Ende und auf der
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Innensfite ganz hell bräunlich gefärbt. Das nar schwach aufgebogerip, )>fripmeii-

förmijTP Endglied der P;i]pen etwas länger als das Mittelglied, eiiilarbi^, »ehr

hell bräunlich; die Beine wie der Hinterleib ^urnint Afterbusch einfarbig bräUDlicli«

grau, nur die Tarsen der ersteren ganz verluKcheu dunkler geriogt.

Ebenso sind auch die gleich breiten, gestreckten Vorderflügel einfarbig,

seichoimgslos, dueh vadenfUebe Lisgareiben dookler Schuppen auf den Flflgd-

rippen gleiduDlisig getrflbt Eis rnnder Piukt am Qaeraato schwänUcb, ebenio

die gaoi TerloMbtnai Saninptuikte. Die Fraosan galbgran, vor ihrer Hälfte mit

deutlicher, ziemlich dankelbrftaolicber Theilungslinie, dahinter reiner grau.

Die HinterflOgel etwaa glinsend, hellgraa, die Fransen an der Wnne)
aelunal gelblich.

Die einfarbige Unterseite der VordeHlügel heller als die Oberseite.

Vorderllügf'llänge S'2 min, Expansion M mm.

Ein tadelloses dieser Art wurde von Herrn Mich. Schieferer am
21. August ii<bb bei Graz (Stift Rain) gefangen utid von Dr. Wocke als neu

bestätigt. Das Exemplar befindet sich in meine r Sammlung.

Discretella steht der DeclarcUella Stgr. (Stett. Ent. Zeit., 1859, S. 238;

Kagonot, Ann. de la Soc. ent. de Fr., 1876, p. 408, PI. VI, Fig. 5), von welcher

mir sieben gezogene Exemplare ans der Gascogne lum Vergleiche vorliegen,

innicbtt, nntericheidet sieb aber laiebt dureh die einfdrbig br&nnlichgrauen

Vorderflttgel, wtlebe den aebwanen Mittellangsitreifen und die breite bellgelbe

yerderraadatrieme der DedamMa Tollitftndig entbehren. Bei HedtmOtüa
eticht das schwarzbraune Mittelstürk t s Thorax lebhaft gegen den hellen Kopf

nnd die gelblichen Schulterdecken ab, während bei Discretella diese Theile Uie

eint5nig wie die Vorderflügel gefärbt sind. Am hu ffallentlst^n ist der Farbungs-

unterschied am Hinterleib, welcher bei Declardtella hell gelbgrau, am Ende rein

gelb, bei Discretella aber einfarbig brauulichgrau ist. Auch die Vorderflügel

nnd Beine sind bei Declaratella gelblicher. Die Form und Färbung der I'alpeu

stimmt bei beiden Arten überein. — Congressariella Brd. dflrfte nach der Be-

achreibnng (Ann. de ht Soe. ent de Fr^ 1858. p. 171, PI. XI, Fig. 7) schwerlich

von Jkdaraidla Stgr. in trennen aein.

Obtcuripennia Frey, Lep., 8.372 eoU in der YorderflttgelftrbQng Aehnlich-

keit mit DttcMMIa haben, nntertcheidet sich aber durch die andere gef&rbten

(nnd wohl aneh anden geformten) Palpen, viel geringere Qrfiiee etc. weit da?on.

28. ZecUhoeeru BrianUeUa £. Tnrati, Bnll. della Soc. ItaL, 1879,

p. S02, TA, Vm, Fig. 15; Cnrb-Tnrati, Gatal., p. 61 (Sep.).

Herr Bm. Pokerny fing einige etarfc geflogene cT dkaer Art im Sareatbale

(8idtiiol> Dieeelben nnterscheiden lieh von Luticom^ Z. dnreh eehr be-

dentende GrSeie (8'5 mm Vorderflfigellftnge) und durch viel längere gelbe Palpen,

deren Endglied nnr um Weniges kürzer ist als das Mittelglied, und beide zu-

samnoen bo lang wie Kopf und Thorax. Die Flügelfrirbnng heller als )>ci J.uti-

cornella, namentlich auf den Hinterflügeln. Beine und Fransen der Vorderiiugel

braunlicbgelb. Das Gesicht ist wie bei Luticwmlia dottergelb.
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Ein Stück in d^r kai^serlicben Sammlang fing Custo& Kogeubofer am
11. Juli 1859 aui Adlersborge bei Ofen.

Anch Stftudiuger, Hör., XV, p. 346 erwähnt ein wahncheinlich in Briaitr

tkUa gehöriges Exemplir tm Amatia.

Neu Ar lUMre MoDarebie.

29. Symmoca AehretUUa m. Tat YIU, Fig. 4. cf • — Oei^pMa
Mtt. x.-b. T., 1877, a 600. JIMeaNeOa w. Hein., p. 865.

Mit obigem Namen beieiebne ieh eine ^ymmoeo-Fonn, welebe von Hana
in taUrdcben Exemplaren in beiden Oeacbleebtera im Jabre 1876 in Slldiirot

(bei Selünderbacb, Cortina> Landio nnd am Monte Piano) gesammelt und in

dem oben citirten Beitrag zur Lepidopteien-Ftknna der Dolomiten als mOmo»
fihüa Stgr.*^ angefahrt wnrde. >)

Achresteüa wurde aber bereits 1800 von Mann b^i Raibl (Kärnten) in

einigen Exemplaren get-animelt, welche sich im Ilofmuseum befinden und voll-

kommen mit den Südtiroler Exemplaren tibereinstiramen. Merkwürdigerweise

erwähnt Zeller in seinem „Beitrag zur Keuntniss der Lepidopteren-Fauna von

Baibl etc.* (z.-b. V., 18t;8) nur Symmoca Albicaneüa Z. und Mendosella Z.,

obwohl er die mit Athresteüa tu beseicbnende Form eben&lls bei Baibl ange-

troffen haben mnss, wie aus der Notii Heinemann's am Sehlnsse der Bs-

schreibnng bei Mbican^ (S. 865) herrorgebt, welebe leb nur auf Aehrettetta

beliehen Irann.

Auch in dem wertlivollen Beitrag zum Genus Symmoca (Stett. Eut. Zeit

,

18»'>8. S. 135—141) scheint Zeller bei Aufstellung der AlhicaneUn. AchresiteUa

mit ersteror vereinigt zu haben, obwohl die FHagnose sich nur gut auf Herrich-

Schäfft'r\s Fig. o38 (welche mir als t)pische Alüicanella gilt) anwenden lääst.

Icli würde es gewiss unterlassen, dieser Form oinen eigenen Namen
f ArltresIcUa) zu geben, wenn dadurch nicht eine nach vorliegendem Materitil

gut unter-iolit'idb.irt' Zwi-schenfurm der Albicanella und Cahginella fiiirt würde.

\\ ir auch iius den beiden Abbildungen ersichtlich i-t {Achre>il(Ua m., q\
Fig. •{

; Cultyiitcllu Mu., q\ Fig. T»), .steht Achre-^tdla ilvr Ctdiginella noch näher

ah der ^/6icand/(i, welcher Antticht auch iierr Dr. Wucke ist; tou Caltginella

unterscheidet sieh AchresteUa nur durch bedeutendere OrSsse, hellere FUrbnng

der Vorderflügel und namentlieh auch hellere F&rbuug der etwas breiteren

Hinterflagel.

7on MbieaneUa unterscheidet rieh AdimUtta durch ftst doppelte Or6sse,

den grauen Grundton der Vorderflügel, den zu einem schrägen Wisch verlängerten

dunklen Fleck am lonenwinltel, graue Fraaeen der Vordeiflfigel und dunkleres

Mittelglied der Palpen.

Otnojthila Stgr., eipe nar au» bpftiiieu b«kutnte Art, ist riel klainer, br«itfl6g«Ug«ir,

Um brivnlicheo Vorderflftg«! xeigen dr«i dankl« «rdtmadflcokcB «te., m 4ms «ins TerwtekM'

Inns mt ddtrutwUa nar dadurch erkllrlich erscheint, dnif Maaa fOr dl« ihm unbekannt« üdkr«-

rttUa kein ältere» ( itat finden konnte und daher nDnnhm, • BSne die von Standiafer 1871

(Katalog, S. 426) beschriebene OtnofhUa sein.
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Wir haben es alto hier mit drei einander »ehr nah»* Rtehendeu Formen

th\m, die ihrem ByRtematiactaen Werth oAch Idmuh auX Ariberechtigang An-

jiruch erheben könueo.

Diese drei Formen Bind:

1. AlbicaneUa Z., Stett. Eut. Zeit., 1868, S. 186 (Diago.); Hein., S. 364.

— Siffnella H..S., V, p III, Fi^. 838 (typ.).

Krain (Wippach, Khoiberg bei Laibacb [Kghf.]), Fiuue, Croatien (Jouetd-

thal), Bnim (Mann, Hns. Caee.).

2. ÄehresteUa m. Taf. YIll, Fig. 4, - Albicaneüa Z., Stett. Eut. Zeit.,

1868, B. 186 (Tot pr. p.); Hein., t$. 865, Anm. — Oenopküa Mjl, i.-b.

1877, 8. 500.

Sttdtiiol (Dolomiten), Baibl.

a CaUgmeOa Wi^ i.-b. V., 1867, 8. 842; Zeller, Steti Eni Zeit, 1868,

8. 135; Hein., 8. 866. — Taf: VUI. Fig. 5, cT*

Bozen.

Ad. 1. Das ?on He rrich-Schäffer, I. c, abgebildete Exemplar stellt die

typische Form des Südostens dar. Am kleinsten (Expansion 15— 17 mm), die

kurzen Vorderflügel fast rein wei.ss, wodurcli die schwarze Puiiktzi^ichnung sich

scharf abhebt. i>anm])unkte fein aber deutlicli, Fniust^n weiss. Huit^Ttlü^el

heller. LJuterbeite der Vorderiiugel bräunlich. Frauken, tiowie die HinlerÜügel

fast reio weiss. Talpenmittelglied bis V4 graubräuulich, Endglied weiss.

Wabreeheinlich reicht dieae Fom in den Oetalpen bui ins Scbneeberg-

gebiet (Mann, Vers., 8.45; Bgbfr., Fannavon Hernetein, S. 144, anf Mann'a
Angabe). Leider sab ich keine hiesigen Exemplare.

Ad 2. Die grOaate Form (20^22 mm Expansion). Vorderflftgel etvaa

breiter, die grane Qrond&rbe derselben schlagt anch bei gans frischen Exem-
plaren deutlich durch, so dass die Exemplare der Färbung der Vorderflügel

nach mehr hellen Ca/t^tnd^ gleichen. Die verbniidenen schwarzen Punkteam
Queraste stehen etwas weiter wurzelwärts gerückt als bei 1. Der Fleck am
Innenwinkel zu einem braiailichen Schrägwisch verl.angert. Die Fransen der

Vorderiiugel mehr oder weniger grau, nie rein weiss; die grauen Saumpunkte

meist TerÜossen, selten ganz fehlend. Die Hintertiügel and Unterseite viel

dnnkler als bei 1, aber heller als bei 3, namentlich sind die Fransen aller

FlUgel auf der Unterseite brinnliehgrao. Das Mittelglied der Palpen aumen bis

*U ichwarsbnnn, Endglied ror der Spitie oft dnnkel bestaubt.

Ad 8. Etwas kleiner als 2 (17—20mm Expansion), spitsflügeliger als die

beiden rorhergehenden Formsn; Grnndtonder Vorderflftgel dnnkelgran, sehw&eher

weissgran beetlabt Sanmpnnkte der Vorderflftgel manchmal aaffatlend gross.

HinterflQgel dunkel bräanlichgran.

Sämmtliche drei Formen stimmen darin überein, dais bei ihnen die Q
etwas kleiner und schmalflüjrfdi^rer als die cf sind.

SujneUa Hb. (Hein., 8. 30."»), welche die einziiT" .*?vwmoca-R 'präs"nt:iiitin

in der Schweiz zu sein scheint (Ij'rej, Lep. d. Schwei», S. 3ä6j, trennt üich ¥ou

Z. B. U««. B. IXJLiX. Abb. 41
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obigen drei Formen specifisch durob keilfdrmigt VoniarflÜgel dm cT durch

die Terkümmerten Flügel des Q.

30. Symmoca OxybieUa Milliäre, Pet. Nout. Eni, 1872, Nr. 48;

IcoD., 138, 1, 2.

Mehrere Exemplare dieeer bicher nur au SOdfrankreieh bekannten Art

wnrden Ton Herrn Em. Pokoroy im 8ar«itbale (Sttdilrol) geflingmi.

Zur leichteren Erkennung der Art gehe ieh im Naohfblgenden eine hnm
Beechreibnng dereelben:

Kopf und Thorax weisslicbt die Ftlbler hrinolich, beim gezähnt.

Hittelglied der Palpen gchwarzbraon. aaf der Innenseite weisslicb, daa Endglied

kaum '
2 mal so laug, stumpf, schwach aufgebogen, weiss gefärbt, nahe der

Spitze schwarz geringt Hinterleib bräunlich. Beine einfarbig graagelb, Tarsen

ungeriugt.

Vorderrand der schmalen Vorderflfigel gleichmäsäig stark gebogen, Vorder-

flügelspitze sehr scharf, Saum sehr schräg. Grundfarbe weiss, braungrau be-

•tftnbt» namentlich am Vordermnde. Bei Vs steht etwas schräg nach nniitn

gerichtet ein den Vorder- nnd Innenrand nicht erreichender ockerbnnntr (^er-

fleckt der viel hoher als breit ist nnd gegen die Flflgdbasis in schwan angn*

legt erscheint. Am Querasto wif d* iholt sich eine ihnliche Zeidinnng, durch

twei schwarze, ockergelb verbundene Punkte, wovon der untere weiter SMimw&rts

gertickt erschf^int uml gerad<* ober dem Innenwinkel steht. Der Saum und der

Vorderraud gegen die Vurd- 1 flüs^'elspitze mit wenigen dentlithcii schwarzen

Punkten. Die lan£r»Mi Franken w- iss. grob schwarz bestäubt. Die schmalen

Hinterllügel mit tciiwacii gebogenem Saum und scharfer Spitze hell gelblichgrau.

Unterseite der Vorderflägel braungrau, Fransen derselben und Hinterflügel

weisslich. YorderflUgel 5*5 mm, Expansion 11*5 mm.
OcyhicBa dtirfte infolge der aaflbllend schmalen, lanieltftrmigtn Ge-

stalt der Flflgel (nnd damit im Znsammenhange wohl anch dnreh abweichendci

FlfigoU'' äd* r). sowie zufolge des kurzen, stumpfen Palpenendgliedes wahrschein-

lieb nicht in das Glenus Synmoca gehören.

81. Oeroptwra QrandiB DcsTignes. — Hein., S. 384. — R&ssler,

Schuppfl., S. 280.

Ein grosses 9 dieser prSchtig^'n Art fiel Herrn Scljernhammer in

Wien am 9. Mai 1887 bei (ielegcnheit der Zucht von 6esm Tipuliformis aus

bei Payerbacb gesammelten J'<nt/>eru«-AD8chwellungen aus.

Heinemann, L c, gibt das Ansmaas für das Torllegende Exemplar tu

gering an, dasselbe leigt 15 mm Expansion.

Bisher sehr wenig beobachtet, in Mann's Veneiohniss Ibhlend.

88. Col^ophnra Trig«min€Ua Fnchs, Stett Ent. Zeit, 1881, 8. 448.

Von dieser bisher nnr ans dem Rheingau bekannten Art fand Herr

Prof. Krone vor bereite längerer Zeit mehrere Säcke in Mödling anf wilden

Birnbäumen und erhielt daraus ini Juli den Falter.

Dr. Wocke. wt'K'hHir «'in Exemplar zur Ansicht hatte, schrieb mir, dass

der Falter, namentlich aber der Sack vollkommen mit Trigtminclla überein-
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Umme, nur seien die darch Pfarrer Fuchs gezogeneu Falter etwas kleiner.

Das hiesige, an Dr. Wocke zur Ansicht gesandte Q zt-igt 5 mm Vürderllügelläuge

und lO'dmm Eipaubiun. Di« Fühler tiiud bit> zur Spitze verlotichcu hrtiuniich

gelingt Die von der FUtgelwimel eosgeheade weiise Coetalttrieme h6it bei

*U dM TordemuidM tut wo alBe oekergelblidie Fftrbnng der Yordentndfiraneai

ftofMII.

Das dreiklspplge Afterende dee 6mm kngen, schwarzbraunMif an deo

Eoden röthlichbrannen Röhrensackes lässt lieb dueb Einfftbiea einer ent-

ipiwbend starken Nadel sehr deutlich erkennen.

S3. lÄtfwrofh tiH Alpina Frey, Tin., S.354. — Mitth.. 1870. S. 292. —
Hein., S. 683. — W.m ke, Jahreeb. d. schles. Ges. för vat. Colt., 1881. S.

HBfuer tiug alljüiirlich einige Exemplare Anfangs Juni auf der Kor- und

San-Alpei bisher für unsere Monarchie uur auet Tirol (Stelvio) bekannt.

Die trAbbriuiHebe Flrbang, die Tollkomiiie& nngeraodete weiiea Zeicbouaf,

wofoo beeonders der erete, tbaorm breüe «od ftllere gani abgerandete Vorder^

rudfle^ anIGUll, maeben die Art aelur kenwilicb.

34. PhyUobrotiU Hurimanni Stgr. — Hein., S. 702.

Diese bisher nur aus Baiern nnd Wärttembeig Iwlunnte Art erlii« Ii Hornig
bei Gelegenheit dt-r Zucht von Anchinu» Grisescenff var. Austriaca Frey im Mai

IH^^i in mehreren Exempiareii, Die Raupen waren im ersten Frühjahre in Guten-

hti iu (Niederösterreich) mit DapUne ctiearum gesammelt worden. Ein besonders

grosses Exemplar zeigt 9 mm i^xpansion. — B&gonot bestimmte seinerseit die

Exemplare Horniges.

85. Oedemtttophoru» CotutanH Rag., Batt. de 1» Soe. eni de Fr.,

1875, p. GCV; Ado. de la 8oc est de Fr., 1876» p. 419, P). VI, Fig. 18.

Dieie jerst 1875 nach franiteieeben (Bonigogner) Eiemplaren beecbriebene

Art wurde bereits 1856 hier in Wien durch Hornig in sablreichen Exemplaren

gelogen, aber irrtbfimlich f^r LithodactylusTr. gehalten; Hornig fand dieBanpe

am Eichkogel bei Mödling auf Jttula oatlns Chri<^ti und erhielt die Falter um
den 20. Juni 1856. Rogenhofer erzog in den Jahren 1857 und 1856 die Art

an« bei Vöslau auf obiger Inula gefundenen Raupen.

Auch Ereitbuer fand 1881 die Jlanpe hei Mödlinj? auf einer /nu/a -Art

nnd erhielt die wenigen Schmetterlinge am ou. Juli löbl; du ihm die Exemplare

ducb Hornig beelimiDft wnrdeB, bMt anob or lio ftr JMMactyhks.
SndUeb Ibod 1888 Firol Krone die Banpen Ton GMutanli in der ün-

geboBg MMlingo nnd bei Nendorf in üngim; die Füter enebienen im Joll

Das Verkennen dieser interessanten Art seiteus Horniges ist umso auf-

fallender, als beide Arten sich nicht gar so nahe stehen nnd auch Mann,
welcher mit Hornig doch vielfach verkehrte, die echte Lithoclacti/Jus Tr. kannte,

welche auch bei Wien, vorkommt, aber aiierdiogs seltener su sein scheint als

Constantu

Hiesige Exemplare weichen gar nicht von französischen durch Constant
erhaltenen Bzempburen ab, ttberdiees bestätigte mir Ragonot selbst die Art-

Sdontitil biMigor Exemplare mit eoinem CbiMlaNl».

41»
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Ken für niuere Mooarchie und für da« sogenuinte deatBcb-scbweizerücbe

Faaneogebiet.

Comtanti unterscheidet »ich von Lithodactylus Tr. durch gestrecktere,

iel weniger geseichüfto Yonterflügel, deren oekergelbüche (bei Li^odactylut

brännliebe) GrQBd&rbe bei Miehen Efemplsren «inen eehwidieii SUeh in BoMn-
fkrbene leigt Die boble Makel an der Spaltirag iet auf einen aehwanen, wnnel-

Wirts mitunter eebwaeh aoageioganen Punkt redneirt Die Sanmfiranien dea

Hinterzifif»^U durcliaus braun, ohne den weissen Wisch des lAthodactylus.

Auffallend verschieden sind auch der Hinterleib und die Beine gefärbt.

Ersterer i«t ock^rbräunlich, gegen den Thorax weisslich. nur mit ointr feinen,

oft uiidt'utliolieii Heilit' schwarzt^r kleiner Punkte über den Rücken, entbehrt

also voUstäiiilig cUr f.cliwarzhrauii*'!). am vierten Hinterleibssegment oft ring-

artig geschlossenen Bestäubung dea Lithodactylus. Die Beine sind fast eiu-

flrbig gelblichweiBB, nnr die VerdickuD^stellen der Vorder- und Mittelicbienen

dnnkel. — yordeiflOgellänge 11—12 «Mi.
Ein anfXallend aberrirendea Biemplar, wdeliea ieb anfiMigi für eine andere

Art in balten geneigt war, erhielt leb fom verstorbenen Kreitbner mit der

Beieichiiniiu' „Mödling, e. I. 30. Vll. 1881'. Das Exemplar fiel also zweifellos

unter den oben erwähnten tyidsclien Stücken von Constanti ans. Leider konnte

ich bei einer erst kürzlich v*»rgenomrneni^ii Rt^vision der Kreitbner 'sehen

Sammlung kein zweites Exemplar di'-ser Ab-uation entdecken.

Das Exemplar (9) ist bedeutend grosnor mm Vordertiögellange),

bleicher und zeichuuugsloser als typische ConstunU; namentlich fällt der Mangel

des eehwanen Coatabtreifena ober der Spaltung auf, an denen Stelle ein

dentlieher, liemlich breiter weiaslicber Streifen am Yorderrande liegt, dar aar

nnten einige feine braune Sehfippchen imgt. Ebenao fbhlt der «cbwarae Punkt

an der Spaltung vollständig und befindet sich nur in der Plfigelmitte, in

deraelben Längslinie wie die Spalte, ein aiemlich langer, gani feiner brauner

L&ngsstreifen.

Durch seine Zeichnungslosi^rknit nähert hIcIi die.Hos Exemplar etwa« dem
viel rt>bubt«-ren Gtgautcus Mtl., uuttrscheidft .sioli aber sofort durch d»ni weissen

Costaistreif, den wie bei typischen Coimtuuli gefärbten unteren VorderÜügel-

zipfel etc.

Das Eiemplar, welehei aicb in meiner Sammlung befindet» ist tadelloa

erhalten nnd wurde ron Dr.Woeke als vermuthliebe Cbiuliuili-Aberration erkannt
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Zur Flechtenflora Niederösterreichs.

I.

ob

P. Plos 8trii»8er«

(Toifdcft la der TenamBlang mm 1. Umi 1888.)

Der grOtMN Theil der im fulgenden Veneidbuisee aofgeftthrten, von mir

•eit 1883 der Kebnabl nich in der Umgebung von Seitenstetten gesammelten

Flechten wurde von erfnhienen Lieheoologen entweder arspranglicb bestimmt

oder doch meine Bestimmnngen Ton solcben revidirt, Ich erfftUe nur eine

Pfliebt der schuldigen Pietät, w(>nn ich an diesem Orte dankbarst gedenke des

nm die ^8cientia amabilis*' überhanpt, aber um die Licbenolo^ie ganz ins-

besondere hochverdienten Relifr<^n Dr. Med. .T. 8 Poetsch (f zu Raiiilcctr in Nipder-

ßsterreich am 23. April 1884), d»'r in seiner bekannten Li»'iu'ii>\vür<iiii;keit. ob-

gleich schon sehr leidend, bereitwillit^st die Sichtung des nicht uiibt^dfutenden

Flechtenmateriales übernahm, das ich im Jahre 1883 in Sudtirol, Steiermark und

der OmgebuDg von Seitenstetten gesammelt; aber leider konnte Dr. Poetsch
nnr einen kleineren Theil «riedigen. Das sehr nmfangreiebe und gewiss auch

werthrolle Kiyptogamenberbar des bestbekannten Lichenologen wurde ron Prof.

P. B. Wagner ftr die natorbietoriscben Samminngen des k. k. Obergymnasinme

der Benedictiner zu Seitenstetten käuflich erworben.

Das Lichenenherbar enthält circa 1880 Speeles und Varietäten in nahesu

10.000 Exemplaren, sämmtlich untergebracht in 218 Fa>cikeln in gefälliger,

doch nicht sehr praktischer l^uchforin Das Herbar i>t snit vorigem Jahre

vollständig nach Körber- Massalon t^HNduMii Syst» m gt^urdnet und daxu ein

600 Seiten Quartformat umfassender Katalog angelegt worden.

Für die Licbeneoflora Niederösterreichs hat das Herbar nur untergeordnete

Bedentang» da Dr. Poeteeb, als Stiflaartt von Kremsmftneter, sameist nur Ober-

deteireieh Hebenologiseh durchforschte.

Weil das unten folgende Yerseiehnisa einen Beitrag bilden soll «n der

erfrenitebor Welse geplanten Herausgabe einer »mit Nachweisen und SUndorts>

S. b. Qm. B. ZXXIX. Abk. 42
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angabeu belegten Aurzälilung der Kryptogamea Nie<ler5stemiebs,* so dfirfiteii

auch die im Herbar Poettch belegten Fandorte aas MiederOaterreich nicht nn-

erw&n8clit sein.

Ausser Herru L»r. Po>'tsoli sclml ie ich noch pröästen Dank dem hoch-

verehrteu Nestor der deiitscheu Licheuologen, Herrn Ober-Landesgericbtsrath

Dr. Ferdinand Arnold in Mönclien. Sounenstrasse 7, Herrn Director Berth.

Stein in Breslau und Herru Dr. A. Zab Ibruckuer in Wien, dessen geübtes

Ange im Voijahre gar ma&eben intenssanten Fond avf dem hl. Berge maehte.

Wenn im Folgenden die ans der nlehsfcen Umgebung Ton Seitenstelfeen

angegebenen Fundorte genauer beseiehnet werden, so geschieht diee allerdings

nicht in der Meinung, als hätten solche DetailaDgaben ?on Namen einielner

Bauernbäuser oder Wiesen- und WaldgrQude aucb nur irgend welchen Wissen-

schaft] leben Wfrth. sondern es soll dieses Verxeichniss eine Vorarbeit zu einer

eventuellen ^Kryptoganienflorii'' von Seitenstcttcn und Umgebung bilden, wenn

sich einmal die geeiguctt- Kriilt, ffir »Mne solche wünschpiiswerthe Arbeit finden

wird, wie die dortige >Piianerogauifnflora" in der IN rhuu d« s Hochw. Herrn

Gymnasial- Directors P. Udi.>cale 6igl im Schulprogramme 1873—1874 eiue

solche schon gefanden bat.

Ein bedentender Theil der hier verseichneten Flechtenfnnde
entfallt auf den Sonntagberg, aneh hLBerg genaant» berfthmt als

uralter Gnadenort.
Der Sonntagberg. von 8«-itpnstetten 27) Wegstunden entfernt, unter-

scheidet sich in geognostiscber Beziehung in nichts von der geologischen Zu-

samiupnsf'tziuitT d -r Seitenstetten im Halbkreise onigebenden Vorberge der im

sridliclitMi Hiiit. r^'runde sich auftliürniondeii Kalkalpen; hier wie dort N^'oromieu-

saudstfin, wt'cliseliid mit 8<>*7n sogenannte fo8silt' Fucoiden fülirf-iub^u Kalk-

mergeln. Der Fuss des Berges steckt tit-f im Diluvialgfschiebe von Alpenkalk,

durch welches die smaragdgrünen Wasser der Ybbs gewaltsam einen Ausweg

sich enwingeo. loBoferne es auch ftr eine »Fleehtenflora* fon Wlebtigkeit ist,

die geogflostischen, oro- und hydrographischen Yerhiltnisse des betreffenden

Flechtengebietes ebenüslls in berAcksichtigen, sei hiermit anm genannten Zwecke

auf obige verdienstvolle Programmarbeit des Directors Sigl verwieeen.

Die übrigen in diesem Verzeichnisse noch aufgeführten Flechten vertheilen

sich auf Aljtenkalk des l'roclietibcr^'^es bei Ybbsitz. auf Fnnde bei Raiidegg,

Ganiiiig. Nt'uhaus. Wieneibruck am Lassinj;fall ftc ; Mebr»»rt>s auf dn^ (Jneis-

graiiite des Bur^'stein und o.stiHiig bei l{»pfr und Perseubeug und der felsigen

Donauufer bis unterhalb Maria-Taferl.

Üinea baHmta L. var. fiorida L. JT» C».
Um Seitenstetten sehr häufig, doch besonders schOo in den nahen

Bergwildern und dort aneh reichlich fruchtend; im Stiftswalde in

dem Tbalkessel beim Jftgerhanae (Prof P. Otto Fehringer), anf der

Hochstrasse, am Plattenberg, Sonutagbersj. ati Fichtenästeii b*i

Guteubruuu, bei Laimbach im Isperthsli*, Gresten (Uerbar Poetscb).
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Im Herbar Poetsch sab Usnea pUcata var. comusa Ach., Metb., Exem-

plai» Tom GKkatrite das Seaiiiariig und von NftdelboUbiumen auf

dem Ztraer bei Qantiag <1854). Teste c*l. Th. Fr^ Scaad., p. 18,

Oba. 1, OfNM pUeota ß. eomoM H«tlu nil niai üan$a fiorida L.:

•terilis Tel paree fraotifera, cephüodUa obdta.

f. tortäüfara Am^ Flora (1874), 8. 689. Cfr. Arn., Di« Liebeoen d. frink.

Jvra, S. 8.

An Lirehenitton wat der Hocbstrasse gemeinacbaftUeb mit der Stftmm-

fonn, aber eeltaiier and niebt fraobteod*

w.hirta L.

üeberall gemein, sowohl in der Ebene an alten Zäunen, Brettern,

Obstbaum Stämmen, als auch in den Bergen an Laub- und Nadel-

holz; an diesen höheren Standorten sehr schöne Uebergangsformen,

besonders sorediifera tramiem in hirtaml (auf der Hochstrasse

an Lftreben). Die typiiobe Form sebr bftafig bei Laimbacb im

bpertbale, am Sonntagbeig, bei Laaben 1»ei Nenlengbaeb (Stnd.

Beinr. R. ?. Kenner).

ar. pKeaia Sebrad. Cfr. Arn., Jnr., 8. 8.

In priebtigen Exemplaren reicblieb fruebtend an Nadelbolabinmen

im Stiftswalde, aaf der HochstraKtie, überhaupt in den Bergwftldem,

aueb auf dem Sonntagberg vereinzelt. Die Seiten^tettener Exem-

plare stimmen genau mit Arn.. Eis. Nr. 910. Andere Fundorte:

Alte Fichten bei Neuhaiis, I-prr.

Im Stiftswalde von Seitenst^ttcn luolit s«'lten die f. accedem ad (.glabrc'

scentem Waiuio. Arn. in litt, (ibidem leg. Prof. P. Otto Fehriuger).

f. hirtella Arn. (1882). Cfr. A ru.. Jur.. S. 4.

An dünnen Lärclieuzvveigeu im Stiftswalde gar nicht häufig und

deutlicli übergehend in

var. dtisi^ijoga Ach.. Meth. (1803), p. 312.

Diese Bergforu der barbuta um Seitent>tetten hehr verbreitet und üppig

entwickelt, Barte bis zn 50cm Läng». Besonders eebSn im Stifte-

walde in der Näbe des FdrsterbaneeB (Prof. P. Otto Febringer),

ancb auf dem Sonntagberge, aber in mageren Exemplaren, dagegen

aebr ttppigbei Neuhaug am Wege nach Mariazell; an Nadelholiam

Zflrner bei Gaming (Herbar Poetsch); an Bäumen am Schwarzen-

berg bei Gresten (Herbar Poetsch) als Us>iea harhata pendula

Rbr. Apothecien sah ich bei dieser Form nirgends.

W. plicata (L ) Fr.. Suec, p. 270 (non Schrad.).

An Ficiitenästeit bei Neuhaus am Wej/e nach M'iriaz^-ll, aber sehr

vereiuzelt; ebenso an verkriij)peitcn Fichten ant dtin Burgstein

bei Isper. Um Seiteustetten scheint diese Form z,u fehlen, was

ich anfänglich dafür hielt, ist eine f. glabrescem var. floridae.

Obna Apotheoien.

42*

Digitized by Google



330 PiOB SlrABser.

yar. articulala (L.) Ach.

Au krankhaften Fichten in den Torfoiooreii des Boifsleiii Isper

;

bei Nenliaiie am Weg» nach MftiiMell. üm Seitenetetien dftrfto

sie fehlen , obgleich Formen der fhrida f. soredüfmi Arn. und

noeh h&nfiger der Atrtotta transiem in dasffpogam gani gegliederft

vorkommen» indem unter der gerissenen Corticalschicbte oft 2 - 3 mm
.der Markstrang sichtbar wird, nodoso- vel inflato-articulcUm*

minime e fibrillosus-th<iU dici non jiotest. Ohne Apotlif^cien.

var. ci rnlina Ach., Cni?. (1810). p. tili), kommt aui Scit*»iKstetten nur als Ueber-

gan^'>torm vor. dnsjfpoga accedens ad ceratuirtm Arn. in litt., bei Neu-

haus. aber sicherlich auch die typische Form.

Die auf der Uochätrai^se bei Seiteustetteu gar nicht seltenen Formen

der barbata, „thaÜo papittonhOBpero/' »bo der etnüna nnho-

•tehend, sind mitunter reiehlieh Cephslodien tragend. Anf üinea

fiorida des Torhin genannten Standortes der Parasit MrcihaBua

üaneae Babb. nicht selten.

S ^ 1' lieh sei noch die Bemerknng gestattet, dass die lablreicben TOn

ii«'rrii Prof. P.Otto Fehringer im Stiftswaldp ir^sammelten Usnea'

Exemplare, von denen ioh mit Vergnügen Jedermann mittheilen

würde, b«>i ausgiebiger Aufeuchtung einen penetranten Jodgeruch

verbreiten, viel auffall iger als Exemplare anderer Fandorie.

Altctuna juhata L.. Sp. Fl. {Mh?,). p. 1155.

o. i>roUxa Univ. [181uj. p. 592) Fr. K= C=.
In der Bergregion am Seitenstatben an Lftrcben sehr schöne, bis gegen

80— 40 cm lange, lichtgrane bis dnnkelbraone Bftrte bildend, be-

sondere anf dem Bastberga, seltener im Stiftswalda nnd auf dem
Bltimelsberge; in der lichtgranen Form in wahren PrachtetempUren

am TT(a]iNtr:)sserberg bei Eflrnherg. Am Sonntagberg faat nnr in

der dunklen Form vertreten, auch bedeutend starreres Lager und

so sich der var. chalybciformis (L.) Th. Fr. sehr nähernd.

ß. chalyheifonms (L.. Sp. pl. [175:^]. p. 1155) Th. Fr. Ä= ('=.

An alteu Brettf^rii. Zäunen, Pfo>ten um Seitenslptt^n. auch aui Sonn-

tägberge häutig; an Baumstämmen des Burgätein, des kleinen

Peilstein im Isperthale.

; . implexa (Hoffm., Gwm. [17. >J. p. 134) Th. Fr. JTi C«.
An Lärdien bei bper und Laimbach im Isperthale; scheint bei

Seitenstetlen in fehlen.

^. eana (Ach., Unir. [1810]. v- 503) Nyl. Cfr. Hoglands Lafrar Yon M. Bren-

ner, Hflsingfors. 1885. K -±.

An Waldbäumen (Nadelholz) des Burgsteinmoores bei Isper.

der lpt7tgenanut<>n Varintät obigen Fundortes wird die mit A' be-

tupfte Stfllp des Tliallus zuerst gt^lblicli und schliesslich ztegel-

roth. In allen vit-r Formen nur steril gefunden. Var. a. mitunter

zahlreiche wei.^sliche Soredien tragend.
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AUcioria ochroleuca lEhrh., Beitr., 3 [1789]. S. 82) Njl. Ä= C=.
o. rigida (Vill., Dauph. [1789], 3. p. 938) Th. Fr.

Ad GranitwändeD des Ueioen PeibteiD bei JUper; recht öppig, »ber

nicht fraehteiid.

Everma divarkata (L., ^yrt. nat [1707). p. 718) Ach. K± rel

An dttonen LireheoswtigeD in GMeUiolinft mit Boemim fmmntfi,
Bryopog<m, üsnea Mf d^r HodietraaM, im Stiftswalde, an Fichten^

äsUn bei Nenhaus; um Seiteoetetten sehr selten. Herbar Poetscb:

Am Zärii«r bei Gaming» auf Nadelholz bei Bandegg. Ohne Apo-

thecien!

Evernia primastri (L., Sp. pl [1753]), p. 1147) Ach. K±.
«. vulgaris Kbr.. Syst.. p. 42.

Üiii tieiteustt'tten eioe der geiueiusteu thfimiiublastincben Flechten,

doch nur einmal (im Stiflswalde ao ZauDstangen) mit Apothecieo

geftiodcn.

iwr, ioredüfera Ach., ünir.» p. 448* nnd

Ttr. refNra Ach., Hefh., p. 257, gtoich hlnflg mit der Stammfonn.

Am Soontagbaqff im Isparthale. Herbar Poetsch: Bei Bandegg,

Grestea.

f. thamnodes (Fw.) Arn.. Zool.-botan.Abh. (1873), 8. HO. Sed cfr. Maller,

Arg. Lieh. Fin . p. 3 et i.

Ad Fichten bei Neubaas nächst Mariaxell.

Tar. gracüis Ach., Univ . p. 142.

Ad dünnen Liti chenzweigen im Stiftawalde bei Seitenstetten.

Evernia furfuracea (L., Sp. pl. [1758], p. 1146) Ach. K± C T.
Ebenso hinflg wie Torige sowohl in der Ebene wie in den Bergen,

beeondere schön am Baatberg an Lirdienstinimen.

f. erieetonm Fr^ L. E., p. 26^ Cfr. Th. Fr., Scand., p. 116.

An dönnen Znnx-Zweigren im Sttftiwald<>, eine recht zierliche Form
mit sehr schmalen, langen Lacinien, oben kreideweiss, unten tief-

schwari; selten,

f. tcobicina A< h . Meth., p. 255.

Bei Seiteiiötetten, am Sonnta^berg bäafig; bei Laaben bei Neuleng-

bach an Lärchen (Stud. Heinr. R. v. Kenner). Bei liandegg,

Gaming, St. Leonhard a. W. (Herbar Poetscb).

f. «mMUAila Ach., Sjn , p. 24& 0fr. Th. Fr., Scand., p. 118.

Hit der Torigen, nicht selten, namentlich schttn an Lireben anf dem
Bastberge bei Seitenaletten. Bei Bandegg, anf dem QSetriti dee

Semmering (Herbar Poetach). In eimmtlichen Formen itets obne

Früchte!

AMMriiMa fraxinea L.. Sp. pl. (175f^). p. 1146. K=.
An Laubholzbäumen, bfsnndtrf an ZwetschkenbäuraeD, aber auch an

Nadelholzbauuien. Zäunen, Brettern überall gemein und reichlich

fruchtend. Bei liandegg (Uerbar Poetsc hj.
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v»r. ampltata Ach., Meth. (1803), p. 250. Mit Apothecien.

Um Soiteni»tetten nicht selteo. Au Birubäumeu bei Baodegg (Uerbar

Poetsch).

w. faattgiata Per«, in ü»ter., N. Ann , I (1794), p. 256.

BesoDdera sehOn an Abonnttnuaen io bdheren Lagen det BtiAfwaldM

OD 8eit6i»t«lteii. Mit A]K»fbeoieB. An Niitsl»i«jneii bii Baodegg

(HnrUr Poatseb).

BamaUna ctUtearis (L., Sp. pl. [1753], p. 1146) Adi. Sjn.: y. MfuriMoteFr.,
Scud., p. 85. Its!.

An Fnxinm tm Bnchenbeig bei Seitenstotten, selten. Bei Bändig
(Herb» Poetseb).

Bamalina farinaeea {L^ 8p. pl [1758], p. 1146) Fr. JT».
An Aborn, Obstbftnmen, aoeb an Nadelboli, docb fiel seltener, in der

Umgebung Seitenstettens, am scbönsten an Aborn im Stiftswalde.

Ohne Apothecjpii.

¥»r, graalentn Ach., üniv , p. 007. Cfr. Th Fr.. Scand., \\ 37.

Bei Seitfo Stetten gfmeinschaftlicfa mit der typischen Form. Ohne

Apothecien.

Mamalitia poUinaria (Weötr., Vtt. Ak. Haiidl. [1795], p. 56) Ach. K=.
Unter den angeführten i^amaltno-Arten nm Seitenstetten, am Sonn»

tagberg und bei Gaming (Herbar Poetscb) die gemeinste. Hie

und da ancb fruebtend. Fast dnrcbwegs der Form
var. humilis Ach.. Univ., p. 609, angebOrig. .

?ar. saxicola Floerke.

Auf dem Ctöetritx des Semmering (Herbar Poetsch).

Stereoeaulon iomeniomm (Fr., Conun. Ster. [1857], p. 29) Tb. Fr., Scand.,

p. 48. KS .

Auf (jineis an der Stra.sse von ^fH^till^lM r^ nach Pöggstal; auf Dach*

schindeln in liaudegg (Ueibar Poetbch).

Cladotun fCInditw) rangtfWivn (1. . Sp. pl. [1753], p. 1153. Nr. 65) Web. Cfr.

Wainio, Monogr Clarion, iioiv., Pars I, p. 0. Ä'+ t'-f.

Auf sumpfigen Wiesen bei Seitenstetten, am Souutagberg, bei Burg-

^tein bei Isper, auf dtir Hochstrasse bei Kürnberg. Auf Waldboden

bei Randegg. auf dem Qtetrits des Semmering (Herbar Poetscb).

Cladonia stlruticu (L.. Spee. i^ich. [1753], p. 1153 pro p.) Hoffm. Cfr. Wainio,

1. c, p. 18. K— C+.
Im St Peter Holt bei Seitenststten, am Sonntugberg, bei Breitbols

bei Kematen a. d. Tbbs. Anf dem Oetseber bei Gaming (Herbar

Poetscb).

rar. tenuis Floercke. Clad. Comm. (1828), p. 164. Cfr. Wainio, I.e., p.27.

Anf dem Platten berge bei Seitenstetten,

rar. arftti^CM/a Wallr . Nat. Säulch.-Fl. (1821»), p. 169. Cfr. Wainio, I.e., p. 28j

Icooee Arn. ex Herb. Walir., Nr. 1348.
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Auf schattigem WaIdbod«D am PlaAtambeig, aof der Hochttrasse bd
Kfirnberg, nächst Seitenstetten.

Chdonia uncmlis rL
, 8p. pl. [17&8J. p. 1153, Nr. 60 pro p.) Wab., Hofhn. Cfr.

Waiuio, I.e., p. 254. K—.
Auf bpmouHteii Felspn an der Donau bei Grein und des.slialb vermuth-

lich aurli unterhalb der kaum IVs Stunden entfemteu Grenze von

Ober- und Niederösterreich.

Chdonia bdlidiflora (Ach , Licli Suec. Prodr. [179^1. p. 194) Schaar. Cfr. Wai-

nio, 1. c, p. 198; Icones Arn. ex Herb. Wallr., Nr. 1350. inailus K —
C», Apolb. ooccinaa JC+ C+. Cfr. Th. Fr., Seaiid., p.65.

Auf bemooflam Waldboden das Bnrgstaiii bai bper, dea Mitterberifaa

bei Maria-Tafarl. Bei Baodagg (Barbar Poatach).

Ckidonia Floeriteana (Fr., Lieb. Snee. esa. [1834], Nr. 82) Sommert Cfr. Wai-

oio, 1. e., p. 72. JT— C?—

.

Im Zelterbols bei Seitenatetten; bei 8t Georgen i. KI. auf moraeban

Stöcken nicht selten. Bei Bandegg an moderndaii NadalboliatAeken

(Herbar Poetsch).

Ciaäonia bacülaru Nyl., Lieh. Lapp. Or. (1866), p. 179 (non Ach., Meth. Lieh.

[1803]. p. 329). Cfr. Wainio, 1. c, p. 88; Brenner M., Hoglaoda Laftar,

p. 29. K— C—,
Auf der Schnittfläche von Nad*?lholzstöcken in den Bergen um Seiten-

stetten, St. Georgen. An alten Stöcken des Kichtereck bei Kandegg

(Herbar PoetHch).

f eimwla (Aeb., Metb. Lieb. [1803], p. 834) Wainio, 1. c.. p. 92, 94.

Im Bflfgerbola bei Bandigg (Herbar Poetacb).

Cladmia maeOmUaBiiftaL, Germ. (1796), p. 126 (non Bhrb., PI. er. [1703J, p. 267),

N7I. Cfr. Wainio, 1. ei^ p. 98. Cfr. foraan leonee Arn., ex Herb. Wallr.,

Nr. 1801. K-¥ hiteee. 0—.
An morschen Stöcken bei Seiten Stetten: am Plattenberg, im Zelter-

bolz, auf der Forsthaide; am Prochenberg bei Ybbaita. AmBicbter-

eck bei Raudegg (Herbar Poetsch).

Cladonxa digiiata Scbaer., Lieh. Helv. Spie (1823), p. 22 (non L., non Hoffm ).

Cfr. Wainio, 1. c, p. 123. Strutum corticale vulgo K medulläre et

»ona gonid. 7\ 4- C— ; sed. ad A' add. C-f fusc. rubesc.

In den liergwälderu, aber auch in der Ebene in mannigfaltigen

Formen: im Stiftswalde, Zelterholz, St. Peterwaldl, am Piatten-

berg, Sonutagberg, Prochenberg an modernden Stöcken mit reich

fmdilanden Beebern. Am P^beig bei Ganing, im Btirgarboli

bei Baadegg (Herbar Poetecb).

ar. momttma (Aeb., 8jn. Lieb. [1814], p. 268) Wabno^ 1. 0., p. 128. leonea

Arn. ex Herb. Wallr., Nr. 1858.

Iii schönster Entwicklung an morachen BtScken auf dem Burgstein,

Mitfcerberg bei iaper, im Btif^walde, anf der Foratbaida bei Seiten-
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stettpn. am Procbeaberg bei Ybbaiti; im Burgerholt bai Bandegg

(Herbar Poetsch).

f. denticulatn Aoh., 8yn. Lioli. (lKl4t. p. 207. Cfr. VVainio, l. c. \>. 129.

Diti hauügäte Form der tjpiscbeu Varit^tat au ubgeuauuteu Staudortoo.

Cladonitt digitata a. numttrü$a tvtHdk SAier., Spie, pl., p. 28. Cfr. Waioio»

1. p. 180.

Anf modtrigon Ntdelhols im Bftrgwliols bei RftDd«gg (Herb. Poettcb).

f. centeha Acb., Sjn. (1814)» i>. 267; Wainio* L c, p. 182.

Ad alten, stark besonnten St&cken bei SeiteDStetteo. Aof dem Hocbkor

bei Lassing (Herbar Poetsch)

CUtdonia coccifera (L., Sp. pl. [1753J, |». 1151, Nr. 67) Willd. Cfr. Waiaio.

p. 14'.>. K fere — C +.

Auf Granitblöcken des Burgiiteiuü, auf scbattigen FeUeo des kleinen

Peilstein im Ispertbale.

Cladonia ükcrassaia Floerke in Fr., Not. Sched.Crit (182ü). p.20. Cfr. Waioio»

1. c., p. 182. K— C—,
Ad einem sonnigeD, harten Föbrenttrnnk in der Forethalde bei

Ametetten.

Cladonia deformis Hoffin., Germ. (1796), p. 120. Cfr. Wainio, I. e., p. 186.

Ä'leviter+ C+.
Auf morsclu'ti i?töcken b^i St. Ot^orf;''!! nächst Seitonstetten, am Mitter-

berg zwischen I^fper und Perseubeog. Am Hocbkor bei LMsing

(Herbar Poptscb).

rar. crenulata Ach., Meth. T.ich., 18u3, p. 334. Cfr. Wainio, 1. c, p. 1^2.

Auf Granit bei Laimbach im Isperthale.

Cladontabotrytes (Hag., Eist [I7b2j, p 121) Hofitai. Formae mayt.« glauceteenteB

K— C— ; formae teeftM eoloratae Jr+- Cfr. Tb. Fr., 8cand., p. 72.

Anf der Scbnittfliehe aller Nadelholiitdeke, aneh anfMyporiM gerne,

in den Bergw&ldern nm Seitenstotften, anf dem Sonntagberge, gar

nicht selten.

Cladonia cenotea (Ach., Meth. [1803J. p. 345) Schaer.; Syn. Cladomia tmcitMta

Kbr., Syst., p. 32. Cfr. Wainio. I.e.. p 471. K- C

—

An faulenden Stöcken am .Mitterberg bei Maria-Taterl. Am Hocbkor

bei Lassing, auf Dachbrettern bei Raudegg (Herbar Poetsch).

var. furcellata Fr., L. E.. p. 220. Cfr. Fr.. Scand., p. 75. Obs. 1.

Au morschen Stöcken im Zelterboll bei Seitenetetlen in eebr Qppigeu,

aber eterilen BiemplareD.

Claäimia tqwmoaa (8«ep., FL Cam., U, ed. 2 [1772], p. 868) Boffm. Cfr.

Wainio, 1. e., p. 411; leonet Arn. tot Herb. Floerke in Beetock:

Nr. 1274-1279, 1284, 1821—1325. JST-

In der hiesigen Bergregion eine der hänfi^^ten und ancb auffälligsten

Cladouien. Auf bemooster Walderde, fast gan« xersettten Nadel-

holzstöcken auf dem Plattenberge, im Stiftswalde, Zelterholz,

SSt. Ptiterwaldi (tballo compacto sterili, abs(j[ue podetiie; cfr. Bebm,
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p. 212), bei Stitanitvttra, »nf dem Plateaa det grogsen PeiUteio

(Oitmng), an Mitterbeiv b«i PSggtUll, an d«r Stnaae iwiidiMi

Orasten nod Tbbdti, an Proehaoberg, Sonntagberg. Im Tnrnbaiiar-

hoti bei Bandegg, am Geiaekogal bei Greeten (Herbar Poetach);
ielfach am Seitenstetten anch idlön frachtend.

far. cymom Schac^r., Eiium. Lieh. Earop. (1850), p. 199. CU, Arn., Jor., 8. 19;

Waiiiio, 1, c, p. 129.

Aiu schönsten gesnmraelt auf dein Plattcnbergc bei Seitenstetteu aud
anf einem (ineis^ranitblocke im Isperthale.

?»r. rtspm'//a Floerkt'. Clad. Cumiii. (1828), p. 132 Cfr. Wainio, 1. c, p. 425;

Icones Arn. ex ilerb. Floerke in Rostock. Nr. 1274.

Auf dem Plattenberge bei Seiteust«tten sehr üppig, üucb nur »ebr

aalten mit Apdiiaden. Anf dem Hittarberge bei Maria^Taferl» bei

Lnni nnd Gaming (Herbar Poetacb).

var. «atmmalta Hoffin., Garm., II (1796)» p. 125. Cfr. Wainio, 1. c, p. 438.

Am Plattenbarg bei Saltaoitetten, doch nnr selten nad ohne Apothadtn.

?ar. venifieoaa Hnda., Fl.^AngI. (1702), p. 457, Nr. 65. Cfr. Wainio, 1. c,

p. 418.

In sehr inatmctiven Exemplaren auf dam Platteuberge, auch am
Ostrang von Neubaus bei Mariaxell gesammelt, aber nirgends mit

Apoüiecien; im Bürgerliola, am Strohberg bei Randegg (Herbar

Poetscb).

far. lactea Floerke, Clad. Comm. (182S), p. 134. Cfr. Icoaes Arn. ex Herb.

Floerke in Rostock, Nr. 127G.

Anf einem Stocke am Mitterberg bei Maria-Taferl. Ohne Apotbecien.

var. turfacea Rebm, Clad. ex»., Nr. 139—143; Arn., Jur., ö. 20. Cfr. Wainio,

L e., p. 440.

Anf anmpfigem Waldbodan dea Ueinen Peilalein bei Laimbaeh; ganaa

ftbarainatimmand mit Behm*e En. Nr. 822—824.

Tar. mmmotittima Floerke, Clad. Comm. (1828), p. 182. Cfr. Th. Fr., Scand.,

p. 76j Wainio, 1. o., p. 422. Ad haoo m. efr. Iconea Arn. ai Herb.

Wallr., Nr. 1824.

Anf bemoosten Felstrümmam des Burgetein, am Mitterberg im ^er-
thale, am Platteoberg und im Stiftswalde bei Seitenstetten, am
Sonntagber^ir, doch nicbt so bänfig und nirgends mit Apothecian;

an modernden Stöcken bei llaudegg (üerbar Poetscb).

Ciodonici caespiticia (Pers. in Ust., Ann. Bot. [17941, P- 155) Floerke; (Sjn.

agaricifurmts \S'uU.) Cfr. Wainio, I.e., p. 458. K — C—.
Am lebmbältigen Südrande des St. P^-terwaldes bei St-ittiistetten. auf

der Südseite den Sountagbergeä, auf der Forsthaide bei Am^tetten;

airgende häufig, eher selten, aber State mit Apothedan.

CkOonia ddicata (Ebrb., PI. Crypt. (1798]. Nr. 247) Floaika. Cfr. Wainio»

1. e., p. 466. Jr+.

S. B. flee. B. XXIUL AUl 48
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An altra, bMehittoten EiehmttSokiii im L&rdienv!al<l beim Sebtehw-

hof, aaf dem Pbttenberge, BlfimelsbergA, im St Peterwaldo bei

Seiten Stetten, am Sountagberg; nicbt selten und ftberftU reichlich

fruchtend. Bei Randegg (FTf^rbar Poetscb).

Cladonta furcata (Huds., Fl. Anpl [1702 j. p. 458. Nr. O'.t) Scbrad. Cfr. Wainin.

1. c p. ^\(\; Icoiies Arn. ex Herb. Floerke: Nr. 1282 (exK'ptH t. tcnuis-

.sima Floerke), 128a. 1285; ex Herb. Wall r.: Nr. 1314-lo2ü, i;ia9-1344.

JTfere— C—

.

In Tersehiedenen Formen in den Wildem, auf moomicben Wiesen

nm Seiteoetetten bftnflg, am Sonntagbeig.

IT. eymota Floerke^ Gltd. Gomm., p. 144.

Am Sftdrande des St. Peterwaldes bei Seitenstetten. Aof Waldboden

bei Gflipprent nächst Randegg (Her bar Poetscb).

?ar. corymhom Aeb. in Vet Acad. HandL, t XXXI (1810). p. 301. 0fr. Wninio,

1. c, p. 328.

Au den plcicben Standorten wie var. cymosa Floerke.

?ar. racemosa (Hnfim., Germ. (17951, p. 114) Floerke, Clad. Comm., 1828,

p. 152. Cfr. Waiuio, 1. c, p. 324.

In prächtiger Entwiekilattg nvf mooeigem Waldboden am Platlenberg,

auch nicbt selten mit Apothecieo. In der Umgebung fon Randegg

(Herbar Poetscb).

tregtOU Floerke, Clad. Coniin. (1828). p. 154. Cfr. Wainlo, 1. c, p. 385.

Am Prochenberg bei Tbbsits, an scbattigea Stollen der Forsthaide

, bei Mauer-Oeling.

f. polyphylla FloerVp, Thul. Cumm. (ls2^). p. 15.^. Cfr. Wainio. 1. c, p.343.

An faulendf>ii Stocken im Kalkuralieii bei Seitenstctt»»n.

var. subulata (L.. Sp. pl. (1753), p. 11.^;'., Nr. 07) Floerke, Clad. Comm., p. 143.

Cfr. Wainio, 1. c, p. 320, 351.

An trockenen Waldrftndem des St Peterwaldee, im Sebaehergraben

bei Seitenstetten, in der Bbene fiberall biuflg, doch niigmids mit

Apothecien.

var. tpadtcea Aeb. in Vet Aksd. Hand!., t XZXI (181Ö), p.m 0fr. Wainio,

I. c, p. 850.

Ofisftllig mit der vorigen

y^T. truncata Floerke, ('lad. Comm (1S2H). p. 11.')

Am Westrande des St. IVterwalde.s bei Seiten Stetten. Auf Waldboden

von Gsippreut bei Randegg (Herbar Poetscb).

ar. epermena Ach., Meth. Lieh. (1803), p. 357. Cfr. Waiuio, 1. c, p. 327.

Bei Bandegg wie rorige.

Clmforna rangiformit Hoffin., DenteebL FL. U (17%). S. 114.

a. pungens Aeb., Prodr. (1798), p. 202. Cfr. Wainio, I. c, p. 861. K-^.

An dttiren. bnmusarmen, Ronnigen Abb&ngen nm Seitenttetieo, be-

sonders auch auf der SUdseite des Sonntajtrberges. Anf Waldbodeo

am Strobberg bei Bandegg (Herbar Poetscb).
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Mit der Stamiuforni untermisclit:

far. foUosa Floerke, Fl D. L., VlU (1821), p. 15, Nr. 158. Cfr. W»inio.
1. c. p. 3l>8.

Cladonia crispata Ach., Meth. Lieh. (1803), p. 341. Cfr. Waiuio, I.e., p. 377,

378; Arn., Jar, S. 24. K—.
Auf dem Hocbkur bti Liissiug (1858) (HerLar Toetsch).

Claäonta ijrdcdi.H L., Sp. pl. (1753). p. 1152. Cfr. Fr, Scaud., p. 81; Icones

Aru. ei Herb. VVallr., Nr. 12'Jl— 1298. A'-r A'—

.

Um Seitemtetten in der Ebene sehr selten, dagegen in den Berg-

wftldern hie and d» liemlich hinflg.

T»r. ehorddli» Fberke in Web. et Mohr, Beitr. (1810), p. 8S4. Cfir. Arn.,

Jnr., 8. 25.

Anf einem Stocke im Walde bei Si Georgen t d. Kl., eehttner and
besser entwidtelt unter Moosen am Plattenberg bei SeitenStetten.

SimmtUobe Seitenstettener Specimina K+ flaveecential Trotz dieeer

chemisehen Reaction kann ich inicli dennoch nicht entschliesaen,

selbe unter Cladonia ecmocvna Xyl Loi^lit. einzureihen, weil

sie von var. mncroceras Floerke nichts habeu, dagegen geradem
typischen Exoaijiluren der chordalis stimmen.

f. aspera Floerkt" in \V. b. et Mohr/Beitr. (1810), p. 333. Cfr. Arn., Jur., S. 26.

Gnt entwickelt, gesellig mit der vorigen; ebenfalls A+! Sehr schön

an morschen Stöcken bei Neuhaus ; robuster als die Platteoberger

Snmpbre and eich tberhnapt mehr der nr. «Mcroeerae nihernd.

K Uf nonl

nff. UueoMora Floerke in Web. oft Mohr, Beitr. (1810), ]». 828. Cfr. Fr.,

Scand., p. 88. K+.
Auf bemoosten, schattigen Felsblftoken im Borgeteinwalde bei Isper.

t» notabilisl Zwischen chordalis f. aspera und macroceras stehend, aber

ecjphis dilatatis et margiue proliferis mit der var. hi/brida (HotFm.)

Schaer. genau übereintjtimmend. Die zahlreichen A|iüthecieu lichtbraun.

Aaf dem Hochkor bei Lassing (Herbar Poetnch).

var. macroceraa Floerke in Web. et Mohr, Beitr., II (1810), p. 330. K—,
Auf dem Hoohkor bei Lasiing (Herbar Poetseb).

f. ekmgaia Ach., Prodr., p. 196.

Auf dem Hoehkor bei Lnsaing; auf dem Gamsetein bei Hollenstein

(Herbar Poetseb).

far. hybrida f. valida Floerke in Web. et Mohr, R. itr. (1870), p. 327,

Auf (Um Gamsstein bei Höllenstein (Herbar Poetach).

f. fioripara Floerke, Syn., p. 262.

Auf dem Hochkor bei Lassing, 1857 (Herbar Poets. li).

Cladoma vertiallata Hoffin., Germ. (1795), p. 122. Sju. var. evoluta Xh. Fr.,

Scaud., p. 83.

Auf souuigen Granitfelseo des Burgstein bei Isper.

43»
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Die cl)f aiifcclieii Kt agtutieu la^^seu auch hier im Stiche. Die vorliegende

Pflanze ist ohne allen Zweifel var. evoluta. pbyllucladia s.olummodo

basalia nee adäc-endeiitia; pauca et minime deuse caespitoso-coa«

gesta; podcH» i^adkeft repetitio proBftn. BeacUo tUMB ehemie»:

K+ leTiter flaTetcens, ergo perüneret dnca c«L Loightoa in

Ann. et Hag. (1866^ p. 406 et 411 ad ß, eervieormm Ach., Prodr.,

179a p. 184.

ß. cervieorms Ach., Prodr. (1798), p. 184.

Im St. Peteiwalde bei SeiteDstetten — phyllociadia basalia taattun»

deficieutibus — podetiis evolotis! Status Bterilis!

Cladonia degeneram Floerke in Web. et Mohr. Beitr. (1810), S. 308. Ä'— iC+.

In grosser Uei»pigkcit und mit zahlreicben braunen Apotbecien auf

den arg zersclilitzteu, fast unkeuntlichen Bechern am Nordwost-

rande des St Peterwaldt.s, etwa ?ar. aplotea Ach., Sjn., p. 256.

?»r. Upidoia Ach., Syn., p. 259. K-^.

An trockenen Waldrändern des Platten berge^j bei Seiteostetten. Auf

Granit zu Schönbichl bei Melk (Herbar Poetsch).

Cladoni% fitnbriata T<., Sp. pl. (17.')3). p. lir»2. Cfr. Ictmes Arn. ex Herb.

Wallr., Nr. 1293, 1299, 1302-1312, 1339—1337, ex Herb. Floerke.

Nr. 1265. 1268. K— C—.
UstMT dan beebertarageDden OladoDlan hiesiger Gegend die weitaus

hinflgite and aiieh fonnenreichate. Berne Beetioda dar l^fpiaeban

Form oder nur einer bestimmten Abart kommen nnr aeltan vor.

Chrtaaere, mit besonderer Berorzugang die sandigen, lehmbaltigen

Waldränder liebende Colonien, die nicht selten bedeutende StreekMl

besiedeln, recnitiren sich mitunter aus den manniglaltigaten Formen
und Uebergängen dieser vielgestaltigen Fleehte.

ar. tubaefarmis Hoffm., Germ. (179.5), p. 122.

Auf sandigem und It^hmhaltigem Waldboden, meist gesellig mit an-

deren Ftirmen, an mniiernden Stöcken, auf alten Schindeldächern

um Seiten.Stetten gemein uud so schier die häufigere Form; am
SoDotagberg, Mitterberg bei Maria-Taferl, bei Neubaus, am Prochen-

barg; bei St Georgen i. d. KL (Harbar Poataeb).

f. moera (Floerke) Ach., Sjn., p. 257.

An sonnigen Waldrändern sn Si Johann bei Seitenstattan; an alten

Obstbanmen bei Wolfabadi (Prof. B. Wagner)^

f. denUaOata Floerke, Clad. Comm. (1828), p. 55.

Besonders schön am Westrande des St. Peterwaldes; auf dem Sonn-

tagberge an einer offenen Waldstelle in der Nähe der Zeigen ein

fast uuvermischter Bestand dieser Form,

f. prolifera Hotfm . Germ. (1795). p. 122.

Auf bemoustwn (iranitblöcken des Alitterberges bei laper.

t. caryuphora Floerke, Berl. Mag. (1808), S. 147.
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An morschen Stöcken im Zelterholz b<i Seiten Stetten ; auch im Stifts-

walde; daselbet der mebli|fe Uebenng schon fast körnii: werdend,

somit eine Uebergangsform 107 pyxidata: accedens ad chloro-

j'haeani I-'loerke!

¥ar. fihula Hofl'ui., Genn. (17!t5), p. 127.

Au faulendem Holze am Plattenberg; an feuchten Waldstellen des

St. Peterwaldes vielfach übergehend in var. nemoxyne Ach. nud

radere Formau
Ttr. neautatfffu Aeli., Mtlli. (1808)» p, 843.

Geiellig mtt radiata Sebrek Is rdeblifliMr Hange un attdliehen

WaldsMime bei 8i Johran; an dtr Bftdlebne des Sonatagbergea.

?ar. raiuaa Sebreb., Spie. (1771), Kr. 1114.

Ad alten Kiefern der Forstbaide bei Amstetten, im Scbachergraben,

an moderigMi Stöeken auf dem BUkmelaberg bei Seitenetetfeen, an

Waldrändern w. o.

f. dendroides Floerke, Clad. Comm. (1828). p. 60.

Häufig in Gesellschaft mit der erdbewohnenden radiata, doch seltener

als diese.

ar. subcomuta Nyl., Fl. (1P7^), p. 318; Hue, Add., p. 27} sensu Cel. NjL
pro Cladonia comia Ach., Hue, Add., p 27.

Ziemlich häufig am Plattenberg bei Seitenstetten und die Ton hier

stammenden Exemplare geuau stimmeud mit Arn., Exs. Nr. 1251.

Die auf morschem Holze und auf Fichtenstämmen des StiftHwaldes

gesammelte Fleebte gleiebt Töllig Rehm, Bss. Nr. 58, 59, 60,

188. Bei Gresten gesammelte Exemplare leigen Uebergftage ad

raditdam Sehreb.

ar. ochrocfdora Floerke, Clad. Comm. (1888), p. 75.

Unter Moosen am Plattenberg, auf Ckanitfeleen bei Laimbaeb im

Ispertbale, bei Gretten.

Cladoma pffxidata L., Sp. pl. (1758), p. 1151. Cfr. forsan: leones Arn. es

Herb. Wallr., Nr. 1318, 1827. 1828-1829, ex Herb. Floerke, Nr. 1208,

1267 K— C—.
In der näheren ümgebiinp; von Seitenstetten fast ausscblieeslich nur

die Hauptform der Ebene:

«. neglecta Floerke in Web. et Mohr, Beitr. (1810), p. 306.

Einmal nur, und zwar auf Pinus silvatica in der Forsthaide bei

Mauer-Oeliug die

f. epiphyUa Ach., Prodr., p. 185.

Ex Herbar Dr. Poeteeb:

1 eynHtefo Ach., Meth., p. 842.

Anf Waldboden im Tnmbanerholi bei Bandegg.

f. Utphura Ach., Univ., p. 535.

Anf dem Polaberge bei Qaming.
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far, pocHlum Ach., Meth. (1803), p. 336.

Diese kalklifbtnde Varietät aus der Umgebnn^ von Seitenstetteii nur

auf den Conf^louieratkalken der YbbsulVr gebammelt. Auf dem
Alpeukalk des rruchenberges, der Gebirge bei Gamiu^, Luqz and

ttberhaupt &m ganzen Wege nacb Mariaxell beobachtet.

vftr. cUoropAaM Floerk« it Sonfi, Öuppl. (182G), & 180.

Im Gebivto si«mlich hiuflg: An morecheo Stockei» am Plattenbeig,

an aonnlgeii ErdtfeeUen dea Si PettrwaldeB, an bamooston Felaan

der Ybbsufer, an fanlanden Stöcken bei Neuhaas, am Mitterberg

bei Persenbeug am Wege nach I^per (hier besonder» ecböni). Aaf
dem Steinlcäberge bei Randegg, auf dem Schwarzenberge bei

Gresteu, auf dem Zürner bei Gaming (Herbar foetech).

Claäonia cnriom Ach., Prodr. (1798), p. PJ8. K-h C—.
Auf trtickeneiu Waldboden des 8t. Peterwaldcs bei Seitenstetteu —

tballu« sttrilis! An Erdabribbeu bei iSfc. Georgen a. Keitb im Ybbs-

tbale planta sterilis! dagegen am Sonntagberg an südlioben Ge-

hängen prächtig fruchtend. Bei itaudegg, am iiochkur bei Lassing

(Herbar Poetseb).

Cladoma püyrea Floerke in Web. et Mohr, iieitr., II (1810), p. 182. K+.
Am sonnigen Weiteaume des St Petanraldea bei Seitenetetteu (Herbar

Poetaob).

Ckuhma deeorlteoto Floerke in Acb., Sjn. (1814), p. 254. Cfir. Brenner, 1. c,

p.25. K-.
Auf faulenden Stöcken im Stiftewalde (genau mit Arn., Kxs. Nr. 1004 c

stimmend!), an Waldbäumen beim Stiegelweber bei Seitenstetteu.

Am Blünu'lsbori,' bei 8*'iten<tetteo, auf dem Fiobteuegger Kogel

bei liaudegg (llerbar Poetbcb).

Claäonia turqida Ehrb., £x8. (1793)» Mr. 297. Cfr. Leight, Lieb. Gr. Brit.,

p. 50). A' + C +.

Auf dem Hocbkor bei La>*sing; hg. Poetseb (llerbar PoetHch).

CladoHta alcicurnis Leigbt., 8cot. (1777;, p. b72. A'-i- C -f p. m. p.

Scheint um .Seitenstetten zu fehlen; auch im Herbar Poetseb nicht

aus Nieiierösterreich vorbaudtu. Dürfte jedoch au den Ybbsafern

noeh aufgefunden werden.

Cetraria islandica L., Sp. pl. (1753), p. 1145. Ä = C= J ^.

Auf sterilem Waldboden in der Foratbaide bei (Mnsfnrl nldul Amr
Stetten, auf trockenen Wiesen am Sonntegberg geoeUig mit Ckh
doma 8ißffaHea, aber nirgends bAufig und stets ebne Apotbeeten;

am Oetscber bei Gaming (Herbar Poetseb).

far. phtyna Ach , Syn., p. 341.

Am Oetscber bei Gaming (Herbar Poetseb).

Tar. crispa Ach., Univ., p. 513.

Am Oetscber bei Gaming (Herbar Poetseb).
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vtr. $mbtiMo8a Fr., L. p. 87.

Am OstBchsr bei Gamioff (H«frlMr Poetseh).

Cetrana eueuUata BelL, Oes. bot. (1788), p. 54. K— J—

.

Am Oetecber bei Gamtng (Herbar Poetecb).

GUrorto ntMlt» L., Sp. pl. (1753), p. 1145. K-h J- C—,
Am Oetseher bei Gamiog (Herbar Poetscb).

COmtia fßmu» L.. Sp. pl. (1753), p. 114& K± C— J±,
Ad Bneben auf dem Bastberge bei SeitenstetteD, auf Granit dee Burg-

tIeinSl des Ostrang bei Isper* an Fiebtso bei Neubans.

var. /oZIor Ach., Prodr., p. 169.

An Waldbäumen bei Neuhaus, am Sonntagberg. An Ficbtenisteo des

Z&rner bei Qaming (Herbar Foetsch).

1. uhphyüa Wallr.

Am Hocbkor bei Lassing (Herbar Poetücb).

f. caraUoidea VVallr.

Am Zfirner bei Gaming (Herbar Poetseb).

Cetraria saepincola Ehrli., Phjt. (1780), Nr. 90. iL= 0— J=.
ß. chloropfiyUa Hamb., FL Trib. (1798), p. 20.

An diknnsn Lftreben* und Tanaenisten im Stiftswalde in Seitenstetten

nnd am Sonntagberg; steril!

Cetraria pinaeiri Scop., Fl. Clam., II (1772), p. 828. Cfr.Tb. Fr., Scand., p. 104.

An Zannstangen, Flehten, Lirefaen der Hoebstrasse^ am Baatberg,

Plattenberg bei SeitenKt«tten, am Sonntagborg. doch nirgends

fraehtend. Am Oetseher bei Gaming (Uerbar Poetsch).

Cetraria aleurites Acb., Prodr. (1798), p 117; Syn. L. diffunu» Web., Spie. (1778),

p. 250. Cfr. Nyl., Fl. (1872), p. 248; Arn., Jnr., 8. 44. Hne, Add., p. 47.

An alten ßretterzäanen der Hocbfitrnsse nnd anf dem Sonutagl>org

sehr liäutitr und nicht selten mit, Apotliocien. An alten Planken,

an Kieferstämni*^n HpI Randegg und Gaming (Hörbar Poetsch).

Pormelifi hjfperopta Ach., Syn. (181 1), p. 208. Cfr. Arn., Jur., ö. 45. M. Brenner,

Hoglaud» Lafvar. p. 41. Hne, Add., p. 47. AT t C—

.

An Kiefern der Forsthaide bei Maaer-Oeliug. Auf dem GamsHtciu

(Herbar Poetsch).

Parmelia amhigua VixiU. (1790). Hup, Add.. p, 48 A'—

.

An alten Zäunen am Sonntagberg, auf der Hochstrasse bei Seiten-

stetten. An Zwergkiefern des Gamsstein dee Hocbkor bei Lassiog

(Herbar Poetseb).

Platjfsma oburvTes Aeh., Prodr. K"^
Parmdioptii A^perofHa Ach., Sjn.

P»maiop9iB ambiguayfnXt K^,
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Farmelta pa lntn L., Syst. Nat, e(i. XII (1767). p. 712. (nonnihil).

An Biichcnstäramen in <ier Forstliaide, iui Zt-lterholz bei Seitenstetten,

f. sorediata Sckaer., Ea. (1S51), p. 34. Nyl., Hue, Add., p. 41.

Auf 8cbind«ldieh«ni in Oeling.

f. ciliata DC, Fl. fr»üc. (1803j, p. 40a Cfr. Arn.. Jur., S. 4ö; Hue, Add., p. 41.

An Flehten in den Oetechergrüben bei Gaming.

Parmelia perforata (Jftcq., Coli. 1 [ITÖüJ, p. HG) Ach. Cfr. Arn., Jur., 8.47;

Hne,Add., p.48. K:!(, C7—

.

An BneheDsttiiimen der Fbrsthaide bei AmitelteB (fon ebenda nueb

im Herbnr Poetich).

Jlamelta olioetonm Aob.» üni?. (1810). p. 468. 0fr. Hne, Add.. p. 40. iC— C+.
Anf sehr troekenem, lebmigen Waldboden im 8i Petemlde bei Seiten-

Stetten. Ohne Apotbeeien.

Pormdia tüioöta HoiAn., Eoum. (1784). p. 96. ITdb C7.
An Laobbäumen aller Art. besonders an Eichen im Oebiete überall

häu6g; seltener an alten Brettern, Zäunen, oder auf Erde (St. Peter-

wald). Auf jüngeren Aesten von Querenn eine Form mit dunkel-

grauem, dem Sub.strate sehr anliegendem, stets reichlich fruchtHiHiein

und schwach t?länzendem Thallus auf dem Kastberge bei Seiten-

stetten sehr gHiueiu, Stimmt mit £x8. Keruer, Fi. A. H., Nr. 1542!

tscortea Arh.. Piodr. (1798), p. 119.

lu der Ebene bei Seitenstetten au den Stämmen älterer Laubbaume

eehr verbreitet, auch mit Frflchten, doch weit seltener fruchtend

ale die obige Bergform.

JWmelia dttdia Wolf. (1790), Sjn. Parmelia Borreri Tum. (1806). K— C+.
Um Seitenstetten nicht häufig; an Obttbinmen nnd anderen Lanb-

bftumen, an Föhren bei Maria -Taferl, an Fichten im Erlalthalei

auf dfirrem, lehmhaltigem Waldboden im 8t Peterwalde bei Seiten-

stetten. Hit Apolbeeien nirgends gsAinden.

Pamdia saxatüii L., Sjn. pL (1758), p. 1143. Ch» IL Brenner, L c, p. 89;

Hue, Ad., p. 43. K± C — JVa qp.

BlattÜechteu Oberhaupt, nur Xanthoria jmrietina ausgenommen,

die gemeiuKte, doch selten fruchtend. Die häufigste Form:

i.retiruga DC, Fl. Franc. (1805), p. 389; seltener:

i.stdcata Tayl. in Mack., Fl. Hib. (183(i). p. 145.

Beeonders schön auf der yKastbauerwiese" bei Seitenstetten an Birn-

au Föhreu bei Maria-Taferl. \\x Buchen in der For^thaide bei Aia-

stetten (Herbar Poetscb).

Seitenstetten wachsenden Parmelien, ja

t, furfuracta .Schaer., Spie, p. 45.5 (»'X8 isiu!)

Auf Grauitblöckeu bei Laimbach am ü^itrang.
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Farmdia physode» L,, Sp.p1. (1758), p. 1144. K± C—,
In der Ebene nnd auf den Bergen in der Umgebang von Seitenstetten

nnd am Sonntogbeig Mbr gemein, aber selten mit Apotbeeien;

am häufigsten:

Ulabrom Ach . Univ. (1810). p. 49:^.

Sehr üppig an T^iirchenstämnien und Zwoigci» am Rastberge bei Seiten-

stetten and nur daselbst fruchtend angetroffen. Nur selten:

f. plaiyphylla Acb., Meth., p. 251.

An alten Stöcken im 81 Peterwalde bei Seitenstetten.

Snbop. Famdia titkUa kcK Hekli. (1803), p. 251.

Anf den H5ben de« Weebsel (leg. Jnratska) (Herbar Poetseb).

Fürmdia pertusa Schrank, Bavar., II (1789). Nr. 1513. JSTJ C—.
An Tannenrinde im Stiftswalde in der Nähe des Försterhaoses häufig;

auch im Zelterholz hie und da; stets ohne Apotbecien. An Nadel>

holz bei Guming (Herbar Poetsch).

Parmelia caperata L., Sj». ].l (17r)3). p. 1117. ii ^ Cfcre non.

Mit Parmelia Sd.rddlis fast gleich häufig in der Utngf'bung von Soiten-

eietten, am ^oiintagberg, namentlich gerne an Prunus domeatica

und dann ancb gar nicht eelttn fmchtend nnd oft mit Parasiten.

Parm^ia eonspersa Ehrb. in Ach., Prodr. (1798), p. 118. Cfr. M. Brenner,

I.e., p.88. JTqp C—

.

Anf sonnigen SandsteinblScken am Sonntagbarg mit kräftig ent-

wickeltem, reich fruchtenden Thallus.

Parmdia centrifuga L., Sp.pl. (1753^, p. 1142. K= Na= C^.
Auf Gestein zwischen St. Georgen a. d. Ybbs und Amstetten; auf

Granit am Wege tou Marbach a. d. Donau nach Maria-Taferl sehr

häufig.

Parmdm fuliginosa Fries (in Dub., Bot. Gall. [18S0J, p. G02). Cfr. M. Brenner,

I.e., p. 42. K= Na = CT.
An Tannen, Olwtbinmen, alten Z&nnen nm Seitenstetten nicht selten;

am BonntaglMfg. An alten Zannstangen hei Bandegg nnd Oaming
(Herbar Poetsch).

f. iaetevirens Flot., Ex«, et siles. (1850). p. 131.

An Nadelhols, auch anf. Bochen am Sonntagberg, aber nirgends mit

Früchten.

Snbep. Parmelia mhaurifera NjK, Fl. (1873), p. 22; Uue, Add., p. 45. Cfr.

M. Brenner, 1. c. p. 42.

Anf dem Piattenberge boi Küriilti rg an Erlen; an ObsthatiiiK'n auch

um Seitenstetten häahg. Au Pappeln bei Amstetten, an Birnbäumen

bei Bandegg (&rt»ar Poetsch).

F^nrmdia ffiabra Scbaer., Spie (1840), p. 466. Cfr. Hoe, Add., p. 45. Beactio

chemica nt in fUiglnosa.

An alten Birnbftnmen in Reinsberg, an Eschen bei Oaming, an Nnes-

bäumen bei Randegg (Herbar Poetsch).

S. B. Q«a. B. IJLZU. Abk. 44
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Psurmelia olimcea L., Sp. pl. (17^), p. 114S; 8jo. eorticola Scbaer.. Spie. (1840).

p. 4GG. f\ ~ Na ^ C ^.

Öehr häufig an Laubbäuitieu der Hochstrafcse, am Rastber^', besonders

auch aul' Ub^tbüumt*n bei J^^-iten^tttten. Die auf I''i<ixim<!7 ge-

saiumelteu Hochstrasser Exeuiplurti zum grössereu Theile C —

;

doch eiaige: de eodem loco iiatali addito K medullft (7+ rubescens!

Parmelia aspidota Ach., Meth. (18(Kt), p. 214; iiyn. exasperata Ach., Uni?., p. 645.

Cfr. M. Breoner, 1. c, p. 10. Na==
An Obitbiomeo» Eioheo, Lärchen namentlich in den höheren Lagen

um Seitenefcetten eehr hftnflg und wie die ?orber genannte Art etete

reiohlieh fruchtend.

Parmdia ftotixa Ach., Meth. (1803), p. 214. Cfr. M. Brenner, 1. c, p. 41.

Um SeiteDstetteu fehlend, dagegen, soTiel mir erinnerlich, an den

Qranitfelsen bei Marbach an der Donau h&afig.

Stieta pulmonacea (Ach., Lieh. Univ., p Nyl., Syn., p.

An Buchen im Stiftüwalde and am Plattenbcrg bei Seitenitetten, c fr.;

an liucheu im Windhager For»t beim 8ountagberg; am Burgetein

bei Isper.

JSiicla linüa Ach , Syn., p. 2;M; Nyl., Syn., p.

An Eschen bei Gaming (H-rbar Poetsch).

Öticttna fuliginusa Dieks., Cr. Hr., 1, p. 1'?; Nyl., Syn., p. 347.

Auf Granit des Burg.steiu b«'i Lsper; .^teril.

Nephromium rempinaUtm \>. (ITÖ.'M. Ach . Syn.. }i. '2U ;i et Lieb. Univ., p. 522i

Syn. A'ephromium lomento.''Uiit lUiÜm., Fi. Germ. (17yö), 2, p. 108.

tar. rameum Scbaer., £uum., Ib.jO, p. lö.

An Ahorn (?) am Schwanenberg bei Qreeten (Herbar Poetech).

Nephromium Utetigatum Ach., Sjrn. (1814), p. 242.

Tar. paptfraceum Hoffin., Fl. Oeim. (1795), p. 108.

An bemoosten Taunenstiimmen bei Neubaue: tballo tenni glaucescente

Don Borediifero. Com apotheciis uonnallis. — Am Gaiskogel bei

Kandegg (leg. Dr. Körber et Dr. Poetach, 1858) (Herbar

!*oetsch).

var. parih- Acii.. I'rodr. (1708). p. 1C4,

Au mouobewachsenun alten liucheustammen im StiftswüUle bei Seiten-

Stetten: thallo subtuä nigricaute, sorediis caebiis praecipue in

marguie epaniis; apotbecia non. Seheint um Seitenitetten aehr

aeltra in sein.

PeUidea apkihota L. (1753). Cfr. Arn., Jnr., & 66.

Am Prochenberg bei Tbbsitz; ohne Apothecien. In Wildem bei

Garaing (Herbar Poetsch).

Peltigera malacea Ach., Syn. (1814). p. 240.

Auf »audigem, lebmig«:m Waldbodeu am Seitenstetten.
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PtUigera canina L. (1753). Cfr. Arn.. .Tiir., S. iu.

Um 8eUenstett<>n. am Piochenberg:, im Isperthale gesammelt, and iw«r
in mannigfaltigen UelxTgiingen nnd Formf»n. bpsonder«:

f. h ucorrhizn Floerk*>. D. T>., p. 15.']: Syn. membranacea Ach.

f. uiorrhtza Hepp.: venae fascesceutes.

f. MTidiata Sehaer. (1850), p. 20; Syn. undulata (Del.) Schaer., 1. c.

Peltigera pusiUa Fries. L. E. (1831), p. 45; Sjn. spuria DC.

Auf ^DiiB mlasseiitii Kohlenineiler am Plattenberg bei Seiten Stetten;

aebÖD frnchttndl

Pdtigera rufeaeenB Neek., Mftib. (1771). p. 79. Cfr. Arn., Jor., 8. 69.

An ProfiheolMrg, bei 8t. Georgen i. d. KI. und auf der Porsthaide

oäclist S^^itAn Stetten; bei Gresten, nirgend« leiten, aber nnr iteril.

rar, incnsa W.. Flot. siles. (1850). p. 124.

Häufig auf di in Kalkscliotter in d^ti MntPrialpräben der Wpstb.ihn bei

Mntif>r-Oelii]g, doch nur steril; auf der Spitse des Prochenbeiges

bei Ybbsitx.

l'eUujera honzontalis L. (1771).

Auf Waldboden im Bretterwald bei St. Leonhard a. W.; anf Stroh-

diehem der Hobkoeebtbfttten im Stiftewalde von Seitenetettenj

anf moneben, bemooeten StSelten am Burgetein, am Oetrang;

allentbalben reieblieb fhiebtend.

Peltiffera pofydaetyta'S^k.f Metb. mnec. (1771), p. 85, teete Arn., Jur., 8.70;

Neck., Ifetb. mnte., p. 132, teete Nyl., Syn., p. 336.

Am Sonntagberg die hänfigstc Pelf iyera-Art i auch bei Seitenstetten

sehr häußg auf alten .Strohdächern. Von diesem letzteren Stand-

orte Ex.-^. Nr. llijs dor Fl. oxs. Anstr.-Hung. Auch am Qresten,

im Lip. rtliftje hanfig, und überall sehr reich fruchtend.

rar. pdlucida Dill., Web., Spie, p. 270. Cfr. Arn.. Jur., 8. 70.

An beinoost«^ii Felsen des Donmuiftrs b^i Grein an der Gren/p von

Ober- und Nied>'r(»st)>rr»'ich. Di«üe Exemplare stioiDieu foüütaudig

mit Arn.. Lxü. Xr. iu;lU a, b.

Solorina saccuta L. (1764).

Anf sonnigen Kalkfelsen der Ybbsufer, am Prochenberg, an Strasaen-

rftndem am Josefsberg bei Hariaaell.

XmUhariu parietina L. (1753).

Unter den Plecbten eine wabie Proletarierin! Anf allen nnr immer*

hin möglichen Substraten: Leder, Knochen, Holx, Moose, Strftacber,

Biume, Stein, selbst Metall (eisernes Gelinder for dem Stifts*

portale tn Seitenstetten).

f. ddörima Oliv., Fl. de POrne, p. 85. Eis. Nr. 868.

Auf Alnus in der Fröscblan bei Seitennt^tten, c. fr.; Reiten.

Die Haaptform rt. vulgaris Schaer.. En. (1850), p. 48 kommt nicht

selten vor mit dem Parasiten Ctliditm mrium Tal.

44*
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W. aureohi Ach., Univ. (1810), p. 487.

Auf dem GranitbaMin im IStiftsbofe» aal' Dacbxiegeln de« Stiftes

St'itenstctten.

var. ectanea Ach.. Uuiv., p. IG-l.

Auf dem Granitbassin im Stiftshofe Seitenstetten, auf Granit an dem

Donamifer bei PeiMnbeag, «if PeUen M PöggstaU.

Xanth<Mria lyeAnea Acb^ Math. (1803), p. 187; Itcft. camädariut Ach.» Prodr.,

p.93.

Am Grunde der alten Pappeln in der St. Veifcer Allee bei Settenetefeten

sehr gemein; seltener au den Obstbäumen.

fwr, uloi>ht/na W.'vllr.. (ierm. (1831). p. 517. Cfr. Arn., Jiir., S. 78.

An der rissigen Klnd^ alter Rirnbäoffle bei Seitenstetton, am äoantaS"

berf^. Cfr. Zw., Nr. Ex8. ;W8.

yvt. pygnuiea Bory in Fr., Europ. (l'^oll p. 7'1

Ad Vyrus communis aul dem Tlatteu berge boi Seitenstetteu.

Xanthoria coneohr Dicks., Cr. Br., Vtüc, III (1798), p. 18. Cfr. Arn., Jur..

S.84. K-,
Ab der riisigen Binde alter Bimbinme bei Seiteoftetten, bei Weiat-

• rftcb; aof dem Plsttenberge aiKh mit Apotbeden. ~ An Prunim
dornest ica in Randegg (Herbar Poeteeb).

Ph^ida ciliaris L.. Sp. pl. (175:1. p. 11 I J.

Au Laubholz, namentlich au Uirnbäumen überall gemein und meiat

reichlich fruclitoud. Am hiiu&gateu die

f. agriopa Ach.. Meth., p. 'J')"); .selten, r

f. crinaliä (Schleich., Cat.) Schaer., Euum., p. 10.

An alten Zäunen bei Raudegg.

Phijscia pul9erukniaS6knh.t Spie. (1771), p. 128. Cfr. Une, Add., p. 51. iST».

Ueberau gemein an Laubl»iumen, alten Holiplanken, Grenssteinen,

nnd swar In allen üebergängen, thaüi disti$teH fuaei ad thaüum

distincte älboi>ruino8um, apofkedit plerumque eoncoIort&M^.

^w.aVochroa Ehrh., Exs. Nr. 180. secundum Friea.« Scand., p. 196; Ehrli.,

Crypt., p. 187, 8ecuudum Schaer., Euura., p. 38.

Die weitaus häufigste Form an <)bstbnnmen, Eichen, Buchen, alteu

Zäunen bei Seitenstetteu, am .Suuntagberg.

f. angustiita lluffm . Enuni., p. 71. Cfr. N y I.. Syn.. ]>. 420.

Ziemlich häufig um Seitenstetteu an Obätbäumeu. — Bei Raudegg

an Nasabänmen (Herbat Poetsch).

t argyphaea Ach., üniT., p. 474.

An den gleichen Standorten wie vorige, aber nicht häufiger,

f. venuita Ach., Meth. (1808), p. 211.

Sch5n an GUditschia im CoQTentgarten, auch sonst an Laubholibäumeil*

— An Ahorn, Kirschbäumen bei Baudegg (Herbar Poetsch).

äabsp. Physcia ffHua Lam., Dict, 3 (1789), p. 480. Cfr. Schaar., Eunm.

IISOO), p. 88.
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Ao Birn- und Apfelbäumen ziemlich häufig, besuoders am Fussweg

von Seitenstetten som Bahnhof. — An Pappeln bei Kaudegg
(Herbar Poetsch).

Fhyacia stdhris L., Sp. pl. (1753), p. 1114 K ±.
Mit der vorigeii Art gleich häutig an deu uämlicheu Stundortoa.

«. adprttm Tb. Fr.. ScaDd., p. 138.

An lAubbolshiumen, alten SchiodeMiebern, Gienieteinen bei Seiten«

«tetten, am Sonntagberg (hier seltener), bei Grainsfbrt a. d. Tbbe,

Uberall häufig c fr.

A adM^näen» Fr., S. V. Scand. (1845), p. 105.

Diiiee Form bei weitem die häufigste, indem die Stämme alfcer und

jüngerer Apfel- und Birnbäume. Weiden, Pappeln nicht selten,

besondor? ^egen die Nordwestseite zu, fjivnz dicht vun dieser

Flechte besetzt erscheinen; ebenso fehlt diese Form uar selten au

dem wenigen autage tretenden Gestein.

f. teneUa Scop., Carn., II (1772), p. 391 et

i. hispida Fr., Europ.. p. 82, secundum Schaer., Eaum., p. 40.

In beiden Formen überall gemein, doch selten fruchtend.

Physcia aipolia Ach., Prodr. (1798), p. 112. Cfr. Hup, Add., p. 53. K'^.

An Nassbäumeu, Pappeln, Buchen, Obstbäumen in der Ebene wie auf

den Beigen bei Sdtenitetten ; apoth. tx eeteaioprumoaiB e$ eprui'

«oeM. JedenfUls ist dieee Art fiel seltener als die Toi^nannte.

rhffseia eaena Eottm., Ennm. (1784). p. 65. Cfr. Hne, Add.» p. 54. A':|:.

Um Seitenstetteh nicht selten; auf dem Granitbaasin im Stiftshofe,

anf alten Schindeldächern, Zäunen, Dachsiegeln.

PAysda obicura Ehrh. (1785). Cfr. Arn., Jnr., & 61; Hne, Add., p. 54. K^.
An Pappeln, Obstbäumen, altem Hob, Steinen, selbst Eisen, ttberall

häufig in der näheren und weiteren Umgebung Ton Seitenstetten.

Pkyteia obBettra Ehrh. var. otbieularia Neck., Heth. Muse. (1771), p. 88.

Sehr häufig auf den Schindeldächern am Sonntagberg, an alten Zäunen,

auch auf Sandstein daselbst; um Seitenstetten ebenfalls häufig an

altem ilulz, an Pappeln, Eichen, Eechen n. dgl.

SiU. cycloselia Ach., Prodr. (1708), p. 113.

Auf alten Schindeln, verschiedenen Laubbäumen im ganzen ü<;biete,

aber nicht so gemein als die vorhergehende Varietät

Tar. pirella Ach., Prodr. (17U8j, p. 1U8.

Um Seitenstetten an Laubbännien, besonders auf Obstbäumen gar

nicht selten; auf Aeaeia im Confentgarten des Stiftes, von welchem

Standorte Arn., En. Nr. 1868.

Tar. ptäfrinaia Kbr., Far., p. 85.

Auf der rissigen Rinde der alten Pappeln 1* ;• St. Veiter Allee in

SeitenStetten, sonst nirgends beobachtet, aber hier ziemlich viel.

Phywüi adglutinata Floerke, D. Lieb., IV (1815), p. 7. Hue, Add., p. 55. JT».
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An Aforus im Cnv* ntgarien su äeit^Dstetteii (ein mtgtres, «terile«

Exemplnr! an sitV).

Vmbtlicaria pustukHa L.. Sp. pl. (17r.3). p. ll.Ml. Cfr. Hue. Add.. p. 5G. ('
| K^.

Auf Granit des Burgj>t«^in» bei Isper in iinpfwöhnlicher ü**i»pigkeit

Gyrophora rellea L., Sp. pl. (1753), p. 1150. Cfr. Hue, Add.; Nyl., p. 58.

Gesellig mit der vorigen und ebenfalls sehr krftftig entwickelt» aber

ohne Frflebte.

Gyrofhon UrmOa Ach. in Yet. Altad. Handl. (1794), p. 97. Tab. III, Fig. 1,

srcnndnni Fr.. J^rand., p. 1^; L,hirmltus Sw.! in N. Act., Stnckli. (1794),

p. 97. Tab. a. Fi^. 1. secnndum Schaar.. Emini. (IH.M)l. p. 28. A'T.

VKT. ffrixea Sw. in Wostr.. Vt t. Aka'i. Ilatidl. (1798). p. 52. «ecnndnm Fr.,

sVand . p. ir.5; L. grin us t?w.. N. Act . Stockh. (1794), p. 91, Tab. 2, Fig3,

secunduni Schaar.. Eniini. (IH.MO. p. 21.

Auf Granitbiöcken au der Strasse ?oa Poggstall nach Weiten a. d.

Donau.

(Jyrophora cylindnca Sp. pl. (1753), p. 1144. Cfr. Hue. Add., p. 59. iC« 0».
Aof Granit des kleinen Peilskein (Ostrang) bei Isper liemlieh hänfig.

Gyrophmu ero»a Web., Spie. Fl. Gott. (1778), p. 259, secundom Fr., Scand.,

p. 159. Cfr. Hup, Add.. p. 59. K^C^.
Auf ({laiiit d.'s kleinen Peilstein bei Isper: selt»^n.

Gyrophora hyj erborm Ach. in N. Act., Stockh. (17P1). p. 80. Tab. 2. Fi)f. 2. secun-

duni Schaer.. Fnum . p. 29; Unib. hyperborea Uoffui., D. Fl. (1795),

p.m. Cfr. Hue. Nyl., Add.. p. 59. rfvel T F-

Atjf dem kleinen Peilstein bei Ispf^r. — Vom niimlichen Fundorte

auch im Herbar Poetsch; dürfte wohl ..tTo.sa" sein!

Gyrophora polyphylla L., Sp. pl. (1753). p. 1159. Cfr. Hue, Nyl., Add., p. 59. CT»
Auf Granit des Bnrgsteins bei Isper nicht h&u6g.

Gyrophora deutta L., 8p. pl. (1758). p. 115^, secundum Fr., Scand., p. 164;

Gyrophora floeeidoia Wnlf. in Jacq., (Toll. III. p. 99, Tab. 1. Fig. 2 (1789).

spcundum Schaar., Enum., p. 28; Arn., Jur., 8.75. C[|;;vel C^.
Auf (irauit des kleinen Peilstein bei Isper hflbsch häufig.

Pannaria trii'tojt/n/Ua Ach.. Univ. (]>;itO. p. '>l.^

Am tJniüde alter Buclieii<t;iij:iiu' lj*.i N-iihaus; selten. — Am Scbeiben-

ber^ bei Höllenstein (H"rl»;(r [^»t't.sch).

Pannaria microphyüa üir., Vct. Akad. lliiiidl. (1791), p. ;iul. Cfr. Arn., Jur., t>. 72.

Auf Granit an dem linken Donauufer zwischen Grein und Persenbeug,

auf Sandstein am Sonotagberg; nicht selten und prichtig fruchtend.

Patmaria tubuloBa Hoiftn., PI. L. (1794), p. 55, secundum Arn., Jnr., 8. 78.

Auf trockener, moderiger Walderde bei Neuhans.

Pannaria pe$iMoide/t Web . Spie. (1771), p. 200; Pännaria bmnma 8w. (1784),

secundum Arn., Jur.. S 7.*^.

Am „Alpl" des li<Mhk>>r bei Lassing. — Am Gsippreutberkogel bsi

Kandegg (Herbar Poefesch).
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PoHnaria nUngkiOM Thmib., Prodr., Fl. Cap., p. I7(> (1794), secuadam Acb.,

doir.» p. 4G7 ; affinia Oicka. (1801); L.caesiu» Vülar's (1789), secuo-

dam mscr. Dr. Poetscb.

An Buchen l»ti K'iinde^'j» (llerbar l'oetsch).

Leproloma hinnginosjim Acb., bjü., p. 201. Cfr. Hue, Njrl., Add., p.

M. B I II II ** r. 1. c, p. 53.

Aut Krtlk um .Schwarzeuberg bei <irfsteu (lltibur Poetscb).

Panntdaria nigra Huds., Angl. (177»), p. 524; Nyl., Fl. (1071»), p. Hue,

Add., p. 61.

Auf SMidstein uod Kalk am Sonntagberg und Umgebung ftberall

gemein; mit Apothecien.

var. fusca Hepp., p. 10.

Auf Alpenkalk des Grubberges bei (laiuing.

Gat/pofrinia murorum HofTm , En, (1781), p. ü:5.

Auf GeHteiuen aller Art, aucb auf Holz im ganzen Gebiete hautig.

f. »ubcitrina Nyl.. Flur (18^4), p. 391; Hue. Add., p. (10.

An Sandsteiiipleileru \or dem Jitift.sportale in Seitensletten.

Gasparrmta äecipiem Arn., Fl. (Itiü7}, p. 5ü2; Uue,Add., p. 06.

An Sandeteinpfeilern in Selkenatetten, auf Oaebaebindeln am SonU'

iegberge.— Auf dem Gamsstein bei Höllenstein (Herbar Poetscb).

Oaapamma mmiata HofTm., En. (1784), p. 62.

An Hornblendegranit bei Pereenbeufr.

Oa9parrinia cirrhochroa Acb., Syn. (1814). p. 181.

Auf Kalk am Prochenberg bei Ybbsitz. — Auf Kalk dra Schwaraen-

berges bei Gresten (H»»rbar Poetsrh)

Placodium circinntum Pers., Ust. Ann. il7'J I), |i. Nyl , Uue, Add., p.hU. A'—

.

Auf ^aiulstein am .^ountagberg ziemlich häutig. — Auf Wieuer Saud'

.stein bei liaiidegg (lli-rbar Poetach).

Placodium murtUe Schreb., Spie. (1771), p. 130.

Anf dem Qrtaitbeaain im Stiflabofe; auf Dachsiegeln, ancb einmal

auf alten Brettern (f. ligmeola)} auf Sandstein am Sonntagberg;

an seitweilig überflutheteu Felsen der Donan bei Sftnsenstein und

anderwärts im Qebiete sehr gemein. — Auf Lia*Kaud>tein des Oai.s-

kogels bei Qreaten; auf Randstein bei Raudegg (Hf^rbar Foetscb).

Placodiutn CSquamurin) ctaftmm Huds., Angl, (1778). p. 5:{0.

Auf Kalk dti-r Mödlinser Klaus« ilf f,'. Juratzka); auf Kalk bei Mod-

ÜDg nächst Wim (leg. ileui t h r); auf Dolomit bei Mödliug (leg.

HoUinger) ex Herbar Poetnch,

var. caespitosum Vill,, Daupb. (1789), p, 97U, Tab. 55.

f. dealbatum Mass., Scbed. (1856), p. 59.

Auf Kalk bei Mödling (leg. Dr. HoUinger) (Herbar Poetscb).

Plaeoditm Mg€m 8w., N. A. Ups. (1784). p. 246. Cfr. Arn., Jnr., S. 99.

Anf kalkhaltiger Krde der T&rkeuschanie bei Wien (leg. Juratska,

ia/3. 1859) (Uerbar Poetscb).
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Acarotpora glaucocarpa Web., Tet Aksd. Handl. (1806), p. 134, 8ee.Arii., Jar.,

8.90.

Auf Kalk am Gamssttiii (H'-rbar Poetscli) : aut Alpenkalk (l»s l'r<M]jpn-

berges bei Tbbsitz} &uf kalkhaltigem Sandsteiu am Windbag beim

Sonutagberg.

Eiue auffällige Form mit vereinzi'ltcn. <lie Thallusschuppen ganz ans-

fiillentien. anfangs wuUtig, daun aber fast verschwindend beran-

deten Apothecien, welche mituDter nahezn 2 mm erreichen, aber

nur wenig oder gar nicht bereift sind. J ftrbt das Hymeninm tu-

erst schön blau, verfärbt sieh jedoch spftfeer in (dunkel) schmutiig-

br»un. Scheint mir am besten mit der Form cotispersa Fr.. S. V.

Sc, p. 114, Th. Fr., Scnnd., p. 212, Syii. f depauperata Krb.,

Par., p. 58, au atiminen. Zu aqwmühsa S( hrad auisser anderen

(Mnden ancb wegen der kleinen Sporen fi) ni^^bt gehörig.

Aearogporu fufeaUt Schrad., Spie. (1794), p. 88; Tb. Fr., Seand., p. 215.

Auf Sandstein bei Bandegg (Herbar Poetsch).

w. rufeaetm Tum. in Ach., Univ. (1810), p. 829.

Anf Sandstein bei Bandegg (Uerbar Poetsch).

f. tmarngdula Mass.

An Sandsteinen Her Friedhofmaupr ^ni Snimtagberg. — Auf Wioier

Sandstein bei Randegg (Herbar l'oetsch).

Tar. poliocypha Web. in Ach.. Meth. (1803). p. 11.

An .«sonnigen Sandsteinblöcken am Sonutagberg. Nec thallns, BOe

epitheciiim comutatur.

Aearcspora ciueracea Njl., Fl. (1870). p. 38; Hue, Add., p. 114.

An Sandsteinen am Sonntagberg.

PyreiMHiesrnta variamt Per«., Ust Ann. (17W), p. 26. Cfr. Arn., Jnr., a 94.

Anf Kalk des Proebenberges bei Tbbsit«; anf Kalkconglomerat der

Tbbsnfer am Fns.se des Sonntagberges. — Auf Kalkateinen der

Burgruine Reinsberg bei Oresten (Herbar Poetsch).

Caßopitma cninum Ehrh. (1785).

Sehr häufis? anf der Rinde der Birnbäum«'. Sublwtidt^n. Rnchen ond

anderer i.anbbnume; an altem, behaueueu Höh überall im Gebiete.

?ar. ErJuirti Schaer., Enum. (1850), p. 148.

Besonders schön an Eschen bei Gresten.

var. chlorinum Fw., Lieh. sil. (1849), p. 126; Th. Fr., Scand., p. 174.

An Sandsteinen der (Hrtenmauem am Sonntagberg. ^ Anf (Mein

der Fneha bei <}5ttweig (Herbar Poetsch).

CaüopUma cUrinum Hoffm., D. Fi, U (1795), p. 198 (pro p.); Th. Fr., Scand.,

p. 176.

Auf Sandstein, alten Pfosten, Dachschindeln nbpmll verbreitet im Ge-

biete — Auf Wiener Sandstein an der Erlaufbracke bei Qaming

(Herbar Poetsch).
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CaiUtpima fUmmretcens Wolf., Wloterlie]. (1787), p. 122. Cfr. Arn., Jor., S. 85.

In sehr scbSnen Exemplsran ?4m grouer Üeppigk^ tu toniiigeii Sud-
stoiDblOcken am Soontagberg; auf Granit bei Marbach a. d. Dooto.

— Auf Neocomiensandstein bei Randegg (Uerbar Poetseb).

Ucowexum Kplb., Lieh. Bag., p. IGl. Cfr. Arn., Jur., S. 85.

Auf Kalkconglomerat der Ybbsufer beim Sountagberg.

Caüojifisma aurantiacum Leigbt, f 1. Scot., IX (1777) pro p., p. 810; Tb. Fr.»

Scand., p. 177.

^9^T. coronatum Kplh., Lieh. Lay. (1861), p. 161. Cfr. Arn., Jur., S. 86.

Auf Wiener StodeteiB bei Randegg (Herbar Poetecb).

m. eryfArella Aeb. Njl., Fl. (1879), p. 8M. Cfr. Hne, Add., p. 70.

An xeitweilig flberflutbeten Sandsteinen am Tbbenfer beim Sountag-

berg (teste Dr. Arnold).

CüOopima pyraceum Ach., Meth. (1803), p. 176; Tb. Fr., Scaud., p. 178.

Sehr häufig am Grunde der alten Pyramidenpappeln der Allee bei

Seitenstetten, und zwar meist in Liesellschaft der dort üppig ge-

deihenden Lee. Hageni Ach. var. umbrina Ehrh. ; auch sonst im

Gebiete häufig an Laubbäumen, auf Sandsteinen etc. — Au Nusa-

buuuitiu, Eücbeu, auf äaudsteiu bei liaudegg, auf Kalk dea Hoch-

kor (Herbar Poeis ob).

CaOopiima ferruginnm Hude., FI. Angl, ed. II (1778), p. 526; Tb. Fr., Scand.,

p.182.

Auf sonnigen Sandsteinblocken am Sonntagberg, auf Gneise bei Mar*

bach a. d. Donau. — Anf Liassandstein des Galskogels bei Bandegg

(Herbar Poetsch).

W.obscurum Tb. Fr., Scand., p. 1h3.

Auf äandätein der Geigen am Suuutagberg.

CaUopisma {sitiopisperma DC, FL franc.) leucoraea Ach., Univ. (lälU), p. 1*J5.

Cfr. Arn., Jur., S. 93.

Ueber Pflanzeuresten am Hochkor bei Lassiug (Herbar Poetsch).

COhpima arenarium Fers., Usi Ann. (1794), p. 27. Cfr. Arn., Jur., S. 94.

Anf Granit tu SebÖnbicbl bei Melk a. d. Donau (Herbar Poetseb).

GfoMidua Sdtittidii Anai, Cat (1860), p. 88. Cfr. Arn., Jur., S. 90.

Auf Grimmia an sonnigen Kalkfelsen des Procbenberges bei Ybbsiti.

QyMeehia vitellinum Ehrh., Ei.s. (1785), Nr. 155. Th. Fr., Scaud.. p 18H.

Auf Schindeldächern am Sonntagberg. — An Fraaßinta bei Kandegg

(Herbar Poetsch).

rar. xanthostigma Pers. in Ach., Uuiv. (181(1). p. 40:}; Th. Fr.. Scand., p. 188.

Auf Sandstein bei Seitensetten, auch au Birnbäumen dat.elb.>^t.

GyMedkia uurdla HofTra., Germ. (1795), p. 107; Arn., FL (1679), p. 397; Jur.,

8. 92; Syo. »uhsimüit Tb. Fr., Scaud., p. 187.

Auf Daebziegeln des Stiftes Seitenstetten, anf herumliegenden Feld-

steinen in der Forsthaide bei Oeling. — Anf Granit liei Seb5n-

bicbl a. d. Donau (Herbar Poetseb).
s. B. Om. b. izxix. Abk 45
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Xanffioearpia nchracea Schaer., Nat. An«. (1819), S. 11. Cfr. Arn., Jw., 8.92:

Auf AlpMikAlk dM Oetaober (Herbar Pottaob^

lemadaphaa tieruginosa Scop., Fl. Carn , ed. 1 (1760). p. 78.

An modernden Stocken in den Waldero um Seitenstetten niclit selten,

an faulendem Holze bei Neuhaus, am Sonntagberg. — Bei Baodegg,

auf dem Hochkor bei Lassing (Herbar Poetsch).

Minodina exigua Ach.. Prod. (17y8), p. 09; Arn . Fl (1881), p. l'»7 ^"4-.

An alten Zäunen im Zelterholz, au T.aubhöh bei Seitenstetten.

£tMOdtfta pyrina Ach., Prodr. (17!»8). p. .^2; Arn.. F) (1881), p. l'.T, A'—

.

An entrindeten Zwet.sohkeiibaunieu bei 8t. Georgen nächst Seiten-

stetten (thallo crassiore citweo-fu^cc<!c
,
margine fuscid. apothe-

darum, sporae -^—^ f^), an Föhrenrinden am Blümelsbeig.

AtnodifM macvliformii Hepp (1853); Arn., Fl. (1881), p. 166. K--,
An alten Bretterzäunen am Soniltagbeif.

SiWfdima demüsa Fluerke, Flor, silei», p. 50.

An Sandstein der GartentflrraRRPn am Sonntacbor^.

Die hiesige Pflanxe stimmt vollständig mit Arn., Exe. Nr. 1040.

Minodma colhtica Floerke.

An iSandstein der Gartenmaucm am Sonntagberg.

Der licbtgraue, angefeuchtet weissgrünliche Thallus fast weinsteinartig

zusammenhängend und geglättet, in welchem die weissberandeten,

dunkelbraunen Apothecien etwas eingesenkt sitzen. Ihallus und

Apothecienrand dahtr Hwft dodi obiga fiMsforai dar eae^tpiMi

Ach. Sporen /Jt-

Rinodina Trerimnii TT*>p]., Fl. Eur. (1853), Nr. 80.

An Lärchenrinde auf dem Strohberge bei Rand e^rcr (Herbar Poetsch).

Binodina confragma Arh., Meth (1803), Sappl. 33. Cfr. Arn., Jur., S. 103;

Sjrn. cnesirUa Körb, firnia Nyl.

Auf Lias de.s Gaiskogels bei Kandegg (Herbar Poetsch).

Hinodina airocmerea Diek.s., Körb.. Syst., p. 12.'.. Cfr. Arn., Fl. (1872), p. 36,

VI; Arn., Verhandl. der z»»ol.-botan. Gesell.soh. U872), p. 289.

Auf Granit unterhalb Greiu au der Grenze von Ober» und Nieder-

Bsterreieh.

Binodina sopliodes Ach., Prodr. (1798), p. 67.

An glatler BindavoD Obatbäoman, beaondera der jüngeren Aeeta auf

dem Soantagbarga.~ Ab Straieanpappalo and Eechan bei Baodegg

(Herbar Poetseb).

f. orbiadaHi Hara.. Bio. (1852), p. 10.

An Eteban am Gaiskogel bei Bandegg (Herbar PoataebX

f. Albana M»mb!, Bio. (1852), p. 15, Körb.

An Beeben am äcbwananberg bei Greeten (Herbar Foetscb).
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Jiinodi»a milvitia Vfvh in Acli . Mtth., Suppl. (T^".'?), j» 'M f^ib Parmelia).

Aut Kalk aui Ivucbenberg bei Ybbsito. — Aul ^eocouiieutiaudsteiu bei

Eandegg (Herbar Toetsch).

Minodina amnicola Ach., Körb., Par., p. 78; Byn, mniaraea (Ach.) Th. Fr.,

Scand., p. 194.

Auf d«m Ochsaiibod«!! dcf ScbnMbnget Qng, Dr. Jurfttika) (H«rbar

Poetfeb).

Bkwikia BkOwßu Hepp, L. E. (1853), Nr. 81.

Auf Kalk bei Frankenfels (Herbar PoeUoll).

Bimodima coJobina Ach., Univ. (1810), p. 8.58

Au juQgeu NiiHsbäunien bei Raudegg (llerbar Poefcscb).

Lecania Jiabenhontü He|»|) 1. erysibe Körb., p. 140.

Nahe am Boden an der PfarrLutmaaer am Sonntagherg.

IntereätiaQt wegen der Mannigfaltigkeit der Sporen, die im uamlicben

Apothecinm uogetheilt, iwei-, drei- und vittrUieilig, ellipliacii nad

kdlfltrmig, gerade und gekrikmnit Torkommea, 10—15/» kng,

5—8/« breit. Der Tballaa stimnit genau mit Arn., Jur., S. 125:

ftihaüiu MMtttte gramtlMut, artunor, effÜBM, tordide vvideieetuF.

far. Turicemis Hepp. Cfr. Arn,, Jur., S. 124.

Auf Wiener Sandstein bei Randegg (Herbar Poetsch).

Leeama dimera Nyl., Mus. Fenn. (1859). Cfr. Arn.. Jur., S. 125.

An K-chenrinde am Sonntagberg, nicht häutig.

Lecaniaaambucina Körb-.Par. (18(>0). p. 1 87 ; Syn cwteUa Ach. Cfr. A r u ., Jur. . S. 1 27.

In einer hohlen Weide am Galituuberge bei Wien (leg. Lojka)

(Herbar Poetach).

iMuma syruigea Aeb.« Ifeth. (1808), p. 163; Sjn. /WaeaSa Xjmb.

An dtonen Zweigen ton CVrtitie aongnewen am Sonntagber^. — In

einem F5bnnwildchen bei Mödling (l«g> Dr. Hetlinger) (Herbar

Poetsch).

lACama Nylanderiana Mass , Sched. (18,5H), p. 152.

Aaf der Wei>t;<eite der alten Fritnihofmauer am Sonotagberg aebr

häufig; apothecii.s pruiuosis ac epruinoeia!

ELatmatomma ventosum Jy.. Sp. pl. (1758), p. 1141.

Auf Granit d.'s kleinen Peilstein am Ostraog. — Am Wechsel (leg.

Lujkaj (Herbar Poetsch).

OchroUchia paüescens L., Snee. (1755), p. 4U9; Sebaer., Ennm., ii. 78.

An FVaximu anf der Hoebetraüe bei Kfimbergi ao Esehes, Kiracb-

biomen ete. am Sonntagberg, bei 81 Leonbaid. — An Eaeben bei

Bandegg (Herber Peetaeb).

far. tlMlidufo Pers. in Ust Ann., XI (1794), p. 18; Schaer., Enum., p. 79. ^

Die gewöhnlichere Form um Seitenatetten. — An Eaeben bei Laaaing,

bei Randegg (Herbar Poet.'; oh).

lU, Upsalu nsis L . Öp. pl. (1753), p 11 iL'; Schaer., Enum.. p 79.

Aui Mooseu am Oetscber bei Uamiog (Uerbai Poetsch).

45*
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TW. Tmmeri Acb.» Helh., p. 165.

An iViMMff dome$U6n bei SdtonttcttoD.

LecoHora aira Hnds., Fl. Angl. (1778), p. 580.

Auf Sandttoio am Boontagberg. — An einen Bnebenttanme bei

Grasten (Herbar Poetscb).

LeeoMora tubfiuca L. (1758).

Ueberau im Gebiete (rßmein ; niclii selten von dem Parasiten Pharcidia

eongesta Ehr. befallen; hie und da auch mit lablreicben Sperma-

gonien fan Laubbäumen im Conventgart^n).

Vhf, Parisirmis Nyl., Luxemb. (18GG), p. 3G8. Cfr. Arn.. Jur., S. KX).

An Strnsspnjiappeln und anderen Laubh51zern bei SeitensUtteD.

Stimmen genau mit Arn.. Eis. Xr. 1255!

na.allophana Ach.. Univ. (1810), y. ?,'Xk Cfr Arn.. .Tiir.. S K»0.

An gleiolu'ii Substraton wie vorifje Variftiit; am Soiintagberg ül'pig

entwii It un alten Krettern. — Au Ebcheu bei Gaiuitig, Gret>ten,

Randopg (llt^rbar Poct^cli).

lU. etüarona Ach . Ihiiv (1810). p. .'UiT. ClV. Arn., Jur., S. ini)

£iue der genainäten Formen um iSeiteoHtetteu und überhaupt ia

dem Gebiete; beeonders maesenbaft an den LärchensUmmen im

^rcbenwaldl". — An Abom am Proebenberg bei Tbbeite (Herbar

Poeteeb).

ar. ^brata Aeb.« Univ. (1810), p. 398} Sjn., p. 157; Tb. Fr., Scand., p. 280.

An Zäunen, Ficbten, Baeben liäufig.

Tar. geographica Hua., Bit. (1852), p. 6. Cfr. Arn., Jnr., 8. 110.

An glattrindigen Laubbäumen am Sonntagberg und bei Seitensieiten,

.scliön an (Ucditactiia im Cenventgarten. — An Weiden bei Bandegg
(Herbnr Peetsch).

-^diX, pinn!<tri Soliaer.. Spie, flS3!>\. ]i, MOI. ClV. Arn.. Jnr.. 8. 110.

An Fichten bei Neuhaius, an Fohren am Blflinelsberg. — An EieXern

bei Gresten (Herbar Poetsch).

Tar. argentaUi Ach., Meth., p. 109. Cfr. Arn., Jur., S. III.

An Bneben, jungen Bieben um Seitenetetten, an Birken am Sonntag-

berg niebt selten. — An Bneben am Proebenbeig bei Tbbeite

(Herbar Poeteeb).

?ar. ecrw/JuZosa Ach., Univ. (1810), p. 375.

An Bachen auf dem Goganz bei Gresten (Herbar Poeteeb).

W. COf7ocarpa Ach.. Univ. (1810). p. 303.

An Zäunen hei Pandegg, :nif (iem Sotintan^berge. — An einem Kiefer-

stamme aul' dem Prochent»erge (Herbar Poetsch).

ydkV. campestrxs Schaer.. Spie. (1839), p. Wl. Cfr. Arn.. Jur.. S. 110.

Auf Sandsteinblöcken und auf Gartenmauern am Sonntagberg.

An zeitweilig von der Tbbs Qberflutleten Sandsteiofeleen eine recht

auffällige Form mit fast gkttem, grauweissem Tballna (jr+ flavesc),
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kleinen, selten 1 mm erreichenden, mit zierlichem, hellwei.ssem,

ungetlieilteni Eiuuie versehenen Apothecieii. deren flacher, dankel

rothbrauuer Discus nich in der lichien Umrabmang nett ausnimmt,

var. expama Ach., Lieb. Uni?., p. 34.'».

Auf Gneiss bei Marbach a. d. Dunau. — Aul Wiener iSaudsteiu bei

Buidegg (HerW Poettcb).

Leeanora voHobuems NyL, Zw.» Lieh. Heidelberg., p. 31 Ha«, Add., p. 87.

Ad alten Ztonbrettern «m Foase des Sonntegbergei; aelteii mit

ApotbecieD.

Ltcanora rugosa Pers. in Aeb., Univ. (1810), p. 394, Cfr. Arn., Jur, S. III.

An Buchen des grossen Feilstein am Ostrang, an Eschen bei Seiten-

Htetten. — An Buchen hei Ran<l(»gfr »nd Gresten (Herbar Poetsch).

Leeanora intumescens Bebt, Prodr. Fl. mom. (1804), p. 301. Cfr. Arn., Jur.,

S. 11*2.

Auf Acer, an Bachen im >Stiftt>walde bei Seitenstetten. — Auf Buchen,

Aborn bei Gresten, Baadegg, am Prochenberg bei Ybbsitz (Herbar

Po«tteb).

f. ghueorufa Hart, Fl. Erl (1817), p. 218. Cfr. Arn., Jur., 8. 112.

An Bachen nnd Ahorn befBandegg (Hefbar Poetach).

Leeanora faUida Schrch , Spie (1771), p. 138; Sjn. aJbdla Pen., Uat Ann.

(1794), p. 18. Cfr. Arn., Jur., S. 112.

An I^aubbänmen, besonders an Ahorn im ganzen Gebiete aehr ter-

breitet, auch an Nadelholzstüuuuen.

Lecanwa angulosa Schreb.. Spie. (1771). p. 136. Cfr. Arn., Jur., S. 113.

An gleichen Orten wie vorherige.

Mein Beagens Ca Cl bewährt sich au deu hier vorliegenden, ohne

Zweifel richtig beitimmten Eiemplaren abeolnt nicht

Im HerbftN des Dr. Poetsch, welcher ein eifriger Anhlnger der

chemiacfaen Beagentien wnr, tind anter Leeanora palUda Schreb.

K+ die df«i Haaptvarietitai:

W. $ordice<!cens Pers. Ca Chi — epithecinm,

TUT. einerella Floerke Ca Chl+ epithecium,

¥ar. angviosa Schreb. Ca Chi — epitheciani,

sämmtlich durcli Fundstellen aus der Nähe von Bandegg vertreten.

Leeanora .<urdida Pers., Ust. Ann. (17!>4), p. 20.

Auf Gneissblöcken bei Pöggstall (auf Handstein am 8ountiigberg[?]).

— Auf Wiener Sandstein bei Bandegg (Herbar Poetsch).

far. SOwarUU Ach., Jfeth. (1803), p. 161.

Auf OUrnmeracfaiafer am Wechael (leg. Lojka) (Herbar Poetach).

J^coMora ermulato Dicki., Ciypt, 8 (1798), p. 14. Cfr. Arn., Jur., S. 115; Syn.

eaesioalba Kbr., Par., p. 82.

Auf Kalk des Oetscher (Herhar Poetach). - Auf KaUonörtel der

Friedhof'inauer am Sonntagberg, zumeist in der

f. dispersa Floerke, D. Fl. (1815), p. 4. Cfr. Arn., Jur., S. 115, Nr. 183.
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Subsp. caendcscens Ilaj^., Pruss. (1782). y. 50; Syn. Lee, Sommerf. oedMata
Ma^tf., Sched (185(5), p. 71 Cfr. Am , Jur., S. 116.

Auf der Schiiittflächt* eines altiii KicheostockeB am Gnibberg bei

Gaming in prächtiger Kntwickeluog. *

Lecanora Hagem Acb., i rodr. (171)8), p. .)7.

Ad altiii Zäunen am Sonntagberg — apoth. dease prminogia — viel

Mitroer »Ib

nr. nrnbrinm Ehrh. (179S).

An alten Planken, auf Dichicbuideln, an Pafipeln am Sonntagbeig»

aber 8ebr gemein nm Beilen stetton; in dt^r Ebene meist sehr Vpp^
entwickelte, ungemein sablreiche Apotbeoien mit fast gani Ter-

driin^rteni I\;iiidp.

BlDt> re«-ht aulTailige Form am Fus^h der uralten Alleepappeln bei

Seitenstftteii : Tballub ^elb- bi> bc Ii iii ii tzi ggran , mitunter

fast mehlig aulgelöst {K—); Apothecieu dicht gehäuft, die

lichtbraune Scheibe scbwacb bereift bis ganz unbereift, mit bleiben"

dem, schwach gesibneltem Bande, aber sich hftbscb und tterlicb

abhebend wegen seiner fast heüweissen Firbung; Frttehte selten

1 mm erreichend, meist etwas kleiner. Sporen ^^ l^ ^. mitunter

scheinbar dj'bla.^tis< h. Hymenum 7. -f ca»'nilo-. dein fnlv. Spernio-

guuieu waren nicht auizuüudtu. Geäclhg uiit CaUu^mma pyra*

ceum Ach.

f. fiOlMi Hepp (1853).

Anf alten Schindeln des Kirchendaehes am Sonntagberg.

Leeeuma tmibmei Pers., Ust. Ann. (1794), p. 2d. Cfr. Arn., Jur., 8. 117, Nr. IS5.

An Eschen bei 81 Leonhard a. W.; an jungen Zweigen von Comm
emt^N^iMa am Sonntagberg. -~ An Weiden und Pappeln bei Bandegg

(Herbar Poetsch).

Lteaw>ra dispersa Pers., U t. Ann. (1794), p. 27; Syn, Leeanom Fhtowiana
Körb., Par.. p. 83. Cfr. Ohl., Zusammenst., S. 25.

Auf Alp* nkalk des Huchkor bei Lassing. —- Auf Sandstein bei Bandegg

(K'Tbar Poetsch).

Jjecanora poli/troj a Ehrh. (1793).

Auf (iranit im Ispt'rthnle am Ostratig.

Lecanora t^ymmictera Nyl., Flora (1872), p. 241); (1^77) p. -158; Hue, Add., p. "J2.

An dflnnen Lärchensweigen im Sttftswalde Ton Seitenstetten.

Lecanora varia Ehrh. (1785).

andenrftrts auch im Gebiete überall sehr hinfig, besonders an

alten Zftunen, Lftrchenrinden. — An Zaanbrettern bei Bandegg

(Herbsr Poetsch).

W» taepincula Ach., Syn. (1814), p. 35. Cfr. Arn., Jur., S. 122.

An Bretterzäunen in der Forsthaide bei Amstetten* — Auf Krumm«
bolx am Gaiusbtein (Herbar Foetscb).
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XMSMOro Mwvotpw Wihlbg. in Ach^ MetK, Sappl. (1808), i>. 40; Sjn. mbravida
Nyl, Flor» (1872), p. 250; Hue. Add., p. 91.

An alten Zaunbrettern, entrindetem Holte in der Umgebang von

Seitenstetten und am Sonntagberg liemlich häufig und filif^rall mit

reiclilicben Spermo^mien, so dass diese Art mit der fast gleich

häutigeD Lccanora effusa Pers. nicht zu verwechseln i>t.

Leeanora effusa Pers. in Hoffm., Germ. (1795), p. 174. Cfr. Arn., Jur., S. 118-

An altem Holze im Herzogbug am Sonntagberg; am Blumeisberg bei

Seitenstetten.

TIT. ravida Hoflfm., D. Fl., II (1795), p. 180 (?); Tb. Fr., Scand., p. 204;

87D. LeeaiMra piniperda u. »ubcamea Stein» Schi. Fl., 8. 139.

An Ntd«lboIittiünken im Sehmoieoberg bd Bnndegg (Herhnr

Poetieb).

Leeanora eabmirieata Njl, Flon (1868), p. 478; (1872), p. 249; Hae, Add., p. 95;

Th. Fr., Scand., p. 265; Arn., ZooL-botta. Verhandl. (1878), 8. 107, 517;

(1874) S. 278; (1875). S. 467, 483; Arn., Eis. Nr. 666 ab, Nr. 540, 1112;

ADsi, Nr. 512; Hepp. Nr. 192; Lojka, Lieh. Hnng., Nr. 184.

An entrindeten Zw« tschkenbäumen, an alten Zäunen, an entrindeten

Fichtenwiirzelii um Sonntagberg, gerade nicht selten. Die hiesigen

Speciuiina unterscheiden .sich von den obigen Exsiccaten Arnold*a

und Lojka 's durch grössere und fast durchwegs dunkel uliven-

grüne Apothecien; Sporen, Spermatien etc. sind aber gleich.

Aspicüia verrucosa Ach., Univ. (1810), p. 339.

Auf dem Oetscber bei Gkming (Herbar Poetach).

Aspicüia verrucosa Ach., Univ. (1810), p. 339, f. mutabüie Ach., Univ., p. 335.

An alten Zaonbrettern an der Thbiatraaee iwiBchen Waidhofen und

Sonntagbeig. — An einem Bnehengelftnder bei Hollenetein (Herbar

Poetsch).

Der Ansicht, dass die ürceolaria mutabtlis Ach. nur eine Staudorts-

form der alpinen AspiciUa verrucom Ach. sei, wird diese Flechte

aus dem subalpinen Vhbsthale unter dem Namen der Stammform

hier angeführt, ol>gleich — dem tieferen Standort*' eiitsiirei hend —
thaUus non verrucosus sed potius 8ubcartila!ji)ten^, SHhnitidus

lutescenti-cmcrcus. K— J— . Cfr, Th. Fr., Scand., p. 274, Obs.

AipkOia cinerea h. (1771), Mant. 1... p. 1:^2. Cfr. Th. Fr., Scand.. p. 280.

Auf Sandstein am Sonnt.igbi ri;; iJiaUo rimoso-di/jracto, crassiore,

obscurOf parum fertüt. A r i>riuio flavescit, dein rubesceus. —
Anf Wien« Sandstein bei Bandegg, bei Grasten (Herbar PoetscbX

ar. graphiea Ach., Unir., p. 348.

Anf Sandstein bei Bandegg (Herbar Poetsch).

AepUsOia eäkmrea L. (1758).

In der Umgebung von Seitenstettant Sonntagberg und nach dem
Herlmr Poetsch! anch um Oraeten. Baadegg, am Oetscber, Hoch-
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kor bei LMslog auf Kalk and Saadttain fliat Qbarall ganaio, aber

mir in der

^W.eontorta HofTni.. (Jerm. (1795), p. 186.

Auf Saodstein des Hocbkogels bei Bandegg findet sieb im Herbare

Poetsch auch die

f, cinereovirens Mass.

Aspicüia yibbusa Ach., Prodr., (1798), p. 30.

Anf GneissgranÜ bei lliaria-Taferl a. d. Donau. — Auf Granit bei

SebO&biebl a.d. Donau (Herbar Poetecb).

AMpieiUa cencea Am. (1858), PL, 1859, p. ja, 149; Kbr., Par., p. 101. Cfr.

Am., Jnr., S. 180.

Auf umberUegendem SaodsteingetSlle am Soontagberg, beeonden

gerne an schattigen Waldwegen.

JantUpU Prevofftii Fr., L. E. (1831). p. 197. Cfr. Arn., Jur., S. 131.

Auf Alpenkalk am Hochkor bei Lassiug (Hörbar Poetsch).

f. affinis Ma^s., Geneac. (l^rvl). p. 12. Cfr. Arn.. Jur., S. 131.

Auf Alpenkalk am Hochkor bei Lassing (Herbar Poetsch).

Jonaapis caerulea Mase., ISjmm., p. 25; Kbr., Par., p. 115; Sju. llymentha

IVcvofÜt Fr. w.
Auf Kalk des Oetaeher, des Hoebkor (Herbar Poetseb).

PhiOiog&U «Im» Sw., N. Act. (1784), p. 247. Cfr. Arn., Jnr.. 8. 132.

An alten Apfel- und Bimblumen um Seitenstetten sebr baufig, seltener

am Sonntagbeig; von ersterem Standorte Exs. Nr. 1552, Fl. En.
Aostr.-Hung. — Au Eschen bei Randegg (Herbar Poetsch).

Fetractis clausa Hoffm., Enum. (1784), p. 4S; Sjn. Lieh. exatUhematica Sm.

(1791). Cfr Arn., Jur.. S. 132.

Auf Kalkcüngli>nicriit der Ybbsufer am Fuss« dt s Soiintagljerges. —
Auf Alpeukalk am Oet.-jcher, lluchkor, hi^'i (iamiug Oierbar Poetsch).

Secoliga dihUa Pers., Syo. fung., 1801, p. 008; Sju. Biatorina pineti Scbrad.

Ab abblittemder Binde alter Lftreben, Fobren, Ficbten im St Peter-

walde bei Seitenstetten, am Sonntagberg bftuitg.

Secoliga fouempie Kplb., Fl. (1857), p. 874.

Auf Falk am Marberg bei Modling (leg. Lojka) (Herbar Poetseb).

Pathyphtale carneola Ach., üniv. (1810). p. 194.

An alten Tannen am Sonntagberg nicht häutig (mit Parasiten).

Qyalectacupularis P^hrh.. 10 Febr. (1785), Beitr., p.4,45. Cfr. Arn., Jur., S. l.'^3.

Auf Schiefer bei Uresten, auf Kalk am Ybbsufer, am Sonntagberg,

^ Procheuberg fiberall j^emein. — Auf Kalk am Oet»cher, Hochkor

etc. (Herbar l'uetdch).

QydteUt Ueideopsis Kass., Mise. (1856), p. 39; Syn. Gffaleäa Ayo/tna Hepp.

Cfr. Arn., Jur., 8. 188.

Auf Sandstein in einer tiefen Soblucfat am Sonntagberg.

QyaieHa iruncigena Aob., ünir. (1810), p. 152. Cfr. Arn., Jur., S. 18S.

An Birnbinmen bei Bandegg (Herbar Poetseb).
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Thehtrema Upadkmm Ach., Prodr. (1798). p. SO.

An Tannen im Stiftswalde beim Jiigerhause mameDhart, seltener am
Sonntagberg, im Dechantwalde am Windba|r> — An TanoeD bei

Randegg (flerbar Poetscb).

Urceolaria scrujio^a L. (1771).

Auf Kalk und Sandstein im ganzen Ciebiete häufig.

VAT. bryophüa Ehrb. (1785).

Hie und da Ober Mooseo uiid alten Pflansenresten, am .Sonntagberg,

bei Maow-Oeliog, bei Oresten.

m. mrgühta Ach., Uetb. (1803), p. 184; Sjn. arettaria Aeb. Gfr. Arn.» Jur.,

S. 187.

Auf Gneihssand bei Pöggstall.

Vreeokuria albissima Ach.. Meth. (180;^). y. 147. Cfr. Arn.. Jur.. 8.138.

An iVucbten Kalkfelsen am Lassiagfall bei Wienerbruck.

Perttuaria corallina L.. Mant., p. K'.l.

Anf Granit an> kleinen l'eilstein bei Ispfr Stimmt genau — auch

reactio chemica A' j flavesc. — mit Arn., Eis. Nr. 204 a, b,

Lujka, Kxs. L. U.. Nr. 171.

Pertusaria comviunis DC, Fl. franc. (180r>), j>. 320.

Fruchtend nicht häufig um ^eiteoBtetten und am Sonntagberg. Was
ieb anfloglieb daflkr hielt» stellte sieb nnter dem Uikroskope als

leiopUtca Acb. faenuis.

Pertusaria amara Aeb^ Vet. Akad. Handl. (1809), p. 168. Gfr. Arn., Jur.» 8. 140.

Sebr gemein an Obstbänmen, Nadelhols, ' alten Brettern in der Ebene

wie in den Bergen; ancb im Ispertbale gesammelt.

Von Tannen am Sonntagbeig stammende Specimioa Btimmen (teste

Dr. Zahl bruekner) genau mit TIepp, Ex;«. Nr. i)77 niid Trevis.,

Nr. 11 inf., und trifft auch die ßeactioo (Ca Clj zu; asci mono-

spori, tpoTM (A.

Von anderen Substraten herrftbrendeEiemplarereagiren: JT-f- leriter

flavesc, aber eine weitere Firbnng in Rotb oder Violett dorch K
addito C bringen die mir zur Verfügung stehenden Reagontien

nicht immer zu Stande. Mag übrigens sein, das^ w«>gen der fliicliti-

gen Wirkuni: jene mir Tor&bergehende Färbung von mir nicht

wahrgenoiiniien wurde,

Pertusaria faginea L. (1753). Cfr. Arn., Jur., S. 141.

Auf Schindeldächern, altem Holr, Laubbäumen, besonders Kirscheu-

b&umeD am Sonntagberg, am Seitenetetten. Die änsserlichen Merk-

male stimmen siemlieh genau mit Arn., Bxs. Nr. 1171 ab. JT— C—.
— An Buchen bei Gaming (Herbar Poetseh),

t soaveob (Nyl. in Utt) Am., Jur., 8. 141.

An Sandatein anf dem Sonntagberge, aber nur steril und mit lahl-

reichon Soredien. AT— C—.
Z. B. Om. B. XXXIX. Abii. 46
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Periusaria Jadea (L., 1768) Wolf. In Jacq., CoO., 8 (1789), p. 107. Cfir. Am.,
Jar., S. 142.

f. emera<!cem Nyl. in v, Zw.. T<icli. Ilpid^Oh. (\^^^), y. S^.

Auf Granit bei Maria-Taterl, doch nur storil. — titimmt j^afe mit Arn.,

Exs. Xr. 1231; Zw.. Nr. 8^9. C+ purp.

Pcrtusaria inultipuncta Turn., Trans, hin. Soc., IX (1808), p. 137 j Th. Fr.,

Scand., p. '.m.

An alten Tannen am Sonntagberg (teste Dr. Arnold).

i^ertusana coccndcs Ach., Prodr. (171>8). p. 10.

An Tannen am Sonntagberg häutig, aber bisher nur steril gefanden.

Tballuä K-j- rub. Stimmt ToUkomroen mit Uepp, Eis. Nr. 674

(tette Dr. Zahlbmckner).

Pertusaria leioplaca Ach., Vet. Akad. Haudl. (180U), p. 195.

Ziemlicli häufig «n Bueben und anderea glattrindigwi Laabbaamen

am SoDotagberg; auf dem Raatberge bei Seitenatetton. £+ luteee.

Sporae ß, meist 4-, aber auch 3-, 5- und G sporige Schlänche.

PUyctis agelaea Ach., Prodr. (1798), p. HO. Cfr. Arn., Jnr.. S. 11:1.

Au jungen Eichen, an Obstbauniea um Seiteustetten, am bouutag-

berg; sporae pUrumque binae, mtuirone hfftMno. Cfr. Lojka,

Bn. L. ü. Nr. 645.

iSphi^ridium byssoides L. (1767).

An lebmigen Erdabrissen, Terlaisenen Lehmgruben, Wegraadem m
Seitonstetteo, aneh am Sonntagberg.

ff. Tar. ntpesire Pers., üst Ann. (1794), p. 19.

Auf Sandstein am Flattenberg (Ton diesem Standorte Exs. Fl. Anstr.»

Hang, eingesendet), im Stiftswalde, bei Seitenstetten, am Sonn-

tagberg auf Wiener Sandstein. Am letzteren Standorte solir häufig

der Tballns Ton Parasiten gans schwinlieh gef&rbt (Buälia

atlwUina !).

ß. ?ar. carneum Floerke, iSjdow., ]>. isl.

Kar einmal auf einem faulemlen Stocke imter dichtem Gebflsche bei

Seiten Stetten angetroffen, aber hier in grosser Menge.

Y* Tar. sesmle Nyl., Sjdow., p. 18f.

Auf sehr trockenem, festen Lelimboden am Nordrande des St. Peter-

waldes; eine schöne, auffällige Form. Thallus graugelblich, klein-

körnig bis fast staubig aufgeUtot Die wulstig beiandeten, roth-

brannen Apotheden kaum 1 mm erreieband, nnd meist stark

angedrftckt. Der Thallus von dem dunkleren Torlagtr der insel-

artig aingesprengten Bofomyctfs-Rasen sierlioh umiahmt. Selten!

Var. «t. nnd ß. auch bei Bandegg (Herbar Poetsch).

BtoeomyMS ericetarum L., Sp. pl., ed. I, p. 1141 (1753); Fl. Exs. Austr.-Hnng.,

Nr. 1546; Sjn. Boeomyees rosni« Per«. (1794).
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Ad saiidig-löbnnVen Waldrändern odir soDstigvn Bteiilen Stellen

überall liiiufig im Gnbifte.

FiOra percremita (Nyl in Flt)ra
|
Ib^b], p. 4ü2) Zahlbr.. Beitr. zur Flecbtenllora

Niederösterr. in Verhaudl. (kr k. k. zoül.'botau. üesellecb. iu Wien (18ö8);

Hue, Ädd., U, p. 322, Nr. V.m.

gThaüui <iXbidu8 ürmuttihtgtiamidOBiu, K ImUr hiiuetn»\ apoth.

fiuea, haai txhu palUda, Jtmiora obiusa uämarginaita, dmim
eonnexof itUus paUida; aporae othm^foe vH fimfwme-iXUmjtae,

^1 fi in thecis hngis. Od. %m. I vitiose fiUveseenBt thecae

praesertim tinctae. Paraphi/scs gradier parcae irreguläres in-

spersae, epitliccium subfuscescenSf hypothec. twn obscuratum.'^

Nyl., L c.

An meneben StSoken im SL Peienrüde bei Seiteoitetten geeeUig

aut Cladonia fimbriaia und Biatora mridueent Selirad. Von

dieeem bisher eiaiig bekmnten Standorte Lojb«, Exe. L. U., Nr. 285.

Psora lurida Sw., N. Act. Ups. (17S1), p. 247.

Auf Aipenkalk am Proohenberg bei Ybbsitz.

Ptora decipiens Ehrh , Beitr.. S. 4, ir. (lo. Febr. 1785). Cfr. Arn.. Jur., S. 148.

Auf Kalk am Hocbkor bei Las.siug (Htirbar Pootsch). (Im Herbare

Poetscb: Psura lurtda, testacca bei Modling gebammelt.)

Biatora coarctata Sm.. E. Bot (1791'). Cfr. Arn., Jur., S. 155.

Auf Saudtitein am Plattenberg, im Stiftswulde bei Seiteustetten, am
äuiiiitagberg iu zahlreichen Formen und Uebergängen ungemein

häufig. Wie ermutblieh anderwftrte» nveh bier die var. elsdlittoAeb.»

Metb., 1808, p. 159 vorberrtebend. An lebmigen Waldrftndem im

St Peterwalde bei Seitenttetten ancb f. terrestm Fw. niebt eelten.

var. onMrfa Sornft.» var. ekuhisia Ath, ancb im Herbare Poeteeb ane Funden

bei Bandegg vertreten.

Biatora rupestris Scop. (1772).

Anf Kalk um Seitenstetten und am Sonntagberpr. bier ancb auf Sand-

stein, auf Alpenkalk bei Gresteo, am Prochenberg, bei Neabaos.

JM.calva Dirks.. Fase. (1790). p. 18.

Aul Alpenkalk des Hochkor bei Lassing (Herbar Poetsch).

Tar. incrustans DC, Fl. franc. (1S05), p. 301.

Anf Kalk der Tbbenfer bei Roeenau am Sonntagberg,

f. iMMa Stein in Utt

Anf Sandftein bei AUbartebeig niefart dem Sonntagberg.

BitUora hieida Aeb., Ptodr. (1794)» p. 89. Cfr. Tb. Fr., Scand.. p. 432.

An Tetetedcteii Granitwinden bei Marbach a. d. Donau nicht eelten.

Stimmt genau mit Arn., En. Nr. 1119.

BkOora aifmmicteUa Nyl, Fi. (1868); Hne, Add., p. 142.

An alten, behanenen Holzstämmen am Sonntagiierg; eelten! Cfr.

Lojka, Exe. L. U., Nr. 177.

46*
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Biatora meiocarpuulcs Nyl., Fl. (1882), p. 15.'i; Huc A.id., II, p. 112.

Au Sandstein an saudig-lebuiigeii Wegräuderu am äonutagberg, gar

uiclit selteij. Vou hier Arn., Eis, Nr. Ii:i7.

Biatora exsequem "Syl., Fl. (IS^l), y. 179 et 539; Hne, Add., p. H2.

Au eiitriiidt'ten morsciieu Stöcken im Herzogbergwalde hui Souutag'

berj,'. Stimmt mit Lojka. Eis. L. U., Nr. r)5. Sehr selten!

Biatora hclrola Körb, in Sched.; Th. Fr., .Scaud., p. 129.

Auf der Rinde alter Fichten am Sonntiigberg. Selten!

Biatora Nuxantusis Jierkb. in Laliin. Zusammtihst., S. 162.

An entriudetfu Zaunstungeu beim Herzogberg um Souutagberg, nicht

gelten ?ermathlich auch anderwärts, aber sehr leicht zu übersehen

wegen ihrer UnacheinWkeit: „thdttui tMcula atucure cinerea

indteaiu»". Die ApoUieeien nur mit einer sehr guten Lnpe eieht-

bar. Die hiesig» Fleehte stimnit ToUlEommea mit Arn., Exe.

Nt. 1050, nnr sind be! Lahm, 1. c, die Sporen j^— indees die

hiesigen ij^^jV iui Durcbächnitte haben. Spermugouien nicht selten,

mit walalichen Spermatien, /i.

Biatora (laujidnlu Fr., ScbiMl. er. (1821), p. 10.

f. püyoj)/iil(t Somft.. Suppl. (182G), p. 164. Cfr. Arn., Jur., S. 153.

Auf tlton Nadelholsstöcken am SchwarzenlMrg bei Gresten (Herbnr

Poetsch).

Biatora granulom Ebrb. (17s."), i>yu. dccolorans Hoffui., PI. L., 17''4, p. 54.

Au morschen Stöcken im St. IVtcrwaMe und im Stifrswalde bei

Seit*'n.'^tHtt«^n ; an t'utrindett^n Stücken und bt'.-omiers üppig ent-

wickelt auf einem alten Schiudeldacbe beim hl. Brunnen im Walde

am Sonntagberg.

Biatora viridescens Solnad. apud Cime! in, System, uat. (1794), 2, p. 1301; Spie.

(1794), p. 88. Cfr. Arn., Jur., S. 154.

An moderigen*StGcken im Stiftswalde, St. Peterwalde bei Seitenitetten;

an BttchenstSeken am Ifitterberg bei leper. — Bei Bandegg nnd

Gresten (HerlMur Poetach).

Biatifra fiexuoaa Fr., Vet. Akad. Handl. (1822), p. 268.

An eotrindeten Stöeken am Sonntagbeig, auch bei Seitenstetfcen in

der Anwiese gegenSber dem Bahnhofe.

BiaUnra gehtinMa Ploerke, Barl. Mag. (1809), p. 201. Cfr. Th. Fr., Seand., p. 446.

An moderigen Stöcken im Saasterwald am Sonntagbeig.

Biatora fueea Schaer., Spio. (1883), p. 166. Ctr, Th. Fr., Seand., p. 486.

Am Hochkor bei Lassing (Herbar Poet.sch).

Tar. eatiffuineoatra Wulf, in Jacq., Coli. (1789), p. 117. Cfr. A r u., Jur., S. 157.

Am Hochkor bei Lassing, in der Eckbaohscblucht bei Neuwaldegg
nächst Wien (Uerbar Poetsch).
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IWt.atrofusca Flw. in Hepp, Ex«. (1857) Nr. 268.

Am Hoebkor bei Lauiog (Uerbar Poetscb).

Biolora «mlngua Mass., Rio., p. 124; KUtht P«r., p. 160; Sjd. Bfotora ta&e*

wen« Körb.

Ao glatter Tannenriude un Sonntagbwrg. — An fittchen bei Gmtea
(Herbar Poetsch).

Biatora fuscorubens Nyl., Bot. Not. (185:5). S. 183.

yu.odtracea Hepp (1857). Cfr Arn., Jur., S. 159.

An Kalkmergel bei SeiU^u.^tett<?n.

Biatura uUginosa Schrad., Spie. (1791), p. 88.

Um Seitenstetten und am Sountagberg sehr bäatig auf Erde sowobl,

alä auf faulendem Holze.

TU*, humosa Ebrh., PI. crjpt., £xf. Nr. 185.

Ad «umpfigen Wald^ndern im St. Petenralde, auf der Fontbaide bei

Maner-Oeliog.

var. argiUaeea KmpU Sjb« proUkaria Tb. Fir.» Seand., p. 456. Cfr. Stein,

Cryptogamenfl. Schles.: Plecbten, S. 20G.

Auf sandigem Lehmboden im St. Petenralde (Sfidfleite), Stiftewalde

und am Sonntagberg häufig.

Biaiara fn^ininm Ach., Syn. (1814), p. :5.-.. Cfr. Arn., Jur., S. 155.

Auf entrindeten Stöckon im Bretterwald bei St. Leonhard :i- W.; auf

Schi!i-l»'l']rn-iir'rn am Sonntagberg; au faulendem Uolz in der Att-

wiebe l»t'ini Hahuhote v<in Seiteustetten.

Biatora Bauschiana Körb., Par., p. 157.

Auf Alpenkalk am Gam.Hstein bei Htdlenstein (Herbar Poetsch).

Biatora choudrodes Mass . Syjntii. (1855), p. 39. Cfr. Arn., Jur., S. 156.

Auf Kulkcont^Ii tii> rat* II ler Ybbsufer am Foaae des Sonntagberge&.

Lecidea fumosa Hoftm., (j- iui (1705), p. I!t0.

Auf Gneiss am Ostrang; aut Sandstein am Sonntapberi;. — Um Fucba

bei Göttweig; auf Sandstein bei Kandegg (Herbar Poetscb).

ar. SubcütUigtta Th. Fr., Scaiid., p. 5'2t;.

Auf Sand.stein am Sonutagberg. — Auf Wiener Sandstein bei Bandegg

(Herbar Poetscb).

f. acMlata Scbaer., Bnnm. (1850), p. 110.

Auf Sandstein bei Bandegg (Herbar Poetscb).

f. polygomia Flw., Körb., Par. (1865). p. 218.

Auf Sandstein am Gaiskegel bei Qresten (Herbar Poetscb).

mopkOa Acb., Vet Akad. Handl. (1806), p. 388.

Auf Gneiss an der Strasse von Martinsbeig nacb PöggstalL

f. umbrota Slot, Eis. Nr. 801 Ä.

Anf Sandstein an schattigen Waldstellen am Sonntsgbeig. Cfr. Flora

eis. Anstr.-Hnng., lUt. 1551.
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Xeeidca macrocarpa DC. (1805).

Auf Saudsteiu am Windhag am SouutagberK; am IMattenberg bei

Seitenstetten. — Auf LiaasAndsteia do8 Gaiskogeb bei Gresten

(Herbar Poetsch).

Lccidcii superbu Korb., ^yst. (1865), p. 248.

Anf Sandatdn üi Gresten ^erbar Poetaoh).

Xeewlea tiMimocrfra Ach., üniv. (1810), p. 167.

Auf Sandstein am Sonntagb«rg, aelten.

LedAta «ntMato Ach., Univ. (1810)^ p. 176.

Auf bemmlisgMiden Sandsteinan am Sonntagberg. — Auf Sandstein

bfli Bandegg (Herbar Poetsch}*

ar. suhconccntrica Stein, 1. c, S. 253.

Aul kleinen Steineben au einem WasBertQmjtel in der Forstbaide bei

Oeling; an Sandsteiiitjerolle im Zelterbolz bei ScitenBtetten. — An
Sandstein auf Feldern bei liaadegg (Herbar Poetsch).

var. macruspora Hepp. Nr. 2t>4.

Auf heramliegenden Feldsteinen bei Randegg (Herbar Poetbch).

Leddea petroaa Arn., Flora (1808), p. 3G; Th. Fr., Scaud., p. 511.

Auf Alpenkalk am Gamsstein; am Uocbkor (Uerbar Poetsch).

Leddea Juramt Schaar., Enum. (1850), p. 123.

Auf Kalk btt Gaming und Nenhaus.

LecÜm mergetti Flw. in KSrb., Par. (1865), p. 225; Th. Fr., Scand., p. 513;

Siyn. Uthj/rga Fr.

Auf Alpenkalk am Uocbkor (Herbar Poetsch).

Jjecidta rhaetka Hejip var. micropsis Mass

Auf lUibler DoUrnut am Oftscher, L«>jka, Exs. 85 (Uerbar Poet&ch).

Lecidea lati/pea Ach., Meth., Suppl, (1H03), p. 10.

Auf Wiener Sandstein bei Ilaiidegg (Herbar Poetsch).

?ar. aequota Floerke in Scbaer., Spie. (1828), p. 152. K+ 0—,
Auf Dachiiegfln des Stiftes Sdtsnstetten.

L$eiiM paularia (Dav. in Trans. Linn. Soe., II [1794], p. 283?); Sjn. gonith

fMa K9rb., Syst, p. 285. K± Int. C—

.

Anf Saadsteinfln der Gartenmauern am Sonntagberg. Anf Wiener

Sandstein bei Bandegg und Greeten (Herbar Poatseh).

¥ar. «Urosanguinea Hepp, Bn. Nr. 252.

Auf Kalk am Schwarseaberg bei Grestea; anf Kalk am Uocbkor

(Uerbar Poetsch).

Lecidea parn^mm Ach., Prodr. (170^). p. 64 pro p. Cfr. Arr.. Jnr., S. Itio C —.

An Baumrinde, Baumworxeln, altem Uoli überall im Gebiete gemein.

Lfoüax Körb , p 21

An KmIiou li^i Kandegg (Herbar Poetsch).

i. grandis Flw. in Korb., Syst. (1855), p. 244.

An Erlen am Hochkor (Uerbar Poetsch).
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(f. vielaJruca Korb . Par.. p. 217, syn.)

tartolata Duf. in Fries, L. E. (1881), p. 330.

Au JBschen bei Randegg (Herbar FotUch).

IKT. rugülosa Ach., üniv. (1810), p. 167, pro p.

An Sorh. aucup. am Sonntairbersf, nn Ahigg bei Seitdostetteo. — An
Eschen bei Lassing (Herbar Poetsch).

JKt.euphorm Floorke, Rftrl. Maff. fl^OS), S 311. A'-f flatesc.

An altem Holze bei Randegg (Herbar Poetsch),

IM» cUroruben.'i Fr.. Scand,, |>. r. lst; Syii. 7?. sirniJiff Mn'^s.

An Tannen im Mayerleitnerbolz bei iSeiteDstetten ; auch am Sountag-

ber^; nicht selten.

Lecidea Laiirrri (l^r,;^,). Eis. Nr. 4.

An F«'l<iHlioru bei Seiteustetteo nicht selten. — An Buchen bei Raudegg

(H»»rbar Poetsch).

jLecuUa dulusa Ach., Meth., ^^iippl. (1SU3), p. 11 pro p.

An Tannenstummen bei Randegg (Herbar Poetsch),

Lecidea olivacea Hollm., (ierm. (17U.jj, p. 102 pro p. C+ ochrac.

An L&rchen, Erlen bei Seitenstetten. — An Lärchen, Buchen, Tannra

bei Bandegg (Herbar PAetecb).

LeeidM mnogynrnSn K5rb., Sjst., p. 252.

Aof Steinen bei G5ttweig (Herbar Poeticb).

Lecidea mmUtkola Acb., üniT., p. 828.

Anf Alpenkalk det OamesMn und Hoebkor (Herbar Poetscb).

Lecidea immena Web., Spie. (1778), p. 188 pro p. Cfr. Arn., Jur.» 8. 161.

Anf Alpenkalk des Oamntein nnd Hoehkor (Herbar Poetseb).

MycobUutus mnguUuuiu$ L., Sp. pl. (17Ö3), p. 16(^.

«. endarhodus Tb. Fr., Scand. (1874), p. 479.

In Fdeenritsen am kleinen Peilstein bei Isper. — Hfpoth, sa«-

guineumt eporae »ingulae ^^Z^ f*. Paraphyse» apice

caeruleseentes, K roneo tinctae.

liiatorclla innicaUt Mass., Lotos (185G), p. 78; Strangospora pinicola Khr,,

lAch, tantüla Nyl.

An der rissigen Binde einer alten Flihre am Sonntagberg. Trote

eifrigsten Snebens an keinem sweiten Stamme mehr gefunden,

dürfte somit hier selten sein.

BiatonUa geopkamt N7I. in Mns. Fenn. Lieh. Scand., p. 212; Sjn. Stemia

luridetems Kühr., Naohtr. (1872)* Cfr. Staln, Ciyptogamenfl. Schles.:

Flechten, S. 200.

Auf dem Stirnschnitte alter, faulender Stocke in <ler Nähe des

hl. Ikunnens am Sonntagberg, auf alten Terwesenden, stets feuchten

Brunneuröhreu ebendaselbst.



PilM StraBS«r.

£iDe f. lignicfi](( dieser FIfchto diirftt» noch nicht liPobr\c}it«t worden

seiö. Das geiibte Auge meines Freumies l>r. A. / ah 1 1) r u c kii er

entdeckte im vurigeu Sommer das Ijescheidene, liöclist unaufiehnliche

l'ilätizcLeu, und bereicherte 8o mit eiueni neuen interessanten

Fände die Flechtenflora des hl. Berges.

Wenn diese Flechte die echte titeinia (jeophana Nyl. ist — sie wird

nimlicb aneli lebttOdAr Fils verdächtigt — , dann wird si« woU
auch aaf d«r laDdigeii Erde, woran hier kein Mangel Ist, noch

an^efanden werden, welcbee Substrat Stein, 1. c, angibt.

Trocken maebt der fast schwane Tballus mit den gleichfalls gani

scbwan erscheinenden Apothecien ginsllch den Eindruck eines

i^Ptlses*. Angefeuchtet jedoch bildet der Thallns einen ichwärzlich-

grllnen, schleimigen, gelatinösen, dünnen Ueberzug, nnd die Apo-

thecien prüsentiren sich genau in der von Stein. 1. c, beschriebenen

Weise. Auch <\<'t inncrf Hau der Ajx'thccien stimmt Tolikommen

mit der er,srii(i|ilL'!nl ^'enaiuu Re.schreibung Cel. Stein'«.

Die Hjpothecien .nind aucli liier braun, wenn aiioli nhen nicht ^hell-",

eher dankelbrüun; das ffjmeniiini gleichfalls sitniibraun oder hell-

braun, die ganze Höhe desselben etwa 4U l^: l>io ziemlich

stark zusammeuhängeuden kräftigen Parapbjsen durch ihre hellere

Färbung auffillig. Die 16 kugeligen Sporen, stark Ucbtbrecbend,

l^gen fast gans regelmiasig tu tweien schief auf die Innenwand

der fast cylindriscben Scblinche, oder in keulig aufgetriebeoeo

Schläuchen nn iler Innenfiäche hemm 12 oder 13 wieder ganz

regelmässig, wie die Curallen eines !.'<>>t>nkranzee, und die übrigen

3 oder 4 wieder ^pra<ilinig in dem freigelassenen Kanin der Aus-

sackung des Schlauches. Die «liiisse «ier Spt)ren etwas geringer

als hei Stein, 1. c., angegeben, '>—C>a: auch die winzigen, ei-

förmigen Spermatien und selbst die ruthselliaften Tjcnideu fehlen

nicht, doeb habe ich nnr fast gans ungefärbte, 4theilige Stylo-

sporen in der Ton Stein, 1. angegebenen CMsse beobachtet

Die gewöhnlichen grftngelben Gonldien nur gans klein, aber sabl-

reich, wenn tu den gonidienlosen Apotbecieo gebSiigl

Kaum fünf Schritte rom Fundorte Dr. Zablbruekner's fand idi

wenige Tage splter auf dem oben au letster Stelle aogegebraen

Substrate abermals, und iwar hier mit zahlreichen Apothecien, die

scheinbar nämliche Pflanze gesellig mit Sareotaffium eampestre Fr.

Die Apothecien dieses Stamlorto^ bleiben auch angefeuchtet tief scbwars,

stimmen aber in Form und Grösse, sowie in ihrem inneren Bau
sn vollkomruen mit den ohcp beschriebenen überein, dass ich. ob-

frlcicli Apothecien von beiden Standorten 7u gleicher Zeit unter das

Ge.sichthl'eld des Mikruskopee gebracht wurden, keinen Unterschied

herausfand.
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Der ThalloH &ber ist stellenweise von der oben beschriebenen Be-

schaffenheit, und dann verunreinigt von den grünlichgelben Thallus-

körnern der Biatorella campestris Fr. Wo jedoch dieser letxtere

thalluü aiieuus fehlt, dort sitzen die kleinen schwar2en Apothecien

zuweilea scheinbar ohne allen Thallus aui dem grauweisslieckigen

oder auch Bchinutziggelbeii Snbttrate »nf.

Unter den «wischen Holzfasern eingebetteten Hjrphen finden sich spar-

wn grüngelbe Algenoolonien. Ob sie abw sa dem Aeeomyeeten

geh5renf In der nächsten Umgebnag der nntersncbten Apotfaeeien

fand ich nicbt selten ftberbanpt gar keine den Qonidien ihnliobe

Gebilde; Spermati^n jetlocb wie am enteren Standorte. Stylosporen

fand ich hier aber keine. Herr Dr. Arnold, welcber Specimina

diese» Standortes eiii|?<'s«>]i«<i). sprach gleich anfangt seine Zweifel

an der Echtheit dieser Flechte aas.

Sarcogyne pruinosa Sin., Engl. Bot. (1811).

Auf iSand.stein und Mergelkalk am Sonntagl>erg und um Seitenstetten

sehr gemein in der Form: Apoth. epruinosi.H .Auf Kalk bai

Gaming, an Sandstein bei Kaudegg, auf Alpeukalk bei Gamssteiu,

Am Hodikor (Herbar Poetseh),

f. «BMto Acih-t UniT., p. 160; Syn. deeifiitns MaiM.

Aof Sandstein an den Gartenterrassen am Sonntagberg,

f. miermedia E5rb., Par., p. 236.

Auf Sandstein am Sonntagberg,

f. Ueonorina Smft., nach Sydow. p. 222.

Auf Sandstein einer Feldmauer am SonnUgberg.

Sareogyne !nm]>lex Dav. Tr . L. (171M), p. 28;i.

Auf Sandstein am Suuntagberg nicht tninder häufig aU die Yorigen

Speeles. — Auf Sandstein l)ei Kaudegg (Herbar Puetscb).

var. strepsoditM Ach., L. Univ., p. 247.

Auf abblätternden Sandstein am SounUagberg.

Sarcogyne reguUnit Körb., Sjst., p. 267.

An Gartenoianeni am Sonntagberg.

Sarcogyne cyrtocarpa K9rb. in litt, ad Dr. Poetscb.

Aof Alpenkalk des Hoobkor bei Lassing (leg. Dr. Poetscb am 24. Juni

1857) (Herbar Poetscb).

SarwggiM liegam K9rb. in litt ad Dr. Poetseb.

Auf Alpenkalk den Hocbkor hn Lassing (leg. Dr. Poetscb am 24. Juni

1857) (Herbar Foett^ch).

ThaUoidima caeruleonigricanfi Leightf., Soot. (1772), p. 805} Sjn. vemcutoris

Uoffm. Cfr. Arn., Jor., S. 144.

In den Materialgräben der Eisenbahn bei Mauer-Oeling sehr häufig,

aber meist steril; auf Kalk des Prochenberges bei Vbbsits. — Bei

Gaming (Herbar Puetsch).

z. B. om. b. xxzix. m. 47
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Thiüoiditna Ttminianum Mass., Bio. (1852), p. 97j Sju. caetUKandidum Njl.

Cfr. Arn.. Jur., S. 11»;

Auf einer fenchten Kalkwand auf der iSpitze des Proebenberges bei

Ybbsitz, sehr selten!

Thailuidima camlirlnm Web.. Spie. (1778), \^. 193. Cfr. Arn.. Jur., S. 147.

Auf Kalk im Steinbachthal bei Göstling; am rrocheuberg bei Ybbsitz.

Thailoidima meHenferifnnue Vill.

Bei Mödling (Hörbar Poetsch).

Surcomgium campestre Fr., Vet. Akad. Haudl. (1822), p. 273. Cfr. Tb. Fr., Scand.,

p. 398.

Auf alten feuchten Holsbalken beim hl. Brnnnen am Sonntagberg.

Biatorina düuta Pers. (1801) vide Lahm, Ziu^ammeuät., S. 91; Sjn. BicUorina

fimuH Schrad.

An Ffthrenrinde im Si Peli«fwalde bei Seitenstetten, an LftrebenriBde,

Fichten, moneben Stocken am Sonntagberg sebr hftnfig.

BuOoHfia EhrharHcma Aeb., Prodr. (1798), p. 39.

An alten Bretterwftnden am Sonntagberg (in der Spermogonienform

— Cleiosiomum eofrvgatum Fr.).

Siaionna erftüMidn Nyl., Not SaeUsk. (1859), p. 282. Cfr. Arn., Jur., 8. 171

;

Hue. Add.. p. 151.

Auf dem Stimachnitte alter Bochenstflcke am Sonntagberg.

Btatwifta praüina Th. Fr.. Scand., p. 572.

Anf alten, faulenden iStöcken am Mitterberg bei Isper, im Stlftswahle

bei Seiten.«<tetten (Apothecien hell fleischröthlich). — An einem

FichteuHtock bei Randegg (Herbar Poetnch).

Biatorina ftordicescenfi Nyl in Norrlin, TaTast. (1870), p. 188. Cfr. Arn.. Jor.,

S. 171; Hue. Add.. p. 1«2.

Auf der Siliiiittfläche eines Buchenstockes am Soontaffb^rg (det

Dr. Arnold). *

Biutoriiia commutata Ach., Univ., p. 171; Arn., Zoul.-botan. Verhandl. (1875).

S. 492; Zw., Fl. Heidelb. (1802), p. 506; Sebaer., Ennm., p. 138.

Auf einem alten Nnsabanme am Sonntagberg.

Biatorina gMniio$a Floerke, B. L. (1821), p. 1. JE~.
An der riesigen Rinde alter Eichen am Sonntagberg nieht eeltMi, wie

es scheint; an Fiohteo bei Heab«ns.

BiaUmna synothea Ach., Vet Akad. Handl. (1808). p. 2:10, pro p.

An alten Bretterzäunen auf der Forsthaide bei Amstetten. am Sonntag-

berg. K-\-. — An Nadelholzstöcken ^^M Rande^j? (Herbar Poetsch).

f. pyrenothizans Nyl., Scan«! , p. 202. 20:^: Hut^. A.id.. p. l.'>0.

An einem alten Stangeuzauu bei itandegg ^Herbar Poetsch).

Biatorina rernicen Körb., Par., ]>. 138.

An Larcheuhulz des Mühlfluders bei Uaudegg (llerbar Puetäch).
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Biaktrina ruhicola Crouan, Nyl., FL {im), p. 294. Cfr. Hue, Add., p. 154,

150; Arn . Jur., S. 171, 172.

An Saudsteiu in einem Graben am iSooatagberg.

hiaUtrina diaphana Körb., Far., p. 115.

An feocbt gelegenem i^andsteingerölie am iSonutagberg (bin nicht lieber,

ob richtig bestimmt).

Biatorina UnticulariB Ach., Syn. (181 1), p. 28.

Auf Eilk bei YhUltt.

BudUa panuma Afih», Prodr. (1798), p.64.

Sehr T«rl>reit«t im gaoMii Geluete, bcsondtn scbftii an Tanoeo, Ahoro

am Sonnta^^berg. — Au LärchtD bei Rand^, an Aborn am Procban-

berg (Herbar Poet.sch).

t, mgulosa Ach., Körb., Syst.. p. 228.

An Ficbten am l'rucbenberg bei Ybbsitz.

(. microcarpa Körb., .Syst-, ]). 22a. Cfr. Arn., Jor., S. 191.

An Tannen im Mayrleituerbolz bei Seiteustetten.

Buellia trtphraymia Nyl., Prodr., p. ;{87; Hue, Add., p. 223.

An einem Kirschbaume am Honntagberg.

BucUia saprophUa Ach., Univ., p. 177 pro. p. Cfr. Th. Fr., Scand., p. 597.

An Nadelbolsst9ck«n bei GraMfaolensteio (Herbar Poetscb).

Budüa pmitHfomiB HolDn., Qerm. (1795), p. 193 pro p.; Syn. BmOia msfrio-

carpa DC.

Sehr gemein «n alten Bimbinmen, FiehteD, altem Hobe im gamen
Gebiete. — Anf alten St5cl[en, Wnneln bei Bandigg (Herbar

Poetsch).

cMoropoUa Fr. (l«1t;)- Cfr. Th. Fr.. Srund.. j. :>'X>.

An alteu Brett«rn jun Stiftsmaierhof, au alten Birnbäumea bei Saiten-

Stetten.

Bueüia Schaereri De Nut., Framm. (1846), p. IUI). Cfr. Aru., Jur., S. 193.

An der Rinde alter Eichen, anf entrindetem Stocke bei Seftenetetten.

BueRifl aihäOma Naeg. in Mfill., Princ. (1862). p. 64. Cfr. Arn., Jur., S. 193.

An Sandstein anf Sphyridium &y«5<^f-TbaUii8, am Sonntagberg.

BitdUa Mohroen Ach., Ueth. (1808), p. 4a
Auf Spkffriäiium p^aeaphyUum bei Si Valentin (Herbar Poetech)}

es wire eomit auch Sphjfridkm pfaeophißitm flir nnser Crebiet

aufzunehmen.

Poetik budlioidea Körb., Par., p. 281.

Ad Ahorn auf dem Prochenberge \m Ybbsiti, auf Lieh. dUarona
(Herbar l'oetsch).

Poetschta talcophila Ach.. K(5rb., Sy^t.. p 2.30 (Karschia).

Auf Gneiss im Isperthale (Hnrliar Poetsch).

BOmhia sphaeroiden Dicks. (1785). Cfr Arn.. Jur., Ö. 175.

Ueber Moosen am Sonntagberg ; selten.

47»
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Büifnbiti sahuldorum Sohreb.. Spie. (1771), p. 134 pro pj Sjn. BtUmbui hypno*

phüa Ach. Cfr. Arn., Jur.. S 177.

Auf beuioo!^ten Sand^teineu am SoDtitagberg ziemlich häufig, tjnd

zwar mit hell fleischfärbigen bis vollkommen schwarzen Apotheoion,

nicht Kelten im Dämlichen Rasen alle Uebergange bemerkbar.

Aneh amf f«iic1iten Kalkf«Isen «n dtn TUMntfm. — An LirehMi-

holi einee Flodan bei Bandegjg (Htrbar Poets«h).

BtltmÖM h<nhoroä€B Körb^ Par. (1860), p. 165; Sjm. hypnophUa t dolom Fr.

An Binde von Birnblnmen, an bemoosten StSeken, anf Bannururseln

nro Seiteostetten lienlioh verbreitet, auch am Sonntagberg. ~
An Obitbinmen bei Chreeten (Herbar Po eise b).

Büimbia Naegelii Hepp (1853); synonymia vid. Arn., Jor., 8. 170.

An fiieben, Weiden bei Bandegg (Herbar Poetecb).

BOmbia ligniaria Acb., Yet. Akad. Handl. (1808), p. 236; Syn. mfnMrKi Fr.

Anf einem alten Schindeldaebe des Dorfnair l>ei Seiteostetten.

BaMia trisepta Naeg. in Müll.. Princ. (1862), p. 60. Cfr. Arn., Jnr., & 178.

Am Sonntagberg anf Holl und Steinen niebt selten,

var. lignaria Körb., Par., p. 170 (non Ach.).

An Fiobten anf dem Proobenberge bei Ybbeita.

wt.ioxicola Körb., Par., p. 171.

Anf Sandstein am Soontagberg.

JBOMta «OMoant Am. (1880), FL (1882), p. 140. •

Anf Sandstein geröUe an gleieben Localititen wie Biatwa mekh
carpoidts Nyl.

Baimbw Uprosula Th. Fr., Scand., }.. 3^2.

Auf zeitweilig überrieselten Kalkwänden in der Scblncbt beim Lsssing*

fall nächst Wienerbruck.

Baddia rosella Pers., Ust. ann., 7 (17U4), p. 25.

Auf faulenden Stöcknn in der Forathaide bei Amstetten. — An Buchen

bei Gresten (Herbar i'oetsch).

Bacidui rubella Ehrh. (178.5). Cfr. Arn., Jur., i:>. 102} Stein, Cryptogunenfl.

Schles.: Flechten, S. 177.

Au Obistbaumen um Seitenstetteu uud am ^^»»nntagberg hÖcb«t

gemein. Von Seitenstetten dat. Eis.: Fl. Au»tr.-Huug., Nr. 155o.

var. luteola Schrad., 8pic. (1794), p. 85.

An Pappeln, Birnbäumen um Seiteustetten.

f. saxicuia.

Unter Gebttseb anf Sandstein am Soantagberg.

i. faUax Körb., Par., p. 131.

An Bnehenwnfieln am Sonntagberg, aber nur mit Spermogonien.

ebne Apothecien.
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Baeidia muteorum Sw., Meth. muKC. (1781), p. 3(>. Cir. Arn., Jur., S. 187.

Uober abgegtorbenen Pflanzpnrest<"n in den Materialgräb^n der West-

bahu bei Oeling imgemein häufig. — Am Hoehkor bei Lassiiig

(Herbar Pot^tsch).

tniiidescens AN-, ^en. (1853), p. 12.

An lehuiigeu Waldrüudern des St. Ivterwaldes bei Seiteastetien, aa

der Südseite ilelleDweise in Menge.

Baeidia endoleaca NjL, Bot Not. (1853). p. 98. Cfr. Arn., Jar., S. 183.

An Buchen bei Oreeten nod Bandegg (Herbar Poetteh).

Baeidia Jmoldiaiaa Körb., FI. (1858). p. 134. Cfr. Arn., Jur., S. 184.

Anf Liaskalk bei Oreitan (Herbar Poetseh).

Saddia meompta Borr., E. Boi, SnppL (18S1). Cfr. Arn., Jnr., 8. 188.

An modernden Stöeken, entrindeten Zwetsobkenbftumen bei Bandifg

(Herbar Po et seh).

SeoUeiosporum umbnnum Aob. var. eompadtm Kftrb. t tngreteena QSjl)

Poetsch.

Auf einem ä< biudeldache bei Kandegg (tierbar Poetsch).

Ikplotomma aWodfrum Hoffra . Enum. (1784), p. ^(t.

An der rissigen Kin W« eiiit > IJirnbaum- - bei SSeitenütetteu. — Auf

Sandstein bei Kandegg (Iferbar Poetsch).

Tar. corticolum Ach., Vet. Akad. Uandl. (1795), Nr. 137.

An Bimbftnmen in der Pfbrre Wolftbach bei Sdtenetetten.

var. athroum Ach., Meth. (1803), p. 86.

An Nnasbittmen bei Seitenitetten. — An Bechen bei Bandegg (Heibar

Poetsch).

f. fharcidia Ach., Syn., p. 147

An Laubbänmen nm Seitenstetten. — An Nuesbaumen, Weiden, fischen

hc'i Randpgg (Herbar Poetsch).

DiploUmma epipolium Ach.. Prodr. (1798), p. 58.

Auf Kalk am i'ro« henberg bei Ybbsit».

f. pancinum Mass., Sched. (1856), p. 156.

Anf Sandstein der alten Friedbofmauer am Sonntagberg.

Ehizocarpon geographicum L. (1753).

Sofiel mir ans dem OediehtaiBS erinnerlich, gewiea anf den Chraniten

dee Oitiang; in meinem Herbarium habe ich keinen Beleg.

SkiMoearptm UoHtagiiei Flw., K9rb., Syik (1865), p. 258.

Anf Qranit unterhalb Sarmingetein aa der Qrenie Ton Ober» und
Nieder5stprreich; anf Gneisä bei PQggftall. — In der Facha bei

Göttweig (Herbar Poetsch).

Bkisoearpon diatinctum Th. Fr. in FallL, Bleib, p. 16; Scand., p. 626. Cfr.

Arn., Jur., S. 200

Auf Sandstein am Sonntagberg. — In der Fucha bei Ööttweig, auf

Saudstein bei Grasten (üerbar Poetsch).
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tcinercum (Flw.) Sjdow., p. 198.

Auf ^^andstcin des Gaiskogel» bei Gresteii (Herbar Puettich).

Ühitocarpon obscuratum Ach., Univ. (1810), p. 156 pro p.

Auf Sandstein bei Kandegg (Herbar Poetsch).

Mhüocarpon rimoium Dicks., Br. Crjpt, I, p. 12 (1785). Ufr. Arn., FL (lä7U),

8. 399.

Auf Alpeukalk am OetbcLer (Ilerbar Poetsch).

Hhäocarpon concentricum Dav., Traos. L. (1704), p. 284; Üju. subconcentri-

cum Körb.

Inf SandsMn im Sonntagberg, auf dar HocMrasM^ bd Si G«org«i

bei Sdfeenstekleii. — Anf Sancbftnn b«i Baadfgg (Heibw Poeteeh).

Digiiized by Google



373

V

Araelmidae transeaspicae

ab III. Dr. G. Sadde, Dr. A. Widter et A. Conoliiii ioTentae

(annis lb8G— 18ö7).

Ancloi«

S. Simon.

(YorgBl«gt w d«r VerunBloBg am 6. Jnai 1889.)

Ordo j^raneae.

Familia AttidM«

1. Calliethera tenuimana sp. nov.

(f, long. 7wm. — Oephaiofhoram mger f^vo-pubeBcetu, vüta mmrfkuii
ä MoeuUf donMm hkni, pome oenlo« ienalm tUi$, mm-tqmmmlalk, or^

«laltw. P3i oeufemm jMntei eiinenL CMm Ion^Mmm, jmvtmCm «t Mwi-
eatae, teretimeulae, nigro^pkeat, inumemm Mldt mprfw et MAmyiiloMe,
ungue longimmo, timpHei et ruftdo, murgim inferiore suki dente subapieaK

valido et curvato, margine euperiore dentibus binis aeutis, primo ante meditm
sito parvo, altera pone medium ftito minutissimo. Pedea ohvacei, femorihuft.

praef^ertim anticis, suhni(iri'i. Perlpn-maxillares longissitul et graaliimi, ohvacei

patella tibiaque levitfr fm en-sriuamulatis; fernere ad basin nigro, compresso

et levüer curvaiu; patelia plus quadruplo longiore quam iatiore, teretiuscula,

venue haein levietime attenuatu; tOria pateüa non mmfto breviore, venu» h<mn
ma§iB aUemuatOt apophysi apieaU brevi, mto, «6c hmgiore quam laÜtM-e, apiee

rohmda, hstm UnUer exeavataf tarso ÜMa bnviore, haud kiHare, mAparal*

Ida; huibo timfHei.

Krasnowodsk. III. 1886.

Calliethera scenica Clerck differt chelis magU rugosifl, pedibus-roaxillaribus

niiilto longioribuH et ^rarilioribus et imprimis apophysi tibUU breviore lata et

subrutuQila (iu Calliethera scenica arcuata atque acuta).

Callietherae tricinctae C. Koch, ex Bokara, certe afHuis est liaec arautia. »tni

veritiimilit«r dUtiacta; iu Calliethera tricincta secundum C. Koch (Arach., XIII,
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p. 50, Fig. 1117) magnitado est minor, fron» est late albo-plftgiata» pedes-

maxillares versus oxtremitates multu robustiureti sunt.

2. J*s€Udiciu8 vittcUus sp. uov.

9i y^ng* S'Swm. — CephMhorax fithO'rufaeent, Unea exäHma nigra

dMieUii, parte «QxAaliea obtewiore, iubnigra et Imfer mtenie, emmmo afto-

pubeteene. Pili aevihruim et dgpei eraeei Umgi et aOn, Abdomen eiUengnm,

depressinteuium, supra fusco-Uviäum, testaceo-pubescens, arct^bus tramvereis

iestaceis quatuor notatum: pritno ad tnarginem iito, ultimo religni» mittore et

inten upto, auhtxia lurido-testacenm, crebre albo-pubeftcens. Clielae, partm-orin,

pedesque ovinhui Inrida, tihia primi ]mris inferne ad apicem aculeis hrevuisi-

mis binifi tanium annata, tibia snundi parift onniiuo mut\ca, metatarsia qua-

tuor unlicui aculeüi inferioribus ü— ii brevibus armatis, metatarsis posticis

aeuleo submedio et aculeis apicalibus ordhuirüs armatis. Plaga vulvae magna,

oMute-^ptadrata, tenmter marginata, et longUudmaliter earinata.

Speeiw piettm abdominali «imie dintiDeta.

Spedmeii singolnm feminenm.*)

Sary-jasy. 31./III. 1>^^7

r?. üeliophanua niveivestia sp. nov.

9« long. 3 mm. — ^fj^halnihorar nifiduft, sed auhfiUfi.'nme rutiofui^, parte

cephalica fusca, utrinqur nsim nuira, ilunncicn fulvo-rufula, tenmter uigro-

cincta, pilis aquamifortnibus tiireis ummm) vistttas. Pili omlo^rnm et clypei

mvei. Abdomen oblongum, depresaiusculum, fulvum, Hupra obscurius et con/use

fiieeO'plagiatum, sed ommtio er^arrime mkmhsquamtdatnm. Oielae, parte»'

oris, pedesqne InridL Pedee^maxUkuree aBHhteetaeei, enbpeBneeniei; MNa leväer

Huraeeaita; tareo longo et aenminttto» Area mlMe lotidr ^uoiii longior, «Itni-

que depreeea et rotunda, poetiee erutee fitho nwyinoto.

Speciea colore uiuaino albo insignis.

VetuH-lferw. 19VUL 1887.

GemiB Attultts nov. gen.

Altne £. Sim., Ar. Fr., p. III (ad partem, aeetio 8).

TUenue E. Sinn., 1. c. (ad partom: TUenua nniwttatne).

Ab Atto differt cephaMhoraee breeiore, parte Ühoreaka tanliMi V» lot^

giore qmm parte eepkcdiea et veHde deeUei, area oeubmm ktiore poetiee

') ' lo^H- •'>'*mm. — Cfyhninthorax nigtr, aurantiaco-puf>tMc*n», maenla media maffna vi/-

iatpu marginali nivto-pHotiM, omatuM. PUi orulortnn coccinti^ pUi cltfpti in m€dio eoecinri, ulrinqw

ebuni, Ähiumm nignm, tJbo-pnhmtm»^ auftnu «<Ms mtdia rt^fiüa Miarima tt tnUgra ümattm,

Clirtae, p<trU.%-orh *ff nif/wi<;n* nigra. Pedt» turidi, eoxU tn>fhanUril>tt*qiu ninrflM, pablliM tifiiii tnrta-

tarfütqut frinU pari» /uaco-eatltmei», actdti« ut m ftmina. Pitdet-maxUlan* fmeo-<a»taiui ; /ttnort

erat*o, inftmt tn wmii» aafale eomMxo/ paMla »ubquadmta, waU» «envMa; HUa friwlMfaia, irnt-

vtr»a, apophytihtu C«f«rfafftitf Hnt» armala, apophjfti nqteriore brevi, obltua rt Urittr «
-»ifala^ fi>

Jtriort miiif" !f.>u,;.,,-t
, gradU, «Kiito c( fa/ro dirteta: tono mtdiccri mAparMtlof hMo Mfao, mi

batin valdt tutuiäulo.

üt§nt (A$im €tMrJ.
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quam anUee, oeidonm Unm UrHa tsphtMwraiee hmA vd «ts w^guttiore,

nemo «mguiHore quam coxiB iniermdüM, eoxi» tuUicit ipttUo parle UAkOi

migmHore a mm di^fmiefit, pedOmt in ordim 4, 1, 2, 8, pMuB punii pari$

rdiqwii wmUo hnffioHbu$, Hbia et pateJla primi pari» lonffUudine fort tuqmt,

lAia quarÜ paris aevUo äonaU twiido mimUa, pübe a parte eguamom,

hui Semper mutici».

Typus bujuB generis e.st : Attulus cinereus Westr. (Eur. sept.). — A. saltator

E. Sim. (Enr ). jy^yiiciUatus E. Sini., histrio E. Sim. (Alp.), JMWto E. Sini (Hisp ),

iaibatus E. Sim. {Vol.). univittatuft E. Sim. (Gallia), vittatus Tli.-rell (Kuss

merid.), ruficarpus E. Sim. (Graecia), alhifrons Lucus (Hisp.. Burb.j, saltem

Cambr. (Barb., Aegyptut>), albocinctus Croneberg (TurkeütaD), niveo-signatits

B. Sim. (Peking) generis Attuli sunt.

4. AttuluH validus »p. üov.

cf, long. 6'5 mm. — Cephalothorax enusus, tum imi2to loMor $n«m neM-

loriM» mKm potUca, niger, in dorao oBto tu lattrüme pdeo enbemmt $fmm^
laiuSf onHee Unea tubfirontaii trantoerea et Qremtta fkAwnrufiüa, potUee friHa

eUeaeea laUeeima, in parte e^phaUea ampiiaia et ewneseente, notatuM. Püi

oeirforiMi et dypei crassissimi, fulvo^rufiUi. Area ocuhrum dorsalin poxtke

quam antice paxäo laiior. Oculi seriae secundae fere in medio, inter laterales

nnticos et posticos, siti. Oculi faciei in Unea mt recurva, i^patio inter late-

rales et vtedios dimidium diamctrum lateralhm circxter aequante. Chelae

sternumque nigra, crtherritnc tt longii^^iime aWo-hirsuta. Abdomen oblongum,

postice acuiniiiatum et supra et tnfra dense niveo-sqwunulatum, supra vitta

lato et integra fulwHiUoaeea cmahm. Pedee fiueo-raieidi, squammUe a]Mf

mfiequ» ptmeie interwiMt veetiU, «olcfe imaeqmlee, poeHei CMiÜeie imitto Ion-

gioree, etenteie longi» pelkuenWme numeroei» ine^rueU» 3VMa paetieu mmM
laienäilme numeroeie aiqne «teideo dorsali minor» muniia. BMatmrene et tarene

quarti pari» kUer ee enbaequatee et »imul »umptis tibia cum
hreviorefi. Vngues postid gradTliyni, fere mutici, sed fof^cieulis ^copularum

longissimis muniti. Pedes-maxtllares breves et robusti, ftdvi, cmsse et lofige

albo-hirsuti ; femore crasm, lato, compresso et gublunuliformt; patdla mhqua-

drata vix longiore quam latiore; ttbxa breviore, tratisversa, extus ad aptcem

apophyaibu» lam»üo»i» duabus angusU »eparatis munita, apophysi superiore

««Mf uneaia, inferiore redte «tete d earimfiirmii tmreo parva et^bpmnätteh;

Udbo tat magno, eimpUeiier ittveree eerdifimni.

9 t long. 7 mm, ~ Mari fere ehniK», eed cepfiala^oraee ei Momme
pHie eginum^itrmiüm» eübie, rufidie paneie inlermixHe, emnmo veetitief Unea
firontoK «t« e^preeea, piUe «MnIonMi enpm oenlo» et ad marginem exteriorem

rt^kdie, tn/hi oentoe ei ad marginem inferiorem cum püie dfpei nivei». Pede»"

masriüaree pedetqm enncti paUide luridi, albo-pHosi et »quamniati.

Tetus-lf«rw. 8.-5./IU. 1887. — Hor-kala. IV. 1887.

Atttdo vittato Thortll (TVeno) affloit, imprimis differt pietura eepbalo-

thoraclfl et pileornm faciei.

Z. B. Gm. 6. XXXIX. Abk. 48
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5. Aflurillus ater Croiieberp in Fedthrh Muko, Keinen in TurkesUn;

Zool.: II. Aradi., 1875. S. 50. Taf. V. Fig. :i8 fAelurups).

ÄeluriUo gilvo E. Siia. valde aftiniti, diflVrt pilis oculoruin et clypai

fulvo-albiiiis, band nifulis, maris pedum*uiaxillarium femure crassiore, bulbo

major« uigro, apuphysit tlbiftlis nmolo superiote obtuso et extn« inflexo (in

Adurülo güvo recto et subtcuto).

Aekhabad. III. 1886. — Imam-baba. 27./III. 1887.

Fftmilia Oxyopidae.

0. Oxyopts hetet ophthalmtis Latr., 1804.

Bagyr. 31.; 1X1. lööü.

Famüia L^eosfdae.

7. I'isaura noHria L. Kocht Kaukas. Aracbn., Isis, Dresden, 1879,

S. 19, Taf XI. Fit' .S (Ücyalej.

? ücyaU mnahilxH Croueberg, 1. c. 187.*>.

Pisaurae mirahih valde aftiDiä, iiujjrimi.s uilierl utagnitudiue mioore et

fulvae carinis lateralibas crassioribus, antic« muHo magis divaricatis et sulco

DMdio Jatiore, foveam ovatam formanto (in Pimwra mtrodilt eidoo. medio, inter

carinas, aogusto et rabparallelo).*)

Aekhabad. V. 1886.

8. Ijf/cosa sintforiensiB Laim.

Askhabad. 27./V. 1887.

Rossia meridionalis et orieatalis, Baku (L. Koch), Tarkestaa (Croae-

berg) et Aegyptus.

9. Lycosd raricola De Geer.

Vetus-Merw. i9./III. iöb7.

10. Ijyeoaa aUieep» Chmebtig in Fedtscbenko, Reisen in Toike-

stan; Zool.: Araofa., 1875. S. 40, Taf. lY, Fig. 28 (Tarentula).

Askbabad. 28./V. 1886; $./VI. 1887.

Lyeosae taretMinae Sav., Lyeotae oeulatae £. SiuL. Lyeotae eumetdmHM
£. Sim. («X sectione 2* generis Lycosa) sat affiais sed differt clypeo latiore, teieis

pedum qaataor anticorum inferne sat orebre scopulatis, quatoor poeÜCQTQm

utrinque augustn t^t reniüte bcopulati» inferne crasae setosis.

11. Lycona RadilH sp. nov.

O • long. 9 5 mui. — Cejihalütiwiax /usctis, cervino-pubeticens, vitla media

lait&sima et subparaUtsla, vtttaque maryitujUi flexuusüy ferrxufineis <t albü-

pubeteefUümi omatu». Area oetHomm nigra, OeuU antiei m Unea ItwUr

proeurva, medii lateralünu pauh majoreB et inUrae ^uamalatwammtpmUa
remotiore», OetUi aeriei eecundae tpeUio diametro oeuU vix aitgustiore tnler

*i In l*i4aura Coiuocia Otiuht, (ex i^jriii), sp«cie affini, csrinae »ast braTiortm ei uuiic«

IkU IraDcatei», fovM Bi>dia «btan« triqartn efct.
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se diskmU$> Oiifp^ obUfim$t oeviii teriei primae non miäto latior,

Abdomen nigrum, crehrr aJbo flaroqur jmhescem, viitiü nigris ohliquis, postice

äivancatis et evayiescentibus marijtn<itxim, center fusco-niger, fulvo-pubescetts.

Üternum nigro-piceum, parce albtdo-pUosum. Chelae robustae, nigro-rufescentes,

ad ba»in et extus juirum deme albido-püosae, in parte upitali parcius cttiereo-

getosae, margine inferiore sulci bid^tUato, ungue supra haud tuberciüaJto, Pedes

fidvO'nrfetemiiUi, femoribus, praeaeriim mttidB, Ufriter imfitteatia, täriit anHeii

imfsmt S—S aeiika$i$ et ocmM kiiereHibue (exkte 9, irnim 3 hmgiorünte)

mmuHe, tmrei» gncäibm, anUieie rare eeopulatie» Pedee^maxUkuree mI breeee,

fiMco-rufuli; femore eompresso; pateUa paralUla, sattem Vs Umgiore quam
More; tibia paUUa evidenter breviore, haud angustiore et panäMa; tarso

magno, tibia ciim patelJa mtdto longiore, late ovato sed lange produeto et

attenuato; hnlho magno, omi», extus, propc mtdiuint apopkysi parva, apice

inaequaittir et minute btpda, instructo.

9» long. I i ö mm. — Cepfialothorax ftre ut in mare sed antice obtusior,

vittis paUidis albtdo-pilosis latissimis, partibm fusco-nigris angwtia et utrinque

witam arUke MrevkUtam fermaeiitüme, Clypeu* Joltor, eubptainue. AMaeMn
loltM oealtum atbO'^imereo pübeeeeite, viita latieeima, utriaqae levüer einuoea,

f^ifihpvbeteerUe, et m parte haeaU vittam fueoam anguete'^anceoilaiam in-

eiiuIeNte omatum. Venter paUide futeo^atidu» fulvo-^dbido pubescens. Pedes

in mare, sed breoiores et tareit anticis evidentius scopulatis. Area vulvae

vigrn, fovffi j>rofunda, longiore quam latiore, nntice leviter atfenudta et rotundu,

C(trina louyitudtnali, in jnirte prima angusta, in parh siciaidtt ralidissime

düatata et plagulum transversim ovatam et minute bitm^iressum formante.

Lycosae pastorali E. Siiu. et Lycusae fabnii Cl. sat affinis, differt im-

primis in mare tarso bulboque malto majoribtw et ungue bupra bind tnbor*

cnlato, in famios •tractur» ?ulvte et TeDtre fiil?o-albido piloeo. — Lgeaeae faiie-

/btoiatod Croneb. rerisirailiter »fBiiie» sed tib» pednm-maiiUftriam malto bre?iore

et tano nralto majore differt.

Nora-Uerw. 5./m. 1687. — Arau-Darja. 6.—9./IV. 1887.

12. Lycoea soror ep. nov.

cf. long. 6 mm. — Lyconue peritae valde affinis et subsiinilis, differt im-

priniis pedibus aütit"i> panlo rchustioribus et paulo minus anileatis, tibiis in-

ferne aouleis 2—2 t;uituiri armatis (in Lycosa perita et Lycona vanana aouleia

gracilioribus 3— 3j, abdouiine inferne fuI?o (baud uigro) ut in Lycosa variana

parce et inordioate nigro-puuctato, pedam-manllarinm tarso tibia baad latiore,

bulbo minore sed tareo longias produeto. Caetera ut in Lyoota periU» et variana.

Nova-Herw. S.—S./m. 1887.

13. Pardosa arit ntalls Croneb., 1. c, S. o7, Taf. IV. V\g 25 (Lycosa),

Amu-Darja. 16./m. 1887. — Imam-bab». 27./IIL 1887. — Nova-

Merw. 3. UI. 1887.

14 Jlippasa deaerticola uov.

c{ , long. 7 5mm. -- Cephalothorox f'ulvo-olivaceus, ;>i7(s /onf/is p/<jnts

aWido-sericets vestüm, parte cephaltca itaulo düutwre, thoractca angurte fusco-

48»
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marginata, rcyiunc uculorum nigricanti. Octili antici in Utiea sat procurvat

mM fatinalibia mtiiom, Mtier m appropitiquaH md tmäU kiUr a» fMMi a
Ui0niUlm ditUmHut MepanstL OeuH «srM uemäM pani (m^äm tmtkk

V« tamitm mt^we$), tpaUo dkmtiro oeuU amgmtiore t^tmmeH. Olppem oeidif

tnUieia «mb dmplo JaÜor, rtinHMiquus. Abdomen angMle-oblongum, tmpra

olmm, obfcun ni/Ud-vartaliMii, püis longii dIbo-Mneeis densc veatUua et

punctis niveo'püosis, quadri.^rriafim onUnatis, omatum. Vfntcr luriffus, riZ/w

tribus fuscis integris notatus. Steniuin fulvum, vitta viedia niyra longitudi-

iialiter sectum. C/idac olivaccae, nitidae, lange hirsutae, trunsversim subtUiter

rugatac. MauiiUae ultvaccac, superiores infuscatae. Pedes longi, versim cx-

tranitates ffraciUimi, luridi, femoribm, praesertim anticis, inferne vage olivaceist

Utnge püoH et aeitUaH, pim dwttiicfe scopidatL Mstßitainm fimrti pam
ptUBß eim Hbia patdo lon^ior. P&dt9-mMtiUmru hutidh Utna 6iil6o§fiM tu-

fkuoatU, äOto mgro^ Umge Mtofi; paMla fmre dtiph lotigiore qmm More;
tibia paMta taiUm Vs longiore, angmta, iereti et leviter eurvaia; tano tiMi

circiter aequHongo, panU) UUiore et ovato, tcd ad üpicm Um§e 0t angmte
prointcto; bvdbo sat magno, gimpUeUer ovato,

9 , long. 9'5 mm. — Fere ut im mare, abdomine majore ovato fiävo-

Itpido, supra late et confme infuscato, alhido fhiroque der^sr et louge pubr-

scente, punctis aWo-pilosis biseriatim ordinati.< ornato, venire fulvo-hvido,

parcius albo-piloso et lineis obscurioribus parum expressis /n/y«« notato. Area

vuivae aimplex, fulm, rugosa, poattce rede truncata et tenuüer mgro-margincUa.

Oaetmt ut in mate,

Imam-baba, Margab. 27./III. 1887.

Ab HippoM GremailUae Blackw., diiM dypeo angustiora 0t ocalis

mediü ioter se nralto mioiu iniqnii (in S^ppaaa OreenaUiae mediis seriei

seeuodte saltom sunt daplo majoribos quam medUs seri«! primae). — Bpeciei

ineditaa nmlto magis afflnis «tt JBipp€aa deurHoota.*)

Familia Agelenldae.

15. Cedicus maerens sp. nov.

9. long. 10 5 mm — CephaJofhora.r nujcr, sublaevis, fi rc tßaber, parce

nigro-pilosus, ocuU ut in Cedicü jlavipedi. Abdomen lonye ublvngttm, sttpra

atro-testaceum, subtus dilutius, prope medium utrinque lineis mlde obliquis

3—dt antioe eonvergmUibus, in parte aj»ieali areuima tnumenii totmUm$

quaituor, cmatum, Chtho robuetitiima«, nigraOt mdutiUter eoHaetae, paret §t

») Hippata inne«i »p. nor. Q, long IS 5 mm. — CtiAalofhorar /uh-o-olicaMus, pUia

Midi» longit, vftUu radiamübu» triltamqu* nmrfinaUm pimm ditUHCtat /ormaniitnu, vttiitü, wMrgiM
Otptt UwiUr <i0iMal». OaM MfM te Umtm mt pnmna, m§ml» t atpm Mtkmtm, madU tmhruU-
'irn 'nhTirr' Ontli striti »fnmda* parvi (mtAii$ antici* '

', (nntum majortt), npafio (fiirjKtrn ocufi

anputiort $tjuncii. Clyptut oculi* antieia plus duplo latior Abdonun obhnffum, tupra nigricanti-

ttatmm, in pmrU prima vtMm lattfOudMi bite, tutaeta, utrinqm pvmdU» mkudU w»9-piM» «tOm
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parum distinete irmmtnim mgaiae, margmt In/irAtr« miki icnliftMf snlnfiie

(4° relifjmi majore), margine superiore dentibus sex (1—3 parvis et aequit

4** et praeaertim 6^ reliquis majoribus) armato (in Cedico flapipedi margine

inferiore dentibus quinquc, 4° et praesertim 5° rdiquis majoribus, mpcriore

dentibus septem, 1—5 a basi sensiyn majoribus, 6'° reliquis muito majore).

Pedes parum hnfji, fusco-rufeuccntes, femoribus et apice tibiarum primi paris

obscwrioribus et submyris, acukis fere ut in Cedico flavipedi. IHaga vulvae

ütbrohmdat levlt<r eonvexa, fusco-rufula, svbtiUBtme eoriaem et paroß pHosa,

od margkim potUriorm finea tramoena tmfkmtiH, ph» triph laUore qmm
Umgkm kuprma (m (käko fkwipedi finm maxima €t uirrnque pamiliim

ChodBehft-KftU. la/V. 1888.

Familia Spanssldae*

16. Hparasaun ociUatus Croneb. m Fedtächenkoi Keiseo in Tur-

kestan; Zool : II, Ärach., 8.29, Taf. Y. Fig. 45.

Artschman.

17. iHioH sericeus Croueb., l. c, S. 28, T»f. 11, Fig. 19 (Sparassus),

Askbabad. 30./UI. 1886.

Familia ThomMdae.

18. ThmMitB imhMÜim L. Koeb» Kantaf. Aiaehn. in laii, DreBd«n,

1879, S. 10.

? Thanatus arenoriiui Croneb., L c.^

Artsch m an.

10. Tibellua obiongus Walck.

Askbabad.
Europa, Asia et America septentrioDalis.

90. TibeUua obiamgkueiOm Lncas, Expl. Alg.. Arachn., p. 200, PI. H,

Flg. 8 (PhOodmmuh-
Ibid. E. Simon, Arachn. Fr., n, 1875, p. 812.

Bagyr. 31.,111 1886.

Regiones meditenraneae.

21. r/iUodromuB Uipidw Blackw., Ann. Mag. Nai Hist.» 1870, p. 8,

PI. VIII, Fig. 11.

«AA-pOod« erMfUM. Fmftr omIm« hrfim, ätbo-ptOmeuu. Amnm JMnm, Unm mtdia ni§ra

longitudinaliler tcium. Chtlat /hmm, «d hast» d8MiM<M, IraMMrata MfitM, fMM llBiQ qi

Mamillat futccu, nigro-pUo^at Pfffet lonrji, rfrtus /.r/rtmUaUa graciliimi, fulri, mmfrone nUvaetO'

omiuUaUf langt pUoti tt acuUati, rix ditiincU icojmiati. Mitatartu» fitarti parit pattila ctm tibia

mtqßOemtm. Vubfa parva, n^futa, pOta tt ftr» tmi'ahcidarü, vtl Uvittr amtea, p9$Hei foma
rniim nf/ufa mltrVirtftrn tf utriniwi Mo yOTO HÜfTO notttt.

dtijipttu: Sim, Cßiro.
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1'hilodromuH marilimttx K. Situ.. Aracha. Fr., 11, 1875, p. 282.

y Philodromus fallax ('r<'iiel> . 1. c.

Nova-Merw. 3. r,. III Is,s7.

22. Mmiaesea parddoxii» Lucas, VjX\A. hC. Alg., Aracho., p. PI. Ii.

Fig. 1 (Monoittt),

6eok-t«pe. 24./nL 1887.

Algttria et iiSieilia.

23. ThmniUu» oINm GmeUii, 1778.

Thomims omutus X rnnguiwiHeiituii WaKk., A|)t.

Thomisus onmtua E. Sini., Aracbn. Fr., II, p. 252.

Krasnowodsk 2'. /II 1887. — If^lim-tschesme. IV. 1887. — fiagjr.

.31.,III. 18sr,. - IniHiit -baba 27./III. 1887.

21. \yntieus TriMvami Cambr., I'roceed. zuol. äoc. Lond., 1872, p. 204,

PI. XIV. V\^. 16.

cf, Ung.Bmm. — C^pAalotHoroir niger^ regionä oenilomm düutiore et

ruftsmiU, mMaeviB teä vertut margmem tuMüiter eoriaetut, tetit «Nfrw

langit et figidit eontpertut. Abämenbre»e,atiHeeinmeaihm,potUetrotm»dim,

aXbido4ettaee¥mf mMflctor fiämhvairiatum et m parte apieeK Imeit irtmteenit

eibscurioribiis parutn exprcssis uotatum. Pedes qtiatuor o/iUiei wtense ni§l%

metatarsis tarsisque fulvis, pedes postici femoribxis nigricantibm, reliquis ar-

ticulis albidis })ateUifi tihiieriue fulro fusrntiue J{y)eatts. Tibiae anticae

mferne -1— .7 oculcdtae, sed acxdexx lateralibus carentes. Mtlatarsi inferne

(ivuhifi 1—2 et utnu^/ue (icuh'i:^ lateralibus hinis tnstructi. Sternum (juxaeifue

nigra nitida Pedes-tnaxiliares fusci; tibia brevi extm upophysibus binis

armata, apophysi Huperiore apieaU tonya, tereti, ftexwtta, apice oblique ceeto

uneata, apophyai inferiore wüde tmguiari, lange eariniformi et hatin ar-

tieuhm fere attiugewte, ad angtUum anteriorem lange producta eurvata apiee

dSatata et maUeiformh ad angulum posteriorem hreviut producta atqut acuta;

tarto medioeri; bulbo disdformt, mutico, haud emarginato, earina media re-

Curva munito et stylo circulari limbato.

Q, long. s 'tmm - Ce)ihalothorax brevis et Convexn^, "ufttUiter coriacens

et setis nigru^ ngidiii, m parte cepUcdirn oriatim <ir<iii'atis, munitiM, obsvure

fuscus, versus marginevi fulvo-variatus et reticulatu^, parte cephalica vix

dilutiore, vittis fulvis duabus, antice evanescentibus, postice ampliatia et valde

eonvergentilms notata, regione oeulorum aWidO'^tpaea. Oetdi med» aequit

aream vix latiorem quam longiorem et antice quam poetiee vix anguttiorem

farmantet, Abdomen magnum, antiee rotundum, pottice valde ampliaium et

rotunduoi, tupra dnereo-fulvum, ad marginem albido punetatum et, in parte

secunda, zonit transversis, utrinque ttAaeutie, dünda-punctatis notatum. Venter

aJbido-testaceus, subtiliter fusco-punctafufi. Sternum fulv^tm, minute fusco-

punctatum. Pf'de<> sat hreves, pallide fulvi, snbtilitrr fusco-punctati, femoribus

ad apicem, putdlvi lihiisque sxipra fu^( 'i-linentis, ttbiis ad apicem metntar^ift

tarsxsque inferne valde infxiscatis et tnibna/i is, /f inoribus anticxs acultis trxhm

parvis antice armatis, tibiis melatursisque antxct.s tu/trne 4 (vel acttieatis^
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AnchaidM tnniCMfieM. 381

xed Hculeifi hiteraliljus carentihua. Vulvae form pfirra, pnuhj lungior i/iiam

latior, et ohiuse quadraia^ nec cuntuita nec tuberctäata, atque ad rimam
epigcuterift Inte remota.

Xtfstico ihict E. Siin. aftinis, diiVert ooulis aiitiois inter se remotioribus,

Aculeis tibiamm et metatar^jorum breTioribuü, in rnare apopbysibus tiblalibns

magis eomplicaÜB et in fnnln» forea gwiitoli postie« hwi. acute. Xffatieo

XMcfiiMO Bl. mt afBnis, differt imprimiB fovea feoiteli multo minore atqne ad

rimam longlaa distante.

DuruD 7 IV. 1886. — Bairam-alL 19./m. 1887.

Syria et Äsia minor.

Xjf9ticiiff concinnus Croneberg Xystico Trintrnmi Cambr. c.erte valde

affiois est, sed verisimiliter distinctuB; pes-maxillaris luaria, secundum Crone-

berg, paululum alius ^»i.

25. f>xj/pfi/a fuguhH-i Croneb., I. c ,
S 25, Taf. III. Fig. 23 rXysticufiJ.

OxyptUae imiae Sav., valde affinis, dilYert imprirais cepbalothorace con-

vexiore, gro^sius .squamaloso, aculein olaviformibut» breTioribuü et cunctis albidis

(intordnm vix ad baain panlo obscurioribas). aculeis ebelanim brevioribos, cunc-

tiSy aaltem ad apicem, albidis, oculis qoataor anticis paulo minus iniqnis, pedi-

bna, imprimis metataraii et tarsls anterioribns» diftinctiuB nigricanti^miegatie

et subanniilatis, metatarais anticis gcaeilioiibQs, aculeis lateralibns carentibus,

acttleis inferioribtis debilioribus albo'pellneentibns, 4—3 seu 4—5, praeditis.

Askbabad. 20./m. 1886.

Familia Epeiridae.

2C. Argiope lobata Pallas. 1772.

Tacbta-basar. 19./IV. 1886. — A litns Murgabi. TL 1886.

Begiones mediterraneae, Asia centralis et oecideotalis, AfHea.

27. Epeira comwla Clerck, 1757.

Askbabad. 28./7. 1886. - Amu-darja. 7./III. 1887.

Europa, Africa sepientrionalis et Asia.

28. EpHra ceropegia Waick., var. vietona Thorell.

Dnrun. 7./iy. 1886.

Buropa, Asia oocidentalis et America aeptentrionalis {Ep. aeuieoia Emert).

29. Larinia ptMnemiriB tp. nov.

cf, long. 5*5 mm. — Cephalothoram Imndua, parce et longe albO'pilom$,

parte cepknlica postice dü^xore et albo-opaoa §ed vitta fusca obliqua utrinque

limitata. Oculi fere ut in Larinia Uneata. sed medii jiosfici inter ae di^tivctiim

separati. Abdomen oratnm, alhido testdceuni. crehre cinereo-nigncanti punctn-

<ttw, parce et longe (dho-iarsutum, ntta media albidiore, anticc evanesroite.

in medio transversim ampliaia, uvata et mgrtcanti-maryinataj postice angusta^

aüemuita tt mfta mgriamti'puiiuiata fUamota mirinque wuirgmetia. Fenler

infiueaim, oUHhpubeteem, hamd vUtatiu^ Stmum fweo'olieaemm, vUta
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media lata düutiore et confusa notatwn. Pedea longif paüide luridi, pateUis

Hbüt mtMarwiiguß tmteti» md optefM» tilni$ qmhior amHeit m wttäio wmmtt
fitte^-WKriaUB it iuSbatmutaUt, tanU, venu» ttpiem, Ml«r imfiuoaiii, MiiMi

t» Xofiiita KtMota aed MUhtui futeU «ipiet älMiii pdkiamtSbm. Pede»'

maxiUmet breves et robutih ktridit htdbo fusco ;
pateUa suhquadrata, paniio

latiore quam longwre, ennctxa et aetis ereeti$ nigris munita; tibia angutte

tramrerfta ; tarso buJboque maximvi, reliquii^ articulia cunctis longioribu» et

muUo Iati4>nbu9, UUe ovatis, apophysi taarti batilari nigra, breoi, recta et

obtma.

9» long. 8 mm. — CepJicdotliorax pallide luridus, lange et crasse albido-

pÜMiu et hirgutus, parte cephcUica tUrmque oblique in/Waeota. Spatium inter

oMloi wuüot posticoi diimiäio diamttro omK j»ltif diipl» mgutümt Oaäi
qnaiuor miiei a tete fin Mqmdiiiaiiin, wtedU kOermlibut $t «Mdiit potUei»

mülio nu^orm. Cijfpmu oeulit Witdm tmüeit laUor, Abdamm mt Ufte oUo»*

gum, antice poBtieeque fere aeqwMter attenuatum et rotundum, albid<hlwndim,

fktiCthWriegatum punctatum et reticulatum, linea media albidiore nigro-mar-

ginata, nntice posticeque ayigustiore, in medxo trnnsversim tUlataia et evane-

üct nte, iH parte bcisali lineam fuscam includctUe, notatum. Ventcr albü-luridus

opucus, parcitsime nigro-punctatus. Sternum fuscum, in medio lougituiiindUter

düutius. Ptdes luridi, ntgro-punclati, tibiis anticis subvittutis, uculeis nume"

rcme longis et gracüibm, albi», ad baein mimUe infuacatis, meUttanie emtidt,

f» dimtdio hatdU taniwn, utrinqite acuMe trink omaUe. Plaga mdioM humüie,

niigrieam$ vMmqite fovea eubreitimda et mi medio plo^ula pflnMi eomwasa ei

eubquadrata notata.

Imam-baba. 27 /111 1887. - Pul-i-chatum. 29./IV. 1887.

Larinia lineuta I.urus, differt cephalothorace abdomineque brevioribos,

ventre haud vittato et in inare pedibus-maxillaribus multo orassioribos. lAxrinia

Dufouri praesertim differt luetatarsis anticis luulto miaai» acoleatis (ia Ijoarinia

Dufouri aculeis robustioribus, usqut) ad apicem, 7— 4).

oU. Zilla caspica sp. oov.

ff, hmg. 6wm, ^ CephoMkorox ßdothoUeaceiu, tetmUer nigro mar

ffinatue, pmie e^fikäUea infuteata et wuetdam wioffnam triqiu^rttm farmemie,

OcMlt fere itt m ZiOa Motota. Abdomm brevüer Mongum, tibeeme fulotm

et paree eSbido^erinihm, mactda maxima feKüformi nigrieemtirmargimia et

poetiee trunwia, Dittam albidam traimenim inordinate nigro-iegwteiUatam

ivcludente, fere omnitio ohtectum, inferne pallide flavidum et macula media

fuacu subquadrata notatum. Sternum flavidum, lote nigro-limbatum. Cheine

fuscO'Olivacear Pede^ luridi, aculeis fere nt iit Zilla x-notata, aed gracilioribus

fuscis et 8ubpeUucenttbu8. Pedes-maxiilares lundt, larso bulboque fuscis; tibia

patella haud longiore, desupeme visa aubparalUia; tarso bulboque tibia cum
ptdeOa tkmd timpOe hemd bretioribue eed lofiorAM; bmtbi apophgei fcaiflift

(esieriore) brevUer Inmooto et levUer exeiaa (hemd kmeeelUdeO$Mo primdifaU
apke mneromibue bUnie oitbgemmaHe emüüme et obtueie nuttmeto (m ZiBa

K-notata oUero grmiU et oeuto edtero elbimitemo)»
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ZtUae x-nofatae yftlde afllnis» differt pedam-nuailUurinm tibift multo br«-

iore et armatura bolbi.

Imam-baba. 27., III. 1887.

31. Tf fragnafhn extensa L.

Nova-Merw. r,./llL 1887. — Vetus-Merw. 2i..IlI. 1887. — Tachta-

basir. 6./IV. 1887.

FamiUa Theridionidae.

92. lAihyphanMeB F4tykulUanv8 Walelr., 1806 {TheridUm).

LifkjffhaiUei hamatus Croneb., 1. e.

Askhabad. 90./m. 1887. — Tachta-basar. 19./nL 1887. — Amu-
darja. 7./III. 1887.

33. Linyphia pusilla Sand., 1830.

Nova-Morw, 3 V. 1P87

£uropa, Asia septeutrjuu&liti et ceutralis et Aiuerica septentrioDalis.

FamiUa Zodarildae.

84. Zodarium Raddei sp. nov.

cff Umg.ßmm. — Cephaiothorax nigerrimus, suhtilia.^ime eoriaenu, parte

etjhalica attenuata, leviier nccUvi et nhtusa. OcuJi valuUsftime innequnUft,

medii antici reliquis plus »extnj>Jo vi(i/ioi-c.-< >t ralde convexi, inter .ve spatio

diametro oculi pJus quadruplo minore di^tayiies, laterales antici et jxjstici

subaequales, mbrotundi, antici u mediis haud separati, postici aiiguste scparati,

medii postiei UUerälibus minores subrotundi. Clypem oaUis arUicis fere duplo

IttUor. Abdomen hrevUer ovalufn, niffro-terieeum, immaeutatum, Chdae, pari»'

om, ilmumqm nigra» Peäei Umgi et graeOes, eoxi» femeirümtgae prmi
pearie mgri», rdiquie eoxis testacet», reUjwie femorüme baei teetae^ apke
hie nigris, tünis obacure fulvis, paililii metatarsis tarsisque luieO'teskieeis.

Pedes-maxülares nigri; patella conrexa, genicidtUa, paulo longiore ffuam

latiore; tihia patella plus dxijilo ftreriore, niiquf^te trafiftrernn, extus ad apicem

apopht/fii articuh plus duplo longiarr, tenm, apice acntn rt secnndum mar-

ginem tarsalem ayitke directa, arviata; tarso ovato, aptce acuminato, exliM

siyU) btconiurto et upicc dilatato armato.

Art!ebman.
Zedario bacMano Croneb. verisimUüer affin« ted difliwt femoribus

nigris» apopbjsi tibiali tenni et nsque ad apicem reeta, atque abdomtne im-

maculato.

Familia Drassidae.

35 Drassus fugax E. Sim., Aracb. Fr., IV, p. 114.

? JJras$u>( lutescens Croneb., 1. c
Kra.su uwod^k.

BegioDes mediterraneae, A.sia ceutralis et China.

Z. B. Gm. B. XXm. A\h, 49
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Drasso lutescenti C. Koch affin is est DrnnfiuH fugax, sed diftVrt ]>lagula

geuitali majore, latiore quam loogiore et utriuque leviter augulusa, parte media
wstaeea «ntiee aogurtiBBiina postioe abropte ampliila atque obiuse triquetn.

'W> Pj/fJwnissa exornata C. .Koeb, 1889.
Pul-i-chatunj. 29./1V. 1887.

;{7 Chh acanihium Siedlidzi L. Koch, 1864.
Mor-kalu. 13.—14.yiV. 1887.

Genus Soylax nov. gen.

CephalotUorax ovatus, mt convcj us, slna media tenui et longa^ radiauti-

hua vix dutmeti»* Oetdi tmtici subeontigui, in linea leviter procurva, medü
latemlihus paulo minores, (fcxli jostici suhaequales, sot Jäte et ferc neqne
duitantes, Uneain recurvanif linea antica multo latiorem, formantea. Cljfpeus

octdis antieis non lathr* Laminae kUae haud «ttenuatae, UsvMme ar&üataet

vis ditHnete imjtreeaae. Pan Utbiatie hemd longior quam latior et dimidium
lamlndrum haud supernns, versus apicem nttenuata et trtmrata, prope ftnHn

utrmque IwUer constncta. Chelarum maryo inferior dentiOus binis ab umjue
panm remotia, superior dent^nts trinie subaequalibu» et remoHoir^UMf armati,
unguis lougus. Fedes lomii /, '?, 7), raJJc et nutnernse aculeati, tarsi atitici

parce scopulati. Mamülae tnfenores longae, cylindraiac et mbconiiguae,
superiores fere duplo brevioreB et multo graeäiores.

Leptodratto E. Sim. et praesertim Cyhaeodi fi. Sim., afßnis, a Leptth
drasso differt oonlis anticit; siibaequis, l:n*'am sohrcctam forinantibus, f»t dyneo
oculis aiiticis nttii lati*>re, a Cybaeodi dillert mamillis superioribus inferiorioiu)

multu luugiuribus et oculis mediis posticis lateralibuü uou multo minoribus.

88. Scylaac WaUeri sp. no?.

cf, long. 7'S mm. — Cephaiothorax paüide luridus, pilis lungis pronis

ein partr plumosis' nVio-sericeis dense vestitus. Abdomen anguste obhngum,
pailxdt luridum, uuimno ulbo-sericeo crebre pubescens, antice truncatum et

Utie ertueis cinereis munüum, mpra, prope medium, punctis mgris binis

parv^is et elongatis et in iiarff -eciDtda viaoilis fulvis parvis uniseriatis

ornatum. Chelae, partes oris, sternutn, pedesque piülide lurida, tibiia meta-
tarsitque tmtieis inf^ueatis, aeuieta nigris, lougis et numeroeis. Pedee-maxH'
larea saf robusti, luridi, tano btdboque infuscafis; femore versus basin com-
presse, supra, in parte apicali, 1—3 aculeato; pn'Aln sui)paralleJa, longiorr

j[ttam latiore; tibia patella vix breviore, sed atigusliore, extm ad upicem,

apop^f^&nte bwia parvis^ aeutis et levUer wuxUis, mperiore inferiore longiore,

inttructa; tarso mcdiocri, ovato; bulbo mtOiO, fusCO^rufvio.

Hor-kala. 13.—14./IV. 1887.

Famiiia Dysderidae.

39. Dysdera aeuleaia Cnmeb.. 1. o., S. 25, Taf. III. Fip. 17.

? Di/sdera concinna Ti. Kocli. Kaukas. Arachn. in Isis, Dresden, lÖ79t ä. 8.

Krasnowodük. IIL, IV, 1880. — Kuruu. 7./IV. 188ö.

Famiiia Kresidao.-

•10. KrcHUs cinnaberinus Oliv., 17^!>, var. rotundiceps E. Sim.

Ab J^reso cinnaberino (f tjpico differt parte cepbalica paalo magis globosa,
abdominiB punctis uigris sex beno expressu, pedibos qoatoor portids (linais
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albo-pilutfit> ezce|)tit>j lere umaiiiu luiuiaceu piiuöis, maiuiUüi liuea albu-piloba
dneus.

KArndaehft-batjr. 2./y. 1886.

Familia Uloboridae.

41. UMantä WoMsmuierim Latr., 1806.

Nofft-Mfrw. 8.-5./m. 1887.

Familia Bletynldae.

42. IHctyna Cronebergi ^p. nor.

9« lonff.^ntm. — Cephahthorax laevis, fitlwhrufeteens, craste et kmge
nivco-puliescens, parte thoracica ufriu<iuc olscuriure, mhglahra, vitiis fuscis
raduinttbus et abbreitatis notata. Üculi postici mediocrr*!, lincain subrcctam
formantcs, fere aeque et sat late disjuncti (intervallis oculorum diumetru oculi

fere äUfiO tatiOiribus). OcuU antici in linea plane recta, appropiiMmolti, pmdo
majores quam posfiri. vfrdii lateralibus pnuh) viiuore^. Arta meaiorum stib-

quudrata. Clypeus oculis mediis antieis duplo laiior, crasse albo-piloaus,

Jhdomm late obUmgum, (übO'4eiiaeeum, nweo-pubescens, supra in parte prima
prope rnrdiinn punctis impressis hhtis inter se purum dtstantibus, in parte
altera vitta media lata, cinereo-livtda, utnnque punctis ifujtreftsis nt^rj.s tribus

notata ornatumf aubtus teataceum, crasse albo-pilosum, rima Iran.werm, Icritcr

infueeataf a criMHo tat kUe remoUt, notatum. Ohelae laeves, fkävo-rufescente$.
Stcrtntm. partes orit, pedeB^ue omnmo paUide ItindOf pmree aWo-pUata.
Stern um laeve.

Nova-Merw. 8.—5,/IlI. 1887.

Familia ATicularidae,

Genus FliyzloBohema nov, gen.

Macrot/ielae Aust^. aihiie, iiiipriuii^ *iitiert parte labiah coxi^que peduiii*

maxillarimu omnino moticis et oenliB qnfttnor anl^cis Uneam multo magis pro-
carvani formantibus.

Fvagro Anss., vaMe affine, praesertiiii differt cljpeo oculis lutpriililnis

uuticis augastiure, oculits luediis antieis et poi>ticii> inter se isuba«qiialibuä et
pedibus cnnctis subsimilibiiB, antieis band inerassatis. Caeter» ut in maeroffuia
et Evagro.

43. Phyxioschettia Raddei &p. nov.

9 (haud plane adulfa/, long. 11 mm. — Cephalothorax humilis, lange
üvatus, obacure fuscus, pilis longi.% pronis, pallide fulvo-sericeis vet>titU8. Oculi
medii antici rotundi, inter te fttttm a lateralibns diatantiorilms et epatio
fh'nmcfro oculi paulo latiore separati. Laterales ovati. Ahdomcn ohlongum,
alru-vwlaceum, longe aericeo-pubescens. Mamillae fmcae. Uternum pedesque
obteitn fidpo-^UHteeOf sat lange tUgro^ota, Partes arit vnins erasse te8tace(h

marginatae» Pedes acukis nigris tenwbus «ttmH,

Krasnowodsk. 26./II. 1886.

Spectmen onicam band adultom et Talde detritum.

49*
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Ordo Öcorpioueö.

44. Buthua cognatut L. Kooh, KaiikM. Ar»oho. in Isis, Dratdeo,
1879, S. 2S. Taf. I, Fig. 7.

Builw) europaeo valde affioia et sulsimili^, difi'ert iiuprimia caudae seg-

mento 5<> iDferne dentibus lateralibus inae(|ualibu8 sobacutis (in Butho euro-
paeo obtusissimis) et atrinque lamioa apicali fere aequalit«r trilobata (ineisoris

binis, in Butho europaeo iocisura unica), t- pnmeutis minus pranulosis, carinis

ioferioribus segmeoti caadalis 4<' ?ix distiucte granulosis, cariuis iuferioribus

Mgmeoti ventrelis (trunci) 5« debilioribus «t nmlto magia abbreriatia, cepbalo-
thoracis i-ariiii- aiit' ocularibtis niargiii^^ni frontalem liaud attingeotibus. et antice

in aream coofuse grauulusam evauescentibus, tar^is pedum setis validis spioi-

formibus brevibus biseriatis inferae instructis (iu Butho europaeo setis bi-

aeriatia rigidii aed longis)» peetinum dentibus 18—28 (in europaeo 28—82).

Erasnowodak. III. 1886

Nota. Butkus Eupaeus <' Koch (Arachn., V. S 127, Fiff. 418) ex B»kn
et Sardarabad, sec. L. Kocb, Butho hottentotae Fabr. valde afÜoia e»t.

45. Butlieolus (Janctiini^) sp. uot.

cf» trund 1&5mm; eawdae 14*5 mm. — Tmnem et eauda nigro*
vircficrnfes, pedes-maTillaren pedefqnr ]>ct\liih' flavi. Ct jihalothorax et segmenUk
c^domtnalia crebre gianuloso-ruyosn. (ephalothorax convexus, antice atte-

niMrtlM et obtU8U9. Tuber oculorutn latissimum sed humtle, inter oculoa laeve

et vix distincte depr^eum, pettice parce rugosum, antice in carinua ltit(i>i <lwis

diraricatas et eranesc^ntes productum. Segmenta abdominnlin I— VI haud
carmata, levUer tnatqualia, se^mentum Vll utrin^ue carinis validis Unis
tUvarieatie reguloriter granukats omat%m »ed earma media kaud «ei vix ^
Htincta (segmenta V *t VI prope marginem posticum breviter et vix distincte

carinalaj. Segmentum rentrale I V^ subtilissime rugosum, ad marginem pofttivurn

laeve, »eamentum V grossius granulomm et carinii obtusi^ qnatuor humtUbwi
(kAeramus valde eUibreviatis) munitum. Cauda crassissima, versus apieem
>f»>sfw ampliata, fere omnino {'<\(pra in depressionr longitudinali laevin) rugoso-
punctata, segmentis 1—IV superne late canalicuUitis et utrinque granutosO"
earimatie (gramUis apicaUbm eariaarum religuis paulo majoribus), segmetttie
I—JIT cannis inf'erioribus quatuor latis et humillimis (in segmento primo fere
obsoletift), segmentis IV et V inferne haud curinuti<i, crebre ruqosis et leviter

areolatis. \e8ica parva et angusta, segmento aptculi caudae plus triplo an-
guitior, inferne leviter inaegualis et impressa. Coxae pedum lineis granulosis
marginatae. Pedes ^ufiln^ves, valde cor»;*r^,sKj. Pedes-maxtlhors dcbihs, sidj-

laeves, femoribus ttbttsque inferne carinis levtter granulosis ornatis, tnanu
parva, tüna angjuetiore et pius hreoiare, kmi et niüda, digitie reetie mann
fere duplo longiorÜms. Pectinum dentee 2(hS2.

Belj-bugor. 27./IV. 1886.

A Butlieolo Schneidert L. Kocb (= olu acco Kar^ioh) %i Butheolo Arietidis
E. bim. differt cauda rugosa uec laevi uec punctata.

'} BuUuoUu B. Sim. =: OrthodaOffiuM EvnA amta praMccttpalan (Hilch«ock, 1858).
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Beiträge zur Filzflora Niederösterreichs.

?Ott

SIegMed Stoekmayen

(Vorgel«gt ia d«r VerikBialaiig ui h. Juni 188tf.)

Die folgenden Zeilen sollen einen kleinen Beitrag liefern zur Keuutniss

insbesondere dtr Hymenomycet*'ii- Flora uns*>re>- Kronlandes. Die Mehrzahl der

Funde gehört l«r näheren üm^'cliUiig Wiens an, besonder« der piUreicheo West-

babogegeud von Weidlingau biä Rukawinkl.

Wo der Keifoiustaud der gefaudeneu Exemplare es gestattete, wurde das

HjmtiiiiiDi ooteraDcht nnd Griteaa und Form der Sporen, Cystiden, resp. Rand-

hure (Gjetiden an der Lnrnelleneebneide) bemerkt Denn es liefert gerade

diese Biebtnog der Hymenomyeeten-Systemalik, der erst seit wenigen Jahren

mehr AuSmerkaemkeit geschenkt wird, Merkmale, die — wenn filr eine grosse

Anzahl von Arten nnd für verschiedene Individuen (ans verschiedenen Gegenden)

einer Art als beständig coostatirt — sich su Arten- und Gatfcungsdtagnosen sa

eignen versprecht^n.

Autoren habe ich nicht citirt, sondern die Werke, nach denen die Be-

stimmung erfolgte, wobei ich besonders Illustration»- und Einiccatenwerke, die

gewöhnlich nicht citirt sind, berttcksichtigte (besonders Rieben, Atlas des

Champignons eomestibles el fdndneaz de U Franee et eiroonfoisins, Paris, 1888;

Cooks, niustrations of British Fnngi (Hifwunomffeae$)t London, 1881—1889;

Kern er, Flora eisiecata Aastro-Hnngarica, Vindobonae).

Bei der Anordnung der GrQ])pen hielt ich mich, dem Fortsehritte der

Wisseaschaft folgend, an die durch die mähevollen, aber von glänzenden Resul-

taten begleiteten Untersuchongen ebenso wie durch ihre heissende Kritik her-

Torragende Arbeit: Untersuchungen aus dem «iesammtgebiete der Mycologie

on 0. Brefeld (VII und VIII]; Basidiotayoettsu, II und III, Leipzig, 1 «h8 8i)

(citirt: Brefeld, II und III). Die Keiheufolge der Arten ist die in G. Kitter

T« Beok's ^Uebersicht der bisher bekannten Kryptogamen Niederdsterreicbs*

(Terhandl. der k. k. tool.*botan. OeseUseh. in Wien, 1887, 8. 253) befolgte. Die
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dat»elbht uicht augerübrteu, al^) für das Kruulaud neueu Arteu wurden mit \
di« Ar den Besirk (I—V) neuen mit ** beietcbnet.

Herrn Dr. Bitter t. Beck bin ieh Ar die nonifloente Weise, In der er

mir die Literatur des Hofinneeame lor Yerfttgang stellte» sowie Ar die frennd- *

liehe Unterstfttsung bei der Bestimmung, Ar letitere auch Herrn Dr. Bitter

T. Wettstein in bestem Danke veqiflichtet

Protobasidlomyceten (Brefeld, 1. c, II, S. 25).

Aurioululeeii (Brefeld, 1. c, 8. 69).

ÄuHeüUtria uu.stnteriea Dickb.; W.,^) ii. 2»^; Bref., 1. c, Tal. IV, Fig. 1 fr,

2, 10, 11.

Auf fanlendeu Bucheutitümpten bei Dornbacb, Weidliogau bin Belut*

Winkl, bei WeidUng auf Juglam regia.

AuriaUaria Bombueina Martitts; W., & 288; Bref., L c, Taf. IV, Fig. 3—9.

Auf Sambueua bei Weldling.

Tremellineen (Brofold, 1. c, S. 80).

1. Gijroccpluüus rufus Bref.. 1. c. S. \'M), Taf. VI, Fifr- 27 (Guepiina hei-

velloicUs Auct.; W., S. 2^1 [Fig. S. 273]; Guepinia rufa Beck, Flor» Ton

Hernstein, S. 802, Taf. II, Fig. 2); Fl. exe.,*) Nr. 766.

8ehr biuflg auf üinlem Heise im Enns- nnd Saliatliale und den

Nebenthilern, bei Lau.

AntoliAgldioniyeeteii.

a) Qymziocarpeexi (Brefeld, 1. c, ä. 137).

Dacryomyceten (^Brelcld, 1. c, S. 138).

Qüoeera eaniM W., S. 280; Bref., L &, 8. 164, Taf. VI, Fig. 14—17;

Fg. Rhen.,») Nr. 1284.

Auf BuchenstOmpfeu hei Ober-Weidliogau.

3. Calocera viseota W., 8. 281; Bref., 1. c, S. 166, Xaf. VI, Fig. 18; Fg. Kbeu.,

Nr. 1280.

Häutig auf BucbeDät&iupfeu bei Durubacb, Purkeradorf, Baden, üuteu-

i^teiu.

1) W. - Winter, Mi« ?i\i>, iu R«t«lik«rtt*t Kr7ftQgABMlS«rft Von DMtaehlud,

0«st«rraicb und der Schweiz, fi<l. I, 1884.

•) PI. «!•. - A. Keroer, Flor» «zaiceat» Aiutn»>R«BSkrfea, ?fii4ob«BM.

•) Ff. Bliwi. = Faekel, Foogl Bkeaaai nkorti.
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ClftTwriAoeeii.

4. CUnaria Boirytet Pen.; W., S. 316.

Schiff.,') Tab. 17G (sehr gut)'); Fig. 1 zoigt rothe Spitzen, Fig. 2 keine,

M Bind dt«»e auch factiscb in der Natur nicht coDätaiit gefärbt

bei einem und demselben Exemplare. Di^* fff-drängten, kurzen,

schlanken Aeste aut dii kern, nnformlicheu Haupt>tamme unter-

scheiden die.M» Art von Clnruriti /Idva, die ebcnx« variirt in Bezug

auf die Färbung der Zwc'i^'s}utzeu; vgl. auch Kichun, 1. c, Tab. 57,

und die mit dar Abbildung nicht ttbereinstiminendeii Tertengaben

(rgl. übrigeDs Britselmajr, Hymenomyceten «iie Sftdbftiern,

Natorw. Yerein in Augsburg, 1887, 8. 286).

In Laubwäldern bei Ftessbaum, im Tannenwalde bei TuUnerbach.

Thelephoreen.

•5. Exohafiidium Vaccinii Woron.j W., 8. 322; Bref-, 1. c, lU, Taf. 1, Fig. 17—22;

Fl. ex>.. Nr. 7G-1.

Häufig im Waldviertel um Gmünd, Öchrems, Zwettl auf iieidel- und

Preisselbeereu.

*6. Chilerell«Mc2(i«alit»W.,8. 351; Schiff.,Tab.276(äehr gut), 164; Krombh.,*)

Tnt. 45, Fig. 13—17; Bichon, Fl. L, Fig. 10—14 (nach Letiterem, p. 146,

tu CanihareUus tu etellen, wohin dieser Pili auch tueret von Fries ge-

.stellt wurde. Er nimmt habituell eine intermediäre Stellung ein zwii^chen

den Clavariaceen /(krffnejf Thelephoreen [OraterelluBj und den Agaricineen

[CantharrllusJ).

In einem Fichtenwalde au der Strasse Tun Zwettl nach GroiUi-Weiasen'

bach massenhaft.
t

b) BCemiangiocarpeen (Brefeld, L c, II, S. 138).

Hydneen.
7. Mydnum niveum W., S. o70.

Bei Ober-VVeidlingau auf ffiuleni Bucbenholze.

*8. Hydnum divtrsideus W., S. o74; Krumbh., Taf. 50, Fig. b— 12 (gut).

Auf einem faulen Baehenetumpfe auf dem Troppberge nichst Gablifti

und bei der Station TuUnerbach.

Sporen klein, randlich, dft lang, 2*5 breit.

>) rich&fftir, FuBgunuii lc<>n«'8, Y<>\. IV, K»tisbonae, 1763.

VH den BMMrlreni{<>n „^ut*. .sehr fn>t* vad .nicht Rat* Mit w«d«r Lob noek Tadd
•ttigi Mprucheii, soiiilorii Moss liie Uvboreiubtimrauii^ der b«i uui» Torkummeiuien Furmen mit dar

hetrpfi'endeii AMül'liin;; otlvr il' in ExBiccatoii-Exemplar consUtirt werden. P is Nicbtülo r. inntinimon

h«t B«hi oft in der luutleu Abauderung seinen Uruud. Die deu AbUilduugeu und U«fichreil>utii(eu

v«B Friei ta Onmd« gtiltgtum Bi«mpUre sind nebt ans Hord-Bnfopa «ad waidwn vmi nn*«r«B

Mhr Bind«*r ab.

*) Krombholt, Natturgetreae Abbildungen oad BeeclireibuBgen der äcliwiinme, Prag,
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Agaxioineen.

9. Lengites sepiaria W., 8.4^1; Schaff., Tab. 70, Fig. 4, 5. 7 (ziemlich gut);

Thftm.,1) Nr. 806 und sab ZeneUes trabea. Kr. 807.

Hftttflg ist die ObBTBdite im Alter kahl oder M kahl.

Auf Balken in Floridedorf in der Fonn rewpimaia, sehr reichlich auf

den Oelandem im Eons- und Salsathale.

10. Leiuüea variegata^ Fries; W., S.492; Bref, 1. m, S. 69, Taf. II,

Fig. 14-16.

Auf Einern Bacheostompfe bei Ober-Weidlingau in Gesellschaft ron

jPolyporus versicolor, und zwar eine Form des letzteren, die der

IjemitrH rariri}(tt(( sehr ähnlich ist. Die beiden PiUe hatten sum
Theile iiire ilyplinn in einander verfilst.

lu au8geHprocheuen Formeu auscheinend selten, viel häufiger üind

UebergaDgaformen zu

11. Lauitw hehima W., S. 492.

welch* letalere sehr ab&ndert; notmal ist sie gelblich, mit gleichfarbigem

Band, korkig-lederig, flliig, getont Indem ihr Hot dünner und schlaffer

wird, geht sie in LetitUet fiaeeida (W., S. 492) über (doch fand ich keine

ausgesprochenen Formen von dieser), dann findet sie sich häufig in einer

nnibra- bis sclmiutzig dunkelbraunen Form, durch das Auftreten ver-

schwommener farbiger Z<uieu (Sobiiff., Tab. LVII) nähert sie .'iicli der

Lenzites variegatn (.><iehe dort), endlich findet sie sich in Exem^daren

mit gelber bis orangefarbener Oberseite und weissem liaude und seidigem

Ueberzuge. Da häufig der weisse Rand so breit ist, dass er die gelbe

Mitte fast Terdrängt, so ist damit ein Uebergang tu Xemte aOrida (W.,

8. 492) gebildet. Nach meiner Ansicht wftren daher diese Tier Arten besser

tu vereioigeD.

Bei Weidlingbach, Dörnbach, Weidlingan, Parkersdorf bis Bekawinkl,

besonders auf Buchen.

12. SeküzophyUum cäneum (eommune Fries, W., S. 493) siehe Fl. eis., Nr. 1155.

In <ior westlichen und südlicben Umgebung Wiens sehr h&ufig (auf

Erlen, Buchen uihI landen).

13. Panus Stipticus W., S. 4!»'
;
Vg. Kben . Nr. U14.

Von Wei llingau bis Kekawinkl häutig.

Frucbtkörper sammt Stiel l'/j—7 cm hoch.

14. Panus rudis W., S. 49G; Thum., Nr. 212.

Maseenbaft mit Polyporut hirsutui auf Bocbensttmpfen bei Hoch-

strass (anf dem Wege nach Pressbanm).

*15. Pantu tonOontiYf,, 8.496.

Auf einem Budienstampfe im Helenenthale.

') Ttiam«a, Fongi Atutri»ci, Bejreuth.

s) Ib B«ek*s ü«b«nleht, 8. SOS, aar tl»«««!«!!, «tobe Beelt, Vlom RtraiMa, 8. itT.

Digiiizeü by Google



Baitilge tu PUiJlon KMntetomiclw. 391

•nov. var. riolnceus; pilro irrrgularifer infundibuliformi. excentrice fttijyifato,

martjine tnrnluto, stipttil/ua i^—ft jnleorum cnnnntis, cornjiressü; pileo

et stijnte romceo-lilacinis, hujus parte inferiore radidft instar ligno

puirido immersa, luteo-aU)a. Lameüis vix confertis, paUide rosaceiSt

tenuioribus odtraceis.

8pori§ 7/ft hhngist ^ M io^*^; cysUäii nmOit, irü^omatitm margi'

Quill Agarkm oamto-tommOmu Bateeh, Eloiehtu, p. 90, 174»

Tab. VIII, Fig. 33 huc perteneat, tii dubito.

Auf einem fauiea Bucbeostumpfe Dichet Qabliti bei Furk«ndorf.

*16. CanthareUua mfmtOilmliformig W., 8.591; Fl. exe.» Nr. 762; Fg. Rhen..

Nr. 1424.

Bei der Ifalt^station PreeBbaum-PfaliML

Cystiden fehlen.

17. CantiuireUm cütartusYf., 5S. 523; Richon, Tl. XLIV; Lorinser,') Taf. VII,

Fig. a (gut).

Häufig in Wildin bei Scbrams, Gmflnd, ZwetU, auf dem Jauerling.

*1& Buuula eontoMm W., S. m-, Cooke, 1. e., PL 10S5, 1066, 1057.

Bei Ober-WeidUigau in «iB«m Buohenwalde.

Sporen d/i dick, stachlig; Cystiden undeutlich, cylindriach-tpindelig.

*19. BwsuJa xerampelina W., S. 533; Gooke^ PI. 1053.

Via PreBsbauin-Heitzawinkl.

20. 7/i( s<;u/a rirescen^ W., S. 535; Cooke, l'l, 1039 (sehr gut); Bichon. PI. XLU.
Fig. 1—7 (.M hr gut).

Im Heltnentliale bei lladen ver<»ijizelt.

21. Lactarius subdulcig W.. S. 451; Cuoke, PI. 1002.

Sporen 9 /i lang, 7 fi breit Oyntidsn sahlreick, cjliodriedi, 3*5 fi breit,

nidit Uber die Baeidien ngend.

Am Ameieberg bei ToUnerbach in einer dem Laetanua mümimmt
sehr nahe stehenden Form, wie überhaupt Laetarim campJiorattu,

Lactarius »ubdulds, Lactarius mitiasimm und JM^arim fiam'

meoJus kaum specifisch verschieden sind.

*22. Lactarius glyciosmus W., S. 5-15; Cook^ PL 1011 (sehr gut); fierpell,

Sejuml. präpar. Hutpilze, Nr. 17.

Im Tanneuwalde bei TuUiierbach.

•23. iMCtarius deliciosus W., S. 548; Kroinbb., Taf. XI (sehr gut); Cooke,
PI. 982} iiicUiiü, PL XXXVIII, Fig. 1—5 (nicht gut).

Hiufig im Wienerwaldie an der Westbabn von Weidlingau bis Reka-

Winkl, manenhaft beiondere an der Straeee von TuUnerbach inr

gleiebnamigen Station, hier aneh in der far. asona Friea, Qn>>en.

Sur., p. 427; bei Gmtnd, Sehreme, Liteehau; auf dem Jauerling.

<)l)r. F. W.Lnrinser, Die wichtifaten oMbann, verdiehtigon on«l gifligen SdiwiiUM
auf 13 Titfeln. Wien, 1876.

S. B. Om. B.IXXIX. Abk. 50
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Cj8ti(1('n wie beim fol^nden. Spomi oval, 8|U UMg,6^jift breit, »tark

stachlig.

24. Lactarius vellereus \V., 8. 548: Cooke. PI. 080 (incl. iMCtatim exmocut
Otto; Cooke, ri. 981); Uichon, PI. XXXIX, Fig. 1-3.

Um Wien.

Cjetiden fplodolfonnig, 70 ^ lang. 7 diek, hiaflg mit anfgcteliteiD

Köpfchen. Sporen rund, 7^ breit, etaehlig.

*26. Laetaariva pffrogtdm W., 8. 551; Erombb., Tat XIV, Fig. 1—9; Cook«,

PI. 983; Kirbon, PI. XXXVH. Fig. 18—15.

Bei Preisbaum häufig.

20. Laetarius scrobicuiatus W., 8. 55G; C<>»ike, PI. !>71.

Bpj>"ii<l*'is in (1er Nähe von Qn»»ll"'ti uimI R:u hen, bei K^kawinkl, bei

Pnäbbaum, häufig im 'iauueuwalde bei Tulloerbacb; auf dem
Jauerling.

Sporen 8/u lang, G /u breit, Cystiden wie bei Nr. 21. aber noch länger.

27. Hyyvüphorus cossus W., S. 570; Ricbon, PI. XXXIX, Fig. 15—17 (sehr

gut); Cooke, PI. 886.

Sporen 14/* lang, 11 /n breii

Im Walde iwisohen Ober-Weidlingan nnd Pnrkemdorf bftQÜg.

28. Bygrophonu Omnteus W., 8. 570; Cooke, PI. 887; Richen, PI. ZXXIX,
Fig. 12-14 (sehr gnt).

In Qesellscbaft des früheren ebendaselbet

*29. Cortinarius (Trjnmonia) }n£(b08UB W., 8.591; Cooke, PI. 834.

Im Helenenthaie.

•30. Coprinus picncnts W., 8. (Wl ; Cooke, PI. G(J5; Bull..') i'l. 2<i<*..

Ich fand tlieseu schönen, seltenen Pilz am Pande einer WaMwiese

links an der Strasse vom Dorfe znr Station 'riillnerl'acb. Da die

meisten Beschreibungen lapidarii>ch kurz siuii, bu folge hier eine

genauere:

IVleo ffiabro, nUenie, abtenre'fiaeo, deonum paülum cinere9emU$

»quamia floeoatis äSHHroaaceaia in atatu jm>enüi fem ttetm, quina

vtro püei ineremenhm non atquaniea poatea magnaa macmlas

dispersas formant J^iki mperficie infer I^metiaa pfofknde aulcata,

margine undtüato. LameUis densis (marginem verm» saepe fissi»

aut ditohus ni miam cmipuenfil'us), acte juveuili nlbo-cinfrta,

facie nitffil*:, mgrn j nulum purpnrascente. Stipite 15 -30 cm

longo, f-ilirilloso (nou yiabro), fibrillis facile secedentibus obsito, bant

tuberöse tncrasmta. CystidM magnis, usque 180 fi longis, 36 /i

latis, pUrumque ßniHmae loMeOoe mmeraia. Sparia ^pHda
magniat 18 fi Umgiaf 2t fi latia.

*31. OopTHMU atrameniarima W., 8. 682; Schaff., Tab. LXVIII; Cooke,

PI. 662.

*) Bnll. = BnlliarU, Ilorbier de la France, Parii«, 178U.
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InWalrlerii dt's ^^chöpf1, auf vermodertem, mhErdtigtmeogtomBacheii-
holzp ]>t'\ f^rebsbiiuin.

Uhue Cj.stKieii. Sporen elliptisch, 7 ft lang, i /u breit.

;i2. Co/>r»ntts comaiu« W., S. ü33i Uichon, 1*1. LI; Cooke, PI. t>5bi Öchäff.,

Tab. XLVU.
lo dao Donitt'Aueu dw Praton und W Floridsdorf.

33. HtfpMoma ftucieulare W., 8. 651; Cook^ PI. 561 (mbr gut).

MasMuhaft im September uud October »uf Bucbenstttmpfen in den
Wäldern von Weidlingaa bis Bekawiokl (mitunter geradeiu pbjeiog-

uomisch behtimmend).

Sporen 7 /u lauf,'. ?yU a dii k

*34. Hyp/ioloma .sitJjlatenttum W.. 8. »j,V2; C.M.ke. l'l. .-.57 (<rhv i^nt).

Au ghWhiHx ()rt«'ii in der Gt-st-ll < lialc da» triibereii, aber weniger

häufig (-elir luuiti;^'' bt'i Pre.ssbüUdi j, ,

*35. flammula con »ks Fries, Hjnien. Kur., p. 21!»; Coukc, PI. Hb (.sehr gut).

Auf einem faulen Ducbenätumpfe bei PurkerKdurf. Wegen meiner ganz

»iiseerordentlicbeii Aebnlicblceit (uoeer Pils iet etwas beller uud

oicbt glioseod) mit HypfMloma fmeietiJare wob! oft ttberseben.

Ofstlden «ablreicb, läoglich-keuleDfdnnIg, 35 lang, 7—11^ dick,

braun; Raodhaare fingerförmig, bis 40^ lang, eä, 4fi dick, &rb-

los; Sporen 7/tf lang, S—S^ifi breit

36. Fh€Ui4a tquarroM W.. 8. 699; Cooke, PK 367.

Bei Pressbauni.

subsp. MuelUri W . S. 7üü; Cooke, PI. 471; Batach, Eleucb. Pung.,

Tab. XXll, Fig. II I.

Troppberg bei Gablitz.

Cjstideo häufig, cjlindri.scb, i^^clnuibellurmig zugt spitzt, bis 42 laug,

\\ß breit, 8poren hfi lanir, 3^ breit.

•37. Vluteus cervinua (ScbäfT.); W., S. 728; Cooke, PI. 301; Uichou.Pi. XXXV.
Auf dnem Weidenetumpfe bei TuUnerbach.

Hnt in der Jngend mit eingerolltem Bande, Strunk gewunden-gestreift,

mit Bchwarsen und rotbbraunen Fasern auf scbmuttigweissem

Grunde, Basis knollig. Cjstiden sebr charakteristisch, 58^ lang,

fiaschenföruiig, 14^ breit, oben Tier Zihne; Sporen OTal, 5fi lang,

3Va/* breit.

88. ColJyhia longipes "iV., S. 78:J; Cooke, PI. 201; Bull., PI. 282; Krombb.,
Taf. L Fig. 31 (sehr gut, aber kleinere Form).

Bei Pressbauni und Purkersdorf.

39. CoUybia radicaia W.. S. 78:1; Cooke. PI. 14(».

Von Wf-idüngau bis Rekawinkl häufig.

Sporen gro.s», 17'5^Iang, lOh/u breit. Cystiden keulentormig. 10— 15/i

über die Basidien vorragend, am Ende der Lamellen aber (ßaud-

baare) bis 90^.

SO»
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•40. Chtocyhe pruinosu W., 8. 790.

Im Heleuenthale.

4L Clitocybe cycUhifmrmU Vf., S. 791; Cuoke, PL 113; Kichon, PI. XXXU,
Fig. 17—19.

Bei Ober-Weidliugau zwit^cbeo Gra» im Waide.

''4^ TridMom» etimifBilmm W., & 819.

Bei TvUnerlMflh.

48. Tridtoloma iaponaeeum W., 8. 820l

Ebendaselbst sehr bäuHg.

"44. JrmilUiria mellea W.. S. 831.

In den Donau -Auen hei Stockerau und Floridadorf, Ober^Weidliogau.

8}»ort n 7 u lang, 5 ju breit. Cy8ti(i<?n f»»bl«»n

* 45. Lcpiota granulosa W., S. 537; Batäcb, Eleuch. i<'uug., Tab. (i, Fig. 24 (niciit

gut); Cuokt«, PI. rj (sehr gut).

Bei Tallnerbaeli Tereinielt xwiaolien Mooi.

Cystiden fehlen. Sporen laog, I hft breit

46. Lepiotf» proeera W., 8. 842; Lorinser, Tal. ZVU, Fig. 8 (sehr gnt);

Cooke, Fl. XXI; Krumbh., Taf. XXIV, Fig. 1-12.

Sporen 17—21 /u lang, 10—17/» breit BaadbMre iMulig-eylindriich,

wpnip (höchstens 50 ,u) vorragend.

Auf Wal'l wiesen bei Hochgtraas and Kekawinkl häufig, bei Pcesabaum,

VVeitllingau.

47. Amanita pantherina W., S. 8^17; Cooke, PI. VI (behr gut); Luriuser,

Taf. VII. 1 ig 1; Uichon, PI. V, Fig. 5-8.

Nftcbat Heitsawinkl (bei PreBsbaum).

*48. Amaniia miucaria W., 8. 84a
Im St. Peterswalde bei Seitenstetten häufig, auf dem Janerliog, am

Kaisefäteige (via Naeewald—Freyn bei Mariaxell), bei Pressbanm.

Cystiden fehlen. Sporen gross, oval, bis ]> a lanfr, 11 /u breit.

*49. Amanita citrina SohiUT. {Mappa Fries, W.. i>. 849); Kichon, PI. XI,

Fig. 1-4; Cooke. PI. IV

Im Nadeiwalde liukb vou der Strasse von der Ualtestatioa Tuliner-

bacb in den Ort.

Cyitideii fehlen. Sporen randlicb, 8^ lang, 7/i breit

50. Amamta phaUoideB W., S. 850; Lorinser, Taf. VI, Fig. 2; Cooke, PI. II;

Bichon, PI. 18, Fig. 1—5 (eehr gnt).

Bei der Bahnstation Preesbanm^Pfalsan eehr h&aflg.

Folyporeen.

•51. Merulius Corium W . S. BOf.; Brcf.. l c., ö. 103.

Auf Erlenlioh bei Tnllnerbai Ii.

52. JJaedaleti unicolor W., S. 308; Buü., PI. 5Ul, Fig. 3 (nicht gut); Thüin.,

Nr. 711; Bref., I. c, 8. 104.

Bei Dombach, von Weidlingau bis BekawlnU, auf Boehen.

Digiiizeü by Google



395

•58. J)aedaUa qitercina W., 8. 3m»; Bull., IM. 442; Fl. eis , Nr. 780.

Vou WflidliDgaa bis Rekawiokl. In den Marchegger Aii*>n.

&4. Trametes suaveoUns W., S. m-, Krombli , Taf IV, Fig. 25; Fl. pxk., Nr 750.

Bei Floridsdorf anf Salix, bei Mauerbach auf Alnus incam, bei

Moüsbrunn üuf Salix,

bb. Irametes Buüuirdi W., S. 403; Bull., Tl. 310 (sehr gut).

Auf eiueiu laulen Buchenstumpfe bei Parkersdorf.

Obmi gau flach, Iwannpurpurn, gegen den Baad gMonk, dieaer an

JuDgan Esemplaren lanchgiaiL Uaten welM, bei Bwftbrong oder

lingtram Liegau auch bianDpvrpiim weideod. Innen galbliehbrann.

56. Trametet (ßhhom W., S. 403, und

57. Trametes Kalchbrenneri W., S. 404; Fl. exs., Nr. 759.

Beido häufig in Gesellschaft (Dörnbach, tou Weidliiifr an Ms IN ka-

winkl. Badpn. Heiligeukrenz), moist inein.inder übergehend, dio

zweite Art aber häufiger, weiiu auch niclit immer in typischen

Exemplaren (ctr. die den Kxemplartiu aus Neuwaldegg beigefÖgte

Notiz in Rabenb., Fungi Enr.. Nr. 1411).

58. Polyporm wtedtiUa panit W., 8. 409; Fg. Rhen.. Nr. im
Anf faulem Holse bei Baden.

*59. Pölypmrus rhodOlui W.» S. 411; Braf., L c, S. 110.

Auf Balken in Floridsdorf

•60. Polyporus (Phaeoporus Schrat. >) contiguus W., S. 413.

Auf Balk'Mi in Fb>ri i>ibirf.

•61. Püli/puruH /enuijinosus (l'Iiueoparus Schröt.) W., S. 413; Thum , Nr. 915.

Auf fanb-'ii Rauiusturapfen bei Pressbaum und Purkersdorf.

*62. Polyi>vruH utertmäen VV., S. 415; Fg. Rhen., Nr. 2m Nach Britzel-

ui ayr (Naturw. Verein in Augsb , 18><7, S. 271») nur eine Form des Ful-

gendeu. Indes:» durch eine andere Tracht und viel grössere Poren ver-

cbieden.

Bei Freeebanm.

68. Po^XpOTMi MTfieolor W., 8. 415; Bref., 1. c, S. 118.

Wohl aberall maasenbaft (um Wien, im Waldviertel, im Viertel ober

dem Wien(>rwalde), bei uns meist sammtig dunkelbraun, mit blassem

Randp, SchäfT., Tab. 2'''S. aber auch mit farbigen Zonen (wie T,en-

zitcs vurieyata, st» Ii" dort, Nr, 10). Vorjahr!«,'«' Exenij'lari' meiet

mit abgeschabtem Filze und durch Stidu/coccus grün gefärbt.

•64. Polyporus hirstäus W., S. 417; Fl. eis.. Xr. 756.

Aschgrau, mit grau- bis rostbraunen Zonen oder |,'anz aschgrau uud nur

am Rande gelblich, uiitunter mitangenehmem.jyauisartigeu" Gerüche.

üm Wien bia Rekawinkl auf Buchenstttmpfen aehr hän&g, besondere

maasenbaft auf der grossen Wiese (Holischlag) bei Hocbstrasa am
Wege nach Rekawinkl. Auf Balken auf dem Jauerling.

*J Schröter in Coku's Krjptogamenflor» tou bchleuea.
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65. Pblyporm nuirginatua W., S. 422 ;
Fg. Khen.. Nr. 1374.

r?fi I'r» sshauni in einem hohlen Biichonstumpfoi

06. Polyporus ptmcola W.. S. 422; Th\)w . Nr

Auf Kicfernbalkeu nächst (lt?ni Wt'jerteich bei Otteusclilajj.

•67. Polyporus (P/mcoporm Schrot.) saluinns W., S. 422; Thüin . Nr \**ou. (In

(Ifiu mir vorliegenden Exemplare ibt iudet» Polyporus fonicuUinu» ein-

geineogt.)

Im Holenentbale, bei Hochrtraw (mit PtÜijfpanu iffniairim)^ bei Moos*

bronn (mit TrameUt srnveoUn»).

68. Polfponu {Phaeopanu SehrSt) ftümu W., 8. 284; Rabeoh., Fang. Enr.,

Nr. 1701.

An Ulmeustfimmen im liSienborger Parke.

69. Polyporus (Phaeoponu bchröt.) igniarim W.» & 424; Tlittm., Nr. 1007;

Fl. . Nr. 755.

liei llccIistriisH nmi bei Velm (bol M»Mt.-l»ni)in)

70. Polyporus {Phaaijiurus Schrot.) upjUanatus W., S. 425; Thüm., Nr. 1204;

Fg. Rhen.. Nr. im
Auf der Schneeftipe (Aufstieg von Frejm xnr Hinteralm) masaeobi^

auf Bucbenstimmen.

7t Polyporus (Phaeoparu8$dirltt) hispidwW., 8. 430; Krombb., Taf. XLTIII,

Fig. 7-10; Bull.. PI. 210, 493; Fg. Rhen., Nr. 1889.

Oberseite ranhwoUig (oft abfärbend). Fleisch dunlkleft ans radiär ge>

ordneten Fasern bestehend, Röhren leicht von einander und vom
Hute trennbar, noch dunkler, mit plei< bfarbifferi. c:rHii-;ohillernden

Mnndiiiig<ni Tiükto Z<iricn ntir ~-i'htb:ir auf «Icr S<-bnittfläche.

die der Fl.i. In . mit der der Pilz :infsitzt, parallel geführt ist.

Sporen gell»lMauii, 5 ,// lang. •>' ,u breit. Cystiden raubvogel-

schnabelförmig, sehr charakteristisch, 21 /u lang. 1 fi breit.

Auf Buchen bei Purlteredorf.

^72. PdifpantB eruput W., 8. 431.

Von dem folgenden kaum specifiseh verscbieden.

In dessen Gesdlsebaft auf dem SchSpll.

73. Polyporus adustua W., 8. 481 ; FL eis.. Kr. 757.

Nach Polyporus vtrsieolor wohl der häu6g8te Polyporus bei uns.

Im Wienenralde sowohl wie in den Donau -Auen häufig.

•74. Polyporus cristatusW., 8. 440; Thum.. Nr 12n.5; Fg. Rhen., Nr.l894 (gut).

Bei Pre.^isbaum auf einem faulen Du h^^nstumpfe.

75. Polyporus lucidus W., S. 442; null., PI. 7, 451>.

Bei Pressbaum auf einem Weis.sbuchenstumpfe.

76. Polyporus elegans W., S. 443 (incl. var. nummuiarius)i BuU., PI. 124 (gut);

Fg. Rhen., Nr. 1395.

Auf abgefallenen Buchenzweigen in Wäldern bei Puttenstein, mit fast

ceutrii>chem Strünke (einen Mesopm vortäuschoud).
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77. Polyporus variun W., S. 443.

Auf faulen Buchenstömpfen bei Purkersdorf,

Hut oben kabl, Kaud ^Wii oder runzelig; tief dunkelbraun, fast

schwarz» gegen den iiaud lichter, hcblieHulich gelb oder brauu.

Stid »ofrtehti oft mehrere gemeinsam entspringend, an der Basis

sehwin, nach aufwlrts immer lichter werdend, schUeselich blase

(oft aber in Folge der velt horablanfenden Porensebiehte gaot

schwars), kabl, glatt.

''78. Pohjporus aquammu W., & 445; Bnll, PL 19; Bichon, PI. LXIl,

Fig. 9—12.

In den Marchegger Auen, Tia Mfinchendorf-Yekn, in der Frendenau im
Prater.

•79. Polyporm [PlMeuporus Scbröt.) perennis W., 8. 446; Fg. Rhen., Nr. 14üO;

Bull., PI. 28, 449, Fig. 2.

Sehr binflf im Waldviertol bei Liteefaaii, Gmünd, Sehrems, ZwetQ.

*80. BoleNif Beekii bot. sp^SeeUo „Lwridi*, W., 8. 464.

IVIeo ctmoexo, famiginethfM$eo, maeuli$ obieuriolni» non duHneU
Umüatia obiitm, mrm ftrma, primum dnereo-fiova, patiMum
romcee micante, hoc micore in aere patdidum aecreftcente,

TubuJorum f^tratum stijtitem versus rotundatuyn, non adnatum.
• Tuhuhs flaro-vircscentibus, poris ruhris, parvis, angulosis. Stipite

farctu qiUndrico, basin ver9U8 pauium incroBsato, fwco, auraum

reticulo rubra imcripto.

Pileo 6cm lato, stipite 5cm cUto, circa lern crasso; tubtdis 8mm
hngis; Sporü S—7fi latis, 10—25fi Umgia (ergo varia forwta,

^Kpwiäeii «efM eyUndrieUi). Odor^ mOi.

Ab ommbwe 8peeiAu$ SecUimi» Jüwriäanm'^ differt tarne nom
^yuHMiMfile e«eepto BMo Ma$feri Boitk^, eunu varietatem fun^

gum nostrum primum putaoimua. 8ed püeo ei etipite obscure

fuscis, iUo macidato, cnrne vix colorem mutanfp hene differt.

J)enominamn<i hanc sjiccicnt <id honorem doctoris G. equitis a heck, de

tnvestigata Ilymcnomycetutn Atistruie mfertoris flora meritvisimi.

In den Buehenwüldern zwischen Putteustein und Pemitz. August.

81. Bolttue Satanas W., S. 465; Lurinser, Taf. V, Fig. 2.

Bei Pemiti, bei Gaden in BncbenwUdem.

c) Angiocazpeae.

Tuloatomeen (Brefeld, 1. c, II, 8. 137)

(incl. Lycoperdineen).

82. Lycoperdon caelatum W , S. S!t7; Lorinser, Taf. II, Fig. 3; Schaff.,

Tab. 189, 19(1. 19r,; Fl. exs., Nr. 1157

Häufig auf Wieden bei l'reHäbaum, Baden, besonders Gaden, Potten-

etein, Neubaus.
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83. Lycoperdon (jtmmatum rar ) rrhrfuw W , S. ;K>4.

Hehr hiiiiH^ hp'i Tollnerbäch uud Tre^iabauiii.

var. furfuraceum W., S, 904.

Am Oduenboden dti Sduiwbergw.

84. QmtteB rufnetm'W., S. 914.

Im HaleiiMiihalt.

Hldularieen.

85. Cyathus striatusW., S. 920; F^. Illion.. Nr. 12t7; Fl. exs.. Nr. VuiS.

Sehr häufig vttn Weidliog an hi.s liekawinkl auf inorscbeui llulze, bei

Dörnbach.

86. Cyathus vemkoBUi W., S. 920; Fg. RdiD., Nr. 124C.

In WftlderD b«i Tullnwbtcb.

Anhang.

TTstUagineen.

« 87. UHäago Muum W., 8. 88.

Auf Andrcpogon hchaemum In Gilten der Bergstrasse in Bnäm und
auf dem Waschherge boi Stockenn.

•88. TiUetia strüicformis Vf., S in^.

Anf Holcus bei PurJier&dorf.

Uredinoon.

89. ürwiyces Gcrnnu W„ S. ICO; FI exs., Nr. ;;7:J.

Auf Geramum pralense L. bei iStockerau.

iMJ. jpMCcinio flosculosontm W.. S. 20G.

Am Waschberg bei Stockerau.

yi. Puccinta poaruwi W., Ö. 22U.

Anf Tuisüago, ttbenll häutig, im Waldnerkel.

92. AiecMMa Magmuimia 8. 221.

In den Donnn-Anen bei Stockerau, bei Moosbrann.

Asoomyoeten.

98. Xylaria chivnfa Scop. {polymotfhBi TuL); Fl. e»., Nr. 168.

f. <U acroilaciyla W., II. S. s70.

Im ITMlfiir-iithalp uml Miulorgraben bei Baden.

tb) spathutata W . H. S sT'»; Fg. Rhen., Nr. 1064.

Bei rurkerstlorl und Haden.

94. Hehella crispa Fr.j Bicbou, PI. LXIX, Fig. 13-15.

Im NaeewnMei
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Materialieü zu einer Monographie, betreffend die

Erscheinuiigen der TraDspiration der Pflanzen.

Dr. Alfired Bnrgerstelii.

n. Theü.

(Vorgelegt in der TenHUBmloiig am 5. Juoi ifOS).)

Einleitung.

Der ante Theil dieter .Materialien* ist im XXZm Bande, Jahr-

gang 1887, der Yerbandlnngea der k. k. loolegiMh-botanieehen GeeellieliafI in

Wien (8. 091—788) abgedmektO «nd enthiH ein chtonologiieh geardnalea Yer-

Eeichniie der einschlägigen Literatur. Von 326 der dort angefahrten 236 Publt>

cationen wnrde eine kurze Inhalteangabe mitg^heilt. Gleichzeitig sind viele

Zeitschriften (mit Nennung von Band, Jatircran^ und Saite) eitirt^ welche ein

Referat der betreffenden Abhandlung enthalten.

Der iweite. hier vorliPK'^ i'de Theil umfasst eine möglichst concis gehaltene,

sachlich geordnete, tbeilweibe kritisch besprochene Zusammenstellung der

' wichtigeren Iber die Tranepiration dar Pflanien gemachten Beobacbtangeu und

anigesproohenen Amiehten* Die nach den Antomeaien in eekigen Klammwn
flehenden Zahlen corretpondiren mit der Nnmmer der betnümden Abbandlnng

Im ersten Thüle der «Materialien*, anf welchen, snr Termeidung von Wieder-

holongen, hier vielfach verwiesen wird, wie sich ftberhaapt beide Theile gegen-

seitig ergänzen. In einem Anhange habe ich einegans knne historische Skisie

das Gegenstandes ^e^ebeu.

In der Zeit zwischen dem Abschlüsse der Manuacripte dos ersten und

zweiten Theiles (Mai isj^T bis Mai 188U) sind, soviel mir bekannt, die folgen-

den Schriften verüffeutlicbt worden, deren Inhalt sich entweder ganz oder zum

grossen Theile mit der Transpiration beschiftigt:

887. MaUseb H., üntersnchangen tiber LanbfUl (Sitsnngsber. der kais.

Akad. der Wissenscb. in Wien; matheffl.-natarw. Cltsse; Bd. XCm, 1886, 8. 148)*

>) Die Separat -Abdrücke aiod A. H61dor, VmL»g«b«cb]i»a41ug ia Wien, in CouuiiMioB.

Z. B. Oet. b. IXXlJk. Abu 51
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— Diese Abhandlung hätte schon im ersten Tbeile der ,,MAfcerttlien* citirt

werden sollen. — [Ref. H. C. m
, 27, isvc,

238. Wiesiier J., (iruudversuche über den Kinfluss der Luftbewc^uDg

auf die Transpiration der Pflanzen (Sitzungsber. der kais. Akad. der Wi»seiiscb.

in Wien; mathem.-uatarw. Classe; Bd. XCVl, 1887, S. 182). [ßst B. C. Bi., 32,

1887, 382; 35, 1888, 262.]

289. YoIkeHB G., Die Flora der egyptiaeh-arabuohen Wflate nt Qrnod-

läge aoatomisch'pbjaiologiacber Fonehnngeii, Berlin (Bomtriger), 1887, 4,

156 8., 18 Taf.

240. Henslou 0
,

Transpiration as a function of living protoplaf in

;

II. Transpiration and III. Evaporation in a saturated atmosphere (Joarnal of

Linnean Society; Botany; Tom. XXIV, 1887 [88]). [R* f B (\ Bl. SS. 18SH. (r,2
]

241. ( ubonl G., La tra^|lir:izioIlo e V assiniilazioue neÜe foglie trattate

coü lalte di culce (Malpighia, Toui. I, 1>:^7. p. 2%).

242. Wicsüer J., Der ab^tfigeude Wasserstroui und dessen physiologische

Bedeutung (Bot Ztg., Bd. ZLVU, 1889). [lief. B. C. BL, 38. 1889, 595.]

248. Jnmelle H., Aaaimilation et tranapiration ehlorophylliennaa (Beviie

gtoMe de Botaoiqua, VoL I, 1889).

244. EbeHl 0., Die Transpiratioii der PflaDien and ihre Abhängigkeit

von äusseren BediugttngeD» Harburg (Elwert), 1889, 8, 97 8., 2 Taf. [Bef. B.

C. Bl., ä9. I889.J

Daaa dieaa »Uaterialien*, wie ieh achon im erateii Tbeile bemerkt babe,

einem jeden Botaniker behufs raicbar Orientierung in der Tranapifaüona-Literatnr

willkommen und nftttUch sein können, wird durch di» vor Karxeui erschieneaa

Publication von Eberdt (siehe Nr. 244
1

bestätigt, der in der Einleitung 7.n

shIii»'!!! Buche di<' iinivf» Bf^i!i»^rkung uiuoht, dasselbe enthalte mit .A usn.düne

der Arbt-iteu über den KiuHuss der pby.sikallMchen und clu-mischen BehcliutJfii-

heit des Bodens Alles, wa« hi& jetzt über den Einiluää uunserer Bedingungen

auf die Transpiration der Pflanseu geschrieben worden ist, während ihm

mindeatena iwei Dritttbeile der einaobligigen Arbeiten unbekannt gablieben aind,

unter anderen aueb dar ente Tbeil der «Materialien*, der, wie angnnga ba-

merkt, anno 1887 eraebienen iat*

I. Capitel. Die Abgabe des Wassers durch di« Pflanze verschieden deflnirt

Beantwortung der Frage, ob die Transpiration ein physiologischer oder ein

physiltaiisoher Prooess sei. Uebersicht der Methoden, welche zur Bestimmung

der Tranapirationaf|ri>aae biaher in Anwendung kamen; ihre Vorthaile und Minfel.

Unter der Transpiration der Gewicbae veratebt man gemeiniglieh dan

Austritt Ton Waaaer in Gaaform*) aua der Pflanae. Diese Definition ist» atreng

>j Hf^n etiler [141 spricht <lic VcrinnthuM;; MMB, dftM du WMMr Bichl all Om, KWdtn
In V«tin kl«iust«r Tröpf<:h«a aus a«r PUauif trat«.
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genommeu. nicht pracis. da auch die Aosücheidung von flänsigem Wasser au8

deo SpaltöffnoDgen und WMserspalteD, oder die Gattation, wie ich diet^e Er-

•ehdnuDg nenne, offeBbar ein TnnepintionsphftnoineD iik Die Annnhme, dass

die eihalirte Materie vielleifllit in keinem Falle cbemiieh reiaee Waeeer eei,

dttrfle kaum beaveiiUt Warden. Dn Hamel [7] and Senebier [U] beieieb*

neleo ala anmerkllcbe Ausdünstnng («tiaiispiration insensible*) jenen Vorgang,

den wb g^enwärtig Transpiration nennen; als merkliche Ausdflnstnng (»tran-

spiration senBible") die Aiuecbeidung von "Wassertropfen, Harz, den Honipthau otc.

De Candi'lle [2f>] nannte a) den Gewichtsverlust, den an der Luft liegende

spaltöflnuiigsfreie Ptianzentbeile (Wurzeln, Knollen, Samen) erleiden, den un-

merklichen Abgang („döperdition insensible"); die mit spaltöffnungsführenden

Hautgeweben versehenen Pflansen unterU^en ausserdem noch b) der wässerigen

Anebanebung («exbalaftion aqveuee*). Bartbdlemy [101] nntereebeidet drei

Arten der »eibalation aqueuea*: a) Die „eibalation ioaemible* » Cutieular^

erdnnafcung; h) die »eihalalton (dmlieion) bmaqne de gaa aaftorde* « Slomatar-

verdanstung, welche besonders bei lebr günstigen Transpirationsbedingungen

in ErscheinoDg tritt, und c) die gexsndation'* (suintement) = Tropfenausschei-

dnng. Man kann in der Tbat die*?? drei Formen der Transpiration untersclieiden;

einen wesentlichen Unterschied zwi^chpn denselben gibt es jedoch e^ewiss nicht.

Die Aosdrttcke ^cnticolare* uii'l .stomatäre" Transpiration (der Blatter)

wurden zuerst von Huehnel [153] gebraucht. Richtiger sind jedenfalls die

fon Wiesner [238] vorgeschlagenen Namen: „epidermoidale** and ,inter-

eellniara*' Traaapiraiion. Denn die ScbUeseaellen der Spaltödteangen traaapi-

riren aoeb, die Trane^ratlon der Spaltflfltenngen bildet aber einen Tbeil der

Verdinatnng der Epidermis. Dieser Hantfeirdiinstottg stallt sieb die Transpi-

ration des Uesopbylls entgegen, dessen latercellnlaren mit den Spaltöffnungen

communiciren. Sind letztere geschlossen, oder sind die Athemhöhlen, wie

Schwendener [192] beobachtete, durch eine der Thyllenbildung ähnliche

Sprossung verstopft, so hört die intercellulare Transpiratiou auf; die Öchlieea-

seilen der Spaltoll'nuDgen können aber weiter verduuaten.

Vau Tiegheui [.231] zieht den Begriff Transpiration enger als es bisher

usuell war. Er beieiebnet nimlieh als IHnspIration die Wasserabgabe cblcro-

phylUoser Wesen, resp. eblorophjllfreier Organe. Sie steigert sieb mit der Zu-

nabme der Liebtiatensitftt, ist aber aiebt an die lOtwirkung des Licbtes gebun-

den. Wird ein chloropbyllf&hrendes Gewebe hinreichend belichtet, so kommt au

der „Transpiration'' noch die .Chlorovaporisation" (Chlorotranepiration) hinzu.

Letztere ist in d>^n „Chlnmleucites* localisirt und findet nur im Lichte starker

Helligkeit statt. Kurz gesagt: Di« Transpiration im Sinne Van Tieghom's
ist gleich der Respiration eine „function protoplasmiqnp'*, die Chlorovaporisation

ist gleich der Kohlenstoff- Assimilation eine gfonction pliytochlorophyllienne'*.

Nan ist aber die „Transpiration" nicht ausschliesslich eine Function des Proto-

plasmas, da aueb ZtUan, die kein Plasma flkbren, im Sinne Van Tieghem's
transpiriren. Die Beieicbnung «CbloroTaporitatlon* stellte Yan Tiegbem auf

Qmnd der Untarsuebuagen tob Wiesner [127] über den Umsata des vom
öl»
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Ckloiophyll »biorblrten LidilN in Wirm« anl Nun hataber Wi«iner gezeigt,

dau nicht nur doreb die LiebUbsorption dm OhloropbjUa, aondwii aneb anderer

Farbstoffe (Etiolin, Antbokyan etc.) eine Erwftrmnog der Gewebe nnd in letater

Conseqneni eine Steigerung der TrauepiratioD im Lichte eintritt. Es wäre

daher statt der BeKeichnimg ^Chlorovaporisation'' ein allgemeinerer Ausdruck

iweckuiässiger. Auch absorbirt selbst das im Protoplasma enthaltene Wasser

Lichtstrahlen und s*»t7t sip in VVäriuo um, wuraul iuich Professor Wies n er aof-

merksam mischte. Man könnte i^oiuit noch eine dritte Art ^Vaporisation" unter-

scheiden, eine — hi>rribile dictu — ..Protoplasmavapori^^atitin**,

Viell'ikcb wurde die Frage aufgeworfen und discutirt, ob die Transpiration

ein jyphjsiologieeher** oder ein «rein phyeikalieober" Froeees sei. Als

ein .physiologischer* Frooeee wurde sie erUirt von Dntroebet [32], H artig

[66], Debdrain [80], Wiesner [187], Hoebnel [166], Bonnier [905], 8or^

aner (citirt von Velkens [215]), Kohl [280]. Als eine »rein pbysikalisebe*

Erscheinung wurde dagegen die Transpiration aufgefasst von De Candolle

[29], Schleiden (Grundzüge etc.). Nägeli [^2]. ünger [64]. Baranetsky

[94]. Eder [III], Masure [m], Tschaplowits [mj, Volkens [215]. Van
Tieghem [231].

Die richtige Antwort auf die Frage, ob „phyBiulogisch" oder ,,physi-

kaliäch^, findet sich in einer Abhandlung von Nägeli [G2], in der es beiläufig

beisst: Da alle physiologischen Pioossse den physikaliseh-ebeniisehen (medianl-

sehen) Ckssisen nnterworfSm sind, so mnss aneb die Transpiration naeh dieeeo

Geeetaen ror sieb geben. Ob aber alle dieee, die Traospirstion bedingenden

nnd beeinflnsseoden physikalisebsn QeoetM auch bekannt sind, ist eine andere

Frage, die mit nein beantwortet werden mnss.

Darans ergibt sich aber, dass man die Transpiration ebenso gut als nnen
physiologischen wie als einen physikalischen Process bezeichnen kann.

Die versfhii <1piipii Vprsuchsmethoden. welche bisher zur Bestimmnng

der Tr:tnspiratioiisi:ri> sc in Anwendung gebracht wurden, lassen sich in folgende

Tier Kategorien einreihen:

1 Direftp Wiigung der Pflanze (des Pflanzentheileti;), lu'zioliuugswei.se des

das VersuohhDbjf et enthaltenden Apparates am Beginne des Versuches und nach

einer bestinuuteu Zeit. 2. Aufsammlang und Waguug, resp. volumetrische

Messung des von der Pflauzd in einem geschlossenen Räume abgegebenen und

eondensirten Wasserdnnstes. 8. Emittlnng dsr Oewichtsranabme ron wasser-

absorbirenden, mit dem Versnehsobjeete eingeechlossenen Snbstansen (conc.

Hl S041 ansgegltthtes GaGls).0 4. Bestimmung des von der Fflanse (dem

Pflansentheile) an%en<»nmenen Wassers.

Die erste Methode, welche je naeh dem Versuchsmateriale nnd dem Ver-

Sttcbszwecke verschiedene Modiflcattonen iulässt, liefert die genauesten Besul-

tate. Den natürlichen Verhältniesen am nächsten kommt man durch Verwen*

>) Die AiiwMdVBf von Astekalk oder AaSiksll Ist «Sfen dm Kokleniiiirs^Abiorptieii nicht

«Bprehlsuverlh.
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dung von gesunden, gwt entwickelten, nnterletzten Topfpflanzen. Um brauchbare

Zahlen zu beküiiinieii, liürtVn 1. die Pflanzoii nicht kiir? vor Beginn des Ver-

suches z. B. aus dem Freilande in die zur Verwemlung konnuHndon Töpfe, resp.

die dieselben vertretenden Gefässe versetzt werden, da hiebei gerade die feinsten

(waääeraufnebmendeo) Warzelfasern abgerissen werden; 2. mössen die Pflanzen

Tor sttrkeren Enchlltfeeningen gescbfttit wtfdeii; 8. dttf di« Ymndisnit nidit

Bu Uog0 dntcvn. Zur Sffiwtninuig der smitgeniuiDten Bedingong Iii m tm
swMkmiatigiteii, die Yersttobtobjeete auf der Wtage n beleeseo; bei eioer

grSeeeren Versucbsreihe dürfte man allerdings oft kaum die nStbige Aoiahl

brauchbarer Waagen zur Verfügung haben; in diesem Falle stelle man die

Objecte in möglichster Niihe d»?r Waage auf; bei vorsichtiger Manipulation wird

man keine uennenswerthen Fehler bt kommen. Die Ansicht von Barauetzky

[941, das8 auch die (ruhig vorgonommcnt') U<'bertragung der Pflanze auf die

Waage (wie überhaupt die geringste Erschütterung) schon eine ^erhebliche*

Fehlerquelle involvirt, ist nach den Beobachtungen von Wiesner [127] und

Eberdt [244] nicht richtig. Wae den drittgonannten Punkt betriift, to itt tu

bedenken, diee dareb den notbwendigen hermetiecben Venehlnsa der Töpfe*)

die Ittr des Gedeihen der Pflanie eo wichtige Dnrehlttftnng des Bodenc erhinderfe

wird, ferner daes ee bei längerer Verenehsseit kaum mSgHch ist, den Waaser.

gehalt des Bodens con staut zu erhalten, nnd endlich, dnss sich die GrCisse der

verdunstenden Oberfläolio der Pflanze von Tag zu Tag ändert. Auch bei Ver-

wendung von Pflanzen, deren Wurzeln sich in gut verschlossenen, mit Nnlirstoff-

lüsung gefüllten Gefasseu beüudeu, kann man in vielen Fällen ganz befriedigende

Besaltate erzielen.

Die zweite Metbode, von mehreren Physiologen, wie (iuettard, Senebier,

Du Hamel, ünger, Deh^rain angewendet, liefert nur grobe Resultate, da

sich die Pflanze fortwährend in einer nahezu dunstgesättigteu Atmosphäre be-

findet Um halbwegs grössere Mengen von liquidem Wasser in erhalten, muss

die umgebende Lnft grossen Temperatnrschwankungen ansgesetst sein. Bei

längerem Liehtabecliluss wirkt anoh der grossere Kohlensäuregehalt der ein-

geschlossenen Lufl sUhrend.

Die dritte Methode hat im Gegensatte tur zweiten den Naehtbeil, dies

sich die Pflanze in einer zu trockenen Luft befindet. Ist der gapze Apparat

mit Berücksichtigung der hhhA nOtbigen Bedingungen hergestellt, so kann

man in bestimmten Fällen zufriedenstellende Resultate erhalten.

Bei Anwendung der vierten Methode erfährt man nicht die Menge des

abgegebenen (transpirirten). sondern jene dos aufgenommenen Wassers. Dauert

die Versuchszeit minde^tens einige Tage, bat die Pflanze unvi-rletzt»- Wurzeln,

normales Aussehen, gesunden Turgor, befindet sie sich trlei«-hzeitig unter günstigen

Vegetationiiverhältnissen und gleichbleibenden (etwa mittiureu) Trauspirationä-

>> B«i Vennchea mit aidtt venclilotsenea Ttpfm lit der Oewichtovarlut da«! wii Erd«
(Tpffllltcn Topfos ohne Pfl»Ba« am melimeo OrAndeo aiebt gldeb 4«r Bod«nv«rdimttvnf d«i «Ue

PflaBM enlhftltonden Topfes.
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bedingungen. m werden Wat^seraufnahme durch die Wurzeln und Wasserabg^be

durrh die ohprirdisrh*»» Orffauf oinander ziemlich gleirli stiu. wie dies z, B.

von Eberdt [244J cunstatirt wurd«^. Aeodert mau aber, um den Eiofluss des

Licbt«8, der Tempentar, d«r Luft* oder BodMtempmlur, irgend eines Nähr-

BtoffpB etc. kennen ra lernen, einen der iveeeren FiMtoien während des VenodieB,

und sind die eintelnen BeobeebtangspbifleD jcdeantl sehr knne, etw» onr
wenige Minuten (wie bei Kohl, Eberdt), so hat man niemals die Qanott«,

dan die direct beobachtete Aendemng der Watseraufnabme mit einer qualitativ

und quantitativ gleicheu Aendening der Trani^piration Terbanden ist. Dags bei

Aenderung der äusseren Bedingungen keine Parallelität zwischen Wasseraufuabme

und Abgabe besteht, haben die Beobachtungen von ünger [64], Barthoh^mv

[102], Nobbe [212], Vesque [214], Eberdt [241] u. A. gelehrt. In gewl^.sea

Fällen können die DiiTerenzeD sehr bedeutend sein. Bringt mau z. B., um den

Einflass bober Temperatnr oder intensiven Lichtes su prüfen, eine lartbl&tterige

Topfpfiante in ^nen sehr loftwarmen Baom oder in direetes Sonnenlidit, so

wird die Wasierabgabe durch die transpirirend^n Organe gröisar sein ab die

Wasseraufnahme dudi die Wniieln; dasselbe wird eintreten, wenn man bei

derselben Pflanze, behufs Ermittlung des EinfluFses der Bodentemperatur auf

die VerdttDstang, die Topferde stark abkfiblt. Umgekehrt wird nach reichlicher

Wasserzufubr zu einem relativ trocken gewordenen Boden anfangs die Suction

die Transpiration üb^rti t flVn, Der einfachste Apparat zur gleichzeitigen B«-

.stimmuug der Wa.xseraufnalnue und Abgabe ist ein graduirtes, mit Wasser niler

NährstofflösuDg gefülltes Gefäss, in welchem die VersuchspÜanze am Wurzelhalse

luftdicht befestigt wird. Die Wasserahsorption wird TolaAetriach, die Wimer-
emission durch WäguDg des Apparates sammt Pflaose ermittelt Auf diesem

eingehen Principe beruhen die Apparate, mit denen Burnett [38] und Yesque
[160] ezperimentirten, ebenso jener, den Pfeffer in seiner Pflanzeopbjsiologie

(1. Aufl., 1. S. 135) beschreibt und abbildet Krntizky [154] hat ^chfall«
die „Beschreibung eines zur Bestimmung der von den i'flanzen aufgenommenen

und verdunsteten Wassemienge dienenden Apparates" .sainnit Abluldiinp; ver-

öflTentlicht. Obgleich das Eiperimentiren mit demselben viel umständlicher sein

dürfte, als mit dem Pfeffer 'sehen, so hat er wieder den Vortheil, dass er

selbstregistrirend eingerichtet werden kann. Einen originellen und wie mir

scheint brancbbaren Apparat hat Vesque [160] ausammengestellt Derselbe hat

die Form einer gleicharmigen Waage; den Waagebalken bildet eine Glasrdhre,

welche einerseits mit einem die Pflanse tragenden Cylindergefiss, andererseits

mit einem oder zwei Sauggefässcn in Verbindung steht. Die Gefässe Tertreten

auch gleichzeitig die Waagschalen. Das Ganze ist mit Wasser gefüllt. Betreflfs

der näheren Be.scbreibung, Abbildung und Gebrauchsanweisung des Apparates

nui.»*s auf das OrlL'iniil vorwiesen werden. Soviel steht jedenfalls fest, das.*; es

in jenen Fällen, in denen es sich um die Gewinnung eiacter Kesultate handelt

(insbesondere bei sehr kurzer Versuchszeit), nicht erlaubt ist, die von der

Pflanze aafgeuomraeue (direct ermittelte) Wasaermenge als das Mass-iler Transpi-

ration IQ betrachten, wie es a. B. W den diesbei&glichen Versuchen von Koh 1
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[SSO] und Bberdt [844], oder bei dm werfchlowo Eiparimenten tod Miqnal [88]

und Ed er [III] geschehen ist.

Bei den buherigen Betrachtungen war die Verwendung normaler, be-

wurzelter Pflanzen vorausgesetzt Wählt man statt l*^tzterer abgeschnittene,

beblätterte Sprosse, so kann man nur dann befriedigendf sultato bek(>nuu**n,

wenn t s 1. auf den Erhalt ?on relativen Zahlen anki>nimt, wenn man 2. die

Zweige unter Wasser, respective Nahrstufl'lösung abschneidet') und wenn II die

Yersacbsieit jedesmal kurz ist, da ein abgeschnittener Zweig in der Regel ein

luigMin »bsterbendw PfluueBtheil ist*) In noch bttberem Gnuie gilt das 6«-

ngto fttr abfBMbniHeno Btttter. Die Yeranehueit darf bier (abgeeeben tou

«tarb eaeenlenten GewSdieen) eine Btnade niebt ftberateigen. Bei Pflanien mit

raedi welkendem Laub ist die Verweadvng einzelner Blätter lu TMineiden.

Bei ?ergletebendeD Versuchen sollte di>' Rpiluotion der unmittelbar ge-

fundeneu Transpirationswerthe eigentlich auf die gleiclie Grösse der inneren

Oberfläche der l'll;ui/.eii (Intercellularen. incl. Athemböhle) erfoltrf.n. Da dies

unmöglich ist, so nimmt man die Umrechnung auf die äussere ülH rtläclie vor,

deren Grösseubestimmung bei Blättern mit ebener Epidermis auf verschiedene

Weise leicht aasgefährt werden kann. Dies ist jedoch nur erlaubt, wenn man
mit nabean gleicb alten Blittern deeielbeo ladi?idnuns oder deraelben Speciee

arbeite! Bei BUttem, welcbe im Alter, in der Dieke^ im ftneeeren Anieeben, im
anakomiecbMi Ban aebr diffwiren, bekommt man keine reinen Beaoltate eowobl

bei der Redu« tion auf gleiche Aussenoberfläche, als auch auf gleiches Lebend-

gewicht „Wenn zwei Blftfeter*. I>emerkt richtig Hoehnel [1^], ^mit gleichen

Spreiten ^h\rh vi^l transpiriren, so wird doch — wenn das eine ];i:itt doppelt

so dick und schwer ist als das andere — die auf das Gewicht bezogene Transpi-

rationsgrössc bei dem einen nur halb so gross ausfallen als bei dem anderen**.

Man erhalt d' mnacb verlässlichere Zahlen, weuu mau bei deu Berechnungen

dae Trockengewicht statt des Frischgawichtes zu Grunde legi

Ueber die Metboden ftr epeoielle üntersucbungen, a. B. (Iber die relative

YerdanatnngegrQsee der beiden Blatteeiten, über den Einflnea Tereebiedenfarbigen

Licbtes ete. wird epiter geeprocben werden.

2. Gapitsl. TriMpIratiM Mr VterielB. Ehdhut tfar WimMwIclilMii mri dat

WiriaMrMkM auf ile TraMpirfttkM. AmaobaldMi vm WataartroiiflM im dM
BUtttarn (Satlation). Srotta Zahl von Beobachtungen Ober den Gegenstand. Eln-

flmt immw BadiaiyMM auf die 6uttation. Quantitit nad Qaalltit der aaa*

laaaMadeaaa Flfiaalgkatt

üeber die Transpiration von Wuraeln iet mir nur eine Beobacbtung

von Sacbe [60] bekannt geworden; dieeer Ftoracber gibt an, das« die Wuraeln

•) Mit Eftcksicht aaf di« Ii«ol>«cl»laug«a voa D« Vrtait [109J uau t. Ho«hii«l [196]

(fgl. Hat. I). .

•) SeliM Haie« fuid. daw ila Wan«M«fkakM dizeb dto SebBlttUkh* UWadtr
Zweig« vea Tag am Tag fanaittdart.
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TOD KaineUeBiteckliDgen während vier Tagen in einem mit Waseerdunst (aaheni)

geefitiigteu Raum 0' iG5 g Wasser verloren.

Was den Einfluss der Wurzelentwickelung betrifft, so lägst sich

daraus, dass ein*- Ftianze mit grösserer Wurzeloberäache auch eine grösser©

Wafiserineiige aut»uu»»limen im Stande ist, als ein Individauui derselben Speeles

mit klt*inerer Wurzelobeiüache, scbliesseu, dass auch die Transpiration im ersteren

Falle eine grössere seiu wird als im letzteren. Thatsächlich fand Sorauer [178J:

«Ein bedeutender Wnnelappartt erhfilit nntar aonat gleichen Uoiitiaden die

YerdaBskung einer Blsttfliehe gegenüber einer glelebgroesen Fl&ehe, m der ein

geringer Wnrielk5rper gebSrt*. (Die Vereache inifden mit VUit, Mahomia, JVmiwe

gemacht.) In einer nnderen Abhandlung bemerkt Sorauer [168]: „Waraellmuik«

Ptlanzen können unter denselbiMi Umitiaden wocbenlnng nnr die Hälfte ihrer

früheren Verdunstungsmenge lieferu".

Sachs [59] stellte die Thatsache fest, dass zartblättrige, warmklimatische

Pflanzen bei Temperaturen von wenigen Graden ober Null trotz bedeutender

Bodt iifeuelitigkeit welken, und zwar desshalb, weil bei jenen niederen Wiirme-

gradon »tberirdisclien Theile noch merklich transpiriren, die Wurtelthätigkeit

jedoch in s<* lu)liem Grade verringert wird, dass sie nicht im Stande ist, den

Wasserverlust der transpirirenden Theile lu ersetzen (cfr. Mat., I).

Dass der Wurzeldruck einen bedeutenden Eintiuss aut die Transpiration

wisübeu muss, ht nach dem, was man ttber Wurselkraft, Saftansfluss, Saftsteigeu

etc. weissr eelbstreretftudlich. <) Diese YoranaBetning wurde durch directe Yer-

soche von Wieener [88] bestfttigt, weleber faod, daae iie Transpiration von

unter Quecksilberdruch im Waaaer stehenden, abgeschnittenen Zw^en (Maclwra,

Berherisj Jinxus) grösser war, als ohne Druck. Diese Steigemng der Wasser-

abgabe infolge der künstlichen Druckkraft war bei ^ommergrtinen Laubhölzern

bedeutender als bei wintergrünen. Zu demselben Resultat kam später Bous-
singault [147]. Bei beblätterten, im Wasser stehenden Zweigen (Vitis, Morus,

Acscultts, Caf<tanta, Abies) erliölite sich bei .Anwendung eines hydrostatischen

Druckes einer 1

—

2m hohen Wassersäule die Trauäpiratiuu bedeutend, bisweileu

auf das Dreifache. Auch hat Saehs dnrauf hingewiesen, dass im Wasser steheDde^

welkwerdende Sprosse durch Wassereinpreasnng mittebt QueeksUberdmck wieder

frisoh gemaoht werden kSnnen. Mit allen diesen Thatsaohen seheint die Angabe
von Bdhm [65] im Widereproch in stehen, welcher fand, dass bewnrselte und

nicht bewurzelte Weidenzweige unter einem „grossen" Quecksilberdruck nielift

mehr transpirirten, als „unter gewöhnlichen Verhältnissen". Als Curiosum mag
erwähnt werden, dass Keinitzer [187] in bewnrselte Sprosse eine Nährstoff-

lösuug niittelbt Quecksilberdruck eiupresste.

Eine Ersch« iiiuii|r, welche mit dem Warzeidruck und der Transpiration

in engem Zusammen iumge steht, ist die Ausscheidung von Wassertropfeii

aus ouveiletzteD riianzentheilen, oder die Guttation, wie ich dies der Kürae

>) Uiw Aafxihlrag dw PekllMMftBMi aiMT WwMldnek lltgt avMwrUlb 4« BahmM
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des Ausdruckes halber neiiuen will. Ausgesclilosseu bleiben die liquiden Aus-

scheidungen iu Ntctarieu,') io gewisseu iniecteufretsendeu PÜauaeu, suwie das

jBiaten* oder »Tbräuen**.

Die GutUtiüU tritt ein, wenn durch Wurzeldruck mehr Wasser iu die

PÜMiie gepreifk wird, aht gleichzeitig die traoepirireiuleB Oi^Mie »aob aueen
in Gaaform abiogeben im Stande sind; ae wird dann der Uebeiaehnaa ala liqoi-

dea Waner an gewiaaen Stellen dar Blätter herroigepreaat. Daaa die Qnttation

eine Function dea Wurzeldmckea iat, folgt daraus, dasa 1. die Erscheinung

B. B. bei GramineenkeimliDgen, wo sie allgemein auftritt, unterbleib^ wenn
man, wie ich beobachtet habe, die Pflänzchen oberhalb des Saineiilccrnes ab-

schueidöt, mit der Öchnittlhiche in VVasaer oder feuchte Krde steckt uud im

dunstgesättigten RauiLe belässt, und 2. dass mau durch Einpressung von Wasser

iu die SchDittÜuchu beblätterter iSprussc udcr durcli Krwärmuug der Wurzelu

(Saefaa, Yorleanngen über Pflanienphysiologie, 1882) daa Herfortreten tou

Tropfen an beatimmten Stellen der Blätter herrorrnfen kann, wie die sabl-

reiahen YeranehaTon Langer [169] und Moll [177] gdabrt haben. (Gfr. auch

De Bary in Bot. Ztg., 1869, S. 888 nnd Prantl in Flora, 1872, 8. 881.)

Die Heobacbtungen über diesen Gegenstand sind sehr zahlreich und

reichen weit zurück. Die tiuttation habeu beobachtet: Muntingh [IJ bei Arum
Colocasia; M ti chembr i'O k [3] bei Papaver; Mariotte [1] bei Melonen-

pflanzen; M liier (cfr. liules. Du Hamelj bei Musu iiapieutum
; Huysch

bei Arum ( ulocufia: Coniuielyn (cfr. Flora, 18-12, Beibl. I, 8. ö) bei Calla

aelhiupica L.; (Juettard (Mem. de TAcad., IT.'il) bei HordeutUf Famcum uüd

anderen PBanien; Bjerkander [8] bei Fragaria vesca, UguMtm flmviaük

nnd anderen Pflansen; Pravoat (efr. Senebier, Pbja. tdg., III, f». 87) an der

Spitie von Gramiaeenblättem, an den Blattaähnen Teraebiedener Pflanian;

Geraten (ibid.. p. 91) an den Blatthaaren vou Urtica; Mirbel (£lem. phja., I,

p.201) III den Ülnttr-indem ?ou Tropdeolum, Brassica, Paparcr : Treviranus

(Zeitschr. für Physiologie. III, 8. 7r>) b' i Bliitheniihren \ou Amomum. Marnnta,

Ludolfia; Treviranus !17] und Äloldenhawcr (181 bei Weinblatlern ;
.Spren-

gel [U>1 und Meyen (l'üauzenphysioUigie, II, S. 5i»8) au junjsren <iramineen-

blättern; ilabeuicht [23J bei Calla aethiopica; Triuchinetti i'liue be-

stimmte Angabe; Schmidt [27J bei Arum Colocasia; Graf [31J hei Impatiens,

BroBtka, Fapaver» EtehoUgia, Mimulus, Futhtia, JBMa, Ohäidomum nnd Gra-

mineen; Gärtner [86] bei Cotta aethiopka nnd Gwma-Arten; Hartig [41]

an noeh geaebloaaenen Knoapen jnnger Hainbuchen; Hartig [42] an jangen

Eiemplaren von Taraxacum offieinale; Metten ius |44] au der Blattspitze von

Anm peltcUum und mehreren exotischeu Farnen; Joo [50] an den Blattspitzen

von Pon annua und Sileue Armeria; Un^'er ['•'_*
| bei Calla aethiopica;

Duchartre [öu] uud Musset [71] bei Colocasia escuUntui iSachs [tilj bei

*) Bskaoiitlidi iat dl« WiuM«niia8cli«idQDg in KecUrien eine Folge osmotiacher Saagung.

niir<:h il'MiKtUicn Pf i i sh (lOrft" ilas Ht rvorlrctrn v ti W.i^scrtröpfchcn <len Friichth_Ti'b'-n niede-

rer Pilz« (PUoboltu, MucQT, FenieaUum) veranlubitt werden (vgl. D« Barj, Morph<jl<>git< und

Phytioloffi« 4«r Pflie «le.. S. iSQ).

S. B. Om. n. ZXXIZ. Abb. 52
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(iraiiiiueen, tSonchus, l'utnuna. AlchemtUa; Williamson (cfr. 8acht<, Pflanzen-

physiül., S. 287) W\ Amomum (erumbet; 8perk [83] und de ]a Rae [8t 1 bei

Aroideen; Hoaauotf (7,'), 70j bei Aroideeu, Filicineeo, Iropaeolum, Coleus

;

De Bary (Bot Ztg., 1869, & 883) bei JWdMa globota (Quecksilberdruck);

BftrfthtfUmj [101] in BUttiiii<*ra Ton BoMbuM müU; Bamej [107] bei

ÄmwphophdUu» Bimtri} Robert [114] ml BlftfclepitMii fon IHfwum ond bei

EqnieeUeeeii; Ernst [121] bei dOiandra Ammmh; Langer [169] bei Cola-

diuvi rotundifoUum und vielen anderen Pflansen; Holl [177, 188] and Saebs
(Vorlo»;. über Pflanzenpbys.) an abgescbnittenen Sprossen zablretcher Pflanzen

fnii*t»'lst QaeoksilberdriirkM: Volkens [204] bei Calla palustris nnd l')«» ande-

reu l'tl.inzen (zu 3») Familien gehörend); Gardinnr [207] bei Hordeutn, Fuciisia

und Sa.rifrnga-kxim; Kraus f2'J<>l U'i VUiH, Hubui und BroMtca -Arten;

Jolj [2o4] bei Calla aethiopica und Agapanthm,

Unter den genannten Antoren heben sieb nsmentlieb Grnf [S4]. Gärt-

ner [86], Hartig [42], Unger [52], Dnehnrtre [55], Müsset [71]. Langer
[109], Moll [177] nnd Velkens [204] eingebender mit dem Gegenstände be-

scb&ftigt (efr. Kat^ I).

Die Stollen des Horvortretens der Wassertropfen sind in der Ref?el die

F^hvtts] itzeu, die BlattraiKlzähne und Blatthaare. Häufig sind die betrefTenden

Stellen durch Farbuner, .Anscinvellung odor KudorH KiiTHntbüniliolikeiten äusser-

lich kenntlich. Auch tiixttMi si(^li die .st»t;eiiannten Was.serspalten (Wasserporen)

meist an der iSpitze oder itiu Kande der Blätter. Es ist indes» das Vorkommen

von Wasserbpalten auch b» i günstigen Guttationsbedingungeu nicht notbwendig

mit Tropfenansseheidong verbunden, ebenso wie aneb liqnide Wissnaseretion

an solchen Epidermistiieilen beobacbtet wnrde, an denen sieh keine typischen

Waaserspalten vorfanden. Beispiele biefflr findet man namentUcb l>ei Langer
[169]. der sich eingehender mit dem Stadium dieser Verbiltnlsse beschäftigt

bat. Dersellw Autor fand, wie auch schon Rosanoff [75] nnd de la Rue [84],

daps als Aus8cheidanpsst*'IW'n von WassertrupA ii Oeffnungen erscheinen, die alle

Ueberpänj?» zwischen typi^che^ Wasserspalt"ii (De Bary, vgl. Anatomi»». § ^)

und gewolinlioliHn .Spaltoffnuneren (Lultspalten i bilden. Dies stimmt aucli mit

den Bt»»l»Hohtuii]u'en von Moll [177]. der angibt, das.s von 44 guttireudea

PÜanzeu 22 (50 Procent!) regelmässige Ausacbeidang an Stellen des Blattranden

seigten. ^ie keine Wasserporen trugen. Er beieiebnet allgemein die Austritt-

steilen für Wasser als Emissorien.

Da die Guttation dann eintritt, wenn in die tnrgesosnte Pflanie mehr
Waaser durch Pressung eintritt, als in derselben Zeit darch TranspiratiMi ab»

gegeben werden kann, so ist es klar, dass alle jene äusseren Bedingungen,

welche die Transpiration stark herabsetzen, ohne gleichzeitig den Wurzeldruck

in nennenswertlu oi (trade zu verniind*»rn, die Erscheinung der Guttation befördern.

In dnr Tliat wurde dieselbe (bei b- wurzelten Pflanzen) in der Regel während der

Nacht, am Morgen, an feuchtkalten Tagen, oder nach Ueberdecken der PÜauze

mit einem Glautun conatatirt Bezüglich der Aroideen, Uber welche die meisten

Beobachtungen gesammelt wurden, diffeiiren indess die Angaben der Autoren.
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Bei Caüa aäMopiea (Zimmertopfpfluue) glht Girtner [86] mi: Die

AüMchpidung begann gegen Mittag, war von 2— r> Uhr Nachmittag am stärlcstrn,

vermiiidftrte sich am Abend und während der Nacht, und war bei Tagesanbruch

nicht sichtbar. Sonnenlicht wirkt*» lionmiend; prliölifp Lufttemperatur hatte

keinen auffallenden Kinfluss. Nach Messungen von Unger [52] war bei der-

selben Aroidee die Ausscheidung bei Nacht grösser als bei Tage. Velkens [204]

konnte bei Calla palustris durch Ueberdecken einer Gla:>glocke jederzeit Tropfen-

mDsaebeidang«!! hemrnifen. Das Lielit mr biebei obn« Belang.

Bei (Moea$ia beobaebtete Unntingb [1] TropfenaiusebeidaDg an war-

men Sommertagen tod 6 Ubr Abende bis 8 Ubr Morgens. Scbmidt [27] gibt

Ton derselben Pflanse an, dasi die Erscheinung Tag und Nacht Tor sieb ging;

b« Tage wurde etwas mehr abgesondert. Duchartre [55] dagegen sah bei

seinen fim Freien stehenden) To/nraeK/ -Versiicbspflanzen die (luttatiuii in trocke-

ner Lnfr vom Abf>nd bis zum Morgen: l>fi f Mirlitr'm Wf*tt»r setzte sie sich auch

währt-n«! des Tages fort. Durch Krhöluing (ier UtHletitinu litigkeit und geringer

Erniedrigung der Lufttemperatur wurde die Guttation begünntigt, dagegen sistirt,

wenn die Pflanzen von der Sonne beschienen wurdeo. Müsset [71J wiedemm
beobaebtete eine beftige Wasserejaculntion bei Colocaiia swiscben 6—8 Ubr

Morgens {wgL Mat.» I>. Bamey [107] sab eine Topfpflante von AmorphophaUus

Hwierf (in einem troekenen Zimmer) bei starker Bodenfencbtigkeit Tag nnd

Naebt Wassertropfen ausscheiden.

Die Menge der durch Guttation ausgeschiedenen Flüssigkeit hängt von

der ppecififärben Natur und Individualität der Pflanze, von dem Alter der Blätter,

sowie vun äusseren Umständen ab, welclie den Wurzeldruck und die Transpi-

rati»>u beeinflussen. Bestimmte Zahlen sind last nur für Aroideen gewonnen

worden, so von Habenicht [23], Unger [52], Duchartre [55], Müsset [71]

n. A. Wibrend Tolkens ß04] bei Cotta pahutris (ein Blatt?).im besten Falle

8—i Tropfen in 18 Standen bekam» liblte Mnsset [71] bei einem Blatte

von Cotoearia etadeniu 8& TrOpfdien in der Minute. Sacbs (Torleenngen

Aber Pflanzenphjsiologie) erbielt ans den Blittem von Alchemüla' und Vitia-

Sprossen bei Wasserimpression mittelst Qaecksilberdmck in 8— Iv^ Tagen einige

hundert Cubikcentimeter Guttationswasser. Interessant ist auch die Angabe von

Williamson (cfr. Saolif . PHanzenphjsiol., 1. Aufl., S. 2^1). der hos einer

Blattspitze von Amomum Cerumbtt während einer Nacht eine halbe Piote (ca.

284 cm'') Wasser ausfliessen sah.

Was die Qualität der ausgeschiedenen Flüssigkeit betrifiPb, so ist sa

bemerken, dass äUe Bedbaebter (TreTiranus, Scbmidt, Oftrtner, Unger,

Hartig, Lnnger, Gardiner) naeb dem Abdampfen einen festen Rfiekstand

bekamen, in welebem mebr&cb Galcinmearbonat gefunden wurde. Nnr Scbmidt
[87] erkl&rt die secernirte FIflssigkeit bei Arum Cdocasia auf (irund einer

gemachten Untersuchung für chemisch reines Wasser, während Unger [52)

0*050 PiiHvnt fester Bestandtheile fanH Bei Calla aethinpica wurden in *ifm

abgetropften Wasser von dem l» t/t|:i nannten Forseber 0"0068i von Gärtner

[86] 0 026 Procent fester Stofie gefunden.

52*
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Scliiicsslich soi noch (iriranf hin{jp\vipscn. H.iss mÖ£rlicliPrw<»iso einer der

SltPreii Bt'ubachter 1 hautrupten für durch Wurzeldruck herv(»rKepresstP Flnssi^-

keitstroplea gehalten hat Auch ist zu beachten, dms Wasser an der AuBsea-

tite der Stengel, BUttiliele und Blattrippen cApilkr gehoben werden vnd na
der Blattepitie mm Abtropfen kommen kann (efr. Arendt In Flons 1843, 8. 152).

3. Capitel. TrtnspIratiM oberlnHaoher Starnntkell»; PernMUlttit den Parldarms

für WaaaenlamK. DirGliUtealokelt and physiologiache Mentnng der Lentfoellen.

Waaaerabgab« von Knollen nnd Zwiebeln.

Th. Hartip: |0G| ht.Ntunrnte <lie Wussprabi.'-al'.' von niib*'laubten Zweig-

spitzen versclnedt'ner Holzgewüchse in einem nahezu «iuni^tgesättigten Raum
(efr. Mat., I). Nach «ler Grösse des Wassenrerlustes ordneten sich die Versuchs«

pflaaaen: Alnus; Quercus; Betnnia; Fagw, Juglam, Betülai Tüia, Aear,

FnuBimts, Pyrut; Ae$eiiiu8; ühnua, Salix (Speeiesnamen werden nicht genannt).

Ein aadereamal pritfte Hartig [197] die Wasaerabgabe einjähriger Banmiweige

(efir. Mal, I)- Bei normalem Wassergehalte, d. h. in den ersten Tagen den

Versnches stellte sich «II»- Reihenfidge der Zweigarten von der geringst« !! Ver-

dun!:tnng!«ge8chwindigkeit an gerechnet: Birke, Eiclie, Bothbuohe, Hainbache,

SchwarzkiefVr. gemeine Kiefer, Fichte.

Knop bestimmte d»'n Wasserverlust von blattlusni Üimbaum- und

Cory^u^'-Zweigen, «Zuhcm«-Halmen und Kleestengelu. Die Verhuchäzeit betrug

10—70 MiDuten.

Eder [III] ermittelte bei ein- bis dregihrigen, 10—12cm langen Zweig-

•tfteken, die er langsam austrocknen lieee, dnreh wiederholtet Abwigen den
sncceesiTen Wasserrerlnst Die Resultate dieser mUberollen. jedoch geringwertbigen

Arbeit fOllen 36 Druckseiten des Originals mit Zahlentabellen.

Wiesner und Fächer [115] untersuchten die Transpiration entlaubter

Zweige und Stammstiicke von Aesculus Ilippocastruium Ks ergab sich unter

Anderem, dass die (irösse der Wasserabgabe im umgekcliiten Veiliültniss 711 <hm

Alter der Zweige stand, da^^s Periderm und Rorke auch bei gcschbi.vsen.ni Leiiti-

cellen für Wasser permeabnl sind, dass die jiingsten Zweige durch das Periderm

gegen Wamrftrlnit besser geschfttit sind als iltere (dreijährige), endlieh daea

die Blattnarbea der Vetdnnttnng einen geringeren Widerstand entgegensetien

als dae benachbarte Periderm. In dner spiteren Abhandlung neigte Wiesner
[171], dass die Permeabilit&t der Peridermsellwand für Flüssigkeits- und Gas-'

moleknie vom Wassergehalte der Wand abhängig ist. Im imbibirten (jugend-

lichen) Zustande dringen Flüssigkeitsiuoleküle dui-ch dieselbe hindurch und in

Oa^fiirm nach aussen; hn fiiutrocknuug der Korkcellwand. (im Alter) wird sie

aber für (iasp impHrnieabel.

Ich kuiniiie nun auf die Lenticelleu zu sprechen, ."^taiil [liM)"] hielt

auf Grund seiner Versuche (Durchpressen von Luft mittelst Qoecksilberdruck)

die Lenticellen im Winter ftkr geschlossen, trotidem er mit Anwendung eiaee

sehr grossen Druckes eintelne Lnftblaaen ans denselben herrortreten sah (TOia
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pmvifoliaf Crataegus cocdnea). während im Sommer schon bei geringem Druck

ziemlich vif») J.nft hindurchging. „Die Lentio^^llfn", sagt Stahl, „verhalten

sich. WH? ihre pitysiologiBchp Bedeutting hetriüt, zu dem Periderm. wifl die

SpultölVtiungen zur l-^juderrois*'. Costerus (HO), der die Stahr.scli*»n Ver-

suche wiederhulte, fand wie dieser die Lenticelleii im Summer offen; im Winter

tnt jedodi s. B. bei Samimcus nigra bei kftnstlieher Brackkraft ebenfalls Luft

an« den BindeDpof«n; bei Ampelopsia hederaeea ftblt die winterliebe Yeraebluee-

ecbiebte. Aach Wiesser [171] gibt aot dise bei Sambueu$ die Lentioellen

(am Stemme) im Winter offen eind.

G. Haberlandt [1121 fand die Lpntioellcn der von ihm untersuchten

Pflanzen (mit Ausnahme von Sambucus) im April und Mai bei 20<) Queck-

silberdruck verschlossen. Mitte Juni waren sie bei Acer, Aesculus, Monat,

Gleditschia ofVen. dagegen bei Tilia, Ligmtrum und Robinia noch imin^r ge-

schlossen. Ob überhaupt ein OffTnon boi den letztgenannten Pflanzen prf(dgt,

wird nicht angegeben. Derselbe Aut«.i hui auch den Eiuflusa der Lenticelleu

auf die Tranepiration geprüft Ee zeigten peridennbeeiiiende Zweige, deren

Lentieellen mit Aepbaltlack vereebloeeen worden» eine langsamere Waeeerabgabe

als solche mit nicht TerUebten Lentieellen bei gleicbgroeeer transpiiirender

Oberfliche. Utt lenticellenbesitaenden, jedoch peridermfreien Zweigen worden

keine vergleichenden Versuche genin -lit Da sich jedoch 6. Haberlandt dachte

dass ppridermlone (grüne) Zweige ohne Lentieellen zu stark transpiriren könnten»

80 kommt er zu folgendem Kesume: „Die Lentieellen sind Regulatoren der

Tran.^piration, welche an grünen, p(>ridermloaen Zweigen die WasserTerdanstung

iücal vermindern, an peridermbesitzeadfn dieselbe local erhöhen*.

Am geuauesteu hat Klebahu 201>J die Lentieellen experimentell

Btadiri Anf Grund von Dmek-, Difltarione- nnd Trane^ratione?ersuchen kam
er n folgenden Besaiteten: 1. Die Lentioellea sind aneh im Winter offsn (diee

wnrde bei mehr als 70 Pflanieo conetatirt). 2. Die Dnrclilieeigkeit für Lnft iet

nur bei manchen Pflanien r^ewNhM, Corruu cXba) im Sommer eine viel leichtere

als im Winter. Bei Alnus ^uHnosa sind die Lentieellen im Sommer nur wenig

durchlässiger, bei Betida papijracea, Ampelopsis, Cornus stolonifera, Prunux

Padus nicht mehr durchlä.ssiger als im Winter. Kleb ahn zeigte anoh, dass

von einem s^pwi.ssen Alter an, welclies dem Auftreten dt n Periderins lange vorher-

geht, die i.-uticellen nicht nur für I^uft durchlässig sind, sondern auch die

Trauspiratiou erhöhen. lOs ist daher die Ansicht G. Haberlandt 's, das» sich

dnrcfa die Lentieellen junger Zweige niemals Luft preeeen lasse, nnd dass die

Lentieellen an peridermlosen Zweigen die Transpiration loeal vermindern, nn-

riebtig. Ebenso ist die Heinnng Haberlandt's, dase da, wo ein anderes Schutt*

mittel, s. B. ein Haarkleid vorbanden ist, die Lenticellenbildang su unterbleiben

Bcfaeint, falsch, da Klebalin eine Menge von Pflanzen anffthrt, die trotz des

dichtpn Haarkleide.<5 der Epidermis Lentieellen bilden. Endlich prüfte Zahl-

brut knor \2M\ nach den Methoden von Stahl und Wiesner den Znstand

der Lentieellen im Winter und fand dieselben in allen Fallen — bei manchen

Pflanzen leichter, bei anderen schwerer — für Luft passirbar. Es wird ferner
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fär inelirpre Holzgewaclise anfi^geben. in welchem StaHium ihrrr Kntwiokelunp

derselben ein «TÖllige« Qedffaeteein* der Lenticellen im Frühjahr eiDtritt etc.

(Tgl. Mat., I).

Ueber die Transpiration nnteri rdischer Stämme liegen nur spärliche

Angaben vor. Nach Nägeli [62] waren Kartoffeln, frostfrei aufbewahrt, nach

ca. 400 Tftgan luftferoeken. Knop [08] fand bei KutoffeUi und Zwiebeln wihrmd
20 lÜDvteii keine Gewicbtefennindening. Schieb [106] beitimmte die drei-

iigige Waeaentbgabe Ton sechs KartoiFeln, deren Knospen mit Tslk enchmieit
waren Van Tieghem und Bonnier [182] ermittelten den Gewiefaimrlntt

der Knollen von UUucus tuberosus, Oxalis crenata, Solanum /tifterotnw, ft^rni^r

von Tulp»»n- und Hjacinthenzwiebeln. Eder [ III] bereiclierto die Wissenscliaft

mit der ThatRache. dass geschälte Kartoffeln sehr rasch, ungeschälte dagegen

sehr langsam austrocknen.

4. Capitel. Transpiration der Blätter. Durchlässigkeit der Epidermis. Ver-

minderung der Verdunstungsgrössc infolge Wandverdickung. Mehrschichtigkeit

und Cuticularisirung der Oberhaut; Wasserabgabe lederartiger und dünnhäutiger

Blätter. Waohsüberziige, Behaarung, Einlagerung von Kryetallen. Eiafluss der

Zahl, Lage, Spaltenirifaae und morphologischer ElgeirtbOmliobkeltei der Spalt-

SfniMHpeii auf die Tranaplratieii. Relative VerdaaatungegrSaae der beiden Blatt-

eette». Intercellnlarayttea. Waaeergehalt der Blltter, Zelllabalt. LaagaiBe

Verdnnatmg aHOOHleater Gewiehte.

Du die Laubblätter') iu Fülge ihrer grossen Zahi, ihrer bedeutenden

Fliehenentwiekelnng nnd ihres Beiehthnms an SpaltBAinngen den wichtigsten

Einflnss anf die GesanimttraDspiration der Pflaaie ansftben, so ist es begrsiflicb,

dass gerade über die VerdnnstnngsTeihiltnisse dieser Oigane die mmsten ünter-

snchnngan TorUegen.

Einen gewissen, nnd nicht den geringsten Einflnss anf die Transpiration

des Blattes haben die Epidermiszellen. Dass die cuticularisirten, verkorkten

oder wachsfQhrenden EpidtTtniszellwände der Landpfianzen imbibitionsflhig und

für Wasser diirchliissip sind, lehrten die V^ersuche von Garrcan fJ^S]. TTngpr

[64], Merget [ir»7] und Kohl [230'), wplche die Grösse der Wasserabgabe spalt-

ßffnnngsfreier Blattseiten experimentell direct constatirten, ebenso die Versuche

vuu N. J. C. Mflller [85], Hofmeister, Zacharias u. A. Die Angabe von

Eder [11 IJ, dass cnticularisirte, spaltoffoungsfreie Epidermen fftr Wasser imper-

meabel seien, ist falsch*

Es ist klar, dass eine einschichtige Epidermis mit dünnwandigen und

schwach cnticnlariairten Anssenwänden dem Durchgang des Wasserdampfcs einen

geringeren Widerstand entgegensetien wird als eine mehrschichtige, dickwandige

nnd stark eoticnlarisirte Oberhaut Es ist liekaant, dass snbmerse Wasserpflansen

') üatir .Blätter* r«'rBt«b6 ich in diei«iB a&d den folgenden Capiteln, wo niclit »adon
»ngegebtiii, dio X»aubbUtter.
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eiue sehr dünnp. wachs- und harzfreie Cuticnla beaitzea und in Irockener Luit

in kürzester Zeit verwelken nnd vertrocknen.

Dag andere £xtrein bilden die FtlaDzen der regenarmeQ tropischen Klimate

mit stark Terdickten und cuticularisirten Aussenwänden der £pideriniszelleu,

wofür Ttchirch [181], Johow [208J, Yolkens [215], Fleiseher [218] u. A.
* BMSj^ele ftDf&hrui. D» Boleho Blitter, welche stark ?erdiekte und etttunlariairte

Epidenniswinde baben, in der Bega! eto derbes, lederartiges AossebeD, binfig

auch eine glatte, güniende, das Licht refleetirende Oberfläche oder Wachs-

auflagerangen besitzen, so erklärt sich daraus die lang bekannte Thataacbe,

dass Pflanzen mit (dicken) , lederartigen'' Blättern eine relativ gering? Trnnspi-

ration aufweisen, gegenüber Pflanzen mit dünnen, zarten IMivIlouieu. Es lehrten

dies directe Versuciie von H^ih-s [.'t|. Guettard [6], ^ieuebier [14], Neuffer

[25], Öachs [40], Eder [Iii], Schirmer [23tiJ.

Dass die so b&nflg forkommeDden Waebs&berzüge die Transpiration

herabsetieD, ist gleichfalls lange bekannt nnd durch lablrdche directe Tersnche

bewiesen worden, bei denen die YerdanetnngsgrCsee eines intacten Blattee mit

der eines solchen Terglichen wurde, bei welchem der Wachellbersng durch Ab-
wischen oder Abwaschen entfernt worden war: Garreau [38] Centranthus ruhtr,

Syringa vulgaris, Sedum verticUlatum, Iris florentina; Unger[<>-t] Saxifraga

ligulata; Fr. Haberlan d t [134] Bra»»ica -Arten ; Sorauer [17l)j Pyrus Malus
(FrOchte); Tschirch [1811 EucabjptuH globulun. Die Versuche von Eder [IU I,

bei denen bei zwei ^ A|iffllanielleii" darf Wach.s durch zweitägiges Einlegeu iu

Beuziu, re>p. durch kochenden Alcohol eotferot wurde, sind nichts werth.

Beaflglich der Frage, welchen ESnflnss die Haare auf die Transpiration

tns&ben, sind die Meinungen der Autoren nicht übereinstimmend. Unger [64]

schliesst ans dem Yergleich der TranspirationsgrSsse eines Pot^fgonum ktpalkir

foUum mit der eines Verbascum Thapsus^ dass durch dichte Behaarung die

Transpiration herabgesetzt wird. Fleischer [2t8] bemerkt, dass man zwiscboi

saftführenden und liififührenden Haaren zu unterscheiden habe. Die ersteren

erhöhen die Transpiration, die letzteren erniedrigen sie. insoferne als sie den

Luftwechsel verzögern und die Wirkung der Insolation vermindern. Dieselbe

Ansicht bezüglich des Einflusses lebender und todter Haare auf die Tran.spi-

ratiou spricht auch Volkens [282] aus. £s scheint daher, dass nur ganz

junge Haare mit noch wenig cntieularisirter Oberbant infolge der Oberflichefi-

eigrSseemng des Blattes die Verdunstung erhöhen; ftitere Haare werden aber,

besonders wenn sie sehr dicht stehen, die Transpiration herabsetien; es ergibt

•ich dieser Schluss aus der Thatsache, dass Pflanzen, welche heisse und regen-

arme Landstriche bewohnen, vielfach dicht behaart sind, worauf bereits Schrank
[12] im vorigen Jahrhunderte hingewiesen hat. Auch hat Vesque (Ann. sc.

nat., 6. ser., XII} durch Culturversuche bewiesen, dass mit d^r Zunahme der

Trockenheit des äusb» r- n Mediums die Haarbekleidung si -h i^teit^'ort.

Tschirch [18iJ halt dafür, dass unter anderen auch die in der Ej-iderniis

der Meun^ryarUhemum 'Ariea eingelagerten Krystallevon Kalkdxalat die

VerduDttangsgröBse dieser Pflanien herabeetsen, nnd Yolkeas [216] fand dnreh
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Experilueute, dMa die bei ilumbagiueeo (Liinuniistitim • tc.) vürkuminenden

epidennoidaltn Ktlktblag^niDgeii eine ähnliche phybiolt*gihche Bedeutung für

den WawerbedMrf in FAtiiie hiben, wie die Waehmfkgerungea.
loh komme niin n dem widitigiten Theil dteeee Oapit«!», B&mlieh m

den Betiehnngen der Spalt&ffnnagtn tiur Transpiration. Ton dem ana- ^

tomlBohen Ban der SpaltMFnnngen werde ich nnr eeh? wenig gelegentUeh hervor-
*

beben { beillglich ihrer physiologischen Bedeutnog eei im Allgemeinen bemerkt»

dase sie tod Ifp iwig im Jahre 1793 als „Ausdanstnnfirsöffimngeu'* erkannt

wurden, und dass Dutrocliet, ünper, Sachs, Merget u. A. experimeutell

nachgewiesen habeu, dass die Spaltötfnuugeu die Orgaue dee Gaaauatausches sind.

Selbstvprständlioli wird die Zahl') der Spaltöffnungen ihren Einfliiss auf

die Transpiration haben müssen in der Weise, dat^s ein sehr spaltöffuungrsreiches

Blatt mehr Wasser durch Transpiratit»u <'inittir(Mi kann als ein spaltoffnungs-

armes. Alor ^'aiu lalsch wäre die Aunahiue. dass (unter {gleichen äusseren Be-

dingungen) eiue directe Proportionalität zwihcbeu der Zahl der Spaltöfluuugea

und der TraneirfretioDegrSeee iweier Blätter besteht Dies ist nicht einmal bei

Blättern desselben Indiridauma der Fall, da neben der Zahl der Btomata noch

eine ganae Reihe anderer Faetoren, wie Verschiedenheiten in der Grösse, im
anatomischen Ban (Vorhof, irinterliof, Athcmhöhle, Cuticularleisten), in der

Lage und besonders in der Weite der Ceiitralspalte hier tou Einfluss sind. Ee
ist endlich niclit darauf zu vergessen, dass die Blätter (wie auch andere Pflanien*

theile) durch die spaltöffnungsfreien Theile der Oberbaut Wasser verlieren.

Bezligliili der Verthoilung der Spaltöffnungen ist an die bekannte Er-

scheinung zu erinnern, da>.s hei dorsiventral t'el.-uiten Blättern die Oberseite in

der Regel relativ nur wenige ikIlt gar keine S|ialtö(luungt'ii lülirt. wahrend die

Unterseite deren oft mehrere Hundert auf il- r kleinen Fläche eines Q^adrat-

milHmeten besitzt Mit diesem grossen Unteräoliied der Spaltöffaungssahl sind

noch andere Eigenthttmlichkeiten der Dorsiventralität verbunden, welche die

Transpiration in beeinflnssen TermSgen. Besonders ist es die Ansbildung des

Mesophylls, welches in der oberen Bhtthälfte ein dichtgefttgtes Pallisadengewebe,

in der unteren ein lockeres, von grossen Intercellvlaren durchsetztes Schwamm-

parenchjrm bildet. Da im letzteren auch die wasserzcf-ilirenden (Jefassbündel

vprlanfen. so wird es leieht hegreiflieh, dass die Wass( r;ib^abe durch die Unter-

seite griisser ist als durch die OIi^rM-ite tler Blätter. IHese Thatsache wurde

zu wiederhtdtennialen experimentell Cfustatirt. Die Versuche der älteren F'orscher

liabcii wegen der von den.selben angewandten Methode geringen Werth. Um
uämlicb die Verdunstung eiuer Blattseite auezuKchlieasen, bestrichen Guettard

[GJ, Duhamel [7J und Bonnet (Becherches aar Tasage des feuillesetc., 1754)

diese Blattseite mit einem weingeistigen Lack (Firniss), wodurch die Blätter

begreiflicherweise beschädigt wurden. Dasselbe gilt von den Versuchen von Mer
(BnlL de la Soc Bot de Fianee, XXV, 1878), welcher einen Copallack verwen-

^) L'tib«r ilie Zahl «kr .SpitUöflnQugeu vgl. die Tabellen von Krukc-r, Tliouisoii, Lind-

Uj, 8pr«ng*l, Kieter, Qarrea«, ÜBfer, M orr«B, Weiss v. A.
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deto. Bei Ephenblitteni wir der WasserTerlnst ^/tmtX so gross, WMiii die

Oberseite lackirt war, als im umgekehrten Falle (Unterseite). Durch eine sehr

primitiTe Methode fand Knight [l«>j. dass dU> Unterseite eines WeinbUttes

bedeutend etärkcr transpirirt als die Oberseite. Wörde nämlich die Ünt«r8eite

auf eine Glasplatte gelegt, so sammelten 8i«-h auf letzterer bald Wassertropfen

in reichlicher Menge; wurde hingegen das Blatt mit der Oberseite M^elegt,

so zeigte sich nicht die geringste Feuchtigkeit.

Oemiere vad megcdehatire VtnwSb» ftb«r die Tnatpfratim der beiden

Blifttteiteo wurden von Garreau, Barth dlemy nnd Merget dnrebgeflbtt

Gftrreaii [88] bediente eieb eines Apparates, der in Sacbs, Eiperimeotnl*

Physiologie, 8. 227, sowie in Pfeffer, Pflanxenphysiologie, 1, 8. 144, ebgebildel

und heRchrieben ist; ich fSTweiee dessbalb auf diese leicht sngingUeben Quellen.

Das Resultat der mit circa 25 Pflanzen pemarhten Untersuchung war, dsss die

Blätter durch die Unterseiti» meist zw-inial. s<»ltener drei- bis viermal oder

darfilifr mehr Wasser verloren als tjli M lizeitig durch die Oberseite. Bei Althaea

offianalis war die Trauspiration der beiden Blattseiten gleich. Garreaii fand

sugleicb, da.s8 eine directe Proportionalität zwischen Spaltdffnungszahl und

TtanepMionsgrösee nicbt bcifceht, wae nach dem fHlb« Oeiagten kiebl er*

kürlieh i«k Barthdlemy [102] bereehnete auf Omad Ton mit Hilfe der

Qarrean*aeben Heibode erhaltenen Zahlen die TranspiratlonererblllnilB der

()l>^r- und Unterseite bei Cissus quinfuefolia 1 :3, bei Tropaeolum tnajus 1 :8|

bei Atropa JBiMmdona 4 : 5. Auch er eoDstatirte, daes die Menge des Ton einer

Blattseite eraporirten Wassers unabhängig ist von (1er Zahl der SpaltöfPnungen.

Unger [64 1 bediente sich zur Ermittlung der relativen Transjiirations-

grösse der beiden Hlattseiteu kleiuer (ila^trichter. die er mittelst eines Kittee

an die beiden Seiteu des Blattes befestigte. lu jedfin der beiden Trichter be-

fand sich auf einem Uhrglas eine gewogene Menge ron Chlorcalcium. Die Ge*

wkhtBnnahma dee leteleren ergab dlieot die eraporirte Waieennengt. Es ist

dies im Weseotllehen die Qarrean*eehe Methode. Dia an 11 PianaeoaitSB gn>

«onnenen Zahlen (fgi. Mit., 1) ergaben: a) die Untaneite transpirirte reiek-

Uober als die Oberseite; die grö.sste Differenz zeigte sich bei ledeiartigeni die

geringste bei membranOsen Blättern
; b) die Tran.spirationsgrögse war der Zahl

der Spaltöffnungen nicht proportionirt; e) aoeb durch die spaltMhnngsCreie

£pidermis wtirfif Wasserdainpf enilttirt.

Nach den Uiiter^iii liunj^eii von B ou s s i ii ga u 1 1 [117], dessen Versuchs-

methude, die Blatter eiu»eitig mit ünsciilitt zu beschmieren, keineswegs era-

pfeblenswertb ist, rsrbielt sieb die Transpiration der Blattoberseite zu jener

der ünteraeite bei vielen FfleoieB im Mittel wie 1 : 2*4, bei anderen wie 1 tdlK.

Mae Nah [9S] Üud bei Bütten von Awnif LmiroeiraeMt die Waiesfabgabe

der Unterseite sw5Ifaial so gross als jene der Oberseite.

Merget [157] verwendete Papiere, die mit einer Mischung Ton Eisen*

und Palladiumchlorür imprägnirt waren, nnd die er auf die Blätter der Ver*

guohspflanren applicirte. Die Papiere sind im trockenen Zustande gelMichweiss;

durch Autuabme von Feuchtigkeit werden sie dunkler und können endlich gans
Z. B. a«fl. B. XXIIX. Abb. 53
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whwan werden. Das Resom^ der vielen nach dieser originellen Methode au:^-

geführten Wr^nt-he ist folgendes: Blätter, welche Spaltöflfnungen nar auf der

Unterseite liaben, traii.s)firiren in einem nohr frühen Stadinm. in welchem die

Stomata iioi:)i nicht entwickelt sind, auf beiden Blattaeiten ^Ifich viel; in dem

Masse, in welchem sich dann die 8paltörtnungen entwickeln und functioniren,

vergrössert sich die £7aporation der Unterseite rapid. Blätter, die Spaltöffnungen

beidflTBeits baban, gebtn mebr Wassar dareb dia antera ala dareb dia obam

Saita ftb; nitr Blitier moooeotjlar Fflunan laigian tawallan ain ningakahitaa

Yarbaltao.

Trotz der Veracbiedenheit der Methode und der natnrgemässen Ver-

schiedenheit des Exponenten, der da» VerbAltniaa dar Traoapirationsgrösse beider

Blattseiten ausdrückt, haben die bisher genannten Aatoren übereinstimmend

gefunden, dass ein gleichzeitig durch beide Blatttiächen transpirirendps Rlatt

durch die Unterseite mehr Wa-^'f^r abgibt als durch die Oberseiti-. l'ai^oijt'i)

nahm Sprengel [19] an, da.ss die Blattoberseite dessbalb mehr ausdünsten

mässe, da sie den Lichtstrahlen viel mehr aubgesetst iat ala dia Blattuuterseita.

Aiieb Dabdrain [79], welebar Eonibllttar ainaaitig mit CoUodiwB bcairieb und

ia ainam ntbani dunatgcaUtigfean Banma baliaaa, fand (dtueb Wkgaoip), daaa

dia Obaraaita mabr Waaaar abgab ab dia Uotaraaita. Zn aalnan Tanaaban iai

jedadi dfaiarlat an bemerken: 1. war die von Deh^rain aogewandata Halboda

nicht exact; 2. ist an der Bidltigfcait d«a Resultates desshalb xu zweifeln, da

Kornblätter an der Unterseite ein? grössere Zahl von Spaltöffnungen haben als

an der Oberseite; :i war es Deheraiu darum zu thun, dieses Resultat zu er-

halten, (in er, wie wir im 9. Capitel (Einfltiss des Lichtes) sehen werden, k tout

prix beweisen wollte, da^s zwischen Transpiration und Kohlensäurezerleguug

(die Saaerstoffabgabe soll gleichfalls hauptsächlich durch die Oberadta dar

BUttar arfolgeo) eina ange „liaiaon* baatabt.

leb baba frfthar dia Yaranoba fOB Ungar [di] arwibni Ein« iBtartaaanta

SraobalniiDg, dia der genannte Foraeber gelagentlieb diaaar Vartneba fand, iat

folgende: Sammelt man durch einen luftdichten Abschluss nur auf einer Blatt-

aeite den abgegebanao, Waaserduost und lässt das Blatt auf der anderen Seite

ungehindert transpiriren, so geht fast alles Wasser durch die freie Seite davon,

und die andere gibt nur ein Minimum, selbst wenn es die Unterseite ist (Ver-

such mit Brassica Jiapa). Anschlietsc ud daran reprodm ire ich die Beobachtung

von Cuiues [l-iOj. welcher zeigt«, dass die Wasaermenge, welche ein Blatt durch

bdde Seiten gleicbieitig verdunstet, kleiner ist als die Summe der Quoten, die

jede FUeba flu alob abgibt; im latataran Falle tnmapirirt die Unteraaita atirker

ala dia obere (Veraneba mit Anm und Magnolia}.

Dia Banptremdtate, die man ana den vielen eben mitgetbeilten Beob-

acbtungen über die relative Transpirationsgrösae dorsiventnüer Blätter ableiten

kann, wären die folgenden: l. Die spaltöffuungareichere Unterseite emittirt mehr

— mit Ausschluss extremer Fälle etwa 2--'>mal so viel — Wasser als die Ober-

seite. 2. Das Verhältniss der Trauspirationsgrosse der beiden Blattseiteu ist

nicht gleich dem Verhältniss der Spaltöffoungszahl der beiden Biattseiten.
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3. Auch daioh spaltöfTnungsfreie Epidenuen wird Wanw abgegeben. 4. Kann

das Wasser nnr darch eine Blattaeite (a) entweichen, so traospirirt dieselbe

Tiel mehr, als wenn gleichzeitig auch die andere Blattweit^ (6) ungehindert ver-

dunsten kHDD ; es abernimmt jene Seite (a) gleichaam Ticariirend den Antbeil

der letxteren {b).

YuD wesentlichem Eiuiiuss auf die Tranäpiration ibt die Grösse der Spalt-

SffoQng (Centralapalte), oder ob (wie man sa sagen pflegt) die Stomata ge-

mUommi, hübgMat^ oder gans gvSlbfl aind. Die IMann Atttoren babtii

aisialne Baobadiliiogeii Aber den Gageoataad gaeammatt» ohaa dieaelbeii s«

arkliran. So gibl Banka (A iborl aoeaant of tha oavaaa etc., 180K) an, daaa

die Spaltöffnungen bei trockenem Wetter geschlossen, bei feuchtem geöfftaei aind.

Aiuici [22] fand im Allgemeinen, dass die ^Poren* im Lichte und ebenso wenn

die Pflanze trocken ist, geöffnet, dagegen währ*»n<1 der Nacht und wenn die

Pflanze benetzt ist, ge8chlo8.sen sind. Moldenh&wer [18J j^hIi die Sprilt-

öffnnngen des Weisskohl» an regnerischen Tagen oder in thanigeii Nächten ge-

schlossen, dagegen geölinet, wenn die trocken gewordenen Blätter des Morgens

fon dar Boone besehioiai waidan.

Ungar [48] sagt iwar In seiner Anatomla and Physiologie dar Pilanaan,

S. 884: «Thalia ana diraefcen Vannelian, tbeils ana anatomitdien Gründen liait

dch folgern, dass weder ein pariodisohea, noeh überhaopt ein Oaflbien nnd

Sehlieasan dar Spalte bei den Spaltöffnungen stattfind et"; doch hat er spitar

[51, ^4] auf Grund eigener Versuche^ sowie dar f. Mohl'achan Beabachtangan

diese Meinung gänzlich geändert.

Anf den anatomischen Bau und den Mechanismus des Spaltöffuuugs-

apparates, auf die Turgoränderungen der Schliesg- und der benachbarten Epi-

dermiszellen infolge Einflusses au:>äerer Ageutieu und aui die durch diese Ver-

biltniaaa bedingten Sreehainnngen dar Brwaiterang nnd Vareogemng dar

Stamatupalten weide ich Uar niobi aingahan, da aidi dleaa aomplieirftan Dinga

in wanJgan Worten nnd ohne Ablnldangan nidit darelellan laaaen. leb bignttga

miab daher mit der Bemerkung, daae Abar diesen Gaganstand die üntaraoohnngan

Ton Hohl
|
i5] grandlegend waren, und dass dieselben in den wes^ntlicben

Punkten durch eine sehr ezacte Arbeit von Schwendeiipr
|
H»2], sowie durch

Versuche von (Inger [r»!. und ('zfch bestätigt wurden. Ich verweise

auf die Originalarbeiteu oder aul die Auszüge derselben iu Sachs (I-ehrbuch

der Botanik). Pfeffer (Pflanzenphysiologie, I, S. 9^) und Uaberlandt ^in

Schenk, Handbuch der BoUuik, II, S. 681 ff.).

Baaftglicb des Etnflnasaa dea Licbiae auf den Znskand dar SpaltSifnnn-

gan stimmen die Baobaabtnngen darin flberain, dass die SpaltSffnnngen der

grAnan Bllttar im Liebte, reap. in den ballen Tageeatnnden, alao aar Zeit dar

lebbaftesten Tfaoaj^ratlon geöffnet, während der Nacht hingegen geschlossen

sind. Ob in letzterem Falle der Verschluss immer ain luftdichter ist. kann

nicht mit Bestimmtheit bejaht werden. Die Angaben von Moldenhawer [18]

und Amici [22] habe ich bereits referirt. Molil (4')] und Unger [^j4] con-

statirten bei fielen Pflanzen (ersterer besonders bei Liliaceen, letzterer bei

53*
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Melampyrum, Impatiefi^, A juga, Galinm, Viola, lAUum etc.) Folgendes: Des

Morgens wareu die SpaltuÖiiungeu verschlossen. V'unnittiies begannen sie sich

zu öffnen, nnd in den ersten Nachmittagsätuudeu wareu sie voUstaudig geölioet;

bieraaf begann die Sehlieuung, die beim Eintritt der Nneht eine ToUttaadige

war. Dms lieh die SpaltSübiiiigen im Liebte Sfiben, im Dnnkelft eehliiieeii,

wiif4e foa Cieeb [88]. Sehvendener [192] and Kohl [280] beetiägi Der

iw«i<fiBMiate Foiicfaer lab die SpattSfimugen an den Blattern Ton ilMoryllif

formosissima nach ein- bis zweistündiger Sonneneiposition stets geöffnet, nach

Bwei- bis dreistündigem Verweilen im Dunklen ausnahmHloä geschlossea. Die-

selbe Wirkiinj,'' brachte eine plötzlich hergestellte Abnahme der Tachtintensität

überhaupt ^Souueulicht (td*»r dilfuses Licht) hervor. Die Angabe von N. J. C.

Müller (Pringsheiiii, Jahrb.. VIII, S. 75 fl".). da^s ähnlich dem Liebte auch

die Wärme wirkt, kuuutu Öchweudeuer [i\)2\ nicht b««>tätigeu. Im dunklen»

üNMlitaB Ba«m nad nnter Waeier bUebea die Spaltöffiningfla adbai bei bedeo-

tenditr TenpeialiuerbMiQng geeehlMaeii. »lob eeblieaae dartna*, tagt Sehwes-

deaari «daae die Wärme Ar aieb aUeia ianerhalb der fawfthnliehea Tempe-

ratnraebwankungen ein Oeffnen der Spalte nicht bewirkt*. Za demeelbea

Resultate wie Schwendenar gelangte auch K- lil [230] auf Gmnd eigener

Versuche. Dagegen gelang es Eberdt l"244j durch Näherung eines berussten,

:iuf 25—30" C. erwärmten Blechstüokt s, ebenso durch eiueo behr feuchten, Su""

warmen Luftstrom bei Blättern von 1 ) ianaea hogotemis in einigen Secnnden

eine vollständige Apertur der Spaltölinungen zu erzielen.

Morreu (Bull, de TAcad royal des Sciences etc de lielgique, 2' s^r.,

Voi. XVI. 1863) glaubt auf Grund der Ton ihm gemachten Beobachtung, das«

schädliche Gase (SOj) bei Tag und Nacht von den Blättern absorbirt wurden,

die Aafnahme aber nur durch die Spaltöffnungen erfolgen könne, annehmen

in mfiaaen, daaa letitere anch im Fiaatem oflieii bleiben. In der That ecbeiaen

bei den BUttem maaeber Pflaniea die Stomata aveh bei lingerem Yenreflen

im Uchtlotea Bavm gelMftiet sn leia. Wieiaer [187] gibt dies Ar Burtwegim

commosa, >) Langer [169] ftr Crassula spathukita an. Umgekehrt ftibrt Czech

(82| die Blätter einer panachirten 2l4|»idMlra an, deren SpftltSffnnngea aneh im
Sonnenlichte geschlossen blieben.

Nicht übereinstimmend sind die Beobachtungen über die S{ialtdffnangen

der Maiäblätter. Muhl [15] fand dieselben geöffnet, nachdem die Pflansen von

10 ülir Vormittags bis 2 Uhr Nachmittage der Sonn»» ausgesetzt wareu. Ebenso

beobachtete Kohl [2o0] ein Oeffnen der Spaltöffnungen uicht nur im directeu

Sonnenlichte, sondern au'h im diffusen Lichte und gibt in mehreren Figuren

die Ansichten einiger solcher geöüneter Spaltöfinungeu vom Mai^blatt. Uiugegen

') Dagegen l»ad Kühl [it^U] bei Uartwigia counnota auch zwöifftunüigem Verweüea der

PiaAse in PiMtora fksi alle Spslton aa den BUttopalMft^wifeB gMohloMea. ]>iM«r Beftui4

'

• timmt jei!fnfal!is Z'i 1er Pc'oY'.i -lituni,' T''n W i o 5 n c r, 'lass Hiirhcfqla ira Finstern nur w. r-'j

traaeplrirt. I>i« (nach Laoger) im Danklen offen gebiiebenen Spftltöffnongen bei CVMMta dOxflea

WaMsnffaUMk gewesea ••!«•
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nk Wiesuer [127] die SptltöfToangvD Mwh dann gctdüoisen, wenn die Pflemen

lingere Zeit der Sonne ausgesetzt waren.

Die bisher mitgetheilten Daten bezogen sich auf die Spaltoft'mangen

grüner Blätter. Anders verhält sich die Sache bei chlorophylUosen Blattern

(Perianthien) «»der bei Blättern mit chloropliyllfreien Schliesszellen. Schon

Czech [82J fand die Spaltöffnungen nichtgrüuer Periguue immer gcbchlo^tteui

ebenso jene in den niehtgrünen SMfto ^miuAkkm AMfUMra^BtiMm. Kohl
[230], der aieh genMtr mil dem Gegeostende boechifMgte, lieferte den Neob«

Wfia, daea ebloroidiyllnmie nnd etfolinbaltlge SehlieeiieUen Mk im Liebte nnr

tifge nnd nnbedentend Mhen, ebloropbyllfireie SoblieaneUin aber» wie jene an

den weissgestreiften Blättern von Evonytnus japonicu$ oder an den corollini»

sehen Kelchblättern von CUrodminn Balfornri, die Bewignngifihigirait gans

eingebüsst zn haben scheinen.

Einen Einfluns auf die Transiiiratioi» nmss auch die Grösse und Ver-

theilung der 1 ntercellularen ausüben. Ks ist klar, dass ein stark entwickeltes

Intercellularsjütem iu Folge der dadurch gebildeten grotiiieu freien OberÜäche

der waieerabgebenden Zeilwinde eine iMrkere Weieerreidnnituug ermOgUcbt

Diese wird jedoeb nnr dann etattliaben, wenn die SpattOflbnngen oftn nnd die

ftiiieren Trana|iiratioaebedingnngen gflniüg eind; im eotgegengeeefcittn Falle

wird aich in den Intercellnlaren Wasserdampf ansammeln, nnd iit deieelbe

längere Zeit am Austritte gehindert, dann bilden die Intercellnlaren mit Wasser-

dampf gesättig^te Üäume und die innere Verdunstung wird sistirt. Es wurde

schon im ersten Capitel darauf hingewiesen, dass es bei der Beurtheilung der

Transpiration eines Organes (Blattes) nicht auf die Grösse der äusseren, son»

dern auf die der inneren Oberfläche ankommt. Sachs (Experm. Physiologie)

hat zaerst auf diesen Umstand biogewiesen, und nimmt für einen concreten

Fall (HtKmIhuiJ an, daae die geeammke Fttebe det InttreeUnlaniitems min-

dtelene lebttmal ao grate i«t alt die der Cntienla deraelben Pflanie. Unger
[64] feranebte bei Tenehiedenen Pflansen dae Ydnmen dar Intereelinlarrinme

daa Sebwammparenchyms zu berechnen.

Ein weiteres Moment, welches die Transpiration der Pflanze beeinfluiat,

ist der Zellinbalt. Zunächst i^t in betnerkou, dass Blätter mit »ehr wasser-

reichen, jedoch an Salzen, Eiwtisskürperu oder Cellulosr s( liKim armen Zell-

säften relativ viel Wasser abzucf b'ii im Staude sind. NeuHer [25]. der den

24 stündigen Wasserverluat und gleichzeitig den anfänglichen Wassergehalt zahl-

reicher abgeschnittener Blätter bestimmte, fand, dass die Geschwindigkeit der

Anadnnatnng dar Blttker niebt proportional war dem Waeaergebalto deneUm»
Wae leiabt teratindUch iat^ wenn man waiaa, daea neben dem Waeaaigabatte der

Zellen noeh andan ZaiBnhaHalritepag anf die Tranapiration Ten Eininaa aind.

Wae daa Chlorophyll betrifft, so gibt schon Onettard [6] an, daea fergeilte

Pflanzen weniger ausdunsten als solche mit grttnem Laube. Ebenso fanden

Merget [157J und Snrauer [178], dass die Wasserdampfeihalation mit dem
Chloropbyllgehalte der Gewebe wächst. Wiesuer [127] lieferte den eiperimeu-

teilen Nachweias, das« nuter sonst gleichen Umstandea daa Licht hei grünen
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Pflanzeu weitaus starker auf die Transpiration einwirkt als bei etiulirten, und
dass bei im Liebte ergrönenden Pflanzen mit der Zaiiahiue der Chlorophyll

-

inenge die Transpiration sich vergrössert. Kohl [23u] bestimmte mit Hilfe des

Garreau scheu Apparates die Transpiration eines normalen nnd die eines

eb]«rotiidien Blattes dertelben Pfluue. Fllr eine 248tfiQdige Versuchsseit er-

gab deh dai VarhIltDiM 4«r Waaanabgabe (der spaltdfiiuigafreiai Obanaite)

dta grttBan Blattta ann waiaaan: bei ISmkia paoto wia 76:51, bat IhMbaamlMi
MäMmt wia 41 : 28. Dieaa baldan VarblltBiiaa baban nabnn danaalban Eipo-

naiitaD. Ich werde auf die BeziehungaD dca CSiloropbylls zur TranspiraUon im
0. Capitel ausf&hrlicher zurQckkomnien nnd constatira ainatwailan üVt die

Uabareinstimmnng der eben mitgetheilten Beobachtungen.

Betreffs anderer Zellin haltsstofFe wird von verschiedeneu Autoren (Tschirch,

Volkens, Fleisch mann, Warming) angegeben, dass stark sahhältige Zell-

säfte (Chenopodeen, Salsolaceen), ferner schleimreiche (Crassulaceeu, Cacteen)

und gerbstofffahrende (Epidermis der ftberwinteruden LanbbUtter) die Transpi-

mUan benbtatian. Dia ftbarans laDgaaina Waaaenbgaba aneenlaiiter Oewidhae

ist lange bebannt und wurde oft diieet erwieaan, ao fon Qaettard [6], Beiie-

bier [14]. Naaffer [26], Da Candolle [29], Oarrean [88], ünger [64],

Wiei^uer [195], Fleischer [218], Henslow [229] u. A. Dieae langsame Wasser-

abgabe der snccalentcn Gewächse selbst unter günstigen Transpiratiousbedin-

gungen erklärt sich aber nicht wie Unger (Sitzungsber. d. Akad d Wlpsensch.

iu Wien, IX, 1852) glaubt, »vermöge der festen und derben BeschatYenheit der

Epidermis'*, oder wie De Candolle meint, wegen der geringen Anzahl von

SpaltölVauiigen, sondern durch das Zusammenwirken einer Anzahl von Or^ni-

sations-Eigenthümlicbkeiten. Dahin gehören yomebmlieb 1. die culloiden Sab-

atanaen der Zellen, welalia daa Waaaar mit grosser Kraft aarftclrbalten, 2. die

geringe Obarfliebanentwicklnng der Pflanien, 8. die aebwaebe Anabildwig daa

Woraalkfirpara nnd Qellaabllndelqrateme, 4. WacbaQbenttge.

8. GtpHal. TrantpiratiM dar Biitlar (Fortaetzmo)* EiNiiiM der Steltang, ZnM,

Fora nnd BrSase dar Blittar nafdie BaaaavtvaninNatnni der PlUuiie. Aondanini

dar VerdunstungagrSaae mit der Alterszunahme des Blattes. Wirkung einer tboll-

welsen Entlaubung auf die Verdunatungsthätigkeit der restirenden Blätter. Be-

ziahnngan zwiaaben Transpiration und Laubfall. Wasserverluat walkender an-

banatzier und benatzt geweaaner Blätter.

Da daa Liobt einen aabr bedentenden Sinflusa anf die Traaapixatlon aua*

tlbt, nnd daber die OrOeae der Verdnnatnng nnier Anderem ancb abbingig ist

von dem Winkel, unter dem die Lichtstrahlen die Blätter treffen, dieser Winkel

aber wieder bestimmt wird einerseits durch die Höhe der Sonne, andererseits

durch die Spreitenstelluug d^r Blatter, so ist klar, daiss die überaus starke

Wirkung intensiven Sonnenlichtes sehr vermindert werden rouss. wenn die Blatt-

spreiten steil nach anf- oder abwärts gerichtet sind, oder sieb in der Kichtung

der Lichtstrahlen ausbreiten. Die Blatter vieler Gewächse schützen sich durch
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Aenderungen der Lage (Tag* und Nachtstellnng). darch Biegangen und Faltangen

der Lamina ror einer allzu.starken Transpiration im Sonnenlichte, worftber ich

noch im 19. Capitel detaillirter sprechen werde.

ist selbstverständlich, dass cetoris paribus die Transpiration der i'flanie

mit Zunahme der OberÜächeugrösse der Blätter steigen mass. Tschaplowitz

[141] hrt UMh durch direet« Vmaeba eonitaUit, dtn dit Yndanitang mit der

GiOm der ferdnoetettden Blattfllebe steigt und ftltt.

Beiflglieb der Blftttform iefc m bemerken, deee bei breiten und dünnen

Bttttera das Verh&ltniss der Oberflftefae snm Volunen UDgleieh grtaer iet, all

bei schmalen nnd dicken Bttttern. Ich habe schon im ersten Capitel darauf

hingewiesen, daes man diesen Umstand bei der Reducirung absoluter Transpi-

rationswerthe auf gleiche Einheit stn beachten hat. Ich führe noch die That-

»ache an, dass die Blätter einer im Schatten stehenden Pflanze dünner sind,

als die eines an einem sonnigen Standort erwachsenen Individuums derselben

Species. Wir erkennen hier wieder ein Schutzmittel der Pflanze gegen einen

zu groaeen Waeeerferloet im intanaiTen Lichte.

Mehrere Foraeher intereeeirtao aieh ftr die Frage, wie eich die Tnnepi*

ration einee Bitttee mit aeiner BTohition inderi Die eraten, allerdingi nicht

ezacten Terenche eteUte Gnettard [0] an. üm an erfahren, ob jange oder

nlte Blätter mehr transpiriren, bestimmte er die Wasserabgabe eines Mandel-

aweiges im April und die eines anderen 7wpip:es derselben Pflanze im September.

Letzterer transpirirte (redneirt auf sfleiehr s Blattgewicht) etwas mehr als ersterer.

Fleischmann {72] fand, dass alte Hopfenblätter (abgeschnitten nnd an der

Luft hängend) bei gleichen Flächen und sonst gleichen Verhältniasen im Mittel

2'omal 80 viel Wa^i^er verloren, als die jungen; bei den letzteren nahm die Ver>

dnnatnngsgrSoM rueher tb ala bei den atten. Anch Schirmer [286] gibt an,

dau junge BUtfeer (CoUmt) weniger veidnueten ala alte derMiben FIfaHiie.

Alle dieae Beenltate lehren nicht viel, denn keiner der drei genannten Antoren

hätte die Frage beantworten Ulanen: In welchem EntwickfaingaBtndinm, in

welchem Lehenamonat darf man ein Blatt noch Jung*^ nennen, oder wann

muss man es schon als „alt" bezeichnen V Etwas bestimmter ist die Mittheilung

Deh^rain's [79]. dessen Ver^llche in di^r Mehrzahl der Fille prpaben, dass

jnnge, eben entwickelte Weizenblätter mehr transpiriren als altere. Dies würde

mit der Beobachtung von Fr. Haberlandt (123j stimmen, dass bei Weizen-,

Boggen- und Gersteublättern die Zahl der Spaltöffnungen pro Quadrat-Milli-

meter mit dem Alter dee Blattee abnimmt. Erntitikj [175] fand (im All-

gemeinen), daae, je Uter ein Sprcea wird, deeto weniger die dnielnen Blätter rer-

dnneten. Womit nnd wie die betrellbnden Verenche gemacht worden, iet mir

nicht bekannt geworden. Techaplowits [194] gelangte auf Ornnd Ton vier

mit Phaseolus und Pisum ausgeführten Versuchsreihen (cfr. Mai, I) 7ai dem
Krgebniss, dass die relative, d h. auf die Flächeneinheit bezogene Verdunstungs-

grösse vom jüngsten Blatte (Maximnm) imn ältesten continnirlich abnahm.

Besumiren wir: Drei Autoren (Gnettard, Flpischmaun, Schirmer) geben

an, dass ältere Blätter mehr tranapiriren ala jüngere; drei andere (Dehärain,
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Kratitzky und Tschaplow itz) fanden das Gegentheil davon. Mau könnte

vielleic ht zur Krklärang dieser Di ttereiu Folgendes anführen: 1. hat nicht jeder

der citirten Autoren mit derselben Pflanze experimentirt, und es wäre immerhiu

nicht nnmöglich, daBs sich bezüglich der in Kede stehenden Erscheiunng nicht

ille Pflausen gleich verhalten; 2. waren die Versacbsmetboden venchieden;

8. wnrdAD die erfaaltonea Tnuispintimiiwerth« nkht inf dienlbe BinlMit tediidii.

Ich bmiehe inden «of «Ine niheie DiMOseien dieaer Puikle niclil «iiiBiigtlieB,

dft ich gleich dni andere Fereehcfr nennen weide, d«en Yenadie m Beenltaten

ffthrten, welche weder nntereinander» nech mit denen der drei eztigenaanten,

noch mit denen der drei zuletzt genannten Avfeonn übereinstimmen.

Zunächst fand N. .1. C. Müllor indem er ^leichzeiti<^ die Transpi-

ration von sechs verscbiedenalterijjen Blättern eines Rebzweiges, von denen jedes

mit »lern Blattstiel in » iu mit Wasser gefülltes Ht iigensglas eintaiu htti. bestimmte,

yda.ss die Verdunstuugsgrösse mit der Evolution des Blattes »inkt. um spater

wieder zu wachsen £8 betrug nämlich die 24 stündige Wasserabgabe Tom
jüngsten BUtle tarn ilteeten pro 100m> Bletkiliohe: 12*1, 9 8, 35, 2-5, 1*8,

8-8m>. »Se bendtt diee inm Theil darin, daae die Membmaen der freien

Anieenflftehe eieh immer mehr Tenlopfen (?>. Bald kommt aber dae Blatt in

die Phase, wo die innere Oberfläche nnd die S|mlten der Bpideimia eine Bolle

Bpielen: Die Verdun8tung8grö.<<8e »teigf*.

Huphnel [15:^1 suchte die Abh;inpi<?kpit der Transpirations^össe von

dem Entwicklnncszustand des Blattes nach zwei Methoden zu ermitteln. Die

erste deckt sicli im Wesentlichen mit der Müller \scben, bei der zweiten kam

Cblorcalciuiii und Lufiaspiration zur Verwendung. Ks ergab sich (nach üm-
reehnung auf gleiche Blattfläche), „dass die jüngsten Blätter ein Transpirations-

mazimam leprieentiren, daae w&hrMid der Entwiekelnng dea Blattea die Vcr-

donatuagiprlleBe anflUigUeh fimt, nm dann wieder an iteigen nnd im TlUUg

entwickelten Blatte ein iweitea, niediigeree Maiimnm in erreichen, ?on wo au
wieder ein langsames Fallen i) beginnt". Beispielsweiw betrag die Transpiration

pro zehn Stunden und 100 cm' Blattoberfläche bei Tüia parvifolia vom jüngsten

Blatte angefangen : 135. 102, •»<>. 10 J. 118, 115, 94. Der Verfasser gibt ffdg*»nde

Erklärung? : Anfangs ist nur „cuticulare*^ Transpiration ; die.st» wird immt^i geringer;

wo sie scliMii «elir geriui,' ist und die „stomatäre* eben beginnt, liegt das Mini-

mum der Verdunstung; nun steigt die stomatäre Transpiration immer mehr

nnd erreidit im vollkommen antwiekelten Blatte dae Maiimnm, wekhee aber

nicht dae Maiimnm dee jogendliehen Cnticalaratadinme erreiehl Dae Sinken

der TranepirationeenrTO Tom iweiten Miiimun hat der Terfbeoor nieht erkltrt,

ttbrigeoe aneh, wie ieh in der Fneinole erwihnte, nicht immer heobachtat

Veeqne [196} hatte echon 1876 anf euperimoatellem Wege an einem

HeUanthus'SpntB gefunden, dass der Einfluss, den die Transpiration der

einielBen Btttter auf die Absorption des Waaeere dnreh die Sftammichnittfliehe

I) Daa Fallen vnm 7w»it^n Maxinniin trut iiicbt imnet eis; K. B. PttargofUum lotMIltoMM

!

213, IIU, 90, 106, 106, 112. Kbeuso Ulmiu eampalri$.
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KMtlbt, nicht proportionirt war der BI»ltfl5chengrö«!so Crfr. Mat., 1). Der Autor

sprach Rieh damals dahin auR, dass hier noch andere Umstände von Einflust

sein mQgsen. und zwar in erster Linie das Alter der Blätter. Tn einer späteren

üntersuchnnjf fand Vesque [2141 bei iii NährstofTlösiiner rnltivirten Rohnen-

keimlingen: Die 248tündign Transpiratiunsmf>ni^i'. au^^'t'iliiu-kt in Proooiiteii der

Trockengubstanz, stieg in den ersten 14 Tagen bis zu eint^ni Maximum und

nabm dann witder ab. Die Ymuehtdanw betrog 56 Tage.

Ee dfirlke daher der Gang der Transpiration eines Blattes folgender sein:

Bei gans jungen Blittem sind die Interoeltnlaren nnd der SpaltOffhungsapparat

wenig entwickelt; die äusseren Epiderni isseilen sind dßnn und wenig entiealari-

sirt: die Transpiration ist rflativ stark; die Zellwand und Cutirula verdicken

n\ch bald, die Transpiration sinkt. Diese Phase ist kurz. Mit der fortschreitenden

Ausbildnn? des wasserzuleitenden Gefässbündelsystf ms. dos Wasserdampf auf-

nehmondeu Intprcellalarsyst*»nisi. mit il«»r Vprm<»hrunp der Zahl der Spaltöffnungen,

mit der Zunahme der Chlorophyllmengf» etc. steigert sich die Transpiration

biä zum völlig erwachsenen BluttH, und dieses Maximum dürfte unter gleich-

bleibenden inneren Bedingungen wnen liemlicb stationftren Werth haben bis

in dem Zeitpunkte, wo das Blatt absnsterben beginnt

latereisant ist die Thatsaehe, dass bei einer theilweisen Entlaubung
einer Pflanze (eines Sproeses) die restirende Blattflache eine erhöhte Yer-

dnnstungsthätigkeit entwickelt. Die» fanden übereinstimmend Hartig [152]

bei einer fänfjährigen Pichteiitopfpflanze (cfr. Mat.. I), Sorauer [202] bei

jungen Kürbistopfpflanzen (cfr. Mat., I) und Kohl f'_';Ui^ I^aI Hrlianthtts annuun,

Nicotiana latissima und anderen Gewächsen, die er ni« lit anführt. Seine Ver-

uchfemethode war folgende: „Ich benutzte meist Ptlan?,en mit uppo!>iten Blättern

(Helianthua, Nicotiana?) und entfernte immer je eines aus den Blattpaaren,

wedareh die mftherolle nnd mit üngraiauigkeiten behaftete (?) Berechnnng der

Blattobfifliehen gespart wurde*.

(MTenbar mnss bei iheilweiser Entlaubung tiner Fflanie in die restirenden

Blätter eine grössere Wassermenge eintreten, als dies bei denselben BMttem vor

der Entfernung der anderen der Fall war.

Die Erscheinung des Laubfalles steht mit der Tran'jpiratidn in mehr-

facher Beziehung. Guettard [t)| meinte, der Laubfall werdi» durch 7.\i starke

Transpiration bedingt. Dies ist auch fllr eine Reihe von l'Hanzeo, wie Molisch

{2?>1\ nachgewiesen hat, richtig. Guettard macht folgende Betrachtung: Bei

einer Baumgruppe sind manche Individuen der Sonne mehr ausgesetst als andere.

Im Walde sind die Blätter der am Bande stehenden Baume der Sonne mehr

etponirt als die jener, welebe sieh im Inneren des Waldes befinden. Ebenso

werden die Bftume einer von West nach Ost gehenden Allee ungleteh belichtet

Wie steht es nun mit dem Laubfall? Verlieren die nach Stld orientirten Bäume
früher die Blätter als die nach Nord gerichteten? Während Guettard fG| der

Ansicht war. da.><.~i eine starke Transpiration zum Blattftll fülirt, ^iirt Df ('an-

dolle [2t»l das Umgekehrte: Befindet sich eine Ftlanze im Dunlvlen, .so geht .'»ie

dadurch, dass die Transpiration aufhört und die Kinnangung fortdauert, in einen

Z. B.aeH. B. XXXiX. Abh. &4
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„wassersüchtigen Zastand" über, der das Abfallen der Blatter bedingt. Auch die«

ist für pfewisse Pflanzen richtig, wie Molisch nachgewiesen hat.

Wie.Nner [S,s] fand bei steinen Studien über die herbstliche Kntlttubong

Fulgeudes: Wird die Transpiration bei Zweigen unserer einhei mischen HuU-
gtiribhse, die also liemlicb stark sii tnutspiriren gewöhnt sind, gehemmt (s. B.

im dnDstgeaättigten Baum), so werfen sie die Blitter in wenigen Tagen al».

Ferner fand der genannte Forecher, daea eine im Beginn dea Welkena beilndllehe

Aßalea nadi dem Begiessen rasch ihr Laub abwirft. In Ergänsuag dieser That-

aacbe CODstatirte Molisch [237], dass solclie Gewächse mit fallendem Laub,

welche einer grösseren Luftfeuchtigkeit angepa8i<t sind (Wurmhanspilanzen), die

Hliitter im dunstgesättigten Raum monatelang belialten, nach Versetzung in

einem trockenen (für xahlreiche Pflanzen hinreichend feuchten) Raum aber die

Blätter abwerfen. Nur muss die Stfigerung der Transpiration langsam erfolgen,

da durch ein zu rasches Welken die Bildung der Trenuuugsschichte verhindert

wird. Solche Pflanien, welche in fimehter Lnfl tu leben gewdhnt alnd, werfen

aber nicht nnr in relatir aehr trockener Laft ihre Bl&tter theUweiee oder vSUIg

abp aondem, wie Moliech leigte, aneh hei nngenttgender WaeaennfUir* Sind

Lnft- und Bodentrockenheit mit einander gepaart, eo tritt der Laabfall noch

rascher ein. Mulisch macht darauf aufmerlnatn, da?8 auch die Schütte junger

Kiefern al> eine hieher gehörige ErHcheiuung zw betrachten sei. Richtig bemerkt

Frank (Pflanzenkrankheiten in Schenk, Handbuch der Botanik, 1, S. 480).

dass durch die Friihlingssonne die Nadeln zu einer stärkeren Verdunstung an-

geregt werden, während die wasseraufsangende Wurzelthiitigkeit in dem noch

kalten Buden nahezu sistirt ist. Aehuliche l'räacheti bind nach der Ansicht von

Molisch [237J bei der herhatKdien Entiaabung der Holigewachae, «an» aaeb

in garingertm Qrade» im Spiele.

Da Ahochloia des Lichtes die Traospiiatlon stark herahsetrt» so ist es

von fomeherein wahrscheinlich^ daes bei solchen Qewichseo, hei denen durch

starke oder gänzliche Hemmung der Verdunstitag die Ablösung der Blätter be-

wirkt wird, dasselbe auch durch Lichtentziehnng yeranla£8t wird. In der Tbat

lieferte MoliHch [237] durch zahlreiche Versuche den Nachweis, da«is Dunkelheit

von grossem Einfluss auf den Blattfall ist. Sehr empfindlich in dieser Beziehung

zeigten sich stark trauspirirende, weichblätterige Gewächse, äusserst wenig em-

pfindlich die schwach transpirireudeu, immergrünen Coniferen (Pinns silvestri^,

Taxus), Nebenbei sei erwihnt, dass bei einem Veisnche Ton YOchting (Organ-

hUdnng im Pflanienreiche^ 1878, I, 8. 288) der BiattahfaU bei A«cr«ieeNlf«Mi

dioenifoUim im Dunklen firtther eintrat als im Lichte. Ftoner Ihnd Molisch,
dass auch bei Ansachloss der Tranapiration der Laabfall im Flnatern früher

eintritt als im Lichte (Lantana, GoldfitttuO» eo daxs also der Lichtabschlass

noch in anderer Weise als durch Hemmung der Transpiration den Laubfall

beeinflusst. Dadurch wurde eine, wie es scheint ganz unbekannte Beobarlitung.

welche M^ese [t»] anno 1770 machte, bestätigt. Dieser nahm zwei Zweige von

Daphnis, stellte sie mit der Schnittfläche in je ein mit Wasner gefülltes (leläg.s

und bedeckte jedes mit einem Glassturz. Der eine Zwei^ wurde dem Lichte
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aobgeKctzl, der andere mittelst eiiu's Cartons verdunkelt. Nach drei Wochen
waren bei dem ersteren nur zwei, bei dem verdunkelten alle Blätter abgefallen.

Friedrich Haberlandt [1S3J hatte die interessante Beobachtung gemacht,

datt in Walter «ingctovcbt geweteD« BlIMar (Beta, Suja, HtUmnÜtm, Cim-

nabiif Morut ete.) an der Luft raseber anstroeknco» also Bchneller tnaapiiirra

ab aokba^M danaa die WaaMiaiibiDeEaion vnterbliel». A«eh (durch vier Stooden)

künstlich beregneten Wiesengrae trocknete rascher ans als bei trockener Witterung

geschnittene«. Der Verfasser erklärt die Erscheinung in der Weiso, dass durch

die Benetzung oder Submcrsion die imbibitiunsfahige Oberhaut der Blätter mit

Walser durchtruiikt. und die Wasserleitung aus den inneren, Zellsaft führenden

Zelh'ii der Blätter nach uusheu hergestellt wird. Diese Beobachtung Haber-

landt ^8, dasd benetzt gewesene und abgetrocknete Blätter raüchor welken als

uubenetzt gebliebene unter denselben Bedingungen, wurde von Detmer (Ueber

die Anfnabme des Waasen etc. in Wollnj, Forscbungen a. d. Gebiet d. Agri-

enltnrpbytik, I, 1878) beetitigt Deegleicben von Bfthm (Ueber die Anfnabme

von Waaaer und Xalkealien eke. in Nobbe, Landw. yers.-8tationen, Bd. XX, 1877)^

welcher fand, daes welk gewesene, unter Wasser aber wieder turgescent gewordene

BÜtter {Syringa) an der Luft früher welken als frisch abgeschnittene, und

zwar wie er sagt, „in Folge d»»r molfculart-n Umlagfrnng des rrotoplasma*.

Wiesner [195] bat die Haberlandt'schen Beobachtungen ebenfalls bestätigt,

zugleich auch dessen Versuche erweitert und modificirt. So z. B. constatirte

Wiesner, dass untertaucht gewesene, mit der rfian;£e in organischer Verbindung

flehende Blitler oder Sprosse in der Lnft nieht welken, wenn ihnen genügend

Wasser von unten angeleitet wird. Daraus folgt, daes die Benetiunf der Blitter

deren Transpiration und Wasserleitung befBidert. IMe Yoretlrkle Tranepiration

(da» rasehere Welken) benetit geweeener Sproese erklärt der Autor dadurdi,

dass durch die Wasseraufnahme die Membranen quellen, die Micellarinterstitien

sieh Tergrössern, wodurch die Wasserwege erweitert und die Transpirations-

widerstände vermindert werden. Kndlich h',\t -Mich Kolil f'i'öl Versuche öber

den Gegenstand gemaclit. Von zwölf bewurzelten Kxemplareu von Mercnrialvt

wurden sechs mit dem beblätterten Theil in Wa.>s»M- getaucht (wie laiigo. wird

nicht gesagt), die sechs anderen nicht, und uach Kutternuug des guberilUssigen"

Wassers alle iw91f in gr&eserer Entfernung von einander anfgeatellt. ,£s er-

gab sieb, dass die seobs benetiten Eiemplare betiiehtlieh spiter welkten als

die aeebs unbenetaten^ Da also Kohl das Gegenthell davon Cud, waa Hnber-
Isndt, Detmer, Böhm und Wiesoer ttberelnstimmend beobnehtet haben«

ao kann ich mir das Resultat der KohTschen Versuobe nur auf die Wtisa er*

klären, dass die Submersion des Laubes der 3ffreurta/iVZweige nur von sehr

kurzer Dauer war, und dass die Zweige dann nnr unvollkommen abgetrocknet

worden, so dass sie in Folge einer sie umgebenden feuchten Luftschichte vor

dem Wa^.-erverlust besser geschützt waren als die nicht f«ini,'etauchten (be-

kauoUicb leicht welkenden) Vcrgleichspflauzen. Weitere Versuche hat Kohl [230J

mit bewnnelten JArenrialie-Pflanaen mit dem Saebs 'beben «Transpiratione-

nppoat* gemachi Bs ergab eioh» dass die »Tranepiration' sowohl nach der

54*
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Benetsnog (oiittolst «nes Finaeli) all aneh dana Boeb, ab die Blatter Ar daa

Auge bereits trocken erechieneD, geriager war ak Tor der Benefciang. Dagegen

ist in bemerken, data Eobl Ton der yTraupiratton" der JMSmntHaUfZweige

spricht, wabrend er docb die Abeerption ermittelte, zwischen diesen beiden

Functionen aber eine so genaue Proportionalität wie sie für die vom Autor

nach tSecunden gemessenen Zeitiutervalle nothwendip wäre, nicht besteht. Aber

selbst wenn Kohl die Tranj>piration ermittelt hätte, waren seine Versuche nicht

vergleichbar mit jenen der vier oben geuannteu Forscher, weil die Yenucht»-

bediuguQgeu beiderseits ganz verschiedea waren.

6. Capital. TranapIralloB der BIBtlnii.

Die Zabl der Arbeiten über die Transpiration von Blfttfaen, besiabnngs-

weise Infloreseensen ist eine geringe.

Gnettard [6] fand, dass Blüthen von Datura, Papaver somniferum,

ßpiraea ep. weniger transpirirteu als die Laubblätter derselben Pflanzen, be-

zogen auf gleiches Gewicht. Wesentlich dasselbe beobachtete auch Senebier

[14, IV. Bd.]. Neuffer ,2r>| bestimmte für die Blumenblatter mehrerer Pflanzen

(Jlelianthus annuus, (fenothera biennis, Alcea rusea, Mirabilis Jaltippa) den

248tüudigeu WasserVerlust, ausgedrückt in XVuceuten des ursprünglichen Wasser-

gehaltee. Qleicbseitig wurden analoge Yersncbe mit den Lanbbl&tteru gemacht

Ans der Gegeoftberstellnng der Zahlen liest sieb ein allgemeines Oeseta nicht

ableiten. Kraus [221] ermittelte die Wasserabgabe von nnanf^blflhten, auf-

geblfihten (warmen) und Terblfihten Keulen von Arum UäUcim und Jrum «Mcie>

laimi. (Mötliude und Resultate siehe in Mat., 1.)

Eine inhaltsreiche, exact ausgeführte Arbeit hat Wiesner |195J veröffeut-

Iji'ht. Dieselbe handelt über die Wnsserabgabe der Blütheu im Vergleiche zu

jener des zugehörigen Laubes; über »ien Eintritt des Welkeus abgelöster Blüthen

und solcher, die an laubtragenden, abgeischnittenen Sprossen stehen; über das

Welken beiictzter Biuthen u. A. m. Der wesentliche Inhalt wurde bereits io

Mat., I, mitgetheili

7. Capitel. Transpiration von Fruchten.

Die Versuche, welche Aber dieeen Gegenstand angestellt wurden, sind sehr

dürftig und luan^elbaft.

Haies [öj constatirte die langsame Wasserabgabe eines Apfels, ebenso

Gnettard [0] die von Weintrauben und Kürbissen. Ein von Nageli [h2] ge-

machter Vergleichsverfuch mit neun AeplVln lehrte nichts, da wahrend der Ver-

suohszeit sechs Aepfel verfaulten; ebenso je ein Versuch von Kuop |08] mit

einer Birne und Weintraube, da die Versucbszeit nur 10, respective 2U Minuten

dauerte. Just [lutij verglich, um »den Widerstand, den die Hsutgebilde der

VerdunstuDg entgegensetsen*, kennen su lernen, die Wasserabgabe geechilter

und ungeschllter Aepfel, die Terschiedenen Temperaturen (bis 97*!) ansgesstst

wurden. (Die Ergebnisse cff. Ifat, L) Eder [III] beobachtete, dass UDgeschftlte

Aepfel viel langsamer Terdunsten als geschalte^ und Bouesingault liefnrte den
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Nachweiss, dass uicht nur Acitfel. sunderu auch Zwetschken dW^e Erscheinung

zeigen. Soraaer [17Uj fand experimentell, dass eine gestielte — unreife —

.

mit wacbsarmer Epidermis versehene Wiutergoldparmäne mehr Wasser verlor,

als iu derselben Zeit beziehungsweise eine ungestielte — reife — , wach.M (. icht-re.

Alex. Müller [73] zeigte iu einer grösseren Abhandlung, dass die Cere-

alien ihren WMsergehalt Tenchieden schnell TerlierMi, und zwar in anfsteigender

Beih«: Brlise, 0«nfceb WeiMii, Bogg«n, Hafinr. Ftenar: Je grösaer der Waner-
gvhalt daa Getnidaa iat» um lo grOaaar iat der WaaaerfarliiBt in der Zuteinheit,

lud ja mehr eich die Troeknvog dem waaaerfiraiea Zvaftaad« nihert» um ao

langaamer aehiaitot de vor.

8. Capitel. Einfluss des Lichtes auf die Transpiration. Einfluss des Lichtes

überhaupt, ohne Röcksicht auf die Wirksamkeit der Strahlen verschiedener

Breohbarkeit Groase Zahl von Beobachten. Nachwirkung des Lichtes.

leb gebe im Fdlgendeo eine knne üeberaicht der aaUrtlehen Beobaeh-

toogan Uber den Einflnea dea Lichtes anf die Traoapiration, deren Brgebnisa

sieb in folgende zwei Sätze znsammenfaHsen lässt: 1. Ceteris parlbus transpirirt

die Pflanze im Lichte mehr al» bei Abschluss desselben; 2. die Transpiration

ateigert sich mit der Zunahme der Lichtintf'usität.

Schon Haies [.'»j hatte die Beubachtnug gemacht, liaps seine Versuchs-

pflauzen hei Tage einen beträchtlichen Gewichtsverlust erfulireu, wahrend der

Nacbt hingegen nur wenig Wastser verli>reu, bei Tbaubilduug nogar eine (le-

wichtszuaabme zeigten. — Dieses Ergebniss fährte Guettard [6] auf den

Gedanken, an nnteitncben, ob nicht die Wirkung der Sonne den so anfihllenden

Untenebied in der Tages- nnd Naehttrasspiration lier?orrofe. Er erschloss je

einen bebl&tterten Zweig (Ihtkamara, Hfuoimt), ohne denselben von der Stamm-
pflanzc abzutrennen, iu einen Glaskolben. Der eine (a) warde dem directen

Sonnenlichte ausgesetzt, der zweite {h) stand im Schatten eines von vier Pfählen

getragenen Tuches, der dritte (c) wurde mit einem Tuche vollständig umhüllt.

Die Menge des transjiirirteu, cotidensirten. aus den < ilnsballonen abgeza{'fteu,

gewogenen und aut du-, Lebendgewicht df'r Zwti|<<' u 1111,'crechneten NN assers war

bei a am gröbsten, iu b bedeutend kleiner, iu c am kleinsten (cfr. Mat., 1).

Guettard sobllesst, dass die erhöhte Tagestranapiration eine unmittelbare

Wirkung dea Liebtea sei. Es mnss jedoch bemerkt werden, dass sich die Pflansen

11 Tage nnunterbrocfaen in den Ballons beflmden, somit wiederholten

Schwankungen des Lichtes, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgesetat

waren. — Hekese [0] Terschloss verschiedene Pflanzen in Glasröhren, von denen

er mehrere dem Lichte exponirte. andere wieder verdunkelte. In den belichteten

hatte sich eine grössere Menge Wasser condensirt als in den verdunkelten —

Seuebier [14] verhchloss nach (1 uettard'scher Methode (die ihn jedoch nach

eigenem Gest&uduiss uicht befriedigte) je einen Himbeerzweig, di i^^eti Schnitt-

fläche in Wasser tauchte, in eiuen Glasballon, lu einem Zeitraum von zwei

Tagen war die Wasserabgabe im Lichte etwa aeehsmal so gross als die Waaser-
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atifnaliiiie: im Pinstern dagegen ist es zu keiner Condensation des Wassers ge-

kommen, woraus übrigons nicht fidgt, wie Senobipr gluiibte. dass in letzt^r*»in

Falle die Transpiration gleich Null war. Senebier scbr^ibt dem Lichte einen

grossen Kintluss auf die Transpiration zu. Kbenso De Candulle [29], der io-

dese über dicaeu Itt^geustaiid eigene Versuche uicht niittheilt.

Dambeny [SO] hat e{no BnSk» von fTntmaehnngtii ftbtr daii EinfloM

4« LiebtM «uf di« TmaspinUon pablieifi Di« Y«mMii8plUai»tt bafudem ticfc

in nehteokigitn Zinkgafiaaen, in dtna Tordeneito Oliaer eingwehob« wtrdan

konnten. DIa TnkMpintionigrBiM warde durch dia CkwiditnQnahme einer

bestimtiiten Menge concentrirtor Sehwafdflaure gemessen. Durch Subtraction

der Wasserabgabe im Finstern von jener im Lichte (!), berechnete er jenen

Transpir;itionswerth, der allein auf Rechnung der Jiichtwirkung kommen sollte.

Es ergab sicli, dass sich die Verdunstangsgrösse mit der Zunahme der Licht-

iuteosität erhöhte. Ob der Autor auch auf die Temperatur Rücksicht nahm?
Die Versuche von Miquel [33J, den Einfluss des Lichte» ,iout ä fdit

iaolda dn ealoriqna* auf dia Tranapliilion in ergründen, sind ans mabrarao

(xTttndan niahta waitb, via iah in mainar kltinan Sehiift »Uabar dan Biaflnaa

ftnsaarar Badingnngan nnf dia Tnnapirfttiafi* (Wian, 1879, Salbctvarlif) ma-
fthrlich dargethan habe.

Ungar [64] applidrta, nm den Unterschied der Ti^es- nnd Nachitran-

spiration kennen rn lernen, auf beidon Seiten des Blatt» einer im freien Orunde

stehenden Pflanze (Jlelianthus, Braftf^ica} einen Trichter, der mit einer Mess-

röhre verbunden war. In letzterer sammelte sich dais e?aporirte und conden-

sirte Was>pr, welches nach je zwei Stunden gewogen wurde. Da.s Maximum der

Trau.<<piration fiel auf die Tage^stonden von 12—2 Uhr, der Eintritt des Mini-

moma arfbigte sur Nachtiait» in walobar aieh gar kain Waaaar in dan Maa»*

rShran condanairt hatte.

Dabdrain [79] kam anf Grand von Vaianchan, bai danan aln fawoganaa,

in einer Glasröhre eingeachlossene.s Weizen-, resp. Korublatt nach einander in

Sonnenlicht, dUEbaas Ltcbt und völli^'*^ Finsterni s gebracht wurde (vgl. Mat, I),

IM der UebörzencTiTi^. da-s die bedeut* n l
• Verdunstung im T<ichte auf der leuch-

tenden und nicht auf der warmenden Kral't d<'s Lichtes beruhe, ein Satz, der,

wie wir im nächsten Capitel .->ehen werden, gerade umzukehren i t. Auch Ris-

1er [1)2], der nach drei Terschiedenen Methoden (ct'r. Mat., I) mit zahlreichen

Pflanzen experimentirta, kommt in dem 8ehhiss, dass das Licht unabhängig

Ton dar Wirma eina diraata (baachleuuigende) Wirknog auf dia Tianapiratton

anafibt.

üm trott dar Aandernng dar Licbtatirka aina mOgUebat conatanta Tampa-

ratur zu erhalten, stellte Baranetzky [94] Versaeba an, bei denen Licht und

Finsterniss rasch (in 15—30 Minuten) gewechselt wurden. Es ergab sich, daas

die Tran'-piration im Lichte in der Rep**l gr'""-er war als im Fin-«t*»rn, und dass

die Werthe um so mehr von einander dilVerirten, je intensiver die Reb-nchtunp

war. K:^ wurden jedoch bei mehrmaligem, in kurzen Peri u l^'n erlulgeudem

Wechsel der Beleuchtung die Unterschiede immer kleiner und hörten zuletzt
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gftDt Mf, oder es traten iinregelmäHsige SchwanIcuDgen ein, bei denen manch-

ma! im Fiüstern mehr transpirirt wurde, als im Lichte. Unbegreiflich ist mir,

wie Baranetzky sagen kann: „Jedenfalls Ncheint dieser Zastaud (grössere

Wasserabgabe im Finstern) mit dem Alter der Blätter in erster Linie ziisammen-

ziihängen^, da er in derRelben Abhandlung den Beweis liefert, das« die» un-

richtig ist. Verzeihlich iüt es dem robäischen Natarforscher, wenn er meint:

«unempfindlich gegea Licht* — was übrigODS nieht wahr isi — «zeigten sieh

duehMfanitlUch di» BUtter, irekho schau »gaDS entwickalt^, aber noch nicht

igans ansgttwadisen' waran.*

Eder [III] bestimmte (gleich Uique! \V^i]), von der falschen Ansicht

ausgehend, dasa die Wasseranfnahme nnd Abgabe (notabeue bei abgeschnittenen

Blättern) in einem directen Verhältnisse stehen, die Wasseranfnahme durch

Schnittflächen. Desshalb, sowie auch weil die Versuclu" » iiu' Meiiijc vou Fehler-

quellen enthalten (sielie darüber meine Kritik in Oeeterr. butau. Zeitschr., lÖ7ü,

Nr. 7), können die Resultute iguorirt werden.

Bartb^lemj [lul, 102] fand zwar aach (nach der Metbode von Garrean),

data ein« Pflanso Im Sonnenlichte, resp. bei Tage mehr Wasser Terliert als im

Schatten, reep. wihrend der Nacht i^Bei constanter Temperatur kann es aber

Torkommen, dass die Pfhune bei Nacht mehr Wasserdampf ansgibt als bei Tage,

besondMS wenn sie sich im Znstand sehr rascher Entwickeluug befindet''. Ver-

fasser erklärt diese Erscheinung, die er oft beobachtete, dadurch, dass bei Tage

inFoI^e von AssimilationsTorgängen Wasser in der Päanze zurückgehalten wird.

Tb. Hartig [124] machte die Erfahrung, dass eine T(»j)fpflanze vun

Hetinispora epileuca, in einem ungeheizten Zimmer (Teuiperatur 10 <i" R.) au

einem Südfeuster stehend, eine bedeutend grössere Wasseruieuge verlor als in

einem geheisten Zimmer (Temperatur 17*5" B.) an einem Nordfenster; es mttsse

daher der Elfoet im ersten lUle der Lichtwirknng angeschrieben werden.

Wiesner [127J stellte je drei MaispÜnichen a) im Finsteren, bj im

Gaslicht,*) e) im hellen diffusen Tageslicht, d) im Sonnenlicht anl Bei einer

Temperatur Ton 84'8—25*8* C. nnd einem tut gleichen Dnnstdruck betrug die

Transpiration pro Stunde in Milligramm: a^ll; i » 28; e « 06; d = 192.

Detmer [129] stellte Topfpflansen von OiteuHriUi Meloptpo nnd beblätterte

Zweige von Aesculus Hippocastanutn (entsprechend adjnstirt) abwechselnd je

eine halbe Stunde vor ein verdunkeltes (D) und nicht verdunkeltes, durch diffuses

Tageslicht (L) beleuchtetes Fenster. Die Transpiration betrug bei constanter

Temperatur und Feuchtigkeit bei Cucurbita: X> = (J8, X = 97, i) = 70, i = 95,

D = 60. X = 74 cg.

Com es [140, 1G5. 172], auf de.^sen Untersuchungen wir im folgenden

Capitel zurückkommen werden, fand, dass die Transpiration im diffusen Lichte

stirkerwar als im Dunkleu (bei nahem gleicher Temperatur und Lnftfenchtigkeit),

nnd dass die Wirkung des Idchtea sich im Yerhiltniss su dessen Intensität

steigerte.

•) Iitvchtkrait gleicb 6*5 Walntbkeneu.
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Harti^ [152] zipht ans seinpn Verfsiiobpn den Srblns^^. «la??? da« Licht

einen von der Wärme unabhftnpipHn Einflnss anf die BlatttranHpiratinn ausübt

^Es sind Fälle vorgekommen, in denen bei unveränderter Wärme der Zimmer-

Inft die stündliche Verdunstung von 2'Gg iu den VormittagBütunden auf lg znr

Nacbtzeit herabsank.*

Miss Twitscbel llsi») fand durch Versuche nach Debora in 'scher Me-

thode, die ich der Verfasserin nicht empfohlen hätte, den Wasgerrerlust eines

Blattes Ton Dactylis glomerata im Sonnenlichte viel grflsser als im Danklen.

Analog verhielt sidi ein mit Wasser imMhirter Fichtenbolsspan, woraus

Twitschel seblietat, daas die TTrsaebe der verslirkten Transpifation in der

Sonne nicht das Licht sei, sondern »eome aeeompaniment of itf (cfr. Hat, I).

Zahlreiche tou Ledere (200, 210] durcbgefthrte Experiment» mit in

NährstoinSsnngen gezogpnpn Getreidepflänzchen ergaben: a) Sowohl in sehr

trockf'iii^r wie auch in selir feuchter Luft war die Transpiration im diffusen

Liclite starker als Im Dunklen (cfr. Mat., I); &^ die Transpiration ist nach der

Ansicht des AuttTs unabhängig vom Liebte (sie!); wenn die Veniunstung in der

Sunne activer ist aN im Schatten, so rührt dies von den Würmestrahlen her,

welche ilie Gewebe erwärmen, zum anderen Theile auch von der Assimilations-

thätigkeit im Lichte.

Nach den üntersnchongen von Kohl [230] wird dareh Licht nicht niu

die stomatäre (epidermoidale), sondern anch die enticnläre (intereellulare) Transpi-

ration begftnstigt

Schirm er [230] beliess eine Co/fu.^-Tupfpflanze abwechselnd doreh je

eine Viertelstunde in difl'usem Lichte und im Finsteren; bei einer tweiten Ver-

suchsreihe wnrdeu Co/fMS-Pflanzen im Snmi»-nlichte und im diffusen Lichte

exponirt. ScbirnifT fand hiebe!, dass die rihmzpn iii(litiiur in directer Sonne,

sondern aucli itii Finsteren eine grösser« (iewichtNverniimlerung erfuhren als

im diftusen Lichte. Dieses Ergebniss ist ebenso unbegreiflich, wie die Krklarung

desselben von Seite des Autors.

Den mächtigen Eiutiust» des Lichtes auf die Transpiration zeigten auch

die Versnehsergebnitse von Bonssinganlt [147], Bandrtmont [162], Sorauer

[178]..Hoehnel [184], Nobbe [186]. Hellriegel [198]. Henslow [229], Van
Tieghem [281J und Eberdt [244].

Nicht nnr bei chlorophyllhftltigen, auch bei chlorophyllfreien Pflansen

ist die Transpiration im Lichte stärher als bei Absehlnss desselben. Wiesner
constatirte dies bei etioltrten Maispflanzen, Bonnier und Mangin [100. 205]

bei mehreren Hyroenomyceten, Henslow [240] bei einem (nicht näher be-

seicbDeten) Hotpils und etiolirten Sprossen von Nasturtium Armorncia? (seakale).

Ich erwähne noch, dass Dehärain [18^^] gelegentlich der Pariser Welt-

ausstellung (1881) einige Versuche mit elektri-scheni Lichte anstellte. Boi Mais-

blättern, ili*' \];\ch s^iiipf Metliode (cfr. C'ap. 1) in Glasröhren eingeschlossen

dem plt'kt I uschen Liclite t iner Bogenlampe (von leid»>r nicht angegebener Licht-

.starkej expimirt wurden, bftrug die Transpiratiousgrösse nur etwa ein Fünftel
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jenes Wasserquan tn ms. welches diePfiftMea in gleicher Zeit bei direoter Sonnen-

exposition abgpgf'beii hatten.

Glocker gibt in seintm Buche: „Versnch über die Wirkungen des leichtes

auf die Gewächse* (Breblau, 1820) ao, da^.s nach den Versuchen von M^ese [9]

die Aasdünstaug durch das Mondlicht befördert wird (1. c, S. 110). Diese An-

gabe iai niebt genno. M<eeo Tenebloss Blfttter Ton Valeriana Phu in iwei

GlisrSbren, die er, und twar die eine frei, die tndere mit einem Carton Yordeekt,

dem Hondlicbt Mueetete. Nteh einigen Stunden neigte eich in beiden Bftbren

eine blnreicbend grosse Feuchtigkeitemen ^e. „Dadurch eratannt*, bemerkt Mdese
hiesn, „bildete ich mir ein, dass die dnrch dan laicht verursachte Transpiration

sich noch einige Zeit fortsetzpn k?^nnp. nachdem das Licht vorsohwnnden ist*.

Wir erkennen in diesem Satze die erste Andeutung einer Nachwirkung des

Lichtes, die, wie später inf-lirt'acb beobaclitet wurde, thatsachlich existirt.

Wiesner [127] cuLätatirte durch eine Reihe von Experimenten: 1. Eine

Mis den Flnetofen in's Liebt gcbndbto Pflenie seigt nnlingltcb une stftrkere

Tnnspintion nie apSter nnd erreicbt sdüieaaUeb einen etntioniren Wertb (unter

eooet eonetnnt bleibenden äneaeren Bedingungen). 2. Eine ms dem Liebt in*8

DnnUe gebrachte Pflanie zeigt gleldifalls anfangs stärkere Transpiration als

später; auch hier stellt sich bald ein ntationärer Werth ein. Im Wesentlichen

analog verhält sich eine Pflanze, welche aoa einer bestimmten Helligk^t in eine

grtesere oder kleinere gebracht wird.

Baranetzky [94] fand durch Versuche, bei denen Licht und Finsternifis

in kurzen Perioden (30 Minuten) gewtchsjelt wurde, dass, wenn man die Traiispi-

ratiüu für jede Hälfte der Periode bestimmt, die belichtete Pdanze anfangs

nebr Waaaer abgibt als später, nacb der VardnnUnDg aber anfknga weniger

traDipifiii all naebber.

Kobl [980], weleber mit Hüfo einea eigenen Apparates >) die Zeit mass*

welche zor Absorption einer 5 mm langen capillaren Wassersäule nöthig war,

fand Nachstehendes: Beim Uebergang von Hell in Dunkel war die Absorptinn

(vom Antor gleich der Transpiration gesetzt) anfangs grösser als >i)iit''r. d. Ii.

die Absorption fiel contiuuirlich; beim Uebergang von Dunkel in Hell war die

Absorption anfangs (aber nur fflr ganz kurze Zeit) kleiner als früher; daon

warde sie immer grösser.

Eh er dt [211] stellte analoge Versuche mit dem KohTsclien „Transpi-

rationsapparate" an {Asclepias incaniata, Asclepias cun^uti etc.). Bezüglich

des TnuBspirationsganges beim Uebergang aus (diffusem) Liebt in's Finstere

bestfttigi er die Wissner^seben Resultate. Wurde jedoch^ Terdnnkelte Pflaoie

beliebtet, so stieg die ^Transpiration* (recte Wasseranfnabme), und twar anfangs

icbwicber, spiter mehr und erreicbte endlieb einen fast statiooSren Wertb.

Vergleicht man die Resultate der vier leta^enannten Forseber, so findet

man, dass besttglicb der Transpiration beim Uebergang von Licht snr Dunkel-

heit Wiesner, Kobl und Eberdt, besQglicb jener beim Uebergang von DunkeU

•) Bdto St 4m Ortgiwls b«8rbri»boii nnd ab{;««hild«>t.

S. B. fl«s. B, XIXIX. AU. 55
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heit lom Lichte Baranetzkj und Kohl fibereinstimmen. Da in keinem der

beiden Fälle alle vier Autoren überHinstimnien, Kohl und Eberdt de tacto die

Absorption und nicht die Tr%nsj>iratiun ermittelten, so scheint es mir zugleich

mit RQcksicht aal' die lieobachtungen der folgenden Autoren (Barthelemx
vnd Boniii«r ate.) wttntelMnvirtli in wnn, die Frage d«r Nackwiikwig Am
Li«btM auf die Traatpiration beim üebergaDg ?ob DmM lom Lichta dudi
miio Yomieha la prOfMi.

Barth^lemy [101] gibt Folgendaa an: Wird eine Pflanze nach mehr-

tkfindiger Sonuenexposition in den Schatten gestellt, so transpirirt sie anfanga

noch sehr stark und kommt, indem dann die Verdnnstunp abnimmt, langsam

auf Dir „regime". Dies stimmt mit den Beobachtungen von Bonnier und

Uli angin [205 1 überein: Bringt man einen Pilz aus dem Licht in Dunkelheit,

so ist eine Nachwirkung des Lichtes auf die Transpiration bemerkbar, indem

letztere erst allmälig auf -den der Dunkelheit entsprechenden Warth gelangt

9. Capitel. Einfluss des Lichtes auf die Transpiration (Fortsetzung). Einfluss das

Lichtes verschiedener Brechbarlieit auf die Tranapiration. Grundlegende Ver-

anohe Wieaner'a, aowla destm ErkKraag der LteMwIrknig aaf dttThntplnilioa.

üeber den relativen Einfluss, welchen Lichtstrahlen bestimmter Brech-

barkeit (des Sonnenspectrnm<) auf dio Transpiration auszuüben vermögen, sind

die Beobachtungen und Auhioliten «ler l'hysiologen nicht übereinstimmend. Die

ersten diesbezüglichen Versuche wurden von Daubeuy [äu] Teröffentlicht. Die

(leider nicht genannten) Pfianaan balSuidan aich in rechteckigen Zinkkästen,

daran Tordaraaita aina farbige Glaaaahaiba oder ain mit FarbatoflUanng gefttUtaa

Glaagefiaa bildete. Wie aa aeheint» bat dar Autor die gaOrbtan Qliaar und

FlttsaigkaitaB apadroafcopiaeh anf ihra Tianamiaaion und Abaorption nicht ge-

prüft. Im AUgtfluiBaa wnida hinter orangegelbem Glas mehr Wasaer abgegeben

als unter rothem oder grünem; in manchen Fällen jedoch yemrsachte blauet

und purpurruthes (purple) Glas eine stärl(ere Transpiration ala gelbea oder

selbst farbloses („trauspäreuf).

Risler [92] stellte seine Versuohs]inauzen unter farbige Glasglocken;

ihre Wirkung auf die Transpiration war iu abbteigender Reihe für Pisum soH-

vnm folgende: a) fb tOO cm* Blattobarflieba: weias (farblos?), blau, gelb,

Tiolett, rotb, grftn; h) Ar 100g Lebendgewicht: waiaa, gdb, Tiolelt» binn, mtta,

griln. Ea wirkten also am atftrketen die gelben and blanan, am aebwidiatmi

die rotilMl nnd grünen Glocken, wobei aber zu bemerken ist. dass die beiden

erstgenannten Glocken nach der Angabe von Risler fast alle Idchtstrahlan

transmittirtf'n.

1> I' Ii 1 .1 i II |7('l.') dessen Unter.suchunjrfn über den Kinfliiss verschiedener

riicih' ilt's .SjM t truiiis einerseits-! auf die Wasserverdunstim^'. anWererseits auf tiie

Kuhleusäurezerlegung der Ptianze ich im ersten Theile der ^Materialien'^ aus-

t) In I. TMh d«r .MsterisliM'' loU im CiUt stett Tb». XYII keiSMB: Tob. XU.
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fährlicher reteiirt habe, t&ad, d&as dieselben Lichtstrahlen, uämlich die gelben

und rotben, welche fiir die Koblensaurezerleguu^ am wirksamsten waren, auch

»nf die Tranapiiatiou am kräftigsten einwirkten. i:^r kdm zu der Ansicht, da»s

di§ giMM Titnipinliw iin Lidite anf dar ImdiltiidMi nad Mki auf dar

wimaadaa Snft dai Lidilia barvba. Noch in damtelbaii Jahra (1809) araehia-

wm nrai «iidara PnUicatioBMi diaaaa Antaia. In dar ainaa gUit Dahdraia [81]

okaa Ifittbeilang eines Details an, dass neua Varsuche, die er anstaUta, glaich-

falls lehrten, dass bei gleichbleibender Intensität «It B Lichtes die rothen nnd

gelben Strahlen die Kohlensäurezerlegnn;^' mehr begünstigen als die blauen und

violetten, und dass sich derselbe Accord zwischen Kohleubaurezerkgung und

Wasserverdnnstnng ergab, den er schon früher [79j coimtatirt hatte. In der

zweiten Abhandlung kommt Deherain [80] zu demselben Resultate und be-

tont, dass seine Ergebnisse und Anschauungen bekräftigt wardan einerseits durch

dia BaalMMlitangaii Gnattard'k, waroMh dia Obaraaita dar Blfttlar dia grSaaaia

WaaaamaBfa awapoilrl» andararMita dareh dia Baanltale BonaaiBganlt'a, Dach

danan glaiah&Ua dia Obaraaita dar Blitfeer dia grSaaara Manga van KoUanaiura

inrlagt Dakdrain war daher um so Überzeugter ?on der „liaison** der beiden

gaoaBlltaB Processe. Dabei ist nur zu bemerken, dass die Resultate dieser zwei

TOD Deherain angeführten Gewährsmänner den thatsüchlichen Verhältnissen

geradn entgegengesetzt sind, wodurch die Deherain 'sehe Theorie bedeutend

ersciiüttert wird. Ganz unhaltbar aber ist sie geworden durch die von Wiesner

[127] coustatirten und von Cumes [H9, 165, 172] und Henslow [229] voll-

inhaltUeh baatitigtan Tbatsacban. Da daa Waaanftidia der Unteraochungeu dar

genaantaii drai Foracbar baraita im aralan Thaila dar ^atarialian* mitgatbailt

wnrda^ ao kann ich mich hier auf ainan Yarglaieh dar Hanptnaoltata baachrinkas.

Zaaichat batWiaanar [127] dorcfa Yarancha a) im objaeftiTan Spaetmm nnd

h) mit doppelwandigen, mit bestimmlan, apectroskopisch geprüften Flüssigkeiten

gefüllten Glasglocken gefunden, dass die crelben (nnd beiderseits benachbarten)

Strahlen für die Transpiration im Lichte weniger leisten als die blauen und

(in zweiter Linie) die rothen. Da nun gerade die Strahiengattungen blau

(breiter Absorption.sstreif^n VI) und roth (intensiver Absorptionsstreifen I) im

Cblorophjlltjpectrum absorbirt erscheinen, so prüfte Wiaaner weiter, ob nicht

baaoDdiara diaaa Tom ChlorophjU abaorbirian Lichtafcrahlaii dia Tianaplraftion

gana bcacodara arböban. Dia YaiaacfaBaigabsiaaa baaüfcigfcaa dia Bichtighait

diaaar Ycrauaatraag. So war baiapidawaiaa dia normal aahr 8tari^a Traaapi-

ration unter der blauen Glasglocke (Kupferoiydammoniabanlfai) waitaus schwächer

in einem Lichte, welches bereits eine (die wirksamen Strahlen absorbirende)

waingeistige Ohlorophylllösung passirt hatte. Damit war dargethan, das.^ nicht,

wie Deheraiu [7^| glaubt, die gelben Strahlen (welche die grösste kohlen-

säurezeriegende Kraft besitzen) die Transpiration am meisten begünstigen,

sondern die blauen, welche im Chlorophyllspectrum die ausgedehnteste Absorp-

tion erfahren. Da nun nach den Experimenten Wieaner's überhaupt die dem
Baraldi dar Chlorophyll -AbsorptionaatraifanaiigahMgaii Lichtatrablaii dia Trane«

apinlioB (im Lichta) am maialaa bagftnatlfan, ao iat dia Annabma Wiaanar*a
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berechtigt, dass die Absorption des Chlorr>pbylls «'inen Uni>;;*tz von Licht in

Wärme bed^>otet, in Folge dessen eich die Spannkraft der Wasserdämpfe und

die relative Luflfeuchtigkoit in den lutercellularen steigert, wudurch eine Er-

böbuDg der Verduubtuug eintreten uuss. Es iüt aUo auch der zweite Satx tuu

Deh^rain [79]. dais di« Lichiwirknng bei d«r Tnunpintton »iif der knditra*

den und nidit Alf der wftimeiideii Kmft dee Liebtet bemhe, gerade vas«-
kehren; deon nach den UntemichiiDgeB Wiesner'e wirkl du Liebt eben da-

durch, data es in Wirme umgesetzt wird. Durch dieee Erkenatniee iat

aber die veietirkte Traospiration im Liebte aiebi itar beetitigt» eoadem aocb

erklärt.

Wicüuer kam alsi» zu Kesultaten, die denen Deh(5ruiii's |7'J) gerade

entgegengesetzt waren, l'eniioeh versuchte Dehdrain 112U) die Uebereinstim-

inung mit Wiesner und gleichzeitig die Kichtigkeit der eigenen Ansichten

durch folgcudeu Kunstgrifl' zu beweisen. Er sagt: Es zeigte Timirjabeff,

den jeae Lichtttrablen, welehe die gr6e«te kehlenetnreaerlegeDde Kiaft babea,

gldebseitlg reieh sind an Wirme nad vom Chlorophyll abeorbirt werden. Nin
• erhöhen naeb Wiesner die vom Chlorophyll abeorbiiten Strahlen die Trans-

8|>iratiou ganz besonders; nach Timirjaseff befördern sie die Zerlegung der

Kohlensäure. Hatte ich (Debora in) also nicht Recht, wenn ich sagte: »qu'il

existe entre dvapnnition et (ldc»'mp»>sition de l'acide carbonirnie une liai^nn"?

— Wenn ich nun bcm rke, das^s nach Timirjaseff die rothen (bekanntlich

am meisten warmeii«i''ii) strahlen am kräftigsten auf die Koiilensänrezerleguntr,

nach Wiesn er die blauen (bogeuauuten chemischen tStrahleu) am »tärküteu

auf die Transpiration wirken, nnd nadi Dehdrain die gelben (am mosten

leuchtenden) Strahlen beide Proeesse am wirksamsten beeinflasseo, so brancfae

ich einen weiteren Commentar lu dieser aogebUehen «liaison* nicht betsnAgen.

Nun speenlirte Dehdrain weiter: Wenn dieselben Lichtitrahlen die

Kohlensanrezerlegung und Transpiration besonders beeinflassen, dann moss

letztere im Lidite ceteris paribu« in einer an Kohlensäure reichen Luft geringer

sein als in gewöhnlicher Luit. Kv .stellte desshalb iiPiio Versuche |ir>i>, IM] au.

welche ergaben, dass die Trausipiratinn (von in <ilasrohreii MinLrefichlos>eneu

(inimiueenblättt'iii) in einer 4—G"o enthaltenden liUft iu der Sonne tbat-

sächlich kleiner, oft nur halb so gross war als in normaler oder koblensäure-

freier Luft. Aber abgesehen von den Fehlerquellen, auf welehe Sorauer [178]

und Kohl (230] bingewieeen haben, ist und bleibt die Ansicht Dehdrain*s,

dass die Strahlen, welche die gtSsete koblensinreierlegende Kraft haben, aneh

die Transpiration am mei.sten befördern, falsch, weil es erwiesen ist, dan die

Traospiration am meisten durch die blauen Strahlen befördert wird, welehe fikr

die Kt'lilonsaurezerlegnng s-'hr wenig leisten, während in vollem Qegensatz zu

Deherain die gelben Strahlen für die Verdunstang von relati? sehr geringem

Eiofluss sind.

im Auächluss au die Kohlensänrever.sacbe Deherain's sind analoge Ex>

perimeote iweier anderer Autoreu zu nennen, nämlich jene von Sorauer, welche

pro, und jene von Kohl, welehe contra Dehdrain sprechen. Soraner [178]
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beobachtet«, dm BtpqiflMizen in einer Luft, welcher die Kohlensäure mittelst

Kalünnfj»» entzogen war, sowohl pro cm^ Oberfiächp, als auch pro Gramm Trocken-

Hubbtanz in-^hr traaspirirteu als in Luft mit uormalem Kohleusäuregehalte.

Sorauer bucht dies dadurch zu erklären, das« die Verdunstungsgrösse derselben

Blattfläche auch gesteigert wird, wenn andere Ernähruugsmängel sich eiustelleo.

Kohl [230] führte mit 86Üian «Transpirationsapparat" eine Reihe Toa Yer-

ractaia dvreb, b«i dtoeo «iiMr uad dtnelben mitsr einer Glasglocke stebeDden

PÜMse bei gleiehbleibender Beleoebtoog, Tempemtor und Fenebtigheit ebweeb^

•elnd gewöbnttebe Luft, kebtoaeiarefreie Luft und reine Koblensänre in veÜ-

kommen trockenem Zoütande zugeführt worden. Es machte nich sowohl bei

g&nzlichem Kohleosäaremangel und noch mehr in reiner Kohlensäure eine be-

deutende Verzögerung d*>r Transpiration ((U facfo Wasseranfnahme) bemerkbar.

Kohl schreibt desshalb der Assimilationsthatigkeit (resp. dem Chlorophyllgehalte)

einen Binfluss auf die Trauspirationsenert^iH zu In welcher Weise er sich diesen

£influtis Torstellt, werde ich weiter uut«^n autuhreu.

Es wnide fSsrner ron Wieiner [127J gezeigt, du« Mcb anders als grün

gefi&rbte PflanBeDibeOei wie i. B. Periantbien, in Felge Ton Uebtabflorption eine

Steigernng der Transpiration erfibren.

Comes (149, 165, 172] bat die Yersucbe Wiesner's wiederholt, fbeilweiie

erweitert und dessen Erklimng der Lichtwirkung auf die Transpiration verificirt.

Zunächst bestätigte Comes, dass die Transpiration im blauen Lichte viel

energischer erfolgt als im gelben: ein noch geringerer Wasserterlnst als in

letzterem erfolgte in einem Lichte, welches bereits eine Chlorophylllösoug passirt

hatte. Gelbe Blüthen traiispirirten mehr im blauen Liebte als im gelben; blaue

Blütben verhielten sich gerade umgekehrt. Allgemein gesprochen: Diejenigen Licht-

etrablen, welebe von den betreffenden Organen abeorbirt werden, lebten in Folge

des ÜDsalMe in Winne ffir die Transpiration weit mebr als die nicbt absorbirten.

Naeb den Tersneben Ton Bandrimont [162], deren Detail derYerfisser

leider verschweigt, wurde im Allgemeinen hinter rothem nnd grünem Glase die

schwächste, hinter farblosem und gelbem Glase die stärkste Evaporation beob-

achtft. WahrBclieinlich wurden die Gläser spectroskopiscb nicht geprüft; ent-

weder liess das gröne uiifl ^elbe Glas die meisten Liclitstralilen durclitreten,

dann sind die Ke-^iiltuto unbrauchbar; oder es absorbirten die beiden Gläser die

stärker brechbaren Strahlen des Spectrum», dann sind die Resultate in gelb

Qod gr&n falsch, ergo auch unbrauchbar. Verfasser wirft auch die Frage auf,

ob der Einllnss des Licbtes anf die Transpiration nlcbt anf einem Ümaatn in

Wirme bembei Diese Annabme Hees er aber wieder faUen, da sie die (natllrUcb

Yon ihm) gefundenen .Tbatsacben' niebt erUiren konnte.

Nach Versuchen von Nobbe [166] war die Transpiration von jungen Erlen

im gelben Lichte (neutrales chromsaures Kali) stärker als im blauen (schwefel-

saures Kupf^^roiydammoniak) (cfr. Mat., I). War aneh die Transparens der

Lösungen dieselbe?

Hellriegel [198] verwendete bei seinen Untersuchungen Glocken aus

färbigem Gl^. Die blauen Glocken absorbirten la&t dää ganze Orange und
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etwa die Hälft« vnn Gelb, die i^rdben Glocken fast das ganze Violett und etw&

die Hälft« von Blau. Da ich die Details bereits im ersten Theil der „Materialien**

referirt habe, so wiederhole icli nar das SchluMresultat: Die Traospiratiuu war

im blaucu Liebte stärker als im gelben.

Eioa BeilM aoiffedtluiier uad tnelcr ürttwttdMWgwi tter das Otgta*

stand liat Hanalow [229] gaflaaeht Er badiaala aiah fiurbifar OUaar, db ar

gaoaii apadroakopiaali ffaprttlk katta, inabaaaadara mat Büekaicht aaf dia Ab>
sorptioDsetreifen des Chloropbylls (efr. Mal, I). Er haii dia Maxima der Tiniia|d-

ration in jenen Theilen des Spectmms, in welchem die stärksten (strongaat)

Absorptionsbänder des Chlorophylls liegten Er stimmt auch darin Wiesner
bei, d»ps die Absorption im Chlorophyll einen Umsatz von Liebt in Wärme be-

deutet, wodurch die Trau.spiratiun im Lichte erhöht wird. In einer zweiten Arbeit

untersuchte Hen slow [240], indem er sich derselben Gläser bediente, den Ein-

flass verschiedener Lichtstrahlen anf die Transpirataon tos Hatpilseu (BoUhu?)
und atiolirlaii THabaii ton MaarkabUkiimMii (aaakala); aiah bai diaaaii PfliiiM

waian dia Haiim» dar Waaaanbgaba in «aiaaam (raUam), vialalkam and rolhani

liabta, dia Miniam in galbam Lichta nnd in vOlligar Dnnfcaibaii. Anch durah

Erhöhung der Lufttemperatur wurde die Verdunstung gesteigert Dn die Yer-

suchHobjecte kein Chlorophyll enthielten, so ist — .sagt Verfasser — die Er-

höbung der TrauHpiration in beiden Fällen «a functiou of living colourless

proto]>lapm*. Wenn eine etiolirte Pflanze ergrtint, so wird die.se Function be-

deutend verstärkt durch die Fähigkeit des Chlorophylls, bestimmte Lichtstrahlen

zu abüorbireu und in Folge von Umsatz vou Licht in Wärme die Temperatur und

Tension der Wasserdämpfe in den IntercallnUran an erhMian, wodnreb die

Tranapiratian baachlannigt wird. Hanalow nntaiachaidal also IhnUeh wia

Tiagham [281] — doch nnabhiogig von dlaaam — aina Protaplasniap nnd aina

Ghlorophyll-Tranapiniftlon. Hiabai iai nur tn bamarhan, daaa das Plasma in atio-

lirten Pflanian nMit farblos ist, dass da« Protopla.'^ma als solches, sowie auch

das Wasser und verschiedene Farbstoffe desselben Lichtstrahlen ab.sorbiren und

in Wärme umsetzen und dass nach den Untersuchungen Wiesner 's sich auch

die verstärkte Trau.^piration von chloropbyllfreien Pflanzen oder Pfianzentheüea

im Lichte durch den Wärmeumsatz der absorbirten Lichtstrahlen erklärt.

In welcher Weise das Licht auf die Irautipiratiun wirkt, mit anderen

Worten, wodnrah aiah dia Toratirkta TmnapiniAion im Idehta erklärt, wnida dvrah

die gnindlagandan yaranaha fon Wiaanar [127] und dia von dieaam Foraahar

anl^aatalUa nnd bagiftndala Thaoria varallndUdi.

Sornnar [178) ilodet es nun fraglich, ob das rom CUoiophjll ahaafbirla

nnd in Wftrme nrngesetite Licht sogleich eine innere Erwärmung der Qawabe

hervorruft, infolge derer sich die Spannung der Wasserdämpfe und damit anch

die Transpiration steigert. Es scheint Sorauer annehmbarer, wenn die Pflanze

das Licht mehr ausnützt, und zwar vorerst zu chemischer Arbeit, die in ihren

Eudphäi^en Wärme erzeugende Ozydationsprocesse darstellt; diese Wärme ist e^^

erst, welche auf die Transpiration wirkt und diesen Process in absolut feuchtem

Jlaam annSgUaht Sornnar dadnoirt alao: Durch die Liahtabaorptian wird dia
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Assimilation gesteigert; beide Proce«i<e gehen nach Timirjascff parallel; durch

die gesteigerte Neubildung organiscLer Substanz wird Material für die »ich

daraa knüpfenden Oxjdationsprocesse gewuunen; durch die Oxydation wird

Wärme erzeugt, welche wieder durch Erhöhang der DampfäpanDaog ia den

lutercellularen die TraoHpiration steigert

Qtg&a. di« Biditiflnit dicsnr Tb«orit itt Volgnd» einiuwMidoD: 1. Niefa

dn gewiee richtig«! BtobaehtongviiToo Wieso«r [187], Comes [165], Hall-

xiagel [198] ud H«nslow [W] erfolgt du Mwimnin der Tr&nspititioD in

den bltnen und violetten Strahlen; diese leisten nber gertde Ar die Assiinilation

Rehr wenig, da für diesen Process nach Timirja.se ff die rothen, nach den

Untersuchungen von Daubeny, Hunt, Dehärain, Sachs, Prillieux, Pfeffer

die gelben Strahlen am wirksamsten äind. 2. Nach den Untersucbuiigea von

Wiesner [127], Cornea [165. 172], Bonnier-Mangin [196, 2(iöj und Hens-

low [24oJ tiudet auch bei chlorophyllfreieu Geweben (etiolirte Laabsprosse,

etioUrti Keimlinge, Tnraebiedemftrbif» Perinntbien, PUse) Ucbtnbiorplion und
eistirkte Transj^ntlon im Liebte etett^ in welehen fUkn ouui doeb niebt von

einer Nenbildnng organisdier Bnbsluii dnieb Assialbtion spreeben kann. Aneb
in diesen Fällen sind es, wie nachgewiesen wurde, nur die absorbirten
Lichtstrahlen, welche durch Umsatz in Wärme die Transpiration erhöben.

Auch Kohl [230] ist mit der Wiesner 'sehen Erklärung der Lichtwirkung

auf die Transpiration nicht einverstanden. Er bezeichnet die W i esn er'schen

Metbüdeü als nicht richtige (.sio!j und führt verschiedene Mängel derselben an;

trotzdem uimmt er, ohne auch uur einen einzigen diesbezäglichen Trauäpiratiuus-

yerauch gemacht xn haben, die Wiesner 'sehen Reeultate als Basis fär seine

Tbeorie^ ms nnleglseb iati dn er eben, iwir nicbt nieb dgeneni Uitheil, aber

unter Bemfung «uf Beinke die WieanerMen Melboden verwirft nnd dadureb

implieite aneb die Eiaetbeit der Vetenebaeifebniiee niebt anerkennt Kebl
speculirte folgendermaasen: Aas den Versachen von Wiesner ergibt sich ein

Transpiratiousmazimum in Roth und ein iweites in Blau, welche Stdlen mit

denen der Assimilationsmaxima fon Engelmann und Reinke so ziemlich

snsammenfallen. Da mau nun nach Engelmann annehmen muss, dass die

Dneigie der absorbirten LicbtstraUen sor Spnltoog dar Kohlensäure im Chloro-

) In meiner kleineu Schrift: ,Ueb«r den Einfluss inaaerer Bedingungen auf die Trans-

Bpiration fite* [119], habe ich auch <li« Rf-jinltnte der Dph 6rai n'schen Ar>>»'it [TOI mit^ri tTi' ilt.

Hiebei hat lieh in eüier T»b«Ilen6bergchrift leider ein Fehler ein^eeehUchen ; es musa n&mlicb

4«* (S. e) stall »Kfthlaaiaara aatffAkaaebi itolMff htlMMat JMhmatmn •rlegl*.
DasB die» ein Lapaos calami ist, orgi^t si'^li schon darau«, dass ich ortitoiis die D eh e ra i n "sehe

Abhaodloag richtif dtirte (Sur TeTsporation d« l'daa etlAdicompoaitioa de r«cide carbo-

nfftM eto.), «a4 tweitoiMw tuSMvm Jeaer Tk^lle vonagvlirad«]! «nd avf diMelbe sieh bMl*>

hMidM Test, wo VOA lolileatture-Zerlegnng geaproehen wird. Soraa*r (tlS] hat nun jene

THt>elI(» Matnmt d<>!Tn Lapana abgedruckt, ohne letzteren erkannt zu haben; darana erklirt nirli

auch, wenn «r (8. 131} aa^t, daaa in d«n Ü«h^rata'aoh«a VenuokarMhan »mit der hocU(it«ii

Vo1llmau«Bbgab« tntik dl» hlklwto T«rdiin«tBBV vetbnndm ut*, nad dm imn htodareli raf

die y>-rmntbung parallel »(elifiuler Oxydationaproceas« in der Pfliinte hiiigewieHou wird. Auf diese,

Temeintlich von Dehdrain gefundene Parallelitit baut Sorauer sein« Th<«arie auf, wftkro&d

Deh^raia, wie aA«B btmarki, die Heng«» der aerlegtea Koblenetare beatünnt bat.
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phyllkorn vollständig verbraucht wird, also nichts Qbri? bleiben würde für einen

Umsatz von Tiicht in Wärme, und da bei der Spaltung Wärrae auch nicht ent-

wickelt werden kaun, so ist es n«»thwendig, sich nach einer andereu Wärme-

quelle umzusehen, und diese hudet Kühl iu der Bildung chemischer Ver-

bindungen in Folge der Assimilatioo oad dar dm gehörigen Athmnng. Wie
mui sieht, deckt lidi dieie Tfaeoiie mit jener ton Sorna er [178], die, wie ioh

innehme, eeineneit Kohl nieht belotnnt wer, dn er Sornaer mit keinem Worte

erwähnt. Wie wurde nun Kohl erklären, dass Bl&tiieo mit gelben Perianthien

im binnen Lichte stärker transpiriren als im gelben, solche mit binnen Petnlen

im gelben laichte mehr als im binnen V oder dass Pilze sich ceteris paribns im

Lichte V( rscliiedener Brechbarkeit verschieden verhalten bezüglich der Trauspi-

rationsgrösse? Wie man sieht, sind alle Einwände gegen die Wiesaer'sche

Erklärung der verstärkten Transpiration im Lichte hinfällig.

Dass die dunklen Wärmestrahlen einen nicht unbedeutenden, und

twnr beechlennigenden BinllaeB nnf die Trnneptrntioi& nneftben, wnrde tbtr-

einttimmend geieigtton Dnnbenj [80], Teeqne [186], Wieaner [127], Hens-
low [289] nnd Eberdt [844]. Der letsigenaonte Antor liet ttbrigens den Ein-

fluss der dunklen Wärmestrahlen nicht auf die Traoapiratloo, eondern de fiieto

nnf dl« Wneanrnnftiehme dnrch die Wnnela emittelt.

10. Capitel. Elnfluss der Lufttemperatur auf die Transpiration. Verdunstung bei

niederen Tenpemturgmdea. Rascher Wasserverluet dnroii Fraet getMleter

f*flnnzentiielle.

Sehen die alten Phyeiologen Mnriotte [4], Haies [5], Gnettnrd [6],

Senebier [14] beobnebteten nn wnrmen Tagen eine besondere reieUiehe Yer-

dnnstang der Versnehapflamen.

Dass bei sonst gleichbleibenden Verbiltnieeen eine ErUlnug der Luft-

temperatur eine Steigerung der Transpiration zur Folge haben muss, ii>t leicht

bej^reiflich, da erstens mit Zunahme der Luftwärme auch die relative Luft-

trockenheit zunimmt und zweitens durch die gleichzeitige Erwärmung der i'tianze

die Tension der Wasserdänipfe in den Intercellularen sich erhöht. Ks kann

noch hiuzugelügt werden, dass durch die Erwärmung der Ptlanze bis zum Opti-

mnm die Stoff^echselprocesae mit grilaaerer Energie sidl follriehen, wae nicht

ohne Einflnaa auf die Menge der WaaserdunetbUdnng bleiben knnn. Es stimmen

nach die Beobaehtnngen ron Dntroehet [88], Alei. Malier [78], Wieener [88],

Risler [92], Eder [111], Briem [128], Fr. Haberlandt [134], Comes [149],

Masure [176], Tschaplowitz [194], Hellriegel [Ü'sl, Ledere [200+210],

Bounier [205], Kohl[2:Ui], Heuslow i210|. Eb<Tdt n. A .larin über-

ein, dass sich die Transpirationsthätigkeit Hiit Erhöliuiig der Lufttemperatur

stoigprt. mit Erniedrigung derselben verringert. Senebier jM] nnd Miquel
schreiben allerdings der Lnliwürme nur einen geringen LinHuss auf die

Transpiration zu; ebenso De Caudulle [29J auf die ,exhaUtiou aqueuse"

(Wai>serdnnetabgnbe dnreh Spnltdffhnngen). Doch sind die Veregche der drei
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genannten Autor«! lebr mangelhaft gewesen. Heyen (Pflanzenphjsiologie. II,

8. 96) bemerkt sop^ar: „Nicht die Wärme, sondern die Grade dfr Trockenheit

bestimmen die Ansdünstang der Pflanzen''. Fs ist allerdings richtig, d<i8s die

Tr:ins))iration in einer zwar sehr warmen, jedoch auch sehr feuchten Luft gering

sein wird; aber dasselbe ist der Fall in einer zwar recht trockenen und gleich-

seitig sehr kalten LufU Dass von dein Ergebnisse, zu dem Delieräiu [80] ge-

konuii«!! ist: Die WirlraiiK der SonoeDstralilen anf die Traospiration bertthe

nielit auf der wftnnendeD, eoiidem auf der leuchtenden Kraft des Lichtes, gerade

das Gegentheil richtig ist, wurde schon im vorigen Gapitel gezeigt

Alexander Müller [73] fand fQr Qetreidek5rner, daas die Trocknungs-

geschwindigkeit mit erhöhter Temperakur in einem grösseren Terhaltaiss tu-

nimmt, als das der Temppratnrstpij^'Tnng.

Von Wiesner [88] du rrlii,'..' führte Versuche ergaben, dass durch Herab-

üetzuntr 'itr Temperatur die Gewächse mit raschem Blattfall eine relativ weit-

aus stärkere Verminderung der Verdunstang erfahren, als Pflansen mit trägem

Laubfall.

Just [106] eraftteKe die Wasserabgabe Ton Aepfsln innerhalb weiter

Temperatargrensen. Bei den durch 06 Stunden fortgesetrten Yersuchen wurde

der griteste Wisserrerlust hei 46* G/ heohachtet; von da an his 07* C. fiel die

Verdunstungsgrösse mit steigender Temperatur.

Teehaplowitz [141] wollte experimentell leigen, dass die strahlende

Wärme für die Transpiration mehr leistet, als die eingeleitete", vergass aber,

die Einzeltemperatoren zu notiren. Ich gehe ;tuf das Detail der Versuche nicht

ein; ebenso nicht auf jene Weber's \22'^\ bfi den^n die Transpiration ab-

geschnittener, unversehrter Sprosse mit der Verdunstung sidcher verglichen wurde,

deren untere, entrindete Stengelpartie vorher scharf gedörrt wurde (cfr. Mat., I).

Der Curioeltit halber eitire ich noch ein BesnltatTon Gnppenberger
[IfliI]; lyHohe Temperatur scheint bei larten Kräutern die Transpiration tu

henmen, bei stirkeren Krintem und hei Holqrewichsen in fordern".

Dass auch hei Wärmegraden unter Null Wssserdampf abgegeben wird,

Würde von Burgerstein (l'^OV^l fö'' bebliltterte IVi.TKs-Zweige (bis zu einer

Temperatur von — lO T'* T.). von Wiesner und l'aclier (II-')] für blattlose,

periderm besitzende Zweigstürko von Aescfduit Quercus ttod Taxu8 (bis itt einer

Temperatur von — 1:?° C.) constatirt.

Mohl [37] fand, das« l'Hanzentheile (Blätter, Caulome), welche durch

eine 24 Stunden dauernde Frostwirkung von —
- 4 bis — 9* C. getödtet wurden,

nach Üebertragnng in ein geheiltes Zimmer viel rascher Wasser verioreB ah die

nicht erfrorenen Vergleichsolgeete. Hohl erklSrt diese leicht lu verificirende

Erscheinung dadurch, dass durch das Brfrieren entweder eine physikalische

Aenderung in der Zellwand oder eine chemische Terftnderung in den Zellinhalten

hervorgerufen wird.

Im Wesentlichen zu demselben Resultate gelaiit,'tpn Nage Ii [02] durch

analoge Ver-^nclie mit A«^|>f>dn und KartnflTfln (cfr. Mat., I) und Fleischer [21^]

durch Vergleich d^r (iesclivvindigkeit des Austrockuens erfrorener und lebender

Z. B. Qm. U. XXXIX. Abb. 56
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Blätter denelben Pflsoteo. Beld« Foraeber hftben dt» Encheinaiig racb richtig

erklärt.

Bf^züglich des Einfluss^'R vun T*>raperataren von 4 bis Tj^C. ober Ntill

auf (Up Transpiration zartbliitteri^j^^r l'flanxen ist noch auf die Beobachtnngen

von Sachs [59] aufmerksam zu maclKn, welche im 2. C»pitel (S. 400), sowie

iu Mat., 1 (y. 7u9) bereits relerirt wurden.

Ii. Capitel. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Transpiration. Möglichkeit der

Wasserabgabe der Pflanze im dunstgesättigten Räume und unter Wasser.

Es ist eine llnget bekannte Thatsaohe, dass der faygrometriscbe Zuatftnd

der Luft einen grossen Einflass anf die Verdunstung ausübt. Demzufolge ist es

klar. (Ias8 unter sonst glpichcn Umstünden fhr Anstritt d^s Wasserdampfes aus

der Pflanze um so lebhafter vor sich gehen wird, je trockener die Luft ist.

Schon die alten Phy.siologen, Haies [5], Ouettard [6], wussten, dass die

PÜanzen bei feuchtem Wetter, iusbesouders iu thauigen Nächten, sehr wenig

Wtaaer Yeiteeo. Die Terrinfemng der Trftaepirettoii bei Zunabne der lelitlftn

Iiaftfeaebtig]»it haben eiperimentell beobachtet: Miqnel [33], Fleiaehmanii

[78]. Eder [111], Briem [188], Haberlandt [134], Andere [145], Maenr«

[17^, Techaplowitz [ld4], Hellriegel [198], Lecleie [900, 810], Bonnier
und Mangin [205] (Letztere für die Fruchtkörper verschiedener Hymeno-

myceten) und Eber dt |*2M] Merkwürdifjer Weiso konnte Risler [92] keine

Aenderung der Transpiration mit veränderter Lufiteuciitigkeit constatireu.

Specielle und au-slührlichere Versuche über den Gegenstand wurden von

ünger [G4], Sorauer [158], Hellriegei [PJö] und Leclerc [200, 21üJ au»-

gef&brt.

ünger [64] fand dae Terh&ltnies der TraDspirationegHtaee in freier Lnft

an der in einer (dnreh einen Qlae^lioder abgeeperrfcen) Lnft Yon 91*6 */«

FencbtigkeitsgehaU bei SteUim eomwiun%$ gleich 10*4:1, bei Sanmneuhu
polyantfiemofi gleich 4G:1, beides redncirt auf ^'leiche Blattfläehe. Doch war

die Temperatur der freien und der Cylinderluft nicht dieselbe.

Hellriegel [198] verwendete Gersteni^flanzen die in mit Erde ffpfüUten

Gefassen cuitivirt wurden. Die oberirdischen Orgaue waren mit einem 120 cm
hohen Glassturz bedeckt, von dessen oberem Theile ein Verbiudungsrohr so

einer BOcbse ging, auf der ein 66 cm hoher Kauoht'aug aufgesetzt war. In der

Bftebse befand eich eine brennende Petroletunlampe, welche als Aspirator diente.

Dnreh den Appaiat wnrde aehr frachte, reep. sehr iroekene Lufl aapirirt Die

Tranapiration war hiebei nm 80—50% niedriger, reep. h5her ale dae Haea der

»mittleren Yerdunstungsenergie*.

BesQglich der Versuche von Sorauer [158] und Leclerc [200] und deren

Resultate verweise ich auf das im ersten Theile der „ftfaterialieu" Gesagte and

füge hier noch bei, dass Sorauer [158] eine Nachwirkung der Luftfeuchtig-

keit constatirte. Dieselbe war bei den Versuchspflanzen (Apfel- und Birnen-

Hämlinge), die nach je ^echi» Tagen miteinander vertauscht wurden, indem die iu
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feuchter Loft befindlichen in trockeuü Luit kameu uud uiugeitebrt, »m ersten

Tage nftch dem Wechsel deatlich erkeonbar.

Ab ein Cnrioram «nebeiai du VmiicliMig«bniM von Giipponberger

(122]: »Um fiiliig« hMtnM^M MMmi di» TiMtpiration Mhr; graiM

iMgigm tclMiiit ti6 wenig oder nicht in hemmen'*.

Ueber den Begriff von Tschaplowitz [203] aufgeetellten »Truepi*

laMoneoptimumB" siehe im ersten Theile der .Meterielian".

Dif» Frage, ob eine lebende VHanze in einem dnnst gesättigten Itaume

noch W;ibs(, r«ldiii|)f abzugeben vermag, wurde zu wiederholtcuuaalen aufgewurfen,

eiperiment^-ll piüft und beantwortet. Mit Ja* von Sachs [53, 60], Da-
chartre [ai], Uuger [Gl], Uartig [66] (fär uubelaubte Zweigspitzen), Knop
[68], Debtfrain 179, 80], Prillienx (Compt rend. de l'Acad. des Scienc. Paris.

YoL LXXI» 1870), Hellriegel [90]. Wieener [127], Vnn Tteghem und

Bonnier [182J (fttr Knollen nnd Zwiebeln); mit «nein* von B9hm [65).

Eder [III], Iieelero [200]* Also 11 Stimmen pro* 8 eontn. Eiperimeotell ist

die Frage nur dnrdi oehr rigoros auszuführende Versuche sa lUeen, da die ab*

gegebenen Wassennengen jedenfalls nur sehr kleiue sein Icönnen, diese kleinen

Mengen sidi aber aus dem Wasserverluste wahrend der U«bertragung der Pflanze

¥on der Wage in den feuchten Kaum und aus diesem wieder auf die Wage, so-

wie während der Manipulation der zweimaligen Wägung ergeben können Ferner

ist zu beachten, d-Atm man die Luft iu einem grösseren iiuum für iuugere Zeit

in einem ebeolnt dnustgesättigten Znitand nieht erhilien kann. Dieee letitere

Fehlerquelle tnt thttiiehlich bei den Tennefaen Ton Dnehnrtre [54], Unger
[64 nnd Sitrangiber. der knie. Aked. der Wieeenaeh. in Wien, Bd. IX, 1862],

Frillieni (1. c), Hartig [66], Van Tiegbem und Bonnier [182] ein. Wenn
man aber nach Deh^rain^s [71] Methode abgeschnittene Blätter in Glaer61iren

einschliesst und diese der Sonne ezponirt, so ist es begreiflich, dass man einen

reichlichen Beschlag von Wassertropfen an den Innenwänden der Glasröhren erhält.

Ks hat zuerst Sachs [581 dariiuf hingewiesen, nnd später auch Knop
[681 sich dahin ausgesprochen, da*» t iiM- lebende rtltitue auch in einer mit

^Va8äerdampf voükommea gesättigteu Atmosphäre noch etwas Wasser verlieren

kann, nnd iwar in Folge der dnroh OiydatioaeproeeBee gebildeten Wirme, wo*

dnreb die Tenaion dea in den InteroeUnlaien enthaltenen Waaaerdampfea erhSht

wird. Sache [58] bat aogar auf dieee Thataache eine Methode gegrflndet, dnroh

die Menge dee in einer dnnetgesittigten Lnft abgegebenen Waaaerdampfea die

Quantität der Eigenwärme der Pflanze zu messen (cfr. Mat, I).

Es wurde von Wiesner (127] gezeigt (vgl. Cap. 9), dass die Licht&bsorp-

tion im Chlorophyll (oder einem anderen Pflauzeufarbstoiri einen Umsatz von

Licht in Wärme bedeutet In < i iiseijueuz dieser 'i'hatsache spricht er die Ueber-

zeugung HU8, dass im Lichte auch in einer mit Wasserdampf gesättigten Atmo-

sphäre i rauäpiratiuu statttiudeu kanu. Derbelbe Autui theilt auch einige unter

den genannten YerbUtniaaen bei Maiapilattien gefundene Zahlen mit.

PMlbn wir nooh die drei firfther genannten Contnaitimmen. Die Befaaup-

tnng Sder*a [111]: »In einem aboolnt fenehten Baum iat die Tranapii^ation
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auch bei iuteuHiver Beleuchtuug gleich Null", ist einfftch fftlbch. Aui seine Ver-

suche einsageheo, anterlMM ieh.

Leelerc {200, 210] itellte einiehligige Veftoeh« aaeh imi Y«ndii«d«ii«ii

Metliodaii ui. Bai der tnleii befiwdea eich gewogtn« (bewnrselle) HaArpflsmcB

eine Stiuide lug in einem B«im, der mit Waeserdem^ gewies geeittigt war,

da 68 sogar sn einer (Kondensation des Wasserdauipfee kam. Kachher wurden

die Pflanzen nach „sorgfältiger Abtrocknuog'' wieder gewogen. Da sich hiebei

eine Gewichtsvermehrung (otleubar in Folge der unvoUstündipen Abtrocknunp)

constatiren liess, so schliesst der Verfasser: ,1a plante dans uue atinospbere

satiiroe ne transpire pHs**. Dass seiue Experiment« lu diesem Sclilusse nicht

berechtigteu, iut eiubucbtcud. Bei der zweiten Methode wurdeu einjährige

ItoaskasUnienpflaaien (mit den Wuneln in einer NftliretofflöBung) in einem vom
Verfaaaer nilier beecbriebenen A|ipant einem feinen Ragen aoegeeetil und die

Abaorption an einem CapiUnirohr beobaclitel. Da aieh in letrterem die Waaaer-

lilile verliuigerfte, etait sich au verkünen, so schliesat Leolero, daaa keine

Transpiration stattgefunden habe. Eh ist klar, daaa andi dieaar Veianeh die in

Bede stehende Frage nicht beantwortet.

Böhm fand durch Versuche mit beblätterten Weideuzweiperi dif

Transpiration im duustgesättigten Raum gleich Null, und kommt lu der Fcl^vruug:

^DHinit entfällt die Annahme einer Wärmequelle iu der Pflanze". Die Versuche

faaaeu offenbar bei einer schwachen Beleuchtuug statt.

Mit Bftckaidit anf die Tfaatiaehe, daaa in der lebenden Pflanae fmtwibnnd
OiydatioDsproecaee atattflnden, dam beim Dnrebgang dea Liehtea dnreh die Ge-

webe ein Theil deaaelben in Wärme nmgeaetrt wird, daaa, wie Veaque (126) Cud,

die dnnUen Wirmeatrahlen in geaittigter Lnft aogar eneigiKb aof die Tranapi*

ration wirken, kann ea keinem Zweifal nnturliegen, dass in einem mit Waaaer-

dnnat gesättigtem Räume nicht nur Transpiration atattfindeu kann, aOttdem

unter Umständen, z. I>. im Liclite, stHttliudeu muss.

Im An chlus^ tlit'ile icii noch die mir aus der Literatur beiiaunt ge-

wordenen Ansi« Ilten über eine eyentuelle Transpiration tinter Wasser mit. Haies

glaubt«, dasb i'Hauxeu auch unter Wasser trauspirireu. Uugor [43] kommt auf

Gmnd einiger Eiperimente gleiebCalla an dem Schloaa, daaa bai anbmeiaea be*

wnnalten Fflaoaen eine dar Yerdnnatnng entapnehamde Anaaeheidnng von Waaaar

dnreh die BÜtkar atatthat Ebenao gelangte Dacbartre [54] an dem Beaoltate,

daw Sprosse bewnrzelter Pflanzen unter Wasser transpiriren, da eine Gewiehta-

ferminderung eintrat. Dieselbe erklärt eich jedoch durch die Wasserentziehung

seitens der Luftblätter: vgl. Wiesner [2-12]. Fr. UaberUndt [123] sagt:

sSnbmerae WaaaerpflanaeA traaapirireu offenbar nicht''.

12, Capital. Elnflm der Ijrflbewegmii nnf di« Tranapiration. EracbüttemiM.

Da dnreh Lnfibewegung die rein phjaikaliaehe Yerdnnatnag bafitedait

wird, ao lat ea fon Tomhaiein Uar, daaa in Folge der durch Lnftarnanerang

herbvgafthrten FortachalAang der gebildetan Dlknata nach dia Tnumpitiitioa
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•rhUift ipaid«ii mum, loh eMin loniahit 4m Anstprttdie mehrsnr Antoran,

die eotwtder aar lehr wmigt oder gir keine dieebeilgUeheii Venoehe gtueelit

beben.

Senebier [14j: „Warme WiuUt- begftnstigrpn die Traospiration*'. — Flenk

[15): »Sehr stark ist die Trauapiration bei warmem Wind*. — ünper f4o|:

„Einen sehr untergeordneten Einflutib besitzt die Bewegung der Luft". —
Risler [U2|: ^Je n'ai pu constater aucone variaticu de la trauspiratiou aveo

ragitatioa de Vüt^. — Eder [III]: »Dorcb Lnftbewegang wird die Tranepi-

ntien geeteiftert*. — Andere [145]: «Die Lnftbewegnng bal einen Einfloee

»nf die Tnnapinüoo; einen grfleeefen bei klaren alt bei bewSlktem Himael".
» Harüg [188]: »Daae die Bewegung der Lnft einen wesentlichen Binflaea

nnf die Verdanstungsmenge der Blätter in freier Luft ausflbt. ist keinem Zweifel

üntcrworfen". — Hellriegel [198], der eine Anzahl specieller Versuche mit dem

früher (S. 440) skizzirten Apparat diirohfiihrtf fdio Versuche fanden mit Gersten-

pflänzchen statt), sagt: ^Die wenigen Ziihlen dürften als genügend angesehen

werden, um zu beweisen, dass die Wa>st rausgabe der Pflanzen allerdiugh auch

durch die Stärke des Luluagct» mit beeintluatit werde, daas aber dieser Factor

den beiden anderen — Winne nnd Lnftfenchtigkeit — an Krall «dl niehiWil'.

Wie man eiebl, war daa bieber über den Einflnee der Lnftbewegnng Er-

mittelte inaaeret dBrftig. Antgedebnie nnd enote Eiperimente Aber den Gegen-

stand, die ale grundlegend beaeicbnel werden mtkaeen, wurden von Wiesn er [888]

dnrehgef&hrt Dieeer Ferecber bediente sich eines mittelst eines 8cbmid*Beben
Wassermotors um eine verticale Achse sich drehenden Kotationsapparates, den

er in den Sitznngsber. der kais. Akad. der Wissensch., Bd. 08. 1881. S. 295, aus-

fOhrlicli bescliriebt'n liiitto. Wiesner fasst die Haupterßt'buisse seiner Unter-

6111 hun^,'en wie fuigt /.usammeu: 1. Luftbewegungen, welche der in der Umgebang
von Wieu herrschendeu mittleren Windgeschwindigkeit entsprecheu (beiläuüg

8fli in der Seennde), üben anf iranspirirende Pflansenibeile eine betr&obtliebe

Wirkung ans. 8. Selil man die Traaeinrationsgrösee eines Organs Ar beelimmte

Zeil nnd Bedingungen nnd mbende Lnft gldeh 1, so kann die FQidemng dareb

die Lnftbewegnng nach den bisber angesteltten Yersneben bie anf 80 aleigen,

nnd die UendMelsnng bis auf 0*65 sinken. 3. Die grOsste Wirkung erzielt ein

Luftstrom, welcher senkrecht auf das transpirti »Mhlc Orpan auffällt. 4. Eine

Herabsetzung der Transpiration tritt ein, wenn durch rasolien und vollständigen

Verschluss der Spaltöffnungen iu Folge des Windt^.H die ganze intercellulare

Transpiration aufgehoben wird und die epidermoidale Transpiration nur eine

geringe ist (Saxifraga aarmentosaj. 5. Sehr stark ist die Förderang der Transpi-

ralion dmeb die Terdansinngt wenn die SpUtÖffnnngea der betreffenden Organe

setbsl im Winde offim bleiben (Hydrangm hoHmti»). 9. Bei eebr starker

eiddermeidaler Tranepiration kann edbal dann eine betriebtUebe FBrdemng
der Transpiration ebtreten, wenn die SpnttUbnngen eieh raaeb aebUeeeen

(Ädiantum CaptUtw Venerin). 7. Die durch den Wind hervorgemfene Schliessung

der iSpahöffnungen wird durch Herabsetzung des Turgors der Schliesszelleu in Folge

starker Yerdonstnng der lelateren bewerkstelligt Beafiglicb des weiteren Details,
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sowie der Methoden dieser wichtigen Untenniehuig mftnea wir auf das OrigiBal

ferweisen.

Aii(,'fMP^rt durch di*' W i es n or'scheu Unterjsuchuugen hat Eberdt |2-441

VerBUche üb« i den Kinllii^> des Windes atif Hie Transpiration angestellt. Derselbe

liero auf seine Ver.sitchBpilanzen (Asdepiag, Eupatorium) eine mit Terschiedenen

Gebläsen hervorgebrachte Luftbewegang einwirken. Die Windgeschwindigkeiten

betrugen 2. 3, 5, 6 «i per Secnnde. Die PflMie&theile wnren entweder frei be-

weglich oder fliirl Es wnrde die Hetiiode der «Meesnng* nnd die der .Wlgnag"
angewendet Dass »die anf Grand der Methode der Meaenng und die änf Grand
der Methode der Wägung erhaltenen Resoltate gegenseitig nicht genan ftber-

eini^timmen'*, ist leicht begreiflich, da eben dnrch die erste Methode die Grösse

der Wa^sfranfrirthiiif'. durch die zwritp Methode jene der Wasgerahf^^hp »^rniittplt

wniiU» I^io dllroll Wajjunp crhalteueu Resultate (denn diese alltdü sind zu

berücksichtigen) waren fidijende: Im Winde wurde nifhr trausiiirirt als in Kuhe.

Bei Fixirung war die Wirkung eines gleich starken Luftütrumes etwas geringer

als wenn die Pflanze frei beweglich war, somit zu der Windwirkuug noch Schütiel-

beweguug hinsninun. Die geringeren WindgeeehwindigksSten tbien anf die

Transpiration der Pflanien die verhiltnisemisaig grteste Wirkung ans» was darin

seinen Grand hat» dass die EriiaiinDg der Transpiration im Winde anf dem
stetig wechselnden (sich verringenden) PenebtiglEeitBgehalt der Luft beruht.

Bezüglich des Einflus<;es von ErschQtternngen aal die Transpiration

hat zunächst Barauetzky [94] einige Beobachtungen gesauiiiielt und ver-

öffentlicht. Wird eine rilanze (^e.«CM/i<.s-Zweip I ))lötzlich erschüttert, s«- erleidet

sie *?inen relativ sehr starken Wasscrverlust. Erfolgt unmittelbar darnut ein

zweiter Stoss, so ist der Gewichtsverlu.st viel kleiner, und nach dem dritten

Stoss ergibt sich gewöhnlich keine oder eine nar anbedeutende Gewichts-

erminderang. Baranetzky stellte nnn die (nieht bewiesene) Ansieht anf, dass

die Stftsee anf rein mechanische Weise wirken: ^Die leisesten mechanischen Sr*

schlitternngen sind schon im Stande, die Spannungen im Inneren der Pflante

derart zn ändern, dass die Spaltofifnungen theilweise geschlossen werden nnd

die Transpiration dadurch vermindert wird". Nach den früher mitgetheilten

exacten Beobachtungen von Wiesner [238] sind diese von Baranetskj auf«

gestellten Sätze wenigsten.*- in j 'nor Allgeineinludt tai.^ch.

Kohl [230] hat mit llilte -ieines „'l'raiispirHtionsayiparates" geluudeii. dass

sowohl nach ganz kurzer als auch nacli lauK'er andauernder Erschütterung

immer eine Acceleration der Verdanstung (recte Wasserabttorption) eintrat; darauf

erfolgte aber (contra Baranetiky) nidit eine Sniiedrigung der «Transpiratiott*,

sondern letatere stellte sich entweder plStilich oder aUmllig auf dieeelbe Hdhe,

die sie Yor der E^htttterang hatten

Eberdt [244] bediente sich des in Pfeffer, Pflanaen^ysiologie, I, 8. 185
abgebildeten einfachen Apparates, mit Hilfe dessen man entweder die Wasser*

aufnähme oder die Wa';<er?ihtfHbe oder beides gleichzeitig bestimmen kann.

Leider bestimmte Eberdt nicht die Transpiration, sondern die Wasseraufnahme

durch die Wurzeln. Die Ergebnisse der mit MarciArialiSf Aiclepuu und Mahpe
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Migafftlirteii YenncBe fiust der Äntor io folgende Salca snmmmen: 1. Die Er-

Bchfitternngen wirken nicht als Stösge auf die Pflanze ein, sondern durch die

in ihrer Folge anftretendeu Verändernngen der das transpirir^iide Organ um-

gebenden Atmosphäre. Aus- <Hpscm Grunde sind die den Krschiitteruugeu zu-

geschriebenen Wirknngen eigentlich Folgen der Wirkung des Windns. 2. Sehr

schwache Erschütterungen üben auf die ^Transpiration" der I'llanzeu keinen

Einfluss aus. 3. In Folge dauernder Krschatteruug tritt immer eine Acceieration

der Ttrdmiftaog ein.

Ans den UDtenqebmigeB fon Wiesner, Kohl und Eberdt ergibt »oh
KHnit die üorichtiglnit fMi »Her BeobaehtDngen von Baranetsky.

Bei Versncben, welche Schirm er [230] anetellte, worden Zweige (Eham'
nut, Cjfdoniot Syringa) in Intorrallen von ir> Minuten gewogen. 5 Minuten

nach der Wägunpr erfolgte eine Erschütterung der Zweige: „Wiilirond der Kr-

sohüttenin^^panscii w;ir die Transpiration grösser als wahrend d^r liuliepauseu".

Was indes.s der YHilassfr damit meint: ^Sowohl Ruhe- als* P>schutterungspausea

rufen im Inuereu der Pllaase moleculare Stömogea hervor'', weiss ich nicht.

13. Capitel. Einfliiss des Luftdrücke« auf die Tranapiratkm.

Daee der Austritt dee Waaeerdampfee aoa der Pllanae tun so leiehter statt-

finden wird, je kleiner der äussere Luftdruck ist, leuchtet von selbst ein. Directe

Versuche über diesen Gegenstand sind nicht angestellt worden; ich habe in der

Literatur nur die folgenden zwei Angaben gefunden; Sprengel [19] theilt mit,

dass Alpetijtflanzen wegen der dünneren Luftschichten starker verdunsten und

dadurch gewürzhafter werden. Rei nitzer [187] sagt, dass in bedeutenden Höhen

über dem Meere die Transpiration in Folge des schwächeren Luftdruckes sehr

beflMert wird, nnd meint, dass desshalb dort die Bäume langsamer wachsen (!!).

Sehlieealich eei erwihnt, dasa Rialer [92] mebrmala eine Steigenmg der

Tnaapifition beim Herannahen einen Qewittora bemerkte.

14. Capftol. Eliiflwa de» Wassftrgtthaltm mid der Tenparatir de« Bodett

die TraMpirtlioii.

Bei einem ß;rösseren Wassergehnltp des Rodens kann offenbar eine grössere

Wassermenge diirch dip Wurzeln in die l'lianze eintreten und dalier auch durch

die Blätter austreten, als bei einem geringen Wassergehalte. Schon Uales [h\

beobtehtrte bei der Bonnenbinme, data dieeelbe mehr transpirirte, wenn der

Boden relehlieher begoeaen wurde. Aneh Bialer [92J fand, daea aieh die Tranapi« •

ratioB naeh Bewlaaemng dee Bodena ennehrte, nnd in dem Maeae ale der

Wassergebalt den Bodens abnahm, sieb verminderte. Bbenao ergab aieh ana den

zahlreiehen Versuchen Fittbogen's [08] ^'fr. Mat., I), dasa im Allgemeinen die

Transpiration mit der Zunahme der Bodenfeuchtigkeit stieg. Der Ansicht dieser

Autoren ist die der beiden folgenden gerade entf^egenjjesetzt. Guettard [ö]

gibt nämlich au, dass in trockenem Boden stehende Pdanten mehr transpiriren

4'
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als in feuchten, und Sprengel [19] sagl: „Ckwilt dnoiten FÜmmd in feneirtaa

Boden weniger ms aU ia trockenem".

Es kommt indessen, wonof Sachs [57] zuerst aufmerksam gemacht bat,

tiiolit darauf an, wie viel Wa^spr eine bestimmt«* Rixlenart aufnehmen kann. od*>r

wie pruss der jeweilige Wassergflialt 'Irs B^riens ist, sondern wie viel die Tflaiize

von dem vorhandenen Wasser auliunehmen vermag, welches bekanntlich vun den

verschiedenen Bodenarten mit angleicher Kraft festgehalten wird. Diese Kraft

müssen die aufsaugenden Wurzelzellen fiberwinden. Sachs [57] verglich die

TranapintioDegrSiee fon Tabakpflanxen, die in LebaMea, beiiehnngiweie« in

grobkiniigem Sand eingfwnnelt inren; im Lehm etgtb licb eine glefcbförmigti«

nnd etftrbere Waeserabgabe als im Sande.

Xebrere Antoren socbten jenen FeuebiiglEeit^gTad dee Bodene in ermit-

teln, bei welchem die Wnneln nicht mehr so Tiel Fltkssigkeit anfnebmen kSnnen,

om den durcb Transpiration herbeigeführten Wasserverlust zu docken. Naeb

Versuchen von Heinrich [lor>] welkten in einem Torfboden nerstenpflanzen

bei einem Wasserg» ]ialt'» v>-n 17 7. Ruggenpflanzen bei r»;? -} 7 des trockenen

Bodens. In Kalkbudeu welkten Maispflanzen bei sc. Saubohnen bei 12'7 7o

Bodenfeuchtigkeit Ad. Mayer (in Pühling's Landw. Zeitung, 24. Bd.. 187."))

beobachtete das Welken von Erbsenpflanzen iu Sagespähuen bei 33 3, Mergel

47, Sand 13 7o Bodenfenebtigkeü Naeb den ünterenchnngen fon Liebenberg

[125] erfolgte das Welken Ton Bobnenpflanien bei folgender Feocbtigkeit des

Bodens (in Yol-Proc): Lebm 10*02. Mergel 6*9, grober Dilnvialsand 12. —
Hellriegers [198] Yersncbe mit Bohnen, Erbsen, Lupinen etc. ergaben, dass

in (Sartenerde (bei starker Sonnenhitze) erst eine Feuchtigkeit, die etwa %
der wasserhaltenden Kraft des Bodens gleichkommt, den Wasserbedarf der Fflaose

wirksam zu decken vermag.

Fittbügen [08] constatirte durch ausgedehnte Versuchsreihen (cfr.

Mat., I) eine um so grÖH.«iers} '/unahuie d^r organischen und unoigaiü.-cheu

Pllanzenmasse im Verhaltnisse zum evaporirten Wasser, je mehr der ^\'a^^>'^-

gehalt des lioden» abnahm. Sorauer [17S] verglich die Transpiration vou

Kirsch- und Weiusämlingen in Sand- and Wassercaltur (wässerige Nährstoif-

lösung), redneirt anf die gebildete Troekensobetans. Es ergab sieb, dass unter

ionat gleichen Bedingungen die Sandpflanien weniger Wasser inr Prodnetion

Ton einem Gramm Trockenaubstani benötbigten als die Wasserpflanaen.

Ueber die Besiehnngen der Bodentemperatnr anr Tianapiration iat

mir nnr eine einaige Beobacbtang Ton Saebe [57] bekannt gewvfdeo. Dtmelb«

fand (bei Tabakpflanzen), dass Erhöhung der Bodentemperatur die Transpiration

beschleunigte. Diese Acceleration der Verdunstung erklärt sich otfenbar in Folge

der durch die Erhöhung der Bodentempemtor Toranlassten gesteigerten Tlmtig-

keife des Wurzeldruckes.

lieber den EinfloHK der Bodentemperatnr (Bodenwa-^ser- Temperatur) auf

die Wahi.-herauf nähme durch die Wurzeln haben Vesqae il59J, Kohl {.235]

und Eberdt [^244] Versuche Teroflentiicht
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15. CapNel. Elnfloss Ohenlsotier StolTe auf die Traiapfratlon. Siurm, Alkalien,

Nikrtalze, eohSdliolie Sabetaneii.

Um za erfahren, in welcher Weise heBtimmte, der Pflanze in gelöstem

ZiMtende geboteae Stoib die TraoBpiratioo beeinflnsien, wurden fiele Yenache

gemadii. leh fiuee saniehst die Venncheergebnieee tob Senebier [14], Sache

(57, 68]. Nobbe aad Siegert [09], Bargereteln [118» 148] and Soraner

(180, 193] zusainmen und verweise beiSglich der Detaile aaf die Rxeerpte im
elften Theile der „Materialien''.

TJflberpinstimmend heobachteten S eii phier [14], Sachs [57, TiR] und ich

[118j, dass aui^'osäuertes Wasser di(> Transjuration goprciiiher deetillirteni Wasser

erhöht. Kbeuso fanden Sachs und ich übereiustiminend, dass schwach alka-

lisches Wasser die Transpiration herabsetzt. Ueber den Einfluss von Salzen

sind jedoch die Beobachtungen undAnsichten widersprechend. Nach Senebier

[14] bewirkten wiseerige Ltonagen einielner Selie (Na, SO«, ENG,, C« K, 0«)

eine Aeeeletatioo, nach Sache [57] (bei Haie- nnd Klirbiepfianaen Löevngen

Ton [ViE^t SO4 und Na Cl) eine Retardation der Tranepiration. Die beiden

genannten Autoren haben aber so wc tii^p Verenche (gemacht, dass die Resultate

nur von geringem Werth e sitid. Zaiilreiche, verschieden modificirte Versuchs-

reihen wurden von mir [W^. 1 l^J durch^eftihrt und ergaben im Wesentlir1iP?i

:

In Jiösangen einzelner Nährsalze ist die Trunsjiiration im Vergleiche zum destil-

lirten Wasser um so grösser, je höher dnr Salzgehalt der Lösung ist. bis sie

bei einer bestimmten Cuuceutration (beim Mais etwa bei 0 25 7o) Maximum
neldit, und iwar iet Utsteree bei alkalischen Selsen bei einer niedrigeren (bei

Maie etwa O'lVi)* bei aaner reagirenden bei einer höheren Concentration (bei'

Maia ca. 0'5Vs) d^t Fall ale bei neutralen NIbretoiien. Bei grOeeerem Sals-

gehalt der Löeang nimmt die Transpiration ab, wird der im destillirten Waeeer

gleich nnd endlich geringer ale in letaterem. Dann ist aber der Salsgehalt der

Lösung in der Regel ein so grosser, dass er als ein ftir die Pflanze ungünstiger

bezeichnet werden mus.-». Rei Anwendnn? von Nährsalzgemischpn (Nahrstoflf-

lösungen) fand stets eine geringere Transpiration statt als unter gleichen Ver-

hältnissen im destillirten Washer. In Tiösuugeii von Salzen, welche für die

Assimilation belanglos sind, ergab sich kein bestimmtes allgemeines Geeeti.

Kobbe and Siegert [69] fanden dagegen fttr NahretoiHOsangeu einen

fihnlichen Gang der Tranepiration, wie ich ihn fttr einselne N&hrealse eonetatirt

habe; ee eind jedoch die von den genannten Antoren erhaltenen Zahlen eo eigen-

thümlich, dass ich wenigstens in diesem Falle die Versuche wiederholt hätte.

80 betrog %, B. fttr Cllilegerste (eine der beiden Versuchspflanzen) die transpi-

rirte Wassermenge in cm^ bei destillirtem Wasser 200. bei einer 0 05"/oigpn

NährstofTlösung aber also das Sechzehnfücho (!). Von n .") bis 1 7 ,,
^<teigt

die Transpiration, von du bis 2 7i.o fällt sie; von da zu ;>"
„(, steigt sie wieder,

uiu bei liöherer Concentration abermals zu fallen. (Gewiss merkwürdig!)

Sorauer [178] fand, dass die Transpiration von Pilanzen, deren Wurzeln

eine complete NihretoiUiettttg anfnehmen kttnnen, dieselbe Steigerung, beaie-

2. B, o«f. B. XXXIX. avfc. 57
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hüDgsweise Hemmung zeigt je nach dem Concentrationsgrade der Lösung, wie

ich fiit^s für Pinzolne Niihrsalze constatirt habe. Er erklärt die Incongrn^'nz

seiner und meiner Resultate dadurch, dass der Ooncentrationsqrad, bei welchem

LCisangen mphrerer Nährstoffsalzc sich wie einzelne Nuhrsalze verlialten, niedri-

ger ist, al» diejenigen waren, die ich verwendete. In derselben ÄbhHudiuug

•pileht Sorftver [178] yon dtr BaobMibtaiigt diM dki T«rdiiMtungsgrÖ8«e ge*

•toigMt wird, wean EniAhntiiguiiftogel sieh MOtteUeo, wenn s. B. die Piluie

MM einnr NährlBeang in deitilliite« Waaaer oder in eine in eetawidi coacentrirte

LSsnng versetit wird. In einer zweiten Abbnndlnng ihettt Soraner [180] mü,
dass die Transpiration von Mahaleb- und Kirsch Sämlingen (berechnet anf

gleiches Trockensubstanzgewicht) in einer Nährstofflögnng von 0 05% höher

war als in einer solcli*»n von 0 5 % Concentration. In feiner dritten Abhandlang

gibt St» ran fr die Resultate zahlreicher Beobaciitnngsroihen über Ge-

treidepllanzeii. denen Nälirstofflösungen von 0 5, 2'5, > und 10 7üti Concentration

geboten wurden. Es zeigte sich eine stetige Abnahme der Wasseraufnähme und

Abgnbe bei Heretollnng ?on einem Gnunm Troelrenenbetu», je eoncentrirter

die LSsnng wnr. Eine vierte Abbnndlnng Sornner*s [902] entbilt gleichfidli

viele mIkhevoUe Beobeebtnngereiben Über Getreidepflaneen, die wfthrend eckt

Wochen in NäbrstoflQösnngeu der eben genannten Concentration cnltivirt wurden.

„Es leigt eich eine steigende Abnahme der VerdanetoDg, je eoneentrirter die

Lösung ist, w<>lche den Wurzf^lii zur VerfAgnog atebl.*' Diesee Reenltet etinunt

mit dem von mir gefundenen überein.

HellrieKel fl9S! cultivirte Gerstenpllanzen in gereinigtem Quarz?and,

der mit Nährstotllcisung iiegossen und dem eine bestimmte, bei den einzelnen

Cnltargefassen sinkende Menge von Calciumnitrat zugesetzt wurde. Es ergab

eieb, deee mit der Abnahme der Sticketoffbabrnng eowoU die pvodneirte

Trockenenbetansmenge ab aneh die verdnnetete WaiMrmeage aieb vemindevte;

Wolf [70] bemerkt: «Sehen Bmnnenwaeeer nnterhill eine lebhafteie

Verdnnetnng als destillirtes ; es scheint, dass in verdünnten SalllSengen dfo

Wnnelthätigkeit eine grössere ht als im destillirten Wasser''.

Tpchaplowitz [1^1' f-iiid (bei Topfpflanzen von Pmtw und Phaseolus),

äusii ili»> mit 12^' o Horn.^pühue gedüngten Pflanzen weniger verdunsteten ais

die ungediingten Individuen.

Ueber den Eiufluss von die Pflanze schädigenden Stoffen auf die

Transpiration liegen die folgenden Beobachtangen vor:

SebrSder [U7J fand, daee Lnft, welehe 0*001'-0'005 ihree Yolnme an

Sehwefeldioxjd entbilt, die Transpiration beiabeelrt. GtOeeere Mengen dieeee

Gaaee bewirken eine neeh stirkeie Depieeeion der Yerdnnttnng. Sehen 0*0006

VoluraprocentP SO 2 .«^töifn die Tranepimtion. Auch Schwefeltrioxyd wirkt

schädlich, doch ist bei .sehr kleinen Mettgen des Gasee die Defreesion der Ver*

dnnstang geringer als bei der schwefeligen Säure.

Nobbe, Bässler und Will [2121 vprabreiohten einer zweijahris^pn Srhwarz-

erle eine Nährstufflösnng, die pro Liter Vatoo Arsen ( iit hielt. Sowolil die Wa.HSfr-

aufnähme als Abgabe wardeu herabgesetzt. Die Abnahme des Wasserverlustes
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betrug^ am ersteu Tage 28 2 7n. »i»» zweiten C2'9"/o. &™ dritten Tage (als die

Pflanze dfni Tode nahe war) S "
,
gegt niib»'!- der (vorher ermittelten) Normal-

verduustuug. Auch bei M;u.s)iilan/.t'ii stellte bicli nach der Vergiftung eine be-

trächtiichü Abnahm« der Aufnahme und Abgabe vuu Wa^uer ein.

loh [217] hab«M bebl&ttorlMi Sprosan «mciiudeiier Pflanira «onitatirt,

diM Kampf•rwatsar «Ina itlikara Tranipiiatioa nad ftWrhaiipt eiaa labbaftara

Wastarbewogug in dar Fflaaia bemrroft ala diafcOliitaa Wataw. Ea gilt diaa

tto jene Zeit, in wekber dia dia Fflansa cbidigende Wirfcoog das Kämpfen
teaaerlich noch nicht oder nur sehr wenig erkennbar ist.

Cuboni [241] kommt zu dem Schlüsse, dass eine Behandluag der Pflaasa

mit Kalkmüch auf dia TraoapiratioB nkhl Mbidlicb ainwirkt.

16. Capitpt Transpiration in verschiedenen Tageszeiten. Existenz einer von

iuaaerao Veriiältiiiaaen unataliingigen Periodicität der Tranapiratioa. Parladioitftt

dea Wurzeidruokea.

Da daa Liohl and die mateorologise&an Ziist&nde dar Lalt ainaa aebr

maabtigen EinfluM auf dia Tranapiratioa anaftban, diaia jigantian aber fort>

währenden Aenderoogen unterliegen, eo ist es klar, dass erstens dia Tranepi*

rations^rösse einer jeden i'flanze im Freien fortwährenden Schwankungen unter-

worfen sein rnuss, und dass zweitens die Wasserab^'iib.' einer und derselben

Ptiauze an verschiedenen Tagen zu derselben Tageszeit einen verschiedenen

quantitatiTen Werth haben wird. i>a ferner in den letzten Vormittags- und

den ersteu Nachmittagsstunden die Lichtstärke, Lufttemperatur und Luft-

ftrockanbaii in dar Begal dan bBohitan Ghrad anraioban» ao.wird anoh in Jana

TagMaait daa Traaapirationimaiimam fallan. Daria etimmaa anoh alla Baob-

aebtongan tbarein. Daa Maiirnnm dar Vardnaatang warda nimlieb gafiindaa:

Von Senebiar (14] bei Himbeerzweigen zwischen 12—1 Uhr; von üuger

[64] bei Mäkanthu* und Brtisnea zwischen 12—2 Uhr; von Hartig [12-1] bei

jungen Bäumchen ..in dnn s|iäteren Vormittagsstunden*; von Comes (lt!'>, 172]

bei Cheiranthus Cheiri zwischen 12—1 Uhr (Brosig [117] fand bei ilicser

Pflanze das Maximum des Wurzcldruckes zwischen 11— 1 Uhr); von Sorautr

[178] bei Sämlingen von Aptel, Birne, Kirsche zwischen 9— o Uhr; vuu Marcauo
[211] bei tropiichen Pflanzen (in Caracas) zwischen 10->12 Ulir{ von Ebardt

(344) bai AMd^fia» iacomato iwisoban 11—2 Ubr, bai J^potoriiMi fmmialtwm

aviaaban ll<-8Ubr.

Dia Eiintaaa einer periodisch wirkenden, van änrnaren Eiaflttiaea na-

abhiagigen Ursache, als deren Folga eine tägliche Zu- und Abaabma der Traaapi-

ration sich herausstellt, wurde zuerst von Unger [(>4] angenommen. Er sagt:

„Die Transpiration geht in der That nicht in j^leichmässiger Folge vor sich,

sondern steigt und lallt trotz aller Nebeuemllusse iu dou verschiedenen Stunden

des Tages, so dass innerhalb 24 Stunden stets ein Maximum und ein Minimum

eintritt". Es ist jedoch zu bemurkeu, dass üuger seine Versuche an Freiland-

pflaosen angestellt hat, and dia Tianapiiattonsgrössa dnrch die Menge dai

57»
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CoodeBMÜoiiftWMwn bettimiDte, iralchM tieli io mdmh an der BltttuoterMit«

ftogekitteten Olastrichter bildtie. üm tber die efentaelle Eiietons euer foi

intsefen Agentien nDabbingigen Periodidtit in enniiteln, dflrfea die PllMsei

nicht im Freien and nicht in einem nabeia danstgesättif^en Hauiiie etehea,

sondern in einem Laborateriam bei vollkonimen gleichen Licht-, Temperatur-

und Feuchtigkeitsverliältnissen. Mit welcher Ki?orogität hier vorgegangen werden

mubs, geht aus den Worten von Sa<^hs |57J hervor: „Meine in dieser Kichtuug

gemachten Versuche (Topfpflanzen von Tabak an'i Jtrassicn oleiacea im Labo-

ratorium) haben den Zweiful, dass eine kleine Teniperaturschwaukung verbunden

mit FeechtigkeitsinderaDgeo der Lnft bei dem periodischea Wechiel der Transpi-

ration mitwirkteD, nidit ta beseitigen vermMlit Doeh iet die tägliche Periode

wahrsebeinlich rorliandeo, wenigstens leitet die Analogie einer periodisehen Be-

wegung der Blätter oder die Periodidtit der Wnrielkraft lo dieser Annahme".

Auch Kohl [230] stimmt, ohne einen Versuch ad hoc gemacht zu haben,

t'Ar die Existenz einer Periodicität. ^Ueberlegungen und bei Gelegenheit anderer

Vernix he gemachte £rfahruogea führten mich sn der Anoabme einer täglichen

Feriüdicilät*.

Dagegen läugnet liarauetzky (Otj das Wrliandensein einer Periodicität.

„Wugt mau die im Finstern verbleibende Pllanze wahrend der Tageszeit in

gld^en Perioden, so findet man eine etetige und rsgelm&bbige Abnahme (merk-

würdig 1) der Transpiration, aber keine Spur einer Periodicitit derselben*«

Endlidi sagt, was ich nur nebenbsi bemerke, ohne einen Werth darauf au legen,

Eder [III]: »Eine ron äusseren EinÜflssen unabhängige Periodicität derTranspi-

mtion gibt es nicht".

Ans den mitgetheilten Literaturnachweisen ergibt sich, daes weder die

Existenz noch die Nichtexistenz einer Periodicität der Transpiration bewiesen

ist. Um die Fr;i!;e zu beantworten, wäre es nothwpndig, mindestens zwei ver-

schieden or^'aiii-irtf' Ptlanzen durch etwa IS Stuii it n unter constanten äusseren

Bedingungen zu halten und unter Berücküichtiguug aller Vorsichten zu wägen. Es

mfissten gesunde, beworselte, sehr langsam wachsende Pflanien sein; dae Cnltnr-

gefiss, in dem die Pflanie eingewuraelt ist, mtlsste luftdicht Tencbloseen sein,

die Bcobachtnngsobjecte fortwährend auf der Wage stehen, und die Wäguogen

innerhalb iweier Tage und Nächte stftndlich möglichst rasch und präcise Tor*

geoommen werden; die Versuche m&ssten in einem ruhigen, ungeheizten,

grösseren Räume i^tattfinden, der von einem schwachen Lichte von constanter

Helligkeit beltuchtet wäre, also am besten in einem von einer unter constantoin

Druck brennenden iJastlamme erhellten Dunkelzimmer. In die Vornahme der

Wägungen dürften sich mindestens zwei Personen theilen.

Nach äcbluss meines Manuscripte», resp. obiger Zeilen wurde ich mit

der Abhandlung fon Bberdt [244] bekannt Derselbe widmet darin der periodi-

cität der Transpiration* ein besonderes Gapitel und hat auch eigsoe Venucbe

sd hoc angestellt. Die Yersttohspflanieo (Wassercnlturen Yon Äidepiat ms-

earnata) befanden sich in einem dunklen Zimmer. Bei swei (ron vier) Versnchs-

reihen wurde der Kohl 'sehe ,Transpirationsappurat*Terwendet In Folge Aspi«
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ratioii Toii trockener Luft unter die Glasglocke war die relative Luftfeuchtigkeit

coiistant lO"/,' Kbenso waren die Temperatur des Wasser«, in welclic» die

Wuraelu tauchten (17-5- 17 8" C.) und die Lufttemperatur (17-3-18° C.) fast

coattani. Et betrug die Waswianfnalime nach je einer Stunde ob 12 Ubr

Naehto bii 13 Ubr Naebte in Hnndertetel cm*: 15, 17, 19, 31, 38, 36» 39, 85,

43, 49, 54, 58, 61, 59, 55, 50, 45, 41, 85, 39, 35, 30, 15, 13. loa den mttbe-

Tollen Beobachtungen Eberdt's etgibt sich alfo die Bxieiens einer PeriodidtÜ

in der Waseciamfnähme durch die Wuneln. Da nun unter den genannten Ver-

8(i< hhbpMingungen des Verfassers sich eine beiläufige Parallelität zwischen Ein-

nahme und Ausgabe des Wa>ser3 seitens der PHanzn annehmen lässt, da ferner

gewisse Erscheinungen, din Kberdt bei anderen N'ersuchen (S. 12 ff. des Ori-

ginals) coDstatirte, bei denen auch die Wasserabgabe ermittelt wurde, sich durch

die Annahme einer Periodicität erkliren lanen, fo mm« mit einer an GewiHbeit

grenaraden Wabnebeinlicbkeit fMchleeieB werden, daae eine von isMeren Ym*
btitnitaen nnabbingige Periodieilit der Transpiration eiiatirt.

Wie xuerst von Hofmeister (FI<Hra, 1863) erkannt und epiter von Bara>

netzky (Naturforscb. Gesellschaft, Halle, XIII, 1873), von Bros ig (117] nnd

Detmer [129] bestätigt wurde, macht sich bei decapitirten Pflanzen unter

const^nten Bedingungen eine tägliche Periodicität im Ausflusse des Blutungs-

tafteH bemerkbar. Das Maximum des Ausflusses wurde allerdings bei den einzelnen

Priaiizeu tu verschiedenen Zeiten gefunden, in der Regel jedoch lag es in der

Zeit der letsteo Vormittags- und der ersten Nachmittagsstunden. Es fällt diese

Zeit mit jener insammeo, in welcber die 8.449 genannten Aatoren das Maiimam
der Tnasi^ratioB beobaditeton. Die Ursache der Periodieitit dss Blntangs*

dmelifs ist awar in verschiedener Weise m erkliren versncbtk in ihrem wahren

Wesen jedoch bisher noch nicht erkannt worden.

17. Capital. Absalnta TranaplrationagrilaM afnialner Pflanzen. Waaurverbraneh

ganxer Wlldar, Felder, WiMen.

Um die absolute Transpirationsgrösse einer Pflanze wahrend eines be-

stimmten Zeitraumes kennen zu lernen, ist e» uothwendig, die Menge des ab-

gegebenen Wsssers an einem voUstiadigen, bewntielten nnd nnverletsten Exem-

plare dnroh die Waage m ermitteln. Dagegen ist es unstatthaft, die Transpi-

ration eines Sprosses oder gar einss eioiigen Blattes an bestimmen, nnd dnreh

einfache Multtplication die VerdunstangsgrOsBO der ganien Pflanie sn lierecbneni

Die hiedurch entstehenden Fehler werden noch vervielfältigt, wenn man die

Verdunstungsgrö^^se nur für kurze Zeit, etwa einige Standen, feststellt und dann

für mehrere Tage, Wochen oder Monate umrechnet.

Ich beschränke mich in diesem Capitel auf eine kurze Nutiruug jener

Yersnche, durch welche die Transpirationsgrösse normaler, bewurzelter Pflanzen

wibrend einer längeren Beobachtungszeit ermittelt wurde. Experimente mit

«inselnen Pflaaientheilen bleiben aosgeschlossan. Bei den betreifonden ünter-

sochnogen beftaden sich die Pflaasen entweder in mit Btde (Bodenenltnr) oder
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miiSaixi (Sandcultur) gefüllten 'J'ö])ft'ii oder in eiue Nährstofflösuiif; ( Wassercultur)

eiitlialtHU(ieu Gelässeii Behufs Kürzung iles Text«« werde ich mich für die ^e-

naaiitou drei (.'ultui uiLth»)deu der Abbreviaturen: B.-(\. S.-C, W.-(.'. Ijedieueo-

Betrefftt der Details verweise ich auf die iin crttteu Theile dieser «Mate-

rialieD'* mitgetbeilten Beferat«.

Woodwtrd [2J bwtlmnito fftr mebreN Pflanieo (MettAa, Sokumm,
Loikiyn$X dfo In mit Regttn-, BraniMii- and Th«iii8Mr«tMr ^»flllltoD QaOmmi
standen, die wahrend 77 Tagen abgegebeae Wueermenge. Haies [5] ermiitelle

die TranHpiratioQ einer Sonnenblume, einer Kohlpflanse, eines Weinstockes. eines

Apfel- und eine» Citronenbaumes (B.-C); Miller jene einer MuBa, Aloe, Tomate;

Martine (10] die einer Mainpilanze, Kolilpflan/f , Sonnenblume, eines Manl-

beerbänmchens. Gilbert und T^awt^s [?>!>| be^tiumiten die Transpirationsgrösse

verschiedener Culturpflanzen inncrlialb 172 Tiiiüren. eingetheilt in sieben Periodeu

(B.-C). Knop [5Cj theilt Zahlen Uber die 24 tagige Verduubtuug einer Zwerg*

bobne (W.-C.) nü Hartig 163] ennitMle di« Traoepiration fon 6—8» hohen

foUb«]aiihftfla Holspflaumi (W.-€.)i ünger [64] dia einar im FreioD itehaadan

Di0üalii pwrpurm innerhalb 31 Tagan, Vogel [86] jene on Cerealien in

70 Tagen. Bielar (9S] bereehneto die Verdanstnngsgrösse yerschiedeuer Cititur-

gewichse und einiger Bäume: Apfel« Eiche, Tanne, Kaeebaam (B.-C ). Fitt-

bopcu [9H. 104] bestimmte in iwei, zeitlich von einander getrennten Unter-

suchungen die Transpiration einer Haferpflunzp von der Keimung bis zur Frucht-

reife (B.-C). ferner die Transpiration von Gerstenptian/.t^u vum 12. Mai bis

IG. Juli in fflnf verschiedenen Periodeu (S.-C). Barthelemy beobachtete die

Wasserabgabe bei Opuntia, Ficus, Hortensia. Fr. üaberlandt [123] consta-

tirta dia TraaeinrationigideM Ton Cenalian io drei Toraobiedenan EntwieUnnga-

afcadien (W.-C), and in einer iwaitan Arbait [184] jana Ton 80 vanohiadnM
GultorpilanMn (B.-C.). Fariky [180] ermittelte dia Wasserrerdanstnng bai

Korn, Gerste und Erbse von def Keimung bis zur Fruchtreife (W.-C); Tschaplo-

witz [141] bei Erbsenpflauzen (W.-r'.). ferner bei Gossypium, rhüodendron

und Ciladium (B.-C). Anders [lir.] bei CnJhi, Pelargonium, Hydrangea,

CameliuM, Lnntann. iJracaena (H.-C.) Hoehnel flOß, 174. 184] veröffent-

lichte die Resultat*» au.sgedehnter Vtr»uclie über den Waaserverbraucb der forst-

lich wichtigeren Holzgewachse (5— Gjahrige Baumchen) während der ganaen

Vegetationszeit (B.-C). Nobbe [186] beatimmta den WamarTorbranch einer

swaijihrigen Bria innarhalb 90 Tagen (W.>C.). Von Soranar [188, 198] mudan
*^wai aiDMhligige Arbeiten pablieirt: dia eine beiiaht aieb aof di« Vardioatnnga-

gr6s8« jnnger HopfaBpEaniett vom 5. Jnli bis 81. August (8.-C 4- W.-CX), die

andere auf die Transpiration von Gerste, Korn, Weiseo, Hafer von der Keimung

bis vor Ausbildung der Aebre (W.-C. bei verschiedener Conceutration). Hell-

riegel [10^1 berichtet über die Transpiration von Gerittenpflanzen (ä.-C), Le-

dere [2üUj über die einer Maispflanze (W.-C -f B.-C).

Verschiedene Autor^-n haben es versucht, aas der bei einer oder wenigen

Pflanzen gefundeneu Irauüpiratiuutigrö&se die Waeserabgabe ganzer Wiesen,

Felder oder Wilder m beiachneo. Pia gawonnenan Zahlen achlioMan abar ao
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viele nnd jfTobe Fehler ein (vgl. hierüber z. B. Hoehnel [lOG], der auf diese

Fehler aafmerlcRam macht), dass ich die Ziffern der BesnlUto nicht reprodaeire.

Em berecboeten die Wasserverdunstnng:

Haies [5] fQr IHXjü Hupfen ptianzen auf einer Fläche von 750 (^uadiat-

Klaftern (2700m^) pro 12 Tagesstanden ; S. Martiiio [lüj tur einen Nussbaum

mü 2a000 Blitttra pro Tag; Wataon (dt Unger, BmüiMMv 8. 55) fftr

•inmi Morgtn*) WifMolaiid pro S4 Stondtn; N«n ff«r [85] Ar fliae Quierem

Bobwr mit 1000 Blittern pro 84 Standtn; Sehftbler (eü Sebleiden, Orond*

iflge, 8. 610) Ar einen Qnadratfuss (O l m^) mit Poa annua bewachsenen

Boden per einen Sommerteg; Schmidt (cit. ibid.) für einen mit Hafer und

Klee angebauten Morgen vom 12. April bis Ii». Augnst; TTngpr
f
(H) für Imfift

tiMtoria, Uigitalis, Jlelianthus, Jha.taicd, Vifi<} per 1»1ihi t^u;i(lr;itf(]ss (5750 m^)

nnd ir>n Tage; Th. Hartig lO.S] für eiii<n iMt r^'t-n tausendstäniinigen Holz-

bestaud, aus Erle, Haine, Buche, Eiche, Birke, Aspe, Kiefer, Larciie, Fichte

in (Reicher Stückzahl zusammengesetzt, pro Tag; Fleischmann [72] für

1800 Hopfenpflunea pro Jolij Vogel [86] Ar eines Morgen Hafer, W^n,
Bogfeo, Gente pio 70 Tege» eowie fllr je einen Morgen Bielien- nnd Fieliten-

wald (finjikrige PfleoMo) per fttnf Monile; Pfäff [87] für eine Bielie mit

700.000 Blättern vom 18. Mnlbis 24. October; Eellriegel [90] für einen Morgen

Gerstenfeld während der ganzen Vegetationszeit; Riesler [92J für verschiedene

Calturfelder, Wiesen und Wälder; ßriem fll<>. 12R1 für 10(K> Zuckerrüben auf

einem Ar vom 1. Juli bis ."^l Aoguut. sowie für ein Ar Roggenpflanzen in je fünf

Tagen in den Monaten April, Mai, Juni; Fr. Haber landt [1'2;{] für je eine

Million Koggen, Weizen, Gerste, Haferpflauzen auf einem Hectar wahrend der

gianen Yegetationsteit; Anden [145] fftr einen SOOitänamigen ÜlmenwiM (liei

Gtmbridge) pio 18 Standen; Hnrtig [152] fftr 100.000 fllnQihrige Stfmme
nnf V« Heetar pro Tig; Hellriegel [198] ftr einen Heetec GentenfeM wih-

fond der Tegetetiefieieil

18. Capitel. Vergleich zwischen Aufnahme und Abgabe von Wasser bei der-

selben Pflanze. Bilanz zwleoben dem Wasserverbrauob der Vesetatiea und der

Regennenge.

Mehrere Physiologen haben die Wuseranfnahme nnd Wasserabgabe gleich-

zeitig beobachtet, und zwar: Dutroebet [24, 32] bei bebUlttertett, mit der

Schnittfläche in Wasser «tehenden Sprossen von MereuriaJis annua; Unger [04]

bei bewurzelten, in Wasser stehendpn Flxi'mpUvren von Polygonum lapathifoUum

(durch 16 Tage); BartfitMomy [1<)2| bei liewurzelten „Fusaiu"- Pflanzen (OTage);

Nobbe, Baessler und Will [212] bei einer zweijährigen, in Nälir.>toffiösiing

cnltivirten Schwarzerle (21 Stunden); Vesque [214] bei Bobuenpflauzeu in einer

Kibrstofflösnng (3*5 7oo) (OG Tage); Eberdt [244] bei bewanelten, in Wasser

tanchenden Pflaasen von Ätidqpuu ineomata nnd Bupatorium maeuhtum

') PuH FeMtii:is-i .M-in,'*"!)" wurde in vpr«cliiP'1f in'ii (lontj«chon Staat^'n v^r^chiedco grOM

Mfenommeii. Der gebrAnchiichnte war «l«r pr«uiiRiaeh« MorK<'n = t6'5 Ar.
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(ca. 24 Stunden) Vesqiie
j
HJO] publicirte auch die Resnltate zahlreicher Ver-

suche, dnrcli welche bei einer Bohnenpflanze das Verhältnisa der Absorption and

Transpiration unter Terachiedeueu Bedingongeu ermittelt wurde, lu allen geuauo-

t«n Filleii wsr dl« tod den Waneln (ret>p. Sebnittfllclw) ftbiorbirle WaiNr-
meng« etmw grtner »b die dureh die oberlidiadiMi OigB&e abgaben» Qnantitik

Mehren Autoren wollten ergründen, ob nnter natttrlielien VerhiltniieeB

des den Pflenien doreh die Niederseblage zugefährte Wasser hinreiehl^ um dia

Transpiration, resp. das Wasserbedttrfaiae der Pflanzen za decken.

IMenk (15] ineinte, der Soramerregen könne das nöthifT'^ Wasser nicht

geben; es Illü^.sen die Nieder.s;chliipe des Winters dazu beitraj^'en. Vufje) [80]

hat au.-<gertcliDet, aber nicht bewiesen, dasi die Itegeumenge einer Vegetations-

periode geringer ist als die Menge des durch die Pflanzen verdannteten Wassers.

Pfaff [87] fand, dass die TrauspiratioasgrösMe einer Eiche von Mai bis Uctober

8*8mal grfleaer war, als die Begenmenge, welebe der tod der Banmkrone ein-

genomoienen Fliehe entipreeb. Seine Verraehe und Bereehanagen sind ellerdiaga

wenig Werth. Aneb Hellriegel [90] kam m demBesaltat, daee anr Prodnetion

einer Mittelernte tod llordeum vulgare der durcheefanittliche Regen nicht aus-

reicht, und daes ffir dae Wasserbedürfnis.s der Pflanze die Winterfenchtigkeit den

Poflens beitragen muss Endlich fand Wollny [114], der zahlreiclif Versuelie aus-

geführt hat, dasN al|prding.>' das WHssfrbediirfiiiss unserer Cultnrjitlanzen grosser

ist, als die in uns-ifni Klima durch den UeKenlall ^ugflührte ^V^isst^rmenp(^ dass

jedoch die Differenz nicht bedeutend ist, und dass das eventuelle Deticit durch

die vor Beginn der Vegetationeseit etatthabeuden Niederschlüge gedeckt wird.

Aber wem alle dieee Eiperimente? Jeder dmple Landwiith welee» daei

in vnserem Klima, ineeeret troekene Jahre abgereehnei die Miedeneblige toU-

kommen rar Deeknng dee Waeierbedftrfniesee der Pllanien hinreiehen. Diae

lefarteree der Fall ist, wurde durch directe Versuche verificirt von Unger [43],

Hofmann [in], Davy [1()3]; von Hoehnel [ist] für forstliche Uoligewiehae

und von Wollnj [190] fflr landwirthscbaftlicbe Calturpflanien*

19. Capitel. Einrichtungen in der Organisation der Pflanze zur Herabsetzung

der Transpiration (Schutzmittel): Habituelle Blattlage. — Reduction der Be-

laubung. — Versteifungen. Faltungen, Etnrollung der Blätter. ~ Variations-

bewegungen. ~ Ausscheidung ätherischer Oele. — Integumente. - Verdickung

und Cuticuiarisirung der äusseren Epidermiswände. ~ Wachsüberzüge, epider-

male Kalkablagerungen. — Bekaarung. — Eigenthünlichkeiten des SpaitöfTnungs-

tpparatas. — Verkleinerung der Innoren VerdmatmgaabaHliBlie. — Bewkairen-

heit daa Zelltaflea. Tiefea Eindringen der Waneln. — Starke Entwiokhini

des HolzkSrpere. — Waaearepeiabanngaotweba. — WaeaeranfliaiHna daroii ober«

Irdlsoba Pflaazanthaila. — Cnndensirung der Luftfeuobtlikeit dnreb SaaraUan

bygrnekopiaober Salza.*

In Folge dee groeeen Einflussee, den die Inseeren Agentien auf die Transpi-

ration ausiuBben Termdgen, sind die Pdanien der Oe&hr aaageaetit, daee nnter
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gewissen Verhültnis^jen ihre Wa-;sprau8gabc durcli die Wassereinnalime nicht ge-

deckt werden könnte. I>ieso Gel;ilir wird gesteigert, wenn sich mit sehr günstigen

Bedingaugen für die Transpiration sehr ungünstige Verhältnisse für die Wasser-

aufnahme vereinigen, wie dies besonders bei den Wüsteupiluuzen der Füll i8t,

dU einen grossen Theil des Jahres einer bedeutenden Luft- nnd Bodentroekenheit

Migesetit sind. Nnn finden eieh nber n»tflrliebe Sdmkiniittel (AnpMsnngs-

ersebeinnngen) mnnnigfnltigerArft gegen einen in groseen, diePflftnsesehidigenden

Wasserverlust Dieselben lassen sich in ^wei Categorien fereinigen, in der Weiso.

dass die der einen Gruppe die epidermoid&le nnd intercellulare Tranepiration

herabsetzen, während die der anderen Gruppe für die Wasserversorgung der

Prianzp thfitit; sind. Manche dieser Einrieb tiuiiren möj^pn viell»*icbt ausschliesslich

diesen Zwecken dienen, wi<' z. B. das Vorkumnien schleimiger Zeli.satte oder

grosser WaHäer»peicher;selleu; andere Kigenthünilichkeiten leisten jedoch mehrere

Dienste: Durch starke Verdicl^uiig und Cuticularisirung der fipidennis wird nicht

nur die Verdnnetnng eingeiobrinkt, sondern es werden auch meohanlsohe Zwecke

erreieht; eine etdle Blattlage ist in Folge des Ueinen Einfallwinkels der. Sonnen-

strahlen nicht nur «n Schntsnüttel gegen einen aUtu atarkta Waaserrerlust,

sond' I II auch gegen die Zerstörung des Chlorophylls. Ueberhanpt bewirken alle

jene Hinrichtungen, welche die Wirkung hoher Lichtintensitäten auf die Chloro-

phyllzerstöruug verhindern, und die besoiulers von Wiosner (Festschrift der

k. k. zool.-botan. Ge:iell8cb. in Wien, l87ü) erkannt and beschrieben wurden,

auch eine Herabsetzung der Verduustun^'styrö.sse.

Die in diesem Capitel verzeichnete n Beoh»chtütit;en wurden fa.wt ans-

scii lie.-slich in neuester Zeit gemacht; besonilrrs .sind die Untersuchungen von

Tschirch [lölj, Johow [208J, Yolkeus [215,232,239] und Fleischer (218J

berfonnheben.

^.Einrichtungen, durch we Ich e die Verdunstungsgrösse he rab-

gesetzt wird.

1. Blattlage. Je steiler die Blätter stehen, unter einem desto kleineren

Winkel fallen die Sonnenstr:ililen bei hohem Sonnt-nstande ein. Johnw 1208)

zählt eine Reihe von Daumen des tropischen Amerika auf, welche steil nach auf-

wärts oder abwärts gestellte Blätter haben. Bei verschiedenen Dicotylen West-

indiens kommt eine Profiletellung dadurch m Stande, dass die beiden Hüften

der Lamina mit dem Hittelnerr eine malden- oder keilförmige Figur bilden.

Bekannt aind die achattenarmen Blume Australiens mit fkst Tsrtical gestellten

BUUtorn. Tschirch [181] gibt an, dass Xaeltiea-Arten mit horisontal ge-

stellten Blättern an 8c!i:itti;^eii Standorten, Lactttoa Seariola mit vertical

stehenden Blättern an trockenen Wegrändern wachsen, und Korschinsky
(Botan. Centralbl., XXII, S. 20ii) beoba.-litffe, (i;is. die niiltter von Tanacetuvt

vulgare und Lactuca Seariola die Ki^eDsci/aft btsit/tn. unter der Einwirkung

starker Sonnenstrahlen eine verticalo Lage einzunehnifu und sich in der Uichtung

der Sonnenstrahlen auszubreiten. Auch das Zusammendrängen der Blätter zu

einem kugeligen Haufwerk ist ein Sehufamittel (Volkens (2S8]).

s. B. aM. B. ZIXIX. Abh* 58
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2. Reduction dpr Bolanbune. iiewächsf. welrlip in einein trockenen

Klima leben, haben häutig 8chmallanzettliche, cyliniirisrhc oder zu Dornen um-

gewandelte Blätter, oder es übernehmen grüne Zweige du* Function derselben.

Volkeus [232,239] führt Beispiele von Wüstenpflanzen an, die abgesehen ?on

den tnfeen EntvicUvogistedittn gini od«r ftsk Vlattto« tind. Bakunt find die

üntenehiede in d«r Giltate vnd Dieke d«r Blittw bei veivdiiedMieii Püanssn,

je BftehdeiD die IndiTiduen sidi m schtttigeD oder sonnigen Staadorten ent-

wicktdn. Die «Schattenblfttter*' sind grösser und dünner als die „Sonnenblätter*.

Jobow [208] fflbrt mehrere Fälle to, in denen die Ünter8<diiede der Blätter

nuRserordentlich gross sind (ArtocarpuH Tocouba, Philoxerwt vermiculariif,

JRuliHs australi.«} Eine ifitt>rpssai)te Rwluction der Lamina mit dem Vorsolireitpn

der wannen JahfHsz» it zript Spariium scoparium (cfr. Winkler, Verhandl. d.

Ver. d. preusa. Rhein lamie u. Westphalens, XXXVII, 1880). Diese Pflanie zeigt

an den Frühlingstrieben dreizäblige Blätter, welche an den Sommertrieben all-

mälig kleiner werden nod endlieb nnter Yerlnat der beiden Seitenblatteben in

einÜMbe, ÜMt icbuppenartage Blätter Ubergeben. 0ie weetindiacbe Orobidee

Jinmtkes fimaKa 0. Bebb. beitebt belnabe nnr ane Wniteln, die aJbnmtlicbe

egetativp Functionen verrichten (Pfitzer, Botan.CentralbL,!, 1882; Schi mper,

ibidem, XVll, 1884). Auch durch den Laubfall sommergrftner Holzpflanaen.

sowie dnroli das jährliclip AVisterben (hn* obcrirdisohoti Theile perennirender

Kräuter wird das Wasseib* liürfniss der bHtrpftVnii' ii (icwiiohsf» für einen Theil

des Jahres in hohem Ma.s.'-' vt rinindort Moli Ii machte die Boubachtung,

dass Gewächse, welche iu feuchter Luit zu iebt^u gewöhnt sind, ihre Blätter

theilweise oder complet abwerfen, sobald sie trockener Luft, ungeufigender

Waisennfltbr oder beiden ngleieb aaegaaetit weiden. ,Die Pflinte aoebt eben

in Zeiten der Wassemotb ibre verdnutende Oberflicbe dnreb Abatoaaen der

Blitter mSglicbat in firkleinem, nxn Stengel nnd Knoapen tot TOUigem Ana>

trocknen zu bewahren.*

o. Versteifungen, Faltungen, Einrollnngen der Blätter. Bei

einer Versteifunir Blätter durch subepidermale Kippen wird das Colla^iren der

inneren Gewebe I)im Wasst>rinangi'l verhindert (Tschirch [1^11* B-'i Bliittern

tropischer Bilanzen kommen eigenthümliclie Faltungen der Blatttiuoiie zu Stande

(Juhow [208]). Viele Steppengräser haben die Fähigkeit, ihre Blätter zn cjlin-

driscben Organen eininrollen. Dnrcb alle drei Eracheinnngen wird die Transpi-

ration berabgeaetit

4. Variationabewegnngen« Bei vielen Fapilionaceen, Oaeaalpinieen»

Mimoseen, Oxalideen sind die Blattfledern des Morgens aasgebreitet, erheben

sich bei zunehmender Sonnenhöhe, so daiss sie schliesslich fast parallel zam
einfallenden Lichte gerichtet sind; im Laufe des Naclimittag? tritt wieder die

liückbewegung ein. Dadurch schützen sidi die Pflanzen bei n)<"iirlj, ),st+^r An«^-

nOtzung des Lichtes vor .ntarkem Wa'sf'rverlu.Ht und rascher t 'iiU'ro}»hyllzerst'>riing

im intensiven Sonnenlichte. Wie licnsiow [211>| eiperimentell zeigte, ist die

Seblafstellung (Nyctitropismus) der Blatter auch ein Schotxmittel gegen grosse

Transpiration.
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5. Au88cheidung ätheriscber Oele. Tjndall hat geseigt, dass eiue

Laftschichte, welche mit den Dünsten eines ätherischen Oeles geschwängert iat,

eiuc geringere Diathermansie besitzt als gewöhnliche Luft, Velkens [232]

macht darauf aufmerksan), dass eine .»tarke AujiBcheiduiig flüchtiger Oele bni

einer Beihe vuu Wüttteuptiau;6eu vurkummt. Dieselben üchützcu äich dadurch im

SoBsemeliiiii gegen tÜa» m itarke Enribrmuug und WaaNrabg»be, bei heitmn
Naehtbimmel gegen grosse AbUhliuDf.

6. Integamente. Die Kaoepen eind bdEannUieh durah derbe Eno^mir
decken, welcbe oft harzige Stoflfe absondern, gegen WaaMfTerloet, Kälte nnd
Nässe geschützt. Eine besondere Art von Schutzeinrichtang gegen Verdunetung

iüt die iiitrapetiolare Knospenbilduug bei rhiiadelphus, IHatanm etc.. wonuif

VVieHuer [2V2] zuerst aufmorksaiii muchte. Nach demselben Autt>r sind auch

die Termiualkuosjieu vieler Acer - An^-n iu ähnlicher Weis« vur Auätrocknung

geschützt, da hier die Knospe durch den lilattgrund der beiden obersten Blätter

des Sprosses lange Zeit vollständig überdeckt bleibt.

7. Starke Verdickung nnd Gationlarisirung der insseren Bpi-

dermisw&ode iat eine bei Pflanien beiner vod regenarmer Erdtheile sehr

verbreitete Erscheinung. Beispiele bei Tschirch [181], Jobow [208], Völ-

lens [215. 2n2] U.A. Auch bei den Gewächsen der einheiniiBcben Flora lässt

sich eine Beziehung zwischen Standort und Epidemusstructur constatiren. So

fand Volkens [215] bei Jiftnier Acetosella, Campanula rotundifolia, Viula

tricolor, AchiUea Millefolium, dass mit der Zunahme der Trockenheit des Staud-

ortes die Verdickung und (')iti< ulnrisiniug der äusseren Epideriniswäudo zu-

nahm. Ir l eiächer [218J i^t iudeääen der Ansicht, da.sä starke Verdickung und

Gnticnlsrisiruog der Epidermismembraa iu erster Linie mechanischen Zwecken

dienen und als Sebntsmittol gegen (cuticulare) Transpirction nur eine neben«

sicbliehe Bolle spielen.

8. Dass Wacbsauflagernngen die Transpiration herabMteen, ist mehr-

fach experimentell nachgewiesen worden (siehe •(. Capitel). Bei Wfistenpflanzen

siiiil Wuchaüberzüge der Epidermis .sehr häutig. Beispiele bei Volkens [232]

U.A. Volkens 121*»] hat ferner gcieigt, dass die bei den Plumbagineen tot*

k(»miueudeu epidermalen Kalkablagerungen eine ähnliche physiulügische Hedeu-

tuug haben, wie din WaclisübenEiige, niiinlicli Vermindening der Verdiiustungs-

grösstt. Tschirch [.iölj hält auch die Einlagerungen von Kaikoialat-Krjfritalleu

in der Epidermis der MescmbryanthemuM•Alten ftr ein Mittel, die Transpi-

ration sn retardiren.

9. Behaarung* Es ist lange bekannt» dass Pflausen rsgenarmer nnd

wärmereicher Standorte in der Regel sehr »haarig* sind, und Vesque (Annal.

sc. nat.. 6. ser., XII) hat gezeigt, dass bei Haare tragenden Pflansen sich die

Haarbedeckuug mit der Trockenheit des äusseren Mediums steigert. Nach

Fleischer |21^^] und Volkens \2'.1'2. 2o','| iiat man zwir-chen ttnlttMi (lunion-

losen oder luftführeuden) und lebenden i l'rutt»pl:i.>iiia oder Zell.saft ftihr^ntlen)

Haaren zu unterscheiden. Nur die erster*ii ^^iud ein Schutzmittel, indrm sie

den Luftweclisel verzögern, die Wirkuog der Insolation vermindern und dadurch

68»
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die Traiitijiiration herabdrücken. Kniiiint ii sie iti f^msser Menge {aU Hnartili)

vor, so siiiii si»» am Tage ein Sclmtzniittel i^t'^cn rranspiration, wühr» !* ! <\^r

Macht über ein die Bildung und Äb2^or}>tiun de:i Thaue» fordernder A^^arat.

DiM88 ^Binit Meh mit den Beoliaehtiingen, die SohiDip6r(Botftn. CeD^bl.,
XVn, 1884, 8. 192 ff.) an WMtbdiBclien BronieliaeMii gemaebt hat

10. EigeDtbftmlichkeit«» d«8 Spaltöffnungsapparates. DaM
unter eonat gleicben ümstinden eine Beduction der SpaltÖfibnngsMhl dne
Herabsetzung der VerdnnstungsgrOsee rar Folge liaben wird, ist klar. Czech
(82] fand dnrch vergleichende Zählungen, dass solclio Arten, welche nasse Stand-

orte lieben, iiu'ltr S[>HltötViiuntren liab^'u. als verwamlto xeroi)hile Arten derseH-eii

Gattung. Dasselbe fand Zingeler (Priügt>heiiu, Jahr!»
,
IX, 1873—1871) be-

züglich Arten der Gattung Carex. Auch zeigte Velkens [215J bei den früher

(»ub Nr. 7) gtuanuten riiauzeu, dass mit der Zunahme der Trockenheit de»

Sfeandorlee die Zabl der Stomata abnahm. Pagegen bemerkt Weies (Pringe-

beim, Jabrb., lY, 1865): »lob babe die Tereebiedeneten Pflanien eebr trocken,

aebr fenebt, sogar vom Anfing an in oder nnter Wasser aufgesogen, nie jedoeb

eine Dübtens in der ZaU oder Grösse ihrer BpaltBflbnngen gefunden, die nicbt

noch «wischen die an jeder Pflanze beobachteten Maxinia tind Minima fiele.*

Diesem Ergebniss widersprechen allerdings die Beoba<"litiingen all*>r anderer

Alltoren. — Einen ijr<>>-s»»n Einfluss auf die Transpiration hat der Umstand, oh

die ispaltöft'uungen ^'t^nilnt't oder geschl • sind. Leitgeb (Mittheil. d. botan.

Institutn in Graz, 1) ki innit, besonders üiii die Thatsache gestützt, dass der

iSpaiteuvtfrKchluMt» au»uahm.Hlo8 erfolgt, sobald die Bodenfeuchtigkeit unter ein

gewisses Mass hinabsinkt, tu der Ansiebt, die Beweglichkeit der Spaltenapparate

bauptsacblieh darin in erblicken, «dsss der Pflanae dadurch die MSgUcbkelt ge*

boten ist, die TranspirationsgrOsse nnabhftngig von der Tagesieit ihrem Wasser-

gelialte anzupassen, und so die GeMir eines su weit gebenden Wasserverlustes

abtnschwachen^.

Andere Eigenthümlichkeiten des Spaltöffnnnpfapitarate';, w-h he zur Ver-

miiidernnir der Transpiration l"eitrriß^en, sind: Ausbildung von „Hörnchen** und

die Versenkung der Schlie>sztill.-u unter das Niveau der übrigen Epidermiszelleu.

wodurch ein windstiller Kaum unterhalb, resp. oberhalb der Centralspalte ge-

schaffen wird; ist nach Volkens [239] bei Wüsten pflanzen ausserordentlich häufig.

— Vorkommen der SpalUMIbuttgen in Langsrinnen. Steppengriser vereinigen

diesen TortheQ mit dem der Binrollungsftbigkeii Tsebirch [181].— PapiUen-

artige Vorwftlbnngen der benachbarten ESpidermissellen Uber die SpaltOffbnngen

bei Cariees, die nur auf feuchtem Boden gedeihen. Volkens [232]. — Vor-

springende Cuticularleisten im Spaltdffnungsapparate. Tschirch [181], Flei-

scher ['2]^]. Morl (Nuovo Giornale Bot. Ittil.. XII). — Auskleidung der äusseren

Athemhöhle mit Haaren, wodurch ein mit Laft und Wasserdampf erföUier

Raum geschaffen wird.

11. Verkleinerung der inneren Verdun.^tungsflacbe wird effec-

tuirt durch Einschränkung der Intercellularen (besonders im Sebwammparenchjrm).

Volkens [215] fand bei den früher (snb Nr. 7) genannten Pflanmn, daas mit
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der Zunahme der Trockraheit des Stendorfeet die ChrSwe der InterceUulftren in

BUtt and Kinde abnahm.

12. Zc'llsaft. Nach der Ansicht d^r Autoren sind Bahhältip:e, schleim-

führeudf» ini'i irorbHtotl hältige Zellsäfte iin Staiide, die Widerstandsf ihij^keit der

Pflanzen gegen Austrucknuug zu erhöliPtu In der That bevontugeu Gewächse

mit salzliältigen Äellsäften trockene Standorte. — Ein schleimiger Zellinhalt

vermag da» Wasser rasch aufzunehmeu und mit grosser Kraft festzuhalten. Dies

ie^einer der Orflnde« weeebelb die encenleiiten Oewidiee eine ^oese Bodeo-

trockeoheit durch lange Zdt ertragen können. Yenehleimte Bpidermiaiellen

kommen bei vielen xeropbilen Pflanien vor. »Solebe ZeUen eind Beeervoire»

welche in den Zeiten der Noth durch Abgabe eines Tbeiles ihres festgehaltenen

Wassers ein Austrocknen des MesophjUs verbiodern.** Volkene [2^].

Fleischer [218] und Warming (Botau. Gesellsch. in Stockholm, 88)

halten die Gerbsäure, welche sich bei fast allen überwinternden Laubblättern

bfsotider^ in d^^r Kpidermi« Torfiadet» fdr ein Scbutsmittel gegen Austrocknung

uamentlich im Winter.

B. Kinrichtungeu, welche fUr die WasserTorsorgung der

Pflanze thiitig sind.

13. Tiefes Eindringen der Wurzeln in den IJudeii ermöglichtes

einer Heihe von Wüstenpflauzen, Waf>.^er zu erhalten, trotzdem die oberen Boden-

schichten eine enorme Hitze und Trockenheit haben. Bci^pieli; bei Vi>lkent>

14. ätarke Holzentwicklung bei Bäumen mit hohen Stammen und

grosser Laubkroue ist für die Wasserversorgung der Blätter bei rascher Trans-

spiration insoferne von Nutieu, da ein mächtig entwickelter Holakörper viele

„WaeeerleitnngarObren* (Brongiart [2üJ) nnd anch viel Beeervewaaeer eotbalt

15> Waieerepeiehernngsgevrebe. Die Unterenebnngen von Pfitter

(Pringeheim, Jahrb., Vm, 1865) und Weetermajr (Sittnogib. d. Berliner

Akad., 1882) haben gelehrt, daee dae Hantgewebe einen Waaeervereorgungs-

Apparat för das Aeeiniilatiooigewebe bildet Nach Johow [206] ist eine fhat

durchgreifende Structureigenthttmlichkeit der Laubblätter tropischer Bäume die

mächtige, succulente .\usbildung des Hantgewebes (cfr. Botan. Centralbl , XIX,

S. 35(5). Nach Volke us [232] ist bei vielen WüstenpÜanzen entweder die Epi-

dermis zur Wasaerspeicherung adaptirt, oder es fnnctionirt ein im Inneren des

Blattes, resp. Achsentheil*^s pelej^enes Gewebe als Wasserreservoir. Zum ersten

Falle gehören die blat>enarugeu .Ausstülpungen hei Mesembryanthemum-, Äizoon-,

Cpnodon-, Eragrottü' und PamevM-Arteiif ferner die ^are mit Waeeeibhien

bei JiripUae hueodadum n. a. Bestiglieh der inneren Gewebe d«r Waeeer-

epeicbemng ist der geirfthnllche Modne bei den Pflanien der Wftete der, dats

sich das Assimilationsgewebe iwiachen die beiden Systeme, die der Waaeer»

speichernng dienen dem inneren und der Epidermis —, in Form dnee
ringsum geschlossenen Mantels einschiebt. Das innere Wassergewebe communi-
cirt iliref-t mit den Gefa>sbüudeln ; an dieser CommunicHtiou betlieiligt sich auch

die Kpideruis dort, wo sie zur Wasserversorgung dient (cfr. Yolkens [239]).
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Audi ..lU'Hervuirs vasii'ormes" Vetque = Speioheiiracbeideu Heinriclier

dieufii tltM \Vasservt«rs(»rf?iiiig.

Bei rilanzeu mit unterirdischen Caulonien befiiKleii .>iob die Wasser-

speickerorgsne in lets&tereu. Bei den einbeiiui.schi<u wiutergrüueu liuls&gewäcb««u

ist ein Wassergewebe oiobt Torhanden. Im eutgegengesetuton FftlU würde die

Pflftue dareh du Gefrieren dee BeeenrewMeen im Winter Sehnden leiden. Bei

den enecnlenten Pfl«nien entliehen bei dMemdem Weeewnuuigel die obeieii

Blatter das Wasser den ünteren; wftbrend also die letsteren langsam vertrockoeo,

kann »ich der Terminaltlu'il lange am Leben erhalten. Duchartre [47], Pril-

lieux (Compt. rend. de l'Acad., 187ü). Meschajeff L201].

1«». Wasscranfiiahme durch oberirdische Pflaii ze istheile. Bei

einor frro - mi Zahl von Wüsteupflanzen sind zwei Bedingun^jen erlullt: Es ist

1. das Eiiuiringen des Wassers in das Inn» rt« der l'flanze ennö^liclit tmd 2. ein

Gewebe vorbanden, welches das aufgeuumiuenc Wubser i'esthalt. lu allen Fullen

wird die Aufnahme durch torgeeeeniloee Haare, db nnr an den beeilen Partien

einen geformten Inhalt haben, cffeetvirt. Beispiele bei Volkens [232,239]. ~
Beobachtungen nnd Versuche tou Schimper (Botao. Centralbl., XVII, 1884)

an westindisdien Bromeliaceen lehrten, dass die Einsangung von Thau- und
Begenwa.sser, welches sich in den löfTelartie^'n Blattbasen dieser Pflanzen sam*

melt, für letztere unentbehrlich ist. da die Wurzeln entweder gar kein Wasser

oder nur sehr kleine Menden desselVien atifiiohmen können. Derselbe Autor be-

schreibt iuter('s>aiite Anpageungen ;in die Aufnahme von Regen und Thaa bei

TiUandsia bulbosa und anderen Epiphyten Westindiens.

17. Co ndeusirung der Luftfeuchtigkeit durch Secretiou hygro-

ekopiscber Salse. Nach den Beobachtungen tou Volkens [230] scheiden

Terscbiedene Wflstenpflanien (Beaunwria hiirieUa, Tamarix manmfera und

artkulaia, FroMkenia ptUvendenta etc.) mittelst epidermaler Drtsen ein

bygroskopiscbes Salzgemiscb aus, welches die Fibigkelt haben soll, den atmo-

sphärischen Wassprdampf tropfbar flfissig niedenuschlagen und das so gebildete

Wasser durch die oberirdischen Organe aufzunehmen. Der Proto]>lasma-lnhalt

der Drttsenzellen .^muss, so lau;?'" b-i ijenügender Dnrchfeuchtiinj? des Bodens

Scert tioii stattfindet, einer ^'aiiz otier fast <'oncentrirtün Salzlösung Durchtritt

gewähren, spater aber, \\>> die Absorption alleinige Function der Drüsen wird,

nur reines Wasser von au^^eu nach innen passireu lassen". Schon der berühmte

Afrikaforseher F. 0. Rohlfs, Ton Volkens .Reisender' titulirt, Tormuthete

Wasseraufiiahme aus der Luft bei d«r Tamariske und Siatiee apkjfUat und

eagt von letiterer, dass ee Tielleicht der Saltgehalt der Pflanse ist, der ee er-

klärt, dass ihre Zweige toU mit grossen Wassertropfen bedeckt sind, während

andere Pflanzen ganz trocken sind. — Marloth (Ber. d. Deutsch, boten. Ge-

sellsoh.. Bd. V. 1887) bekämpft mit Recht die nicht bewiesene, sondern nur

liv]M.t)!Pti-ch" AiHiiiliine voll Vnlkens, dass das Protuplüsina der Salzdrüsen hc\

lUaioiiunu Inrtdla, 'J'diitarix tirfictäala n. a. der auf den Blättern ausReschie*

denen, r"s[». gebildeten Ihm liprocentigeu Salzlösung rein»^s Wasser entziehen

kann, und dass dadurch die Pdauzen einen Theil ihres Wasserbedarfes decken,
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resp. sich vor tlom Vertrocknen «rhützen. In der That sollte man auf (trund

anderer Erxhtiimn^f u eine ra>>iruiig des Wassers von innen nicli aus?en

Teriuuthen. Nacii Marloth ziehen die l'danzen aus der SalzkIu^te folgende

drei Vortheile: 1. Die weisse Farbe verringert die Insolatiooswirkaug der Sonnen-

•trililen; 2. die poröae Salsecbiehte lüük «If aebleehter Wfinnel«itor diA Ein-

wirkuog der omgebenden heiseen Luft and Termindert die Tnuispintion;

3. die w&brend der Naeht von der Salsdecke Mi^enommene Feoehtigkeik be-

wirkt, dass die BIfttter am Morgen einige Zeit lang kftUer bleiben als die sie

amgebende Luft

20, CapHtl. Traiiiplratlm der Kryptoflamen.

Neuffer [25J bestiuiinte die Wasserabgabe abgescbuittener, freiliegender

Sprosse von EquUetum Memate nnd Pofypodium mmbricHm; Knop [G8J jene

on BamaUna fraxineay Bckiui sp. und Agarieut sp. f&r 1—24 Standen.

Bonnier und Mangln [196, 205] stellten viele Tersnche mit lebenden, mit

dem Myeel verbnndenen FrucbtkOrpem von Myponw, Ihmetes und Agariem
sp. an. Unter sonst pfleichen Bedingungen wurde die Transpiratton durch Er-

höhung der Lufttemperatur und Lufttroclcenheit gesteigert; sie war im diffusen

Lichte st;irk>'r ak im danklen; jauge ludividaen verloren mehr Wauer als alte

derselben Art.

Oltmanns [213] eiperimentirte mit Mtuin/i undiäatum uni\ Poli/tndium

gracile und fand die Wasserabgabe bei einer relativen LuftfeuchtiKMit von

94—96% nskttriieb sehr gering. Die Tstsnche, welche in einem Keller statt-

Iknden, sind niebt viel werkh. Der Yerfuser selbst sagt: »Die Zahlen sind

dessbalb nicht genao, weil dieMoose gleichseitig Wasser ans der Lnft absorbirten*.

0. Haberlandt [228] bestimmte die Transpiration eintelner Ezemphure von

Mnhm tmdulatum und PoJytricJiuni juniperinum. Selbe war bei einer relativen

Lnftfeuchtigkeit von 89—92"/o relativ „sehr ausgiebig" (cfr. Mat., I).

Henslow f24'>! s^tztt* Pilze (Boletus?), die in kleiiUMi. h*'rmetisoh ver-

schlossenen Töpfen eiu^'t ht't/.t waren, Lii-htstrahlcn vt-rschiedeiier 1 in chbarki'it

aus und fand bezüglich d^r Transpiration dieöel)»en Gesetze, die er (über-

einstiiDmend mit Wiesner und Comes) bei chloruphjUbältigen Gewächsen

beobachtet hatte. Die stärkste Wasserabgabe erfolgte nimlicb in vloletbera nnd

rotbera, die schwftchste in gelbem Lichte. Erhöhung der Lnfttemperatnr steigerte

die Transpiration im Licht und im DnnkeL

Ooebeler [227] conetatirte, dan die abgestorbenen Tricbome, welche

den Stammscheitel vieler Farne fast ganz einhüllen, diesen vor übermüssigem

Wasserverlust schützen. Es geschieht dies durch ihre gedrängte Stellung, durch

CnticularipiruiiLT mid Verdickung ihrer Wände, durch Drfiscn, welche schleim-,

wai-hs- oder harzartige Stoffe absoudern; durcli den Gehalt der Trichomzellen

an Gerbstoä etc.
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Anhang.

In den folgenden Zeilen gebe ich eine karte hiatoriscbe Skiue dee

G^ensUades.

Die ersten, sitlier luicliweisbareu Versuche wurdeu gegen Ende des

siebzebuttMi Jahrhunderts geuuicht. Der bekannte Phyniker Mariotte, sowie

Wood ward ermittelten die Gröbse der Wasserabgabe bei einzelnen l'Hauzen.

Uoter deu Naturforschern des Mhtsehntea Jnhrhiindeits wftnn et nnmentficb

der englieche Pfarrer St Haies und die Fiansosen Ouettard, M^eee und

Senebier, welcbe eine groiee Zahl ton experimentellen Untereaobungen Uber

die Transpiratton der Pflansen ansfnhrten, die den Auagangepunkt der meisten

späteren Untersuchungen bildeten. Stephen Haies kann als der Begründer der

PHanzenpliysiologie bezeichnet werden. Durch die grosse Zahl seiner Versuche

un<i Ktitdeckungen, durch die Anwendung streng pliysikülisoher Methoilo. durch

die (.iniiidlichkeit und Gewissenhaftigkeit soinor Ümhiichtuugeu wurde er ein

Vorbild für alle seine Nachfolger. Die, wie mau annimmt, von Grew (1072)

eutdeckteu äpaltölluuugeu, wurdeu 1793 vou Hedwig als die «Ausdünstungs-

Sffiinngen' (pori eibaUntee) erkannt

Unter den Arbeiten der ersten Hilfte des nenaiebnten Jahrhnnderts

sind besondere jene ton Baabeny und Garrean beacbtenswertb. Der Erst-

genannte stellte die ernten Versuehe Aber den Einflnas verschiedenfarbiger Licht-

strahlen auf die Transpir:itioii an, während Garreau unter Anderem die Be-

ziehungen zwischen Zahl und Vertheilung der Spaltöffnungen einerseits und

VerdunstuugsgrÖHs^f» andererseits zu ermitteln versuchte. \om Jahre IS")«» uaimi,

wie auf allen Gebieten der physiologischen Botanik, auch die Zülil der Arbeiten

über die Transpiration der Pflanzen von Decenuium zu Deccnuium zu. lu

hohem Grade fordernd wirkten das loulebeutreteu wisseuschaftiicher Anstalten

(botanische Institute, phjsiologisehe Laboratorien, landwirtbsebaftliehe Versuchs-

stationen), die Fortschritte in der Leichtigkeit des Ideenanetausches, die Ver-

besserung technischer HüftmitteL Wiehtigere Beitrige su einielnea Tbeilen

der Transpirationslehre haben geliefert:

Guttation: Langer, Moll. Volkens. — Waaserverlust unbelaubter Zweige:

Tii. H.vrtig. — Lenticellen : Stah 1, Kl. l»ahn. — Einfluss der Blattorganisation:

Garreau, Unger, Sachs. Wiesner. Fr. Haberlandt, lloehnel, Merget,

Vesque. — Sj'altöffuungen : Mohl, Uiigt-r. S c Ii w e n d en e r, Kohl. — Be-

ziehungen der Transpitatiou zum Laubluli: Wiesuer, Mo Usch. — Trauspi-

ration der Blttthen: iesner. — Einfluss des Liditcs: Deh<irain, Wiesner,
Comes, Hellriegel« Henslow. — Einfluss der dunklen Wirmestrahlen:

Wiesner, Henslow» Vesqne. — Einfluss der Lufttemperatur: Hellriegel,
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Tschaplowitz. — Einfltiss der Lnftfeucbti^rkeit: Soraner, Hellriegel, Le-

dere, Tschaplow i tz. — Einfluss der Luftbewegung: Wiesner, Ebertlt. —
Einflnss der Näbrstofle: Sa< Iis, Biirgersteiu, Nobbe, Sorauer, — Einflass

der Bodenteinperatur : Saclis. EiiiÜu.sa des Bodenwassers: Ilellriegel. —
Periodicität der Transpiration: Eberdt — Schutzeinrichtungen: Tschirch,

Johow, Yolkena.

Die pliyeiologisehe Bedentnng der Tnuiepinlion, ihr Einfliui auf

die SeMewegnng ond Snbctuuprodnetion, ihre Btnehniigen lam Lftabfill, ihre

Einwirkung auf die Ausbildung und Formverlnderong von Organen und Geweben

habe ich fast ganz unberücksichtigt gelassen. Vielleicht werde ich dieses, wie

ich glaube wichtige Capitel der Transpirationslehre, Ober welches bereits eine

Reihe von Arbeiten vorliegt (Fittbogeu, Tschaplowitz. Sorauer, Wiesoer,
Kohl etc.), zum Gegenstände einer eigenen Abhandlung wählen.

Zum Schlüsse muss ich noch bemerken, daes in neuerer Zeit der Abusus

einzureissen beginnt, die Menge des Ton der Pflame aufgenonamenen Wissert

la beetliiimeD imd ^e erhaltenen Zahlen als TiaDspiration, resp. ab das Mast

der yerdsBstangsgrQsse la pTOclamiren. So hat die fon Baranetsky gemachte

Behauptung (deren ünrtebtigkeit luerst Wiesner, dann Eberdt daigetfaan

haben), dass schon die leisesten Erschütterungen die Pflanie derart afficireo,

das!s dadurch erhebliche Fehlerquellen entstehen, Ed er veranlasst, die Be-

stimmung der Tranfipiration durch Wägung als unjrenati tu vorwerfen, \ind die

Transpiration durch die Absorption zu messen. Seine Experimente haben indess

kaum historisches Interesse. Auch Kohl und Eberdt bedienten .sich bei ihren

sonst sorglältigeu Untersuchungen in der Regel der Methoiie der Messung.

Idi hoife^ dass die Methode der Wägung, die allein sichere Resultate garantirt,

und die frfther ftet allgemein verwendet wurde» in Zukunft ihre Berechtigung

behaupten wird.

2. B. Qm. B, ZXXIX. Abk. 59
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Beiträge zur Keuotniss der Ghilopoden.

BernliaTil Sehaaf1er,
SapfImit mn dmr lt. k. Obar^BMlaelivle ia Saehibra M Wi«i.

(Mit Tftfel IX uad 4 Ziukograpbieu.)

(«igtifgt in 4«r «hudbIuk 5. Jui 1M9.)

Binleitung.

T>!p aTi£re8t<»lUen üntprsnobaugen, deren Resultat in der vorliegenden

Abhandlung ui>>dergelegt erscheint, bezogen sich auf die Eiuricbtung der männ-

lichen und wf'iblicben Geschlechtsorgane von Lithotnus, Cryptops und Geo-

philus, da mir bloss Vertreter dieser drei Gattungen in aasreichender Zahl und

Auswahl zur VerfQgung standen.

Der ümitMd, dua das ErgebnisB meiner ÜntenaehiiDgeD in nnneli«!

Pillen von dem dnreh Fnbro in reisender Weite gesebildeiten abweidit, reebt-

fertigt einigermiaeen die VwSlfentlielinngt dieee aber nucbte mir die grOsste

Sorgfalt in der Beobaobtnng, massvollee Vorgeben bei Seblneefolgeningen nnd

tbeoretiscben Betrachtungen zur Pflicht.

Die Literatur, die sich bloss auf den Gegenstand der Unt«'rsncbung«*n

bezieht, ist nicht besonders gross. Nebst einigen klfinnren ÄrbeitHu wurden be-

sonders die zwei wichtigeren and umfiaDgreicberen io Berftcktichtigang gezogen*

Diese waren

:

Dr. Fr. titeiu: Ueber die Geacblechtsverhältuisse der Mjriopoden und

einiger anderer wirbeUooer Thier«, nebet Benerknngen tnr Theorie der Zeugung

(Mftller*a Aiehif Ar Annt n. Phys , 1842, Berlin).

L. Fnbro: Berbeteboe enr Pnnatom. dei org. reprod. et snr le ddrolop.

dM Mjriopod. (Ann. des sdone. nnt, 1855).

Die Arbeit Fabre's liegt der gegenwärtig geltenden Ansieht Aber die

QeeebleebtererbAitniwe der Cbilopoden su Grunde.

59*
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Männliche GeschlechtiMirgane.

Iiithobius l.cach.

üntarsncbt müden mehrere Arten, besonden aber JAthotrinti forficaltm L.

(Taf. IX, Fig. 1

)

Das maiinlicbe Geschlechtsorgüii weist eineu lauggestreckten Uodeu auf,

der sdirautziggelb oder weisslich erbcheiut, schl.nu li förmig und mehr rechts-

seitig dem Mageu aufliegt. In seiner uatürlicbeu Lage bildet er eine Schlinge,

indem er luerst von hinten nach vorne fut bis in die Mitte dee Kdvpere ädi
erstreckt, daeelbst naeli bUitea umbiegt, beinahe bb sa Minen ürsprang ver-

l&nft, sodann abermale die Bichtung nach Tome einsehl^t nnd endlieh mittelst

eines feinen, ^denfttrmigen Anslaufers, in den er aUmalig übergeht, nahe den

Speicheldrttsen am Integumente dee Kückens befestigt ist Diese Hodenform

erinnert nnr entfernt au diejenige, welche bei den anderen Chilopoden TOikonunt^

unterscheidet si« h bpsonders durch ihre bedeutendere Grösse Ton dieser, so-

wie auch durch den Umstand, dass die Hodpnschliincbe «oust mehrere und ge-

wöhnlich paarig vorkommen, ^ifg^^u das hintere Ende ist der Hodeu eUeulall-s

allmälig verschmälert uud müudt't in eine blasige Erweiterung, welche zwei

glcichweiteu Schläuchen, den Sameublaöeu (Vesiculae semiuis) den Ursprung

gibt, die eben&Us gegen das fordere Körperende verlaufen nnd an Länge nnd

Umfang dem HodenseUaaehe nnr wenig naohsteben. Sie enthalten bei ge-

schledlitsreifen Uftnnehen die langen, baarförmigen nnd stimSen Spermatoioiden,

eingebettet in eine milchweiase, körnige Masse. Die Mnttersellen der Sperma-

tozoiden haben eine den Eizellen ähnliche, kngeligo Gestalt; manche sind wieder

nach einer oder zwei Seiten in Spitzen ausgezogen oder kurzfadenförmig und

zeigen einen oder zwei Zellkerne mit Kerukörperchen. Stein nennt sie Samen-

körper und meint, dass aus ihm ii k^iue Spermatozoidon entstehen, sondern dass

bie von den beweglichen Spermatuzuiden, die er au> Körucheu entstehen hisst.

befördert uud mit der Einteile in Cuutact gebracht werden, wodurch die Be-

fruebtnng bewerlEstelligt werde.

Aus der Toreiwihnten, bhwenftrmigen Erweiterung gehen die swei gleich-

gestalteten, schwach gekrttmmten Aeste des Vas defereos herror, welche den End-
darm nmschliessen, sieh auf dessen Unterseite wieder «reinigen nnd im vor-

letsten Eörper^^egmente nach aussen m&nden. Der After dagegen, als Ende des

Darmss, ist im letzten Segmente ober und zugleich hinter der QenitalOffiiung

gelegen, doch vollständig von ihr getrennt. Man kann bei Untersuchungen zuerst

den After entfernen, dann lien JAthobius ölTnen, da der Darm in diesem Falle

ItMcht aus dem von den zwei Armeu des Vas deferens gebildeten Bings gesogen

werden kann.

An der Vereiniguogsstelle der beiden Arme münden zwei Drüsen tou

darmfthnlicher Form, die mit engen, liemlieh langen Ansftlurungbgaugea fir-

eehen sind und eine weisse, kömohenreiche Flüssigkeit absondern. Der des

Secret ersengende Theil besteht ans sahireichen, kugeligen Zellen, die tmuben-
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förmit,' an^'eonliiet sind. Ans vielen kleinen Seitencaufilen gelangt das Ab-

sonderuiigsproduct in den rrntmlpti r:innl htk! von da ju den AusföhrutifTso:;"!!?.

DieöCä Drüüeupaiir ist an seinem Ausseuraii«i*i der ganzen Längt' nach iiut euieiu

äbnlicheD, doch aoifangreicherf^n «weiten verbunden und mit ilini an der Unter-

seite des Darmes gelegen. Die awei weiter vorne eiumändeuden Drüsen, die wir

ils vofdwe beMiduMB wdkii, haben gesonderte, doch knapp neben eininder

liegende Htndnngent die iwei hinteren, grteeeien venebmelien an iliren ver*

breitertea, nnteren Ende und haben einen gemeineamen Aneftbningegang» der

in den Endabaehnitt dee musknlösen Ductas ejaculatorina mündet.

Treviranne hat dieses Ende als Penis bezeichnet, dessgleichen Stein,

während Fahre ee ab eine inme effale Auabanchnng beschreibt, die den

Apparat beeud»-f

T>iP8es Knde erscheint als ein kegelstutzähnliches, schwach chitnuMrtea

Gebil<l" i^^ssen Mantelfläche an der den) Danne tibpekehrteu Seit** der Lauge

nach auigescbiitzt, tütenartig öiiigeroUt, hui Kande, theilwei<>e auch au der

Innen» nnd Aossenseite mit Haaren besetst ist Den Penis nmfaeten eeitUeh

iwei Ghitineehienen, die an der fiaaie mit einer in der Mittellinie geepaitenen

Chitineehnppe fen henftnniger Gestalt elastiech verbunden aind. Nach ansäen

folgt dann die eogeoannte Oenitalplatte, «eiche den Penis in aeiner Bnhebge
verhüllt, daher er nur durch Entfemnng dieeer, oder nach Abtrennnag des

Afters auch dnrch Druck sichtbar gemacht werden kann. Die Glockenform, in

welche der Penis nadi Stein 's Angabc gebracht werden kann, wenn man das

Genitalsetrnient abtrennt und zwischen zwei Glasf^lntt^ii 1 ruckt, ist eine /wangs-

forni, in welche er nur auf die angegebene Art suni ! » i -tarkeni Drucke gebracht

werden kauu. Gleichwohl mdnt Stein: «Im gewuhnlichen Zustande ist der

Penis zusammengefaltet, wenn er in die weibliche Scheide ge-

drongen ist, glookenfOnnig anegedehnt*.

Im Frflhlinge dee ?erfiosaenen Jahres iat ee mir geglttekt,

ein ge&ngenee llinnehen von Liffubim forfkatm an beob-

achten, das den Penis weit vorgestreckt hatte und so in dem
Glase herumlief, in welchem auch Weihchen gehalteu wurden.

Ich fing es, brachte es iu Weingeist und das Glied verblieb im
vorgestülpten Zustande (^ieh'" Fig. 1).

Dan f^l^ich- \ Ml liLjiifcfii gelang bei drei kriiftigen Mämn heu

von Cryptops hurtcmts. Ks wird demnach gerechtfertigt er-

scheinen, wenn ich in der Folge das Ende des männlichen Oe- ^
^

seUeehtsapparatea» wie Treviranne nnd Stein es gethan» alf maadieB von

Penis beielehne. /orßcatut

Ffir das minnliehe Geoehleeht von LiOiolnm eind noch
p^^J;')]];

awei ein- bis zweigliederige Zäpfchen charakteristisch, welche

SU Seiten der GcschlechtsöfTnnng stehen. Stein hat die Einmündung der Drüsen

nicht beschrieben und meint, dass je zwei Drüsen derselben Seite mit einander

verwachsen heien, während sie bloss durch liindegewebsfädeu verbunden ^ind.

Fahre gibt an, dass bei allen Chiiopoden, bei welchen vier Genitaldrufieu
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orkommeu, je xwei derselben Seite, also eine vordere uud eine hintere, sieb

zu einem penieinschuliliclieu Ausfäbruugsgang vereinigen, 8o dass die beiden

Miiaduugi>htoilen uebeu einander liegen. Um den wahren Sachverhalt xu er-

ktoDeo, ist w notlivendig. die beid«i grtMwen Drüsen tod den kleineran los^

xQl9«eD, dtmil die AmfUinuigsgftDge bie so ihrer Mftndung sieUfaar w«dea, und
d«iiii wird ee Uw, dase die BiBnilUidaDgntiUeii der swel vngleieh groem
DrfteeopMre in liemliebem Abstand« hinter einander liegen.

Oryptops Loach.

Untersiiclit wurden CryptofB korUtma L. and Cryptop9 puncUUm Koch.

(Taf. IX. Flg. 2 )

Auffallend iät bei diesen zwei Arten die Verschiedenheit in der Anzahl

der Uoden, die sogar innerhalb der zweiten Art selbst zu schwanken scheint.

Während nftmlleh Cryptops horUntit «tele Uoes vier Hoden besitst, findet man
hd Crffp4op$ ptmeUthu in der Regel aehi In einem Falle habe ieh bei der

letaleren Art nenn gans gkieh ansgebüdete, In einem swelten aber aeht voU*

stftndig entwiekelte und einen verkümmerten Hoden geflnnden. In ihrer Gestalt

herrscht rebereiostimmung, docli sind die Hoden der erstflren Art viel grösser,

als die der letzteren. In beiden Füllen sind sie spindelförmig, an den Enden

verschmälert und mit engen An-führungaröhrchen versehen, welche in den

genieinsanien Ausfülirnn^sgaug eiinnüuden. Dieser besteht aus einem kürzeren

Theilt' von sehr geringem Durchmesser und einem läng»»ren, darmiihnlich gn-

wundoueu, der eine betraciitlichere Weite besitzt. Der Uebergang des ersteren

in den letstereo erfolgt nnvermittett, daher beide deutlich von einander abgeeetst

sind. Im engeren Theile sind die Spermatosoiden noeh gecade, haarlftrmig,

rollen eidi aber beim üebergange in den weiteren Theil attmilig kransartig ein.

Mehrere eolcher Krtnse Ton Spermatosoiden werden in eigenen CUbilden ge-

sammelt, die in seitlichen Ausbandinngen des Vas deferens liegen und ausser

jenen noch eine fHinkörni<r<' Afasse enthalten. Diese Behälter führen die Be>

Zeichnung Spermat<ii)horen, haben eine h« 'l. iialitiliehe Gestalt und kommen in

gerinijerer Zalil. etwa .V- 5. vor. Sie sind mit freiem Auge erkennbar, hal>eu

ein.' weissliche oiior gelblich^ Farbe und können oft schon durch da.s Integument

des Kückens hindurch tuiterschieden werden. Die entwicktltereu von ihnen liegen

gegen das hintere Ende des Vas delereus. Ihre elastische Hülle ist bell, durch-

sichtig und läuft in swei Zipfelchen ans, die sich immer» wenn der Sperma-

tophor seinen Inhalt entleert, nach jener Seite krttmmeo, wo dnrch eine knöpf-

lochfthnliche Spalte die Entleerung erfolgt

Das Lnmen dieees Thsiles dss Yss deferens seigt sieh bald als rOhren-

f5rnii{^er, bald sternförmiger Raum von den drüsigen, lappenartig vorspringenden

St-itenwaiidangen begrenzt. Gegen seiu Ende verscbm'ilert sich das Vas deferens

und besitzt im Ductus ejaculatorinK eine sehr mächtif,'« Rinermuskelschichte.

Das Kude des Geschleoht-^a]»pHratos bildet wieder der Tenis, der dem bei Litho-

Oiu8 vorkommeudeu ziemlich ähnlich ist und bei drei kräftigen Männchen im
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Torgestfilpten Zustande beobachtet wiirdo. wio dies schon oben erwähnt ward

(siehe Fig. 2). Die Chitin schienen und die henfOrmige PUtte sind muiehmal

mit kräftigen Haaren besetzt

Es kommen hier wieder vier Dräsen vor. die tust von gleicher GrOsse und

IVirm sind. Zwei derselben münden in den Dactas ejacalatorius, zwei an der

Btrii des Penis, wesshalb man sie wieder in x^sC^Wv
Totdera und lilnim Ditien nnteneheiden ( _
kann. Bei Uteren Indifidnen sind sie nn der

Oberfliohe dnrmihnUch, wie bei JaOoNim, <C^i^^'^''^'^^^l^^^m
bei jftngeren aber sehwach oder gar nicht ge- /^y^l^^'Ü^^^-
faltet und immer mit siemlich langen Ans- LI (JLH ;

führungpf^iioppn versehen. Die Drüsenzellen ^ö^^^f jj»

sind flascheulormig, st»'}i»'n rings um den ge-

meinschaftlichen Ausführungscanal hemm und ** .!'*""**^'7T
lut TOigMiftlpieiB Peui (P).

haben einen deutlichen Zellkern. Der abson-

dernde Theil und der Drüsengang sind deutlich vuu einander abgesetzt Die

YeiioiÜM semittie ak geeondeito Anhänge sind hier weggefallen und ei tber-

nimmt der erweiterte Theil dee Vae defereos ihre Fnnetion und wahrseheinlieb

aneh die Bildung der Spermatophoren. Bei Or^op$ bleibt daa Vaa defereos

anner ganten L&nge nach nngetheilt

Die Art und Woisp, wie Fahre die Drösen bei Cryptops darstellt, ent-

spricht nicht der Wirklichkeit. Das geschlossene Ende ist wohl mit einem

dänneu Gewebsfaden vtTsehen, doch endet dieser schon ungefähr in der halben

Länge des Vas deferens und keineswegs setzt sich der Drü.sencanal in ihm fort.

Die kugeligen Anhängsel der Drüsen, die nach Fahre regelinäs.sisr und wohl-

geordnet vorkommen sollen, können manchmal gar nicht oder nur in geringer

Zahl and da auch ohne bestimmte Anordnuog and Beziebnng zu den Drftsen

beobaehtet werden. Sie stimmen im Bane mit dem Fettküiper liamHeh aber»

sin nnd aebeinen wabradieinlieh diesem aningehSreo.

Aenaaere Genitalanhänge fehlen hier bnden Geschleebtem.

Oeophllua Laach.

Untersucht wurden mehrere Arten dieser Gattung, dann ikotophüm

iflyricus Mein, und ScoUoplanea crassipes Koch. (Taf. IX, Fig. 3.)

Die Hoden kommen hier immer in der Zweizahl vor und haben eine

lange, spindelförmige Gestalt. Sie endigen in je zwei Köhrchen, von denen die

obeien sich nach ein- and abwirts biegen nnd naeh komm Yerlanfe ww
adimalsen, die nnterea aber nach ein- nnd nnMria gekrilniml sind. Yen diesen

mtedel merst daa links-, sodann daa reditsseitlge In den AnsfUmmgsgang.

Baa Taa deCnena ist ungemein lang nnd sehlingenfttrmfg ansammengelegt. Der

vordere Theil ist enge, verbreitert sich aaf eine kurze Strecke (Stein hält

diesen Theil für einen dritten Hoden), verengt sich abermals, worauf eine all-

annehmende Yerbreitemng erfolgt bis sa der SteUe, wo die Theilung in
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V

Fig. 3.

Oeiehleekte-

app&rat vom

Minnchpn

des Otophüma

zwei Arme auftritt. Diese umschliesseu den Darm und vereinigen

sich wieder aul" dessen Unterseite (siehe Fig. 3). Die so gebildete

Schlinge ist hier grösser, als bei Lühobius, Die in den Hodeo

anftnteBdm kugeligen AnaohweUangeD dod bloit an alten«

ktiftigoi mnnelitti, und da TtoUeieht andi nor rar Bninriiiiil

bemerkbar.

In den Dactus ej&eulatorias münden iwei achlandilSBffmige

Drttienpaare in der Weise, wie bei LitJiobius. Das eine davon ist

ungemein lang, seine geschlosseiifn Knden haften fest aiuinandpr

und logen sich in der Nähe der Hoden an das Vas deterens an.

Das andere Paar ist kürzer und schmäler, s^ine Enden sind frei.

Stein beschreibt bloss zwei Drüsen, während Kabre in richtiger

Weise vier angibt. In Bezug auf ihre Eiumüuduug verhalten sie

aieb so, wie die bei LUhobwa, Der Penii kann auf die IrSher

angegebene Art sichtbar gemaobt werden, wenn er nicht schon

dnreh die Genitalplatte hindurch wahnunehmen ist In der Form
stimmt er mit den beiden oben beichriebenen überein.

Die Spermatoloiden sind ihrer Linge nach wellig gekrümmt»

kranzförmig zusammengerollt und fast 2 mm lang. Wenn sie ans

den lltiden hervorkomiiif'ii. erscheinen sie straff, rollen .sich beim

üebergange aus dem engeren Theile des Vas defereus in den weite-

ren allmälig ein und treten nahe der Theiluogsstelle, sowie in

den beiden Armen in ihrer charakteristischen Form aui. Au den

Anfspeicheningsstellni sind sie in eine IrSrnige Masse eingebeltei.

Spermatophoren Innerlialb des QeeehleehtsgaDges sind nicht wahr-

nehmbar. AeasBCffe Qenitahmblage sind nndentlich nnd haben die

Form von Ueinen, mdimentiren Oriffdchen.

Weibliche Gesciileclitaergane.

UthobiuB. (Taf. IX, Fig. 4.)

Das Ovarium \oii LitlKAnns ist ein unpaarer, ziemlich langer Sack, der

durch liiudegewebsfäden am Magen befestigt ist. Es erstreckt sich nach vorne

bis gegen das iwaÜ» Segment nnd ist daselbst nach Art des Hodens mit dem
Int^gnmente des B&ckens Terbunden. Die geochlechtsreifen Weibehen leigen

eine an den Seiten des Ovariams bogenfSrmig gegen das geschkasene Snde

erlanfende Keimschichte. Bei jungen Indiridnen erhUt man den Eindruck,

als ob das OTarinm ein ringförmiges Gebilde wäre, dessen Innenseiten bis sor

Berührang gen&hert and Terschmolzen sind. Man nieht hier nämlich, dass die

Eier, welche in der Entwicklang am weitesten vorgeschritten sind, in zwei Reihen

geordnet st^h*Mi. die am geschlossenen F'nde des Ovariums aneinriinierstossen.

Längs der Innen- und Aiissenseite dieser Reihen verlaufen bogeulörmig die

Keime, welche auf verschiedeuen Entwicklungsstufen stehen und den eigentlichen
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Verlauf der Keimschiclite angeben. Bei entwickelteren Weibchen ist die zwei-

thf ilige, inuere Keimschidite scbwor nder t::ir uiclit mehr sichtbar. Die grosse

Anzahl der im Ovariuni angebäufteii Ki. r verhindert den klaren Einblick, so

dass die Verhältnisse, wie sie bei jungeu Weibchen vorkommeD, bei älteren nicht

mehr unterschieden werden können.

Ans dicmm ümsteade «rsdiein« ea Tielleicbt erklärlich, wamm Leon Du-
fovr bei JAUiobmt ?on eiser Lftogueheidewuid spricht, welche das Ovuriom in

twel Ffteher tkeilt, während Fnbre das Vorhandensein einer solchen gaas ent-

scbieden in Abrede stellt.

Ungefähr in der Gegend der Einmündungsstelle der Malpigliischen Ge-
fässc in den Darm, etwa im drittletzten SegmentOi tritt eine Zweitheilang des

anfangs uupaaren Ovidurt>i ein. Durch

die so gebildete Schliii^'e goht der Hud-

darm, derwie beim Männchen im letzten

Körpersegmeute nach auäsen mündet.

Unterhalb des Darmes fsreinigen sieb

die beiden Arme nach kunem getrenn-

ten Verlaufe wieder nnd münden analog

dem mftnnliehen Gescbleehtsgange an

der Unterseite des Körpers im vor-

letzten Segmente aus. D&s Ende des

OTiducts wird dorch die Genitalplatte

verdeckt.

Unter dem I)aniie gelegen finden

sich die beiden walzenförmigen Kecep-

taeola seminis. Diese den Vesienlae

seminis des Minnebens analogen Ge-

bilde «eigen lieb fast immer angeittUt

mit smammengeballtai Spwmatosoi-

den, die in eine körnige, weissliche

Masse eingebettet sind. Stein glaubt,

dass diese Spermatozoiden im llecep-

tacalum selbst entstanden seien, und Fabre erklärt sie für den F'fst von

nicht verwendetem und verdorl>enem Sperma. Die Ansföhrungsgiinge der liecep-

taeolai die nahe dem hinteren Ende des Beiiiilters beginnen, sind ziemlich laug

nnd Tor ihrer Ansmfindang sdiranbeniftrmig gewunden. Diese erfolgt von unten

her in den Ovidnot, und iwar getrennt an warsenfSrmigen Vorsprftngen. Diese

Stelle ist gekennseichnet doreb einen hohlen Chifcinsporn, der seiner Form
nacb an den Penis erinnert nnd rieh unter dem Oviduct befiodet (siehe Fig. 4).

Mit diesem Chitinsporn, der möglicherweise snr Aufnahme des Penis bei der

Begattung dient, und den wir als Copulationsranm bezeichnen wollen, stehen

zwei Dr&sen in Verbindung, deren Secret mit dem in den lieceptaculis betind-

lichen in Farbe und Heschatlenheih ühereinstiinint, welcher Umstand für eine

Beziehung die^^es DrQsenjfiaares, da» wir als unteres bezeichnen wollen, zum
Z. B. Oes. B. ILXXiX. Abb. 60

Fig. 4. Hintortheil iles weiblit Ii*, ii H- srhleclitS-

apparates vom LUhobius forjiralwi.

(Ch — Chitimpon.)
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Inhalte der genannten Gebilde zn sprechen scheint Das zweite der vorhandenen

Drftsenpaare mündet getrennt und von oben her in den Oviduct, weshalb anf sie

die Bezeichnung obere Drüson passend erscheinen dürfte- Diese sind nmtiini,'-

reicher als die unteren, stimmen aber in Bezug auf ihren Bau unter einander

und mit dt-nen der Männchen überein. In Bezug auf die Ausfuhrungsgänge

macht sich noch ein Unterschied geltend, indem diese bei den letzteren gleich-

weit, bei den erateroD »ber gegen die AnsrnfiDdoogsetell« belriditlidi «rwoifeeit

find. Die Drflien derselben Seite sind roiteintnder durch Bindegewebeftden

Terbnnden, so dass ihre Trennnng siemliebe Schwierigkeiten bereitet

Stein hat die Einmündnng der Drflsen nicbt erfmeht. WiQirend Leon

Dafonr alle Tier Drüsen mit den Receptaculis in Verbindung eetst fu dem
Zwecke, um die in ihnen beflndlichen Spermatozoiden befruchtangeflihig zu et^

halten, bestreitet Fahrt- joi\eu Ziisamm'»nhnnL' und jede Beziehung von diesen

mit j»-nen Organen. Kr lasst, wie }teirn Männchen, je zwei Drüs^-n dpr trbichen

beite zu pin^'^l Au?führung8gang sii h vereinigen, so da>s bloss zwei neben

einander li»*geinlt» Mündungsstellen vorhanden wären. Bei ihm dienen daher beide

Drüseupaare auch nur einem Zwecke, nämlich dem, die Eier mit einer Schati-

hftUe in umkleiden, um sie g^en iusaere EinfltteM widerstandsfUiiger tm

machen. Er heteicbnet die vorhandenen Driteen als ^Kittdrttsen* und lisst sie

anf die frfther angegel)ene Art in den Ondnct münden. Allem Anscheine nach

dürfte diese Bezeichnung bloss auf die oberen passen, während die unteren mit

den Receptaculis in Beziehung zu stehen scheinen. Zu wiederholten Malen habe

ich bei Lithobiua folgenden Versuch gemacht: Wenn man das Receptaculum

ein*^s frisch irt^tödteten Weibchens öffnet und flie darin enthaltenen, zusammen-

gebauten Sp*>riu!4tozoiden blosslegt, idine <ien Knäuel zu zertlieih-n, so bemerkt

man an de.->Hn Peripherie eine grosse Zahl von Schlingen (Tat". IX, Fig. .'3). die

in eiue eigeuthümliche Bewegung geratheu, sobald mau Salzwasser zusetzt.

Sie drehen sich rsseh nach dner, dann ebenso rasch nsAh dar entgegengesetzten

Richtung und so fort. Die Bewegung dauert nach Umstftnden «inige Minuten

und wird nach und nach Ton allen Spermatotoiden, an denen sie sichtbar war,

eingestellt Dabei erweitert sich die Schlinge immer mehr nnd mehr nnd Mlhtt

sich manchmal ganz. Diese Erscheionng hielt ich. da ja die Spermatotoidon

der Chilopoden als unbeweglich gelten, für eine durch das beigesetzte Wasser
hervorgernff'ne Molecnlarbewegung. Um mir die.Hsl)eznglicli Klarheit zn ver-

schaffen, unterzog ich die Spermatozoiden des einen Receptaculums auf die an-

gegebene Weisp d«*r llenbaclituni,'. und zwar mit dem früher ge^chil<lt-rten

Erfolge. Einige Minuten spiiter wurde der Inhalt des zweiten Ileceptaculums

freigemacht und so wie der des ersten behandelt. Es zeigten sicli zwar grössere

und kleinere Schlingen, wie sie schon Stein beschrieben und abgebildet ha*,

doch ohne charikteristisehe Bewegung. Eine derartige lebhafte Beweglichkeit

konnte an den dem mftnnlichen Geechlechtsnpparate entnommenen Spermato*

loiden nicht beobaclitet werden. Aus dem angegebenen Vorsuche, der sich auch

an anderen Arten von TMhobius mit Erfolg erneuern lässt, kann man wohl

sehliessen, dass den Spermatozoiden der Lithokier eine eigenthümUohe Bewegung
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mkommt^ die sie alwr erst im Beceptoeulnm tu erlangen scheinen. Im getödte-

ten Tlitere oder unter ungünstigen äusseren Einflössen hdrt sie rasch auf, so

I. B. plötilich bei Znsate von Weingeist, der den Schlingenknäuel tu einem

formlosem KHtmpchen macht
Die Weibchen besitsen ( 'rnitahinlninge, welche aus einem kurzen, drei-

gliederigen (iliedmaasenpaare bestehen, daä in eine bi>i verschiedeneu Arten

aii'b'rs gestaltete KlaiiP endigt, 2—
'3 Paare von au.sj^ehöhlteii Sporen aufweist

und um IfiiiterriiUile der ( It'nitaljilattc >einen Urspnins,' iiiiiiiut. Kiiie Haut falte,

welehe zwischen den Anhiiii^eu au der (ienitalplatte vurkuumt, hielt Stein für

die vorgtütülpte Geschlechtsöllüung.

Die Eier werden von den Weibchen einzeln abgelegt Vur dem Ablegen

werden sie einige Zeit herumgetragen, swischen dem ansgestfilpten, etwas nach

abwärts gebogenen After und der Genitalplatte gedreht und wahrscheinlich auf

diese Weise mit dem Secrete der Kittdrilsen gleichmassig nmhflllt. Dies kann

aus dem Umstände gesdblossen werden, dass die mit dem Secrete befeuchteten

Stellen des Sies lebhafter ergl&nsen und darauf ein mattes Aussehen gewinnen.

CryiytopB. (Taf. IX, Fig. 6.)

Da-- Ovaritnu ist lan<,'gestreokt, innssi^ breit und wie bei der vorigen

(fattun^' i,'< Ia^'ert. Seiu Eileiter komnit im vorletzten Se£rmeut^' auf die Unter-

seite de.> Daruies zu liegen und niiind>t daselbst bauchwarts au>. Die Keim-

scbichte nimmt bei jüngeren und iilteren Weibchen denselben Verlauf, uamlich •

an den Seiten des Ofarialaackes gegen da:^ geschlossene Ende, wo die beiden

Theile an einander schliessen. Die Eier sind oval, die entwickelteren in langer

Beibe central gestellt. Der Ofiduct ist seiner ganxen Länge nadi ungetheilt,

besitst zwei Beceptacula, femer kommen awu wohl entwickelte und iwei rudi-

mentäre Genitaldrfisen vor. Der Behälter der Receptacula ist eiförmig, sein

Ausführungsgang fast so lang als bei den Lithobiern, doch anders gestaltet.

Kr geht von einer halsartigen Kinsohnürting in einen breiteren Eudtheil über,

der mit dem dt r anderen iSeite verschmilzt und mit ihm gemeinschaftlich an

der Unterseite des Ovi<lucts ausmündet. Die Hülle des Behälters erscheiiit als

eine diiri hsichtige elastische Tvinica. Die Ausführungsgänge enthalten au>ser der

Tunica propria noch eine Muskelschicbte, innerhalb weicher ume Drübenschichte

erkennbar ist, die aus flaadieiif5rmigen, lu Seiten des Ganais befindlichen Zellen

besteht Die breiteren Theile der Drfisemellea sind nach auswärts gerichtet,

während die engeren schief g^n den Canal verkufen und in diesen ein-

mttttden. (tut IX, Fig. 7.) Das grOsste der Torhandenen DrQssnpaare ist so

gestaltet nnd gebaut, wie die DrOsen der Männchen. Die gleichweiten uud

ziemlich langen Ausföhruugsgänge verschmelzen bei Crfpiopi pundahu (bei

Crpptops fiortensis ist dies etwas undeutlich) und münden an der Vereinigungs-

stelle der Receptacnlagänge in eine von diesen gebildete Kt'ranniis;.' Aii^lniolitnui^.

die von unten her rinnenförmig in den Oviduct cinratindüt. l>ieses L>rii>ehpaar,

das in einem unzweifelhaften Zudammeubange mit den Keccptaculiä steht,

60»
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dürfte jenem vuu Lühobiua eutt>precbeu, Uhü iu den lioblon Cliitiusporn eiu-

mftndvfc. Zu arwäbnen ist auch hier die UebereiustiBimiuig det Drflseneecnites

mit dem in den Reoeptftculii Torkommenden. Wie früher erwShnt, kommt nocli

ein sweitee unscheinberes Drftsenpaar vor, du hei Cryptops hortensis aoeh
kümmerlicher ausgebildet ist, als bei Cnjptops punetattu» Der aheondemde
Theil liat eiue geringe Auzabl ?on Drüsensellen, einen mehr oder minder
doutliclien centralen Caual und am geschlossenen Ende, gleich den grössoron

Drüsen, einen BiiKl.><r<'\vt'1>sfadon. Der Au^füliruugsgaug ist kurz und schmal.

Heide Drüsen mümleii ;,'t>»tii<lort iu den Oviduct, und zwar an dessen Seiten

und nahe seinem Ende. Sie sind vom Fcttkörper, von Nerven- uiul ^Iiiskidfasern

l;u->l ganz verdeckt und daher leicht zu übersehen. Durch eine zweckmässige

FtrbuDg, I. B. mit Pikro-Carmin, können eie dentlich sichtbar gemacht werden.

Der genannte Farbstoff gibt ihnen anfangs eine gelblichgrfiae Farbnng vnd
lasst sie dadurch von ihrer Umgeboog unterscheiden, während sie bei längerer

Einwirkung die Färbung der grösseren Drfisen annehmen. Sie scheinen die

aualof^f-n Hebilde von den sogenannten „Kittdrüsen** der Lithubicr zu sein, die

dort mehr der Oberseite genähert in den Oviduct münden und bei dem üm-
lauge ihrer Ausbildung jedenfalls eine grössere Bedeutung haben dürften, als

die rudimeutärt'n hier. An das Ende des Oviduct.-". das von oIumi her schief

abge^ichnitten er>» lit iut, legt sich unten eine iiuischelartige ChitioscUuppe ao.

Aeusbere (ienitalanhänge fehlen beiden Geschlechtern.

Fahre macht von den swei rudimentären Drüsen bei (Jryptops keine

Erwähnung, sie scheinen ihm entgangen lu sein.

Goophilus. i^Tiii". IX, iig. Ö.)

Das Ovarium ist dem bei Oryptopt vorkommenden ähnlich, nur der

Kör|>erm'rÖ8se entsprechend bedeutend lünger* Die Eier nähern sich mehr der

Kttgelform. Der Oviduct bleibt in seinem ganzen Verlaufe ungetheilt, nimmt
die an seiner Unterseite gelegenen Receptacula auf. deren Ausführangsgänge

knap)) neben oin;uider in Form von \värzchonarti<jon Vorspniiiijeii, ahnlich also

wie Lei JJt/iuhius, aiisniiiiidt<u. Der Behälter ist «>val. S,>iii Au>führung.sgang

hat einen tiiciit«.'rtoriniL^t'U Ursiirnng, ist lang und schnial, gegen sein Ende

mäbbig verbreitert und mit iwingmuskelu ausgebtattet. Die Drüseubchichte feiüt

hier. Bei allen Arten traten innäehst iwei lange, schlsnchförmige Dr&sen

hervor, deren absondernder Theil allmälig in den Ausfllhrungsgang Übergeht

Die MftnduDgen dieses Drttsenpaares liegen gesondert^ und swar knapp

an den Aussenseiten der Wärzchen, in welchen die Ausmflndung der Receptacula

erfolgt und unter denen ein seichter Hohlraum sich befindet. Auch bei (ileo-

philus macht sich die Aehnlichkeit des Drüsennecretes mit dem im Behälter

der Keco]*tacnla vorkomnieiiri<>ii <:-ltend, was auf eine Zusammengehörigkeit

dieser zwei (^tcbiide hind^-uteu diiiit-,

Einen ähnlichen Bau, wie In j .icn Aitin von frcophilus, fand ich bei

Kiculluplancs crassipcs Koch, nur hatte der Behälter des Keceptaculums eiue
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hui kugelige QwUlt Seaiophilus tüffrieua Melnert stimmt im Bau des B«-

eeptacuIuDis und der DrQsen, sowie deren Ausmündung mit Gcophilus übereio,

nnr ist der absondernde Theil bei dieser Art etwas breiter, jedoch kQrzer.

Genitahuiliänge febleu den Weibchen, doch legt sich an das Ende dos Oviducts

eine rinnen löriuige Chitindchuppe an, die in der Buhe von der Genitolplfttte

verdeckt wird.

Bei der letztgenannten Art fund ich zuerst zwei verkümmerte Drßsen von

der Form und dem Bau, wie sie bei Cryptups beschrieben wurden, mit denen

sie auch die Art der Ausmündung gemein haben. Dadurch aufmerksam gemacht,

gelaug es mir, die gleichen Difhten hei Geophüm flavidus aafzufinden, was hei

dieser Art und ihr fthnlichen in Folge der starken YersehnuUerung der hinteren

Leibespartie keine geringen Schwierigkeiten bietet Demnach kommen bei Oeo-

phÜus und den verwandten Gattungen, wie hei Oryptap» Tier Oenitaldrflsen vor,

und zwar xwei grössere und awei kleinere, verkllmmerte.

Aus den angestellten üntersnohnngen, deren Resultat im Vorhergehenden

geschildert wurde, dürfte eich folgende BedentuD^' der bei den Chih»poden-

weibcben vorhandenen vier Genitaldrttsen ergeben : Die immer in deutlicher Aus-

bildung vorkouiüiendeu. hier als untere bezeichneten Drüsen scheinen überall

mit den Kece}>t;iculis in gewisser Beziehung zu stehen, wie dies am khiif-teu

bei Cryptops hervortritt. Die zwei al> obere ]»ezeichneten Drüsen, die bei ver-

schiedenen Ge.Nchlechtern eine ver^clliedeüe Ausbildung erlangen, tluiften jenem

Zwecke dienen, den Fahre für sümmtliche vorkommenden Drüsen in Anspruch

nimmt, nimlich die Eier mit einer Schutthfille gegen äussere Einflösse xn um-
gehen. Einen Ersats für die mangelhafte Ausbildung dieser Drfisen hei Cryjp-

topa und Oeophüw scheint vielleicht die hei den genannten Gesdileehtern vor»

kommende und wiederholt beobachtete Brutpflege lu bilden.

Befruchtung.

Fahre enihlt in dem mit aFeoondation* llhersohiiebenen Ahsehnitle

seiner Abhandlung, dass er ein Weibchen von OeopMhu deeMcm beobachtet

habe, welches im Juni etwa 30 Eier ablegte und sich spiralförmig um sie rollte,

als ob es dieselben beschützen wollte. Einige Stunden später fand er die Mutter

damit beschäftigt, die abgelegten Eier zu verzehren. Es gelang ihm, einen

grossen Theil des Geleges zu retten, worauf er den Leib der unnatürlichen

Mutter den» Scalpel unterwarf. Di« Untersuchung ergab das Vurhandeu^eiu von

iSpermatozoiden im Keceptaculum, Wesshall) er mit Bestimmtheit auf das Oeffneu

der Eier rechnete. Doch eitel war sein Hutl'eu! In kurzer Zeit waren sie ver-

schimmelt und xerstSrt. Dieser Umstand Tersohaflte ihm die Uebeneuguug, dass

die Eier unbefruchtet waren und rechtfertigte in seinen Augen das Gebabren

der Mutter, welche bloss ein nofruehtbares Gelege vernichten wollte. Die Bier

aber hielt er deiswegen Ar unbefruchtet, weil in dem Gefässe, in welchem die

Mutter sich befand» keine Spermanetse beobachtet werden konnten. Die trotidem
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in den Keceptaculis vi r^'-efiiiidenen Spermatozoidea tind ftr Fftbr« UiMft du
üeberrest von niolit vorwondt^tem und uubrauchbar gewordenem Sperma.

Er fuhrt sodann folgendenn aussen fort: „Auf welche Art aucli die Be-

fruclituntj vor sich gehe, mir scheint es, dass sie ohne Paarung erfvdg*'. Die

vollständige Abwesenheit von Copulationsorganen, die Schutikapselu des iSamens,

die Antipathie dieser Tbiere gegeDeinander, die Spermauetze der (ieuphilen, diei»

aUei l&wt mioh glMiben, dasa das UinDdien httmlicharweiw die SparmatophoreD

mit «inern Fadennetse in unterurdiMhen Q&ngeo »biege, und dass das Weibchen,

Ton seinem Inetincfce geleitet, sie in seinen Cksehleehtsgang preese, bis sie als

ergänzende Elemente der Eier in Verwendung kommen."
Da von Fahre die Ansicht ausgesprochen nnd begründet wurde, da^ss bei

den Chilopoden keine Paarung stattfinde, Stein aber diesen Act als selbst-

verständlich betrachtet, so habe ich mir 'iif Art uml Weise der Entstehung und

Begründung von F a b r
e

's Ansicht darzulegen erlaubt und möchte folgende Be-

merkungen daran knQpfeu:
,

Es ist nicht zulässig, Eier bloss desswegen al» unbefruchtet zu erklären,

weil sie verdarben; ja es scheint in dem besprochenen Falle, nach dem Vor-

handensein Ton Spermatosolden in den Beeeptaculis — troti des Fehlens von

Spermanetien — wahrscheinlicher, dass die in Grunde gegangenen Eier be-

frachtet waren.

Die Ursache davon, dass die geretteten Eier verdarben, dürfte die gewesen

sein, dass sie des mütterlichen Schutzes entbehrten. Bei Geophütis ist ja die

Brutpflege wiederholt von Prof. Latzel beobachtet worden, wie aus seinem Werke

„Die Myriopoden der österreichi>''li-i!n£rarisi hen Monarchie**, I, 1880 zu ersehen

ist; sie lässt sich im Sonuner au gefangenen 6'«ofiÄi7MS-Weibchen Ipitht wahr-

nehmen und sclit'int alau hior li'-gel, vifü^'i' ht auch nothwendig zu sein. Dieser

Schluss könnte fast aus Fahr es Schilderung gezogen werden. Das Aufzehren

der Eier tou Seite der Mutter ist jedenfalls eine Folge der Gefangenschaft

gewesen. Latsel eraihlt ja auch von einem Weibchen der Art Cryptopg hör-

tensUf dass es in der Gefangenschaft die eigenen Jungen anführte^ die es in

der Freiheit gepflegt hatte.

Was die Antipathie der b^en Geschlechter gegen einander betrifft, so

scheint sie nicht besonders gross zu sein, da man im Freien, besonders häufig

im Frühjahre, beide Geschlechter friedlich ut?ben einander findet. Gerade von

Geophilus und CryptopH findet man öfters mehrere Individuen in nächster

Nähe. Auch in der Gefangenschaft macht sich eine gewisse Fripdensliebe geltend,

so dass man Männchen und Weibchen in demselben Gefaa^e w
i cbfnlang halten

kann, ohne dass sie sich gegenseitig angreifen. Litbobier sind weniger fried-

fertig und da ist es nicht immer das Minnchen, das den AngriiFen unterliegt^

wie Fahre behauptet, sondern dieses Los trifft oft auch das Weibchen. Die

Uraache solcher Angriffe scheint übrigens mehr in der Nahrungsnotb, ab in

der Feindseligkeit lu liegen. Es dtirfte demnach kein Grund vorhanden sein

rar Annahme, dass die Furcht vor dem Weibchen ein Paarnngshinderniss ftir

das H&onchea sei.
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Copulationsorgane in der Ausbildung wie bei den Spinnen oder den

niispren Thi*^ren verwandten < 'hilognathen fehlen zwar den Chilopoden, doch ist

dafür da- Finde des iimunliclieu und weiblichen (Tesclilechtsganjjes, wie an dou

hesproclienen < rattuiigeii zu ersehen, so passeud geformt und so weit vorst&lpbar,

dass eine Begattung leicht stattfinden kann.

Ob den Genitalauhängen der Weibcliea mancher Arten, die iu Form von

Zangen anftrateo, eine Verwenfliuig bei diMem Acte lamsehifilien sei, mag
dahin gestellt bleiben; die grilFelfSnnigen, oft selir konen Anhinge der Minnehen
haben jeden&llB bloei die Bedentang von Teetorganen.

Fahre glaabt endlich, dass das Vorhandensdn fon Spematophoren mit

der Paarung in Widerspruche stehe. Man kann iihor in ilmen anch passende

Mittel finden, um dnrch sie während der Begattung das S(ierma in dem weiblichen

Geschlechtsgange auf goci^jnete Weise und in PMt-]>rt'ch*'iulfr Menge unter-

zuhriDgen, was ja bei der bedeutendfii Länge dt^r iSjipniiatozoiden keine geringen

ScliwiHrigkeiteu bereiten dürfte. Möglicherweise dient die elastische liüUe der

Spermatophoren auch einem bestimmten Zwecke.

Wenn man bedenkt« dass die Spermatozoiden den weiten Weg durch den

AnsAhrnngsgang bis in die BehUter der Receptaenia tnrftektnlegen haben, so

iit unbedingt die Annahme einer Kraft nothwendig, welehe sie in die Mflndangen

der Gänge bringt, wo dann Hnskeln nnd theilweise anch Drttten die Weiter-

befSrdernDg dnrehffthren. Am einfiMhsten ist die Annahme, dass diese Arbeit

Tom Männchen während der Begattung geleistet werde, da ja dieses die hiein

erforderlichen Einrichtungen besitzt.

Stein nimmt die Paarung als selbstverständlich an; Fahre hingegen hält

dafür, dass die Männchen heimlicherweise die Spermatophoren ablegen, welche

dann von den Weibchen aufgesucht und iu ihren Geschlechtsgang gepresst werden.

Diese letztere Anuahme erscheint aus dem Grunde kaum annehmbar, weil ja

den mebten Weibchen Genitalanhäoge Tollstftndig fehlen. Der von Fahre bei

gelhagenen Minnchen der Art OeophSnu eonodkens beobachtete Fall, dass von

diesen Spermatophoren in nntsriidisehen Gingen abgelegt nnd durch Qewebs-
faden an den Wanden befestigt wurden, dürfte ab ein durch die Gefangenschaft

herbeigelllhrtes Ereigniss aninsehen sein, da ja Bertkau eine ähnliche Beob-

achtung an gefangenen Spinnenmännchen gemacht hat. 0 Nach alP dem Ge-

sagten dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass bei den Chilopofien eine Begattung

stattfindet; dennoch wird man von einem äusserst glücklichen Zufall siirechen

können, wenn es gelingen sollte, diese scheuen und oächtlichea Thiere bei der

Paarung zu beobachten.

») Bertkav, QcalWftppAnl der Aimseldsa, Arek. flr Malvgesclb, iai5.
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Brklftrung der Abbildungen.

f. ^ Hoilon.

Yd. — Vas dei'dreuti

P. ^- Penis.

Ov. — Ovarium.

Ovd. = Oviduct.

Tafel IX.

Allgemeine Bezeiclinaugeu:

JRs. = Receptaculum .seminui.

Thf, = vordere Drüsen.

l>r/^ — hintere „

Dtq = obere „

Dr^ = untere ,

Fig. 1. Himilicber Qesebleehtnppant von XitAoNiM forfica$u$ (L.) dmIi Ent-

fftrnang der Genitalphtle. Ff. « Veeiculfte BeminlB.

9 2. Gescblecbt.sapparat vom Hännclieii eines Cryptops punctatus C. Koch.

Der Penis ist nach fintfemuiig der Chitiobaile blonigelegt 8p* «
Sperinatopbor. '

„ 3. Hiuterende des iiiaimlicben (Jescblecbtsapparat^s von Geoihüus flaridus

C. Koch. Das Vas deforeii.^ und die zwei grosseren Drüsen sind

nur zum Theile abgebildet. Der Penis schimmert durch die Genital-

platte und zu seinen Seiten beüudeu sich die Geuitalauhänge.

„ 4. Gesehlecbtäappartt eines jungen Weibchens Ton lAthobms forßcaim».

Im 0?irittm sind die swei sonst aneinuider liegenden aitttlareii

Keimscbicbten getrennt geseicbnet Äff. » Aneffthrnngsguig, Jlf.=
Utkndung des Beceptftcnlnms seminis, Dtttt und Dm^ — Drfisen-

mfindangen, Gr. = Eingang in den hohlen Thitinsporn (Copulations-

raum?), = Genitalplatte, 6ra. — Genitalanhäuge. ^p.= Appendix.

ff 5. Ein Knäuel von Sj'ermatdzoiden, in körniper Substanz eingebettet,

au> dem Keceptaculuui bemini.s eines Lithobius f'urficatus. An der

Peripherie sind jene Schlingen bemerkbar, welche eine eigeuthüm-

liche Bewegung durchmachen.

a 6w Endabsehniti des weibÜduui Gesdileehtsapparates von Cryptop$ jpuMc-

y 7. Ein Theil des AusAbrangsguiges aus dem Recepttcnlam seminis ?<n

Cryptops punctatus. T. = Tanica proprin» Mm, » Bingmuskel-

schichte. l)s. Drösensch ichte mit flaschenförmigen Zellen.

j, 8. Hinterer Theil Uee weiblichen GescblechtsappMates von Geophüus

flavidus.
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Üdaifraga Bramiii nov. liybr.

(muscoides Wulf. X teneUa Wulf.).

Von

kügüst Wiemann.

(?orgel«gt in der TenaminlaBg am S. Juli 1889.)

Ccie$pite)t äensas, dilataiaa, infra humosas formam. Caules tenuef:,

aseenäeiUes, roie», dente foUati, ptUs ätbidis eritpuHs obsiUt foUamm faaeir

eulot HmU$ et tea/pot fioriferos dongatos, eifea tOem UmffOi eämUt*

Caidea fforiferi sybnudi vel folio wm oUerave ebsiti, ereeti vd oMtn-

detUes, d—lUmm Jongi, o hast eaetpiUwHraemoti, gldbreteente$ wi gUmäm-

FöUa emäiwn itondum floriferürum dema, inferiora cumeata, apiee

incMO-3—5-dentata, mperiora integra, lineari-lanceoluta, omnia semim in

brntin anguatata, criapule ciliata, vel etiam in pagina superiore, rarius et in-

feriore, pilift nonnulUs crispulis minutis hirtula.

Flores longe et tenuiter pedicellati, pediuüis ßiformibm 10—20 mm
Umgis. Cdlyx quinquefidus, dentibuB aeuHs triangidairibua tubo aegwäongi»,

am tubo glandid09ihhir9iUi$.

PtUda aepaUt tMuph Umgiara, alba, miegra vel emargimta.

ünier dDer Aauhl ans dem 8ftin«D tob Saxififaga iendk» Walf. geio-

gMier PflsoMii fielen einige, Ton den tbrigen leicht in ontenelieidende Formen

sofort «nf.

Mit zunehmendem Wachsthum liess sich die Bastardnatur der Pflanzen

leicht constatiren, gleichzeitig aber anch der Umstand, dass diose Krciizting

nur auH Saxifraga muscoidefi Wulf, und teneüa herrorgegaogen sein konnte,

Z. B. Gm. B. XXXIX. Abb. 61
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wofür die getheilten Blättchen der Rosetten, der rasige Wuchs und die groese

Menge der Drüsen deutlich genug sprechen.

Für obige Aonahme spricht auch, dass im Garten Saxifraga mu»coide$

Walt uod Saxifraga tevuMa Wolf, fast gleichiaitig blühen, oad von den Bienen

beide gerne beencht werden.

Ein Vorkommen dietee Baetardee in den Alpen seheint mir Iraglieh, da

Saxifraga nutteoidat Wnlt niemals in jene tiefen Lagen henbitelgt» in denen

Saxifraga eeNeSa schon forkommt^ folglich die Blttiheieit der beiden Arten

noch eine tertdiiedene ist.

Wenn ich für diesen neuen Bastard den Nmin^n Saxifraga Braunii

wähle, so geschieht dies nur aus Achtung vor dem Verdienste, das sich Herr

Braun um die Erforschung unserer heimatlichen Flora erworben hat
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BestiuiliUlügstcibelle <ler Triclioptcrygidae des

europäisclieü Fauneugebietes.

Tod

Carl Flaeh.

(Mit Tafel X—XIV nnd einer Zinkographie.)

(Vorgelegt in der VeraMamlaog am 3. Juli 1889.)

Weuu ich im Nachsteheudeii verauche, die systematische Gliederung der

euroviiischeii Trichopterygier nach Mass^abe d^s Cbitinskelettes in Gestalt eiuer

Bestimuiun^bitabelle darzustellen, erfülle ich eiu metueiu liebeu Freunde Beitter

gegcbeues Versprechen.

Sehlen ee nveli nnf den ersten Bück leieht» bei den Tielin VonifMten

dae Yorbandene einfach in Tahellenfom sn bringen, eo wuchsen die Schwierig-

keiten unter den Binden doch derart, data ich mich bald entechlieeeen mneete,

die Sache foUitIttdig aelbetatindlg sn beginnen. Sine ganie Aniahl über-

raacheiider Resultate spornten mich zu immer weiterer Verfolgung der Sache

an; allein meine beschränkte Zeit und besonders der Umstand, dass eine Menge

snm Theil kostbaren Materiales geopfert werden mass, bedingen noch beute

beträchtliche Liiokeu; deren Ausfüllung der Zukunft anheim fällt.

Obschon es wünschenswerth erscheinen mag, die Literatur über unseren

Gegenstand hier kurz zusammenzustellen, so glaube ich doch in Rücksicht auf

den Raum und besonders auf die ausgezeichuete bibliographische Einleitnog

von BcT. Matthews* „Trichopterygia illnetrata* hievon Ahitand nehmen au

dflrfen.

Nnr swei Werke will ich erw&hnen, die als grandlegend sn betrachten sind.

Es sind dies Gillmeister'a gediegene Arbeit und das oben erwähnte Pracht-

werk von Matthews. Erstere ist den deutschen Entomologen an und für sieb

bekannt, letztf^rf^ erschien im Jahre 1872 und wurde vom Autor durch Notizen

in der »Ciätula eutomologica" and im «Eut. Monthl. Mag." mehrfach ergänzt').

>) Hin* Rflirr V•ttkewi 41» niheren Umstiitd« f«1(»BBt, mitar dsasn OillM«l«t«r
'•inf' Arlifit schuf, dlt' Hcliwäclif M inor optischen Ililf.sniittol, sein zunehim.-n'les Aii)»»)nloiilftn, <l«n

Druck &uh»'-rrtr V>^rluUtriiss >. >i:i/.u den Umttaad in Srwigiuig gotogea, «Im« Uillmeieter dtucb

Z. b. Uea. b. XXXIX. Abli. 62
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Von {l*»n in letzterer Arljt it dtr irsteren gemachten Vorwürfen, treffen

micii selb&t und heute noch t-iu zicujIichcT TLeil. Wie G illuieister war auch

ich Dicht im Stonde, Trichoptcryx stricans und bovina anteinudcr in halten.

Ueberhaapt iat die IdeDtifieiruag der lahlreichen too Matthews anQ^esteUtea

2Weftof»f<ry«-ATteD, die, wie er mir mitsutheilen die Ofite hatte, oft niir in

einem oder twei Exemplaren ezittiren, ohne Sinsicht der fischen Stftdke wohl

unmöglich. Icli glaube gerne, dasn einzelne Arten dabei »iud, die einer ge-

naueren Prüfung Stand halten würden, die Mehrzahl aber der aiir in die H&ude
geltoniinenen typischen Sfcftdie liessen sich leicht aaf bereits beI^anute Speciee

zurückführen.

penn, mag man die Species als t^inp durch 'Ins Wt^sen der organiBchen

Bewegung selbst iiotliwendi^,' bedingte Phase in der Entwicklungscurve eines

StiinuTiPs atiselM'ii, mag man sie als Ergebniss anscheinend blind wirkender

Auhwahlbt dingung im Kampf ums Dasein oder aber als eine von beiden Urtiachen

gleichzeitig beeiuflusbte Fornungruppe betrachten, — de facto stellt t$ich die

Frage, ob Terschiedene Species oder nicht, immer so: Besltsen alle Indiridnen

der einen Form eine Eigenscbaftt die allen Individnen der anderen abgeht? Ist

dies nicht der Fall, dann liegt keine Species, sondern eine Besse oder eine

indiridnelle Aheration Tor. (Von notorischen Bastarden abgesehen!)

Dieses Punctum discriminis nun vermisse ich in einem Theile der Mat-
thews 'sehen Beschreibungen Tollstindig. Jedenfalls mttssten die betreffenden

Funkte erst aufgefunden werden, am die vielen Matthews*8cben Arten zu be*

grttnden. Möge mir Herr Matthews diese BeniHrkung nicht Obel deuten.

Wir suchen aber die Wahrheit und bin ich sofort bereit, etwaigen Irrthom

meinerseits einzugestehen.

An dieser Stelle fühle ich mich gedrangt, einer Pflicht der Dankbarkeit

gegen alle die Herreu nachzukommen, die mich mit Material und Literatur iu

so reiclilicliom Masse und mit zuvorkommender Liebenswürdigkeit unterstützten.

Herr Dr. von Heyden stellte mir seine grossen literarischen und Sammlnogs-

schätze, Herr K. Ileitter die reichen Haarfluglerausbeuten seiner verscbiedeuen

Belsen sur Verfügung und bildeten so den Grundstock des Materiales, an den

sich dann die Sendungen der Herren: Brenske, Demaison, Dehrn, Flei-

scher, Qerhard, Halbherr, v. Hopffgarten, Koltse, Kraats, Letsner,

. V. Oertsen, Ragusa, Sahlberg, Schilsky, Schuster, Schwarz. Scriba,

V. Seidlitz, Stierlin, Strecker, Weise anschlössen. Allen diesen lieben

Collegen und Freuoden sei hier auf das Henlichste gedankt.

Rrichaon'8 HohiirxlH H:kii<lluii);;8weiii<j innerlichst vt^rlutzt, kurxo Zeit nach Vullenduniif 8«in«s

Werkes erblimloto und »Urb, er wärUo «iu so kürt«» und nacU moinor Meinuai; uaKer«<:litr«rti|;tes

Urtlieil Ober ihn nicht gefilli haben. Fehler nnehen wir Alle, hat doch Brichson itlbiit h9i

Ptnu.Hum nur .'• nun. li-<^'n)fint(' ?o/iihU und }<ci Pt'ifium 4i« USflplatt« Ahtmehw, Ja Mgar anf

beide Leubachtuiigürohler bvinv liatlungon lie}(r&ndet.
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Im Sinne des von Freund Beitter angeregten ünternehmens habe ieb

bei der BegrAndang der Oattungon Torerst die Mundwerkienge, alH einer all-

gemeinen ünt<?rsucliung zu Bestimmnngszweckpn wenig zugangliclu« Theile,

aasser Acht gelassen. Trotzdem ergab die BeacbtuDp der übripr^'n Organe

(Fühler, Vorderscliient-n. Pygidiunibildunp u. s f.) so gnt> Aiiljaltsininktf', das>?

ich mit Hilfe dprs<lbfn die vorliegenden J\»rnien in *^in dtr wirkliclu^n V(^r-

wandtschaft wohl ziemlich nahe kommendes Sjsteni bringen konnte. Dass eine

Untersnehnng der angefftbrfcen Theile ohne Mücroskoi» nicht vorgenommen

werden kann, ist bei so kleinen Objecten Mlbetverstandiicb; docb habe ieh in

der Tabelle auch msuebt, der Untersnehnng mit scharfer Lope Becbnnng in

tragen nnd die beifiglicbe Charakteristik immer an iweiter Stelle gebracht.

Ausserdem werden die beigefügten Zeiehnnngen dem Anfangerwohl den richtigen

Weg andeuten.

Ueber die M u n d w er k ze ugp sei hier nur erwähnt, dass bei allen fcliten

Trichopitery^'iern dan Endglied der MaxillHrtaster dönn und ahlförmig dem ge-

sell wollenen vorletzten Gliede aufsitzt (im Gegensatze zu Tftidro^capiia, deren

entsprechende Taster ein kurze.s. kegelförmiges, breit anfsitz- iules Endglied be-

sitzen); die Oberlippe ist um eine quere Achse beweglich und bedingt deren

Bttfillige Stellung ein« oft recht verschiedene ümrissfom des ITopfes.

Weitere Schwierigkeiten bieten die Fühler wegen der mehr weniger an»-

gedehnten Verbindnngshant der Glieder, Differensen, die sieb am besten im

Waaser ausgleichen. Ausserdem sind die Glieder oft nicht drehrnod, sondern

abgeplattet, das Endglied leicht ausgebdhlt; auch dies fohrt zu Täuschungen

je nach der Lage des Organes zur Bildebene. Bei allen Arten besitien die

Püblerglieder 9, 10 und 11 an d»*r Rasis einen Haarwirtel.

Die üntersurhnn^ der Augen ergibt bei der Betrachtung von unten die

exactesten Resultate, da diese Organe von oböii das Niveau des Kopfscbildes

kaum tiberragen und ihre grosste Ma^se nach unten gerichtet ist. Zwischen

Augen und Unterlippe ist fast immer eine Grube zur Aufnahme der Fühlerbasis.

Der Thorax achliesst sich bei Iformen mit lahnfftrmigen Schultern eng

an den Hinterleib an, bei Formen mit abgamndeten Schultern ist er loser

damit Torbundan oder nur aufliegend.

Die Brust gibt beaonders durch das Verhalten der Pleuren and die

Distanz der HinterbOften, der Hin terleib durch die Zahl seiner Banchringe

(7 oder 6) gute Anhaltspunkte. Das oft schwierige Zählen der letzteren wird

am besten nach Aufquellenlassen in Lauge, wobei die Hinge auseinandertreten,

uini unter dem Drucke eines Deckubibes vorgeiiominen. An den.selben ist oft

eine zierliche Bildung der verschie leuurtigbten Haarleisten erkennbar, die ich

einer weiteren Beachtung erapfelile.

Die Hinterhüften sind bei allen Gattuugen {Microptüium nach Mat-

thews ausgenommen!) mehr weniger stark plattenfOrmig erweitert; auch die

HlDterscheDkel leigen am Hinterrande oft einen h&ntigen Saum.

Bei den Formen mit vortretendem P/gidium ist dessen Bandbildnng

leicht, bei solchen mit Teistecktem nur nach der Priparation zu erkennen.

62»
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Die DildmiK <l« r TarK«»n wurdo von Erichson btreits rioiitin gescliildert:

Dsüi erste Glied ist rudiiueutur, Hehr däuuhäutig, hell und lueittt ia eiue Au«»-

hdhlQDg der Schiene eiDgalateen, du iweito dentiich abgegliedert (bei den

Ml den Voidertunen meiet etärker bebMurt), du dritte lang, gegen die Spitie

eijQngt Qod mit swei Ptar Seitenbofsten vereeben, entrtftnd offenbar dnreh

Teitcbmtlten der drei Endglieder des Pentuneren-Tjpufl. Wm Oillmeister

als zwpitee Glied nnsah, war der basale Abnchnitt des dritten; das oft kaam
erkennbare erste Glied hatte er Qbersehen. Auch MotKchualsky's Angabe,

der die Tarsen als fönfgliedrig bezeiclinof, findet hieniit ihre Erklärung und

theil weise Pt-stätiKung; das rodimentäre erste (iiied hatte er bei seiner Unter-

suchungsniethode aber ebenfalls übersehen, da er das «T-^tt* (ilied a\< länjjstes

bezeichnet. Tarsen und Klauunglieder, wie sie Herr Matth €W8 abbildet, liabe

ich noch nicht gefonden (onr bei Hydroacapka ist das Klaaenglied wie bei

anderen Kifem gebildet); das erste Foisglied tritt allerdings bisweiien etwaa

ans der Schiene herana, ist aber niemaU so dentlich wie in obigen Figuren.

Die Borste iwischen den Klanen iet bei allen Arten (mit Ansnahme von

Hydroscey^) vorbanden; bei Pttmdmm trigt sie ein winilgee ovales Bnd-

kadpfcben.

Secnndäre Geschlechtscbaraktere sind mannigfaltig, und ist hier nodi

Manches zu thun übrig.

Die Gebchlechtsorpane hclbst b»dürfeu gleiciifalKs besonderer Beachtung.

Die Bildung «les Penis und seiner Adnexe zeigt sehr verscbiedetie Gestalten.

Zunächbt wechselt die Lage der Penisscheide in der Weise, dass bei Nossi"

dmm, Ptemdiim, Ptühm nnd Triehoiieryx dieses Organ genan in der Mittel*

linie, bei Pftliolttiii und PftNeila (vom Bttcken betrachtet) mit dem vorderen

Ende nach links liegt. Der Form nach bildet es:

Bei Nnuidbtm eine weite Scheide, an der Spitie sehrig abgütntst, in

beiden Seiten mit je einer fkdenf5rmig anslanfmden, eine Tastborste tragenden

Cbitinklammer. Die Forceps ist rionenfftrmig susammengedrückt, die Bikcken*

kante gegen die Spitze feiu gekerbt;

bei Ptenidium einen leicht gekrümmten, stumpf zweispitzigen, in •/«

rtnncnförmig vertieften, beiderseits zwei Tastborsteu tragenden Ojlinder;

bei Ptilium sind die Adneia höchst C(>m]dicirt, mit XWM langen Klam-

mern (Taf. XIV, Fig. 3); die Forceps trägt beiderseits einen am Omnde en^
springenden. s«'hr lanj^en gespreizten Fortsatz;

bei P/iliolum iät meist nur die Penisscheide als warslförmiger gekrümmter
Körper za erkennen

;

bei Nanojitilium zeigte ein Quetscbpräparat in der hinten schräg abge-

stutzten Scheide eine kurze gerinnte, Lanzenspitzen ähnliche Forceps;

Ptinclla bietet dieselben Verhältnisse wie Ptiliolutn.

Sehr interessant fand ich die liilduiij^ der weiblichen Samentasche, des

eiozigeu stark chitinisirten Organes der weiblichen Bauchhöhle. Eh ist kennt-

lieb an einem trichterf5rmigeu Ansatz, der die Chitioauäkleidung einer glau-
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dola acessoria ist, und U«^ immer nach links (fom Bfleken betrachtet). Kr

leigt folgende Formen:

Bei NusstrJinm ist es blischeDfSrmig, in Gestalt eines Hersens^ mit sflir

kun anfsitzendem Trichter;

bei Actidium kugelig, mit einem seitlichen Difertickel und siemlicli

grossem Trichter;

Ptüium besitst einen spiralig aufgewandenen Schlauch mit seitlichem

Trichter;

bei Nanopfilium stellt e^^ ein gebogenes, am Kiuie knir<'li^' anposchwollo-

ues, kurzes ßolir dar; der am anderen Ende auftiitzt-nde Trichter hat an der

Basis ein kragenförmiges Gebilde;

bei Ptenidium ist der Trichterstiel sehr lang, auf einem kragenartigon

Gebilde aoftitieDd, das an ein«n Eotasl (wie bei üi^ptcryx) ansehüesst;

bei Ptäiohm geht vom Trichter beiderseits ein darmarttger gebogener

Scblanch ans;

bei PUmOa sitst der Trichter anf der Einsohnlirnng einer bisqnitt-

ftrmigen Blase;

bei Astatoptert/x ist diese Blase randlich und radiär gestreift;

bei Pteryx ist sie gans ihnlich geformt, aber mit einem grob gegitter-

ten, blindaackförmigen Anhang;

bei Trichopteryx besitzt d*>r Trichter an seinem dönnen En'lf» ciiu' zweite

trichtf'rförmi^e Krause; die Blase ist sa einem laugen, knäueUörmigeu Uüuuen

öchlaache uiusgezogen;

bei Nephnnes ebenfalls knäuelfönuig aufgewunden.

Diese IJcisinflc zeigf^n zur Genüge, dass auch die weiblichen Sexualorgniie

dem Penis analog verwerthbare Formen besitzen, die ich der Untersuchung

empfehle.

Was den wunderbaren Flttgelban betrifft, so sei hier knn erwibnt, dass

Ne9ti4nm (nnd MaMumMijfum) den Schltssel n dessen Verstftndniss bieten.

Ton der Spreite des Basaltfanles, der bn den anderen Haarflttglem mm Flflgel-

stiele wird, ist nämlich noch eine Bante übrig geblieben, deren vordere Begren«

snng die verschmolzenen Tenae: inarginalis, mediastina, scapularis und externo-

media bilden, wfthrend die hintere Bsgreoiang der intemo-media sn entsprechen

scheint.

Dazwischen verläuft eine feine Strahlader. In der grossen, rt-lativ br»Mten

Apicallialftf ist liif zweite Knickungsstelle nur angedeutet, die veiiae inari^inalis

und scapulariü hiud deutlich aber kurz. Von der kurzen, starken externu-uiediu

awaigt ^ch in der area «tcm«}-media eine lange, fast die Spitse erreichende

Strahlader ab, die bei aUen Trichopterygiem constant an sein scheint Bei allen

aadercD Gattnagcn iheilt lieh der Fltlgel in den Stiel nnd in die eingcfohnürte,

haartragtndo Lmictfee.

Tersttcben wir nun die Torliegenden Genera in natBrliche Gmppen sn

icrlegmi, so scheiden sich suarst Ifoiudmm und PUnidnun durah getrennte
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Vorderh&fton und höckerförmig vorBpringi^ndes Metastortium au.s. Diebe Cha*

raktmre werden ergänzt durch sieben Bauchriiige in beiden Gescblecht^Tn, un-

verkürzte Decken nnd eiiifacli cylindrische oder leiclit kegelförmige, zerätreut

behaarte mittlere Fiih lergiieder ; das Pygidiom ist mit sieben mehr weniger

scharten Zähncheu bewaffnet (I. Ptenidiini).

Der grössere Rest, charakterisirt durch einfacli» s (»der gekieltes Meta-

sternuin und ung^'trennte Vorderhöfteii (II. Ptiiiini). bietet zunächst eine

Gruppe exotischer Genera, die die Fiiiiler, dub rygidiuni und die Deckenbildung

von I mit dem einfach gekielton Mttuternum von II Ttrbinden. Es sind dies

üfotodhoMfeftywm, durch seitlieh gehaehtetes HaUscbild, breito Metssternal-

Pleuren und sechs Bnuchsegmente, nnd Throseidiumf durch unten nicht sicht-

bare Pleuren und sieben Baacbsegmente ausgeieicbnet.')

Höchst wahrscheinlich gehört auch die Gattung NontneUa Matth, bieher,

deren einiige Art — fimgi Mötsch. — von nur 0'2mm Lftnge den Ueinston be-

kannten Käfer bildet Stammt aus Nordamerika.

Hier reiht sich dann die Gattung EttryptÜimm mit ihren Verwandten

Ptiliolum und Nanoptilium an, charakterisirt durch die an» haavtragenden

Körnern bestehende Ob^rfläcliensculptur, die doppelt eingeschnArten, mit swei

Haarwirteln versehenen mittleren Fftlilerglieder und durch Ton unten nicht sicht-

bare Metasternalplearen.

Nahe verwandt, aber mit gestutzten Decken versehen sind Actinopteryx

und Mici'optiUutfi Lftztore (Jattung leitet durch Mesosternalbildung, Hals-

schild und Oberiiudji' zu Actidttwi, durch die Sculptur des Ualsächilde« (zwei

flache Längseindrücice) zu Ptinella über.

Die Gruppe der Ptinellen (mit Pleryx und Astatujitcryx) zeichnet vor

Allem die EigeuthÜmlichkeit aus, uugetlügelte Formen mit rudimentären Augen

und geflügelte ForiDea mit entwickelten Augon an bilden. Ihre Ffihler sind

sehr verschieden gestalteft. die von Ptsnena genau wie bei PtiUiohm, Alle drei

Gattungen haben an den Yorderschienen Innen nur swei bewegliche Domen
und ein unbewehrtes, mehr weniger stumpfes, aber mit langen Tastborston

besetstes Pjgidiom.

Nanopiilium, das Ich als eigene Gattung betrachten möchte, zeigt bereits

eine gewisse Neigung zur Verkürzung der Decken. Dieser Gattung habituell

sehr fthnlich und verwandt ist Nephane», von welcher (rattung ausgehend wir

7,1] den drei nahe verwandten Gattungen Trichopteryx, Baeocrara und Micrm
gelangen.

Die BewalTuung des Pjgidiums besteht aus drei weit auseinanderstehenden

Zähuchen, von denen bei Miarits das mittlere, bei Baeocrara die seitlichen

mehr verschwinden; die Zahl der Bauchsegmento ist sechs. Die mittleren

Fühlerglieder haben keinerlei Haarwirtel und sind höchstens vor der Spitse ein-

geschnürt, die Fühler sind lang nnd kriftig. Arten», N^phane$ und Tridith

) HIehw fsUrl der tnpiaek« KMttopatlt Tht«9Mbm iMMfalt Mfot.
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pteryx e. p. haben drei bewegliche Dornen vor der S])itze d^r VorderHchienen,

SiibfirenuK Cfenopteryx m. and Baeoerara haben sieben bie acht solcher Domen
an der Imietiseite.

EiiiP weitere Gruppe können wir, von Äcttdium ausgehend (das mit Pti-

liolum Sahlbergi einige Berührungspunkte hat), aus Ptilium, Micridium und

Oligelia bilden, denen unter Anderem die Teudenz zur Linieubildung auf dem
Haietchilde inkommt.

Sncbeo wir bei der Gmppirnng aach noch den Fordenuigeo der Descendeos-

theorie Bechnong in tragen, so ergeben sieb ale beacb^ngewerih drei Grand»

eitM, deren Biehtigkeit wohl kaam in Zweifel geaogOD werden kann:

1. Genera mit aoegebildetem Flügeletiel and Laniette ai&d all abgeleitet*

also als jünger sn betraehtent wie solche mit noch erhaltener

FUgelspreite.

2, Genera mit sieben Baaehsegmenten sind älter, als solche mit nar sechs,

d. b. letstere entstanden dnreb yersebmeliong des 6. and 7, Segmentes.

In den meisten Fällen kann man hiebei noch eine Aadeatung

der Naht erkennen, wie s. B. bei JUtatoj'teri/.r in Form einer zierlich

gekdrnten Qnerlinie, bei 2Vi«Ao}i^efya! (f in Form des halbkrebförmigen

Ausschnittes n. s. f.

8> Genera mit wenigen, .scharf bef^renzten Arten und sehr abweichendem

Bau sind älter, als solche mit vielen stark variablen nnd einander

nahestehenden Arten.

Diesen drei Bedingungen entspricht nur die Gattujjpj Nossidium (Mot'

Sifioulskyuni ist wegen spiner sechs Bauchrin^e eine bereits abgeleitete Form).

Bt^trachten wir Nosnidium als älteste Form, berflcksichtigen ferner, dass das

nächst älteste Motschoulskyum gleichfalls unverkürzte Decken besitzt, f>o folgt

hieraus, dam die Tricbopterjrgier keineswegs modificirte Stapbjlineu sind,

sondern dass im GegeutheU die nniweifelbafte Verwandtschaft beider FiuniUen

aaf eine Abstanmiung der KartflQgler von gansdeekigen, dem Nottiäkm nahe-

stehenden Yoildiren hinweist.

Die Tmncatipennea Matthews*, die ftbrigens nar einem kftnstlichen

Eintheilungsprincip entspringen, stehen zu den Grundformen unter den Haar-

fltkglern in demselben Verhältniss, wie anter den Nitidularien die Genera Carpo-

philus, Conotelus und Ciloeus, woraus doch noch Niemand eine Abstammung

der Nitidulen von Staphylinen gefolgert hat.

Ilydroscapha, dio i< }i als verschiedene, aber ualh-stHheude Familie ansehen

möchte, zeigt mehrfache liezieliungen zu den Hydrophiliden.

Möge mir im Anschloss hieran der Versach gestattet sein, die AfBnit&ten

nnsersr Gsnera graphisch darsnstellen. Derselbe erbebt in keiner Weise Ansprach

auf den Titel Stammbaum, da unsere geringe Kenntniss der Organisation einen

solchen aafiinstellen noch nicht erlanbt.

Vielleicht erweist sich später doch die eine oder andere Coi^eetur als

richtig.
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Die UfeMkeo Formen mit eriialtontr FlQgdBpnüe Bind mit dia im
StagDiren oder Aussterben begriflfoneD Gattungen mit , die im Flusse begriffooQD

je nach Massgabe dieser Bewegung mit eiaer Aniabl Pfeile versehen. Lct/tera

bilden einen danltbaren Jagdplatz auf nov. sp., dio später vom Autor selber

wieder verkannt werden. Wer hier Erfolir»' fiaVien wiü. muss mit Aufopferung

von viel Zeit und Material arbeiten, nach Ge.schleciitscharaktereii und sonstigen

feinsten Details .--ucliHii, und il;ut sich durch Variabilität nicht täuschen lassen.

Hier iät nocii Manches zu erringen und Vieles zu verderben. Genera mit ge-

stntKten Decken sind caraiv gedruckt.

Von Biologischem sei hier enrihnt, dnse nach Ausweis dss Darminhaltss

die Nahrang unseres ZwergFolkes havptsftchlich aus PÜssporon besteht, die

etwas gedrfiokt nnd dann gans geschlnekt werden.

W im <rillmeister Ptenidium Oreitneri die langsamste Art nennt, so

kann ich als unsere flQchtigsten anfttbren: ÄfteriM fiUeorma, Nephanea nnd

TrichopUryx ühevroUUi.
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Die Ptinellen Rtehr^n durch ihrfii Dimorphismus bis jetzt iintor den

Käfern einzig; da. Von derselben Art kommea blinde, ongeflfigttlte und mit

Auj^n versehene geflügelte Formen vor.

Von Gillmeister und Erichson al« verschiedene Speeles betrachtet,

wurden später die geflügelten Thiere vun Matthews als Q und von Reitter

aU cf angesprochen. Eine genaue Untersuchung der Sexoalorgane überzeugte

nleb» diM MiDnchra und Weibchen sieh geflügelt und tingeflügelt findei. Die

monehen laieen eieb im dniefaeiclitigen Pri|»tnite an dem aehrlgen Penis, die

Weibeben am Tricbter des Beeeptaenhim aeminis erkennen.

Beachtet man die aoBserordentliehe Bmpflndlichlceit nnd Lebensschwäche,

sowie die langsame Ortsbewegung der augenlosen Formen, und gleichzeitig die

enorme Verbreitung mancher Arten {aptera kommt von Finnland und England,

durch gnnz Europa, bis Spanien, Corsica, Oripclienland. Caucasus vor), so lässt

sich diesem Wrhältniss nur mit Zuliilft iiabme der obigen Thatsacben erklären.

Ob die gf'rtiigeiten Gen^ratiiiueü uuter dem Einflasse bestimmter Lebens-

bedingungen, oder was wahräcbeinlicher ist, in cjclischen Intervallen auftreten,

mag das Eiperiment später dartbnn.

In den Tabellen habe ich die CMsse der Thiereben in MilUmetem, dann

aber gleichseitig in der Weise angegeben, dass ich in swsi Colnmnen Länge

nnd Bieite von Kopt Hatsscbild nnd Flttgeldeeke in retayTen Massen ver-

seidmets; alee s. B. von Ptmidkm punüum:
Länge Breite

Kopf 5 13

Halsschild 10 17

Flügeld^'cken 27 20

Diese Masse wurden mittelst eines Ücular-Mikrometer.s gewonnen, die

Längen in der Mittellinie^ die Breiten an der jeweils breitesten Stelle und sind

auf drca Vi genau ;<) nmr die Kopflänge ist wegen luftlliger Btellnng dieses

Tlieilse ineonstant So glanbe ich den unsicheren Angaben sehmal nnd breit,

pridsere tn snbstttniren.

Da bd der üntersnchnog meist trockene Exemplare vorliegen, so habe ich

die Zeichnungen auch nach solchen angefertigt nnd nnr in einseloen Flllen

aaii^noUeae Stttcke fsrwend«ft>

Trichopterygldae.

Bestimmiuigstabelle der Gattungen.

1. Flügeldecken nicht verkürzt (im Lel>en liöchst^as das Pjgidium frei lassend).

2. VorderhOften durch einen Fortsatz des Prosternnms getrennt. (Die Flügel-

decken bedecken den Hinterleib ganz; mittlere Fühlerglieder nicht einge-

schnürt, zerstrent behaart, ohne deutliche Wirtel. Käfer mehr mindt^r breit

eifdrmigi cf 9 mit 7 Bauchsegmenteu.) (Pten%di%ni.)-

>) Dif) MaRBoinlieit bettlgt OHttlMl.

Z. B. Gm. B. XIXIX. Abb. 68
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3. ProsttTimm nicht gekielt; Hiuterhfiften snlir nahe beif^amiiienBtehend (Mt^ta-

iternalrarid dazwischen zu 2 Zähnchen ausgezogen). M^osternnm zwischen

den SlittelhüfttMi einen vortreteuden Höcker bildend ; seine Schultern stumpf.

Pleuren der Ilinterbrust vun unten sichtbar, hinten ««'hr schmal, Torne nach

innen bis lar HQfte verbreitert. Pjgidium mit 7 langen Zäbnchen Am Hinter-

lande. (Eifer «iftrmig, mit HoblfnukteD bedeekt, Itog bebMcl, eintr kVAom
ChoUea Utnlicb.) NoßMUmm Br.

8'. PfOBtcrDum gekielt; Hinterbftfieii tut Vt der Bandbreite des MetaeterniiiiM

aneeiDUidersteheDd; Meeosteniim twischen den Mittelhöften zu einem rinoen-

ftrmig ausgehöhlten, roroe aomferandeten (zur AofoiUime d^r Piostemum-

Rpitze). breiten Fortsatze vorragend, de.ssen Grenze g»»gen das Metasternnm

hinten undeiitlich ist, Reine Schultern scharf zahnförmig nach au-is»»n vor-

tretend. Pleuren der Hinterbrust von unten nicht sichtbar; Rand des Pygi-

diunis mit 7 »ehr kleinen Zäbnchen. (Käfer wie polirt glänzend, mit sehr

^erütreuten Hoblpünktchen, Hiuterwinkel des Halsscbildes stampf oder ver-

modet, Scbildebea an der Basia mit eioer Qnerforcbe.) PtetUdimm Br.
2'. Vorderbüften nicht getrennt» mittlere Fftblergiieder mit Hasririitelo. (Pigi-

diom oft im Leben aiebfbar. Eifer lebmal eifSrmig oder lang geitroekt)

(PtiliinL)

4* Pleuren der Hinterbrust von unten kaum sichtbar (hdchstens als schmaler

Saarn). Käfer meiit dnnkel gelürbt» eebr selten mit einer Mittellinie auf

dem Halnschilde.

5. Tarsen kurz und plump, Mittelhüften durch einen znngenförmigen, flach ge-

wölbten Mesosternalfortsatz {getrennt. cT 7, 9 *^ Ikuchsegni ' nte, das erste oft

verlängert. Fühlerglieder nur an der Basis uugeschnürt, meist der ganzen

Länge nach behaart, weuigstens am Gmode mit einem Haarwirtel, 9. und

10. Glied nicbt habftrmig Terlängert. (Eifer sehwnn, mit fein gewirkter

Oberseita. Halascbild an den Hintereeken in flachem, einspringenden Bogen

ansgeaebnitten, aeine Basis hiednreb lappeoftemig nach blntm voigeiogoni

letzte.^ Baiichsegment breit, qoer ftmindet nnd geatntrt» von den Decken

bedeckt) Adidium Matth.
6'. Tarsen sehr fein uud schlank; MittelhOften durch einen schmalen, spitzen,

kurz gekielten Fortsatz getrennt. 9. und 10. FttblergUed mit deutlicher,

halsförmiß'er Verlängerung an der Spitze.

6. Mittlere Fühlerglieder an Grund und Spitze stark eingeschnürt, mit dopjtel-

tem Haarwirtel. Halsscbild oben ohne Eindrücke. Oberfläche d^s Kuf^r:»

gekörnt; platten£lrm^ Erweifeerong der ffinlarhtfteniiimlieh alark. mit

7, 9 mit 6 BaochsQgmenten.

7. Pfgidium verrnndeli mit 2 Zihncfaen am Rande, die mistig weit auseinander

stehen. Bavis der Decken gerade abgeschnitten, mit starkem Scboltarsahn.

HalaechUd nach vorne verengt, an der Basis am br >itesten.

Euri^ptUium Matth.
7' PvfridiiMii mit scharfem Mittehahn; Scboltern meist verrund-t. Halsschild

vor dnr Basis am breitesten. Itiiiolum flach.
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6'. Mittlere Fiililerglieder eiföiiiiig, mit eiiifaclniii Haarwirtel. Hint<rliüft;«'U

massig »iwiitert, letzt«» Dorsalsegmeut breit verruudot, mit scbr feinem,

stumpfen Mittelzakncbea. (Käfer sehr »cbmal, beUbraoii, Haisscbild mit

einer MitieUinie.) OligeUa FUoh.<)
4'. PI0111MI d<r HinterbruBt vod nnUa deutlicta giobtbar, nach hioteo verbr«!-

teri Tamil foin wie tub 5'. mid Q mit 7 BftuefaMgmtBtAD. (Klfer meist

bellar oder dunkler braun, die Scbeibe des Halssebildts meist mit Linien,

Hiuterbftlten scbwacb erweitert Die Hftrchen der Oberteite ents|iringen ans

kleioeD GrObchen.)

8. Mittlere Fühlerglicder am Grunde eingeschnürt, mit 2 WimperwirtelD

;

Pygidium mit zwei nahe beisammen stehenden Spitzchen. (Halssihild fast

immer mit einer Mittelriune und 2 Seitenlinien* Oberfläche auf genetztem

Grunde fein mehr wt nif,'er körnip punktirt.) FtUium Er.

8'. Die mittleren Fühlerglitder eiförmig, mit einfachem Haarwirt.l (wie G'.).

Pjgidium mitbtumpfem Mittelzabn. (Halhschild ohne Mittelriune, auf glattem

Grande elnÜMb pnnktlri) JHiorfilit»«* Matth.

r. Flilgtldeekeii Terkttrst, 3—5 Segmente frei lassend. Torderbftilea niebt ge-

trennt {PUliini Forts, [bis 101; TruneuHpennei Matth.)»)

9. Ftthler nuregelmassig gebildet, die beiden ersten und die drei letitMi Glieder

stark rerllngert dae iweita gegen daa «rate nach oben kniefttrmig vereteU-

bar, Glied 6 nnd 7 randlich angesehwollen, kUrter als die einschlieesenden,

fein granultrt Plenren der Hinterbrust schmal aber deutlich; Mittelbfiften

getrennt; Mesosternnm scharf gekielt; die Distanz der Hinterh&ften beträgt

melir als " 3 der Rai.dbroite. »> nauchsegraente, das letzte abgestumpft,

konisch, mit 3 langen Tastbursten beiderseits au der Spitze; Vorderschienen

innen vor der Spitze mit zwei beweglichen Dornen, Beine sehr dunn und

Tang; Tlinterhüften massig erweitert. (Halsbchild viel breiter als die Decken,

diese nach hinten stark verengt, Käfer heller oder duukler gelb, mit sehr

kleinen Augen.) ABiaiapteryx Ferrii*

9'. Ftthter regelm&shig; Plenren der Hinterbnist nicht sichtbar,

la Mittlere Ffihlerglicder mit 2 Haarwirteln.

11. Mittelhüften nicht getrennt Yorderschienen wie Astatopteryx. Pygidium

ungezähnt, mit langen Tastborsten. Die Hinterhüften distanz beträgt mehr

als Vs der Randbreite der Hinterbrnst (K&fer heiler oder dunkler gelb bis

braun. Augen oft rudimentär.)

12. Rfittlere Föhlerglieder vor der Basis und Spitze eingeschnürt; <> Banch-

segniente. Erweiterung der Hinterbüften sehr 8cba.al. (Halnächild nach

hinten verengt: P^i7tum-artig.) yeuglencs Thoms.

12'. Mittlere Fühlerglieder an der Basi.s nur undi utlich eingeschnürt, 7 Bauch-

segmente. Hinterhüften massig stark erweitert. (Halsschild nach vorne ver-

engt: Eury]ßtaium-hxtig.) Aäer€e9 Thoma.

') O'rV/M iinil itkrifU'ni i'\n^ anf di« Zaiil «Irr P im-li'pjrmpnt« nocbnml» v.u nntersnrhen.

*) DiMo Unippeiat keiue natQiliclte und hiet uur aus iSweckiuisiiigk«itogr&BU«D beib«b«lton.

68^
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11 . Mittelhutteu durch eiueu MebOtitcroalforttüitz getieuut.

13. Der MMOiteriMlfortMts Hieb, tiemUdi Imit (ähnlieb wie bei AeHüumh
mittlece FflblergUeder vor der Baeie uod Spitie eiDgesebDttrt (wie bei JVen-

^ienet), 6 Bauehaegmente. Die HiDterbflftendiatans betrigfc nur V»

Bamdbrdte dee HeBoetornomt; Hioterhnften nicht erweitert (nach Mat-

thewa!). (Halsschild herzförmig, mit 2 LftOfMiDdrückeD, Käfer schtnal.

braunschwan, Fühler lang.) Microptilium Matth.

13'. Mesüstennira scharf gekielt; mittU-re Fühlerglieder sehr lang und dünu,

vor der Basis uud Spitze stark eingc'^' liinirt; 7 Daucbsegmente. Pygidiaui

mit einem srliarfeii Mitt«<lzahn; die 1 1 interhüftendistauz betragt Va der

Kaudbreitti; iliuierhüttuu zieiulich ätaik erweitert. (Halsschild viel breiter

ab die DeckeOf liisten atark ausgescbnitUn; dieae naeb bioten lieftrichtlieh

verengt Qeatalt: THciiopteryx-&rtig Käfer dtudnl.)

AcUnopterym Hmtth.
10'. Mittlere Fttblerglieder aenfarent behaart, ohne deatticbe Wirtel, höehafcena

vor der Spitze eingeschnürt oder gleich breit. Pjgidium mit Zäbnchen

bewaffnet; 0 Bauchsegmente. {Triehoptetifgini m.)

14. Oberfläche am Grunde genetzt, gekörnt })nuktirt.

15. Mesosternum nicht gekielt, zwischen den MittelhüfttMi bieit erhaben. Hint«»r-

hOftendistanz fast V3 der Kaiiiibreite. Uiutcrhütten massig erweitert. Die

Hinterscheukel stark, innen uhue Lamelle. (E&fer sehr klein, Halsschild

mit stumpfen Hinterwinkeln. Oestalfc: Ptüium-wtig,) Nephanes Thoms«
15". Meaoitemom acharf gekielt; HinterbAfteadiatani circa V« Bandbreite.

Hittterbttften atark erweitert, Hinterachenkel mit Lamelle.

16. ^gidinm mit 3 acharfen Zihncben am Hinterrande. (Halascfaild am Hinter*

rande am breiteeten, nach vorne verengt, mit acharfen Hinterecken.)

Trichopteryx Kirby.
16'. rjfjidium qner abgestutzt, mit zwei weit aus>*iiian<ler stehenden, sehr kleineu

Zähnchen. (lialbschiid vor der Basis eingeschnürt, nach hinten leicht ver-

engt. Käfer gestreckt.) Micrtiß Matth.
14'. Oberfläche am (irunde glatt, grübchenlörmig punktirt. Vorderschienen

innen mit einer Beibe Stachelboisten. Pygidium breit aulgebogen geraudet,

mit atarkem Mittel- and obaoleten Seitenifthnehen. (Geatalt: THchopteryx-

artig.) Baeoerora Thrau.

Bestimmungstabelle der Arten.

Homtdlum Er.

Diese (lattung weicht vuu den übrigen Clavicorniern habituell und in

sonstigen Charakteren am wenigsten ab. Mau kann sie ganz gut mit einer

winaigen ChoIeiNi vei gleichen und bei oberflächlicher Betrachtung verwechseln.

Sie iat mir auch als die eioaige bekannt, die Theile eioea dentUcben NahtatreifeDi
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erkennen lässt. Eine ähnliche Entwicklung der Metasterualplearen zeigt mir

nnr noch die Abbildung des Scjdmaeniden-ähnlichen Genus CsiiiptoiiitMii Mötsch.

aus Japan.

Der einzige euro})äi8che Vertreter lebt in Obteuropa im Holzmoder. Er

ist ziemlich gruäs, eiförmig, heller oder dunkler rostbraun, mit langen ge-

bogeueu, abstebendeu gelblichen Härchen bedeckt. Halsschild an der Basis am
br«itMkett, mit reehtwiiikeligtn Ilintereekeii; seine Seiten bnit anfgebogen ge-

randet, vor den Hintereeken leicht eingehachtet Seine Oherflftche mit nicht

sehr dicht gestellten gröberen Pnnklen, vor der Basis mit feiner Querlinie;

Decken mit groben, dichteren, etwas von hinten eingestodienen Punkten, die

vorne in unregelmässige Qaerreihen, hinten ohne Ordnung Terthellt sind; im

hinteren Drifcttbeile ein Nahtstreifen.

L.0'9a—l*2mtR. — 7 17

15 30

37 40

England, Osteuropa, Kankasne.

piioaeilum Mrsh.')

Ptenidium Er.

Die Ornndsculptur der Gattung beatilit anf dem Balesehilde in vier

gleiehweit von einander entfernten, längs des Hintcrrandee vertheilten Basal-

griibchen und nrei VorderrandgrUbchen. Dieeelben tragen Tastborsten. Bei

manchen Arten findet sich neben dem Seitenvande ein weiteres Lateralgrfthchen.

Diese Grübchen können aber bei einielnen Speeles bis auf die Tastborsten

verschwinden. Das Schildchen hat an der Basis eine feine Querfurche, die sieh

nach aussen am Basalrande der Decken fortsetzt. Oft lassen sich auch auf dem
Kopfe neben den Augen drei im Dreiecke stehende Punkte wahrnehmen.

Bei allen Arten ist die Farbe der Decken gegen die Spitze lichter, die

der Fühler und Beine ist in der Tabelle, wo nicht das Gegentbeil angegeben

ist, als bräunlichgelb anzunehmen.

1. Querfurclie des Scutelluinä mit einem deutlichen Hittelfältcbeu oder glatt.

2. Probterualkiel der ganzen Länge nach breit gefurcht.

(ISubg. Matthewsium m.)

3. Halsschild am Hinterrande am breitesten. Körper genau eiförmig.

4. BasalgrQbchen fehlen. Halaadiild und Dedken in einer Flneht gewölbt

Kftfer seihön kastanienbraun. HahwchOd insserst eehmal gerandet

5. Käfer grösser. Obersaite unpunktirt; Qnerfnrehe des ScnteHums ohne Mittel-

fiUtchen.

'> Ui«lier zieht Uochhutb 4»s mir oubakuate, von ihm an BirkenBchwinunen gefan-

d«M Htt^dhm *ctyhUli/orm Hocih. Mm Dtagnoee to«l«t: Brt^kr «voAi«, eonvtxiuaculmm,

Mm» «y»kc, «afniiiit ftdtbtuqm fciteciw. — Long. «ic. V«
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L. 0 96—1mm. — 6 15

14 23

Kaspifecbes Meergebivt: Ljrik, Haiuerat.

Ooutum Flaeb.

5'. Käfer kipin, dim vorigen sehr nahe vt rwandt ; Ohertfite dcntlirl'. zerstreut

puuktiit, staul-artig behaart. Scutellai furche mit feinem Mittelfaltchen.

L. 0 8—0 84ffi«i. — (> 10

13 21

25 25
DeutBcbluid, OMtcrreich.

4'. BasalgrIlbchMi klein aiwr dmitlich; ebenso die VorderrandgrUbehen. Eifer

länglich, pechschwarz. Halgscillld um Hiuterraiule gegen die Decken durch

einen Quereindruok leicht abgesetzt. Oberfläche »ehr feiu genetzt, wie ge-

hämmert; sehr fpiii aber deutlicli zerbtreut puiiktirt, mit staubartigen

Härcheu dünn bestn nt Scutelhirfurche zwischen dem Mittelfaltchen und

den Auäfeuwiukiln mit einem Punkte.

L. 1 mm. — 5 16

15 23

30 27
Hsoieml (Leder).

LetieH Flaok.

8'. Halaechild Tor d^m Hintemode am i»reite»ten, Scntellarfttrche mit Mittel-

mtchen und Seiteupnnkt wie bei Ledert» Basal- vnd Vorderrandgrilbehen

klein aber^deotlich.

6. Oberfläche unter der Lupe glatt, unter dein Mikro-'^kupo ffiu zerotrent

l
aiiltirt, htanbartig behaart, gehämmett Käfer UUiglicb» kantanieubrann,

mit dunklerem Vorderkörper.

L. 0-86- 0-94 mm. — 7 15

13 23

28 25

He^8en (ScribaX Frankfurt (v. Heyden), Sachseu (Gillmeister), Kmin
(Dr. Josef; Höhlen).

kteviffoittm BlVbm»*)

Variirt tief echwan (Coimbra» Canaren).

Tar. Brueki Ifatth.

6'. Oberfliehe »ehon nnter der Lnpe deutlich behaaiti auf dem Halseehllde

länger als auf den Decken. Kifet Tiel gedrungener als der forige» wie

ausblasen.

>) Mattkevs bMtiBmi ein Stück in der Ueitter*ieheD Sammlong »Is atomariokU»

Motieli. Die M»tse1i«ulsky*«eke BMekNibasf «Menprielii dimw Oaatiuf taichww «nd llMt

a«f VattolM dM cpUuU Er. MhbMieB.
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L.0'92llMR. — 7 15

12 28

28 26

Mftbren (Dr. FUiseher), OAtewrop«» Schweden, Syrien.

iurgMum Thoms.

2'. Protteniftlkiel wenlgetene Torne einfftch. HateiebUd Yor der Basit am
breitesten, die Seiten gemadei

(Babg. Ptenidium i. ep.)

7. Piostemalkicl zwistben den VorderhQften mit kurzer Läogsfurche, Querfarche

dfs Schildcbens beiderseits neben dem Mittelfditchen durch secht P&akteben

gekerbt HalüBcbild laoger. Decken knrs aofiitebeud behaart

(Sect. I. Wunkowizium m.)

8 Basalgrfibclien sehr klein. Halsschild und Decken mit weitläufigen gtftbcfaen-

arfeigeu Punkten. Pechschwarz; Decken kaetaDieDbr»QU.

L. 0-86—0-92 — 6 15

14 23

30 26

Deutschland. Siebenbürgen, Littbanen, Croatien, Cuncasue (Swaaetien).

intermeOiwm'Wnik. (Wankowiei Matth.?).

Aus Swaaetien besitze ich ein Exemplar der Art, das die (irössn und

Breite des Orientale m. hat und ganz dunkel ist. Ich nenne die Varietät

Weiset m.

8'. Basalgrfibcben deutlich ruad, die äassereu dreimal gröss'tr als die inneren.

HAbscbild glatt, Käfer pecbschwart.

L. 0 8—0 84 »im. — 6 13

10 19

28 28

Korea (BrenekeX Lenkoran (Leder).

7'« Prostemalkiel einfach; Qnerfiircbe des Sehildchena knnvor deeeen Aneeen-

winkeln dareb einen pnuktförmigen Eindruck unterbrochen. (See! IL)

2. Oberseite mit vielen tiefen GrQbcben bedeckt, die auf dem HaUschilde eine

glatte Mittellinie freilass*'n, auf dea Decken in nnregelmässigen Reihen

stehen; dazwischen mit sehr f.'inen zorstreot-n Piinktchen. KM^t flach und

Bchmal; oben lanpr, preis behaart. Halsschild hinten so breit als am Vorder-

raude; sein« Seiten breit rotbbraun gerand'>t Schwarz, Fühler und lieiue

duiikelgelb.

L. 0 8-0 8i nun. — 5 13

11 18

28 21

An den Kttaten Enropai, im Binnenlaade aebr aelten.

punetatum 0yl!b«
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9'. Halssebild nie tier grübcbenföimig, Flügeldecken höchstens einfach fein

punktirt. Käfer gewölbt.

10. Btsal- und Vord«nrandgrilbeheQ des HalMchildct telir frio punktförmig.

11. Augen kitin, Ton nnten bttcbitena 14 Fseettan sieblbw. Kilar kastuirabnto.

12. HftlMchild so breit als die Decken, eeitUch sebr tttrk genndety wie die

Decken nndeatlicb punktirt» fein tentrent bebaert Decken ntcb hinten

stark verjQogt mit stumpfer SpitM. HftchetMie 8 FMetton von nnten

iicbtt»Mr. Qrüeeere Art.

L. O^mm. 3 15

12 82

29 22
Kleinasieu.

12'. HnlsBcbild deutlich schmäler die Decken. Diese nach bioten Dicht

stark verjüngt. Käfer gedrungen, etwas aufgeblasen (wie ein kleines t%urgi-

d«m), 10—12 Facetten von nnteo sichtbar. Kleine Art

L. 0*86-0-9 mm. — 4 14

11 20

27 22
Oaneasne.

turgidulwm n. sp.

ir. Augen groeSy mehr als 20 Facetten Ton nnten sichtbar.

13 Metasternom glatt, nicht hatttartig genetkt Kleinere Arten.

11. Käfer tief schwarz; klein.

15. Gedrungen gebaut, Kopt uixi H&lsschild mit deutliohen, flacheu Nabel-

punkten. Letzteres mä8.<iig schwarzbraun geräiulet, weit hinter der Mitte

am breitesten. Decken mit U uuregelmässigeu Puuktreihen bis zur Schulter-

benle.*) Oberseite lang, gran behaart Fftbler dnnkel, pechbraun.

L. 0-74—0 8 WIM. — 5 15

11 19

26 22

Nord- nnd Mittelenrepa an sumpfigen Stellen.

fttaeiooime Er.

15'. Weniger gedrungen und gewölbt Halssebild kanm punktirt mit stirker

gerundeten, breiten, rotbbraun gerinderten Seiten, etwa in der lütte am
breitesten. Decken mit 7 Punktreihen bis snr Schulter. Fttbler kflner,

die mittleren Glieder gedrungener, wie die Beine hellgelb.

) Ich t&hl« nur <iio Pankte, die gerad« rou oben bsIncliUI ticktbar sind ; lolek« von d«r

Sclmltarbeale bis xnm S«itenraDde bertkckaicbtige ich nicht.

*) Hoe1ib«th*s PkmUtmm MIMb, Bir «sMcammt, wird tob ikm U»k«r ftatoUl. -.

DiagnoM: A.ym/n, ntliVfn«, law^fofcnw, «mtmmit jMANMfM, tutaeti», pr«lhortue lato^ laiiifliM
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L. 0-8-0^ «IM. — 5 13

12 20

25 21
Portugal (Bu Bsaco).

Heydeni Itmth,

14'. Käfer mit kastanieubraunen Decken, länglich, stark gewölbt, Kopf uml

Halsschild kaum puuktiri, schmal gerandet, Decken sehr fein io unregel»

mässigen Beihm pnnktirt, kftner sehr lerstreut behaart

L. 0-88—0 96 mm. — 6 14

12 20

28 22

liitllMreB vnd nOrdlichM Europa bei Ameiseo.

(/bmiflCdorNM Kraate) myrmecaphUum Hotseli.*)

18'. HttaatATOUin wenigstens an den Seiten hantartig genetat Gr5ss«re Arten.

1^ Halsschild besonders an den Seiten fast eben so deutlich wie die Decken

punktirt. Vor den Hinterwinkeln ein nnbestimmter Qusreindruek; Seiten

schwicber gerundet. Decken deutlich punktirt, mit 8—9 anrege1mHs>igen

LiDgsreihen, quer bis zur Schulterbeule gezählt; hinten stumpflich aber

^pineinsohaftlich zujjespitzt. Behaarung lang und greis. Ftthler gelb,

höchstens die beiden Endglieder etwas angeduokelt.

L. 0-9—0-94 mm. — 5 15

12 23

30 25

Ganz Europa. Caucasus, Algier (unter Mist und faulen Pflanzen).

{apicale Kr.) puHillum Oyllh.')

Variirt ungemein in Grösüc und Form. S^hr grosse Eieniplart' mit

bauchigen Decken (besonders im südlichen Europa und Nuiilnfrika) bilden die

var. corpule Ht um Lucas
L. l-1'2iiim. — 6 16

18 22

84 26

Dia Art ist gewöhnlich peehsehwan, hat aber bisweilen auch kastanien-

braune Decken.

Eine Form ans Harocco ist nach vorne und hinten etwas stftrker reiengt

und dichter punktirt
vnr. viaroccanum ni.

lÖ'. Hal8äcbilduberiläche kaum piiitktirt, die Ba»alKi ülah^n sehr klein, ducb auch

die äusseren deutlich. Seiten stark gerundet. Decken fiel zerstreuter punk-

>) Hi«her dOrft« PfentfjMi Krmatai Kattii. «« »teliea kMtiMB, «iek aber dank ivsMrt

BMalgrübchfn iiutt^^rscliöi'k'ii.

*) Ich «ehe keinen Urunti, die SUpha tvant^i-tn* Mrab. geritUc aut ditjbt- Arl su deuteu.

Miklla kat darck Ustortvekvaf der Orlgtasle okis» 8jneay«ie festff«steltt (». Bcrf rotb,
Btrl. Entoni. Zeit . 1«S4. S. 2301.

Z. B. Om. B. ZXXtX. Abb. 64
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tirt. mit 6—7 LaiigMeilieri bis zur Scimlterl^eule: liintt'ii oinzf*lti tjuer v«»r-

riiiidt t, n»'liaarnnp diitiii^'r un«l kürzer. Fiihler j)(»ohbr:tnn oder wenipstens

Keuh' iiiiil Jüisis golir.iuüt, .schlanker als beim vorigen.

L. 0*8—O 'j wiw. — o 15

11 21

80 23

Mitteleiirt)|)a. Cauca.sius ^am KAixle von Gewät»8eri))-

{nitidum Bris.) Brimwfl Hiitth.

Variirt ebeiiso wie der v^ritre. besonders breite und grosse ätUcke aus den»

Kaukasus und Osteuropa bilden die

var. Orientale m.
L. 0*96 mm. — 6 15

12 24

33 27

Eine grosse Form mit kleinerem Hals.scbild. deren Decken an den Seiten

fast winkelig erweitert, von da nach hinten verengt sind. iM srhrieb Fuss aU
var. lonytcorne Fuss.

Ahrweiler.

10'. tiasnl- und Vorderrandgrübehen de«« Halsscbildes sehr deutlich, die mittle-

ren bedentend grösser als die äusseren. Käfer gross und breit, ziemlicli

lang, gran behaart.'

L. 0*96 mm. — 5 15

12 22

82 25
Mecl^lenbarg.

Ohotrites Flach.

1'. On^rfurcli»' d»'s Schildchens ohne Mittelfjiltrhen, mit 4 tiefen GrObelien;

Prosternalfortsatz zwischen den Vorderbüften mit 2 Furchen.

(Sobg. (iiUnieittcrium ni.)')

17. Oberfläche (oben und unten) fein hautarti|^ genetzt; Ualsachild breit roth-

braan geraudet. Die 4 Basalgrübchen tief and gleich gross. Lateralpuiikt

deutlich; Körper nur flach gewölbt, pechschwarz, ziemlich lang, gimu behaart.

L. 0-7—0*8 MM. — 5 12

11 17

25 21
Dalmatien, Cancaans.

HeMeH Flaeh.

17'. Oberfläche glatt, Halaschild schmal gerandet, Lateralpunkt undeutlich. Käfer

geetreckter, Basalgräbehen mässig gross, die mittleren etwas kleiner als

die iusseren.

) \Ut ••t.itiHi'1it«ii ArliMi Mtscr (iriipiM- v«>rtiflt Kich «It-r T,;tt<>r«lpaakl des RallieUMM s«,

dais die Hcittü ausgel>ui'ht«t scbeioen (z. U. naeroctphalum ^i«t.).
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L. 0-74—0 70 IUI». — 5 13

10 17

27 20
Gmii Europa.

iputiUum Er. aec GjHb.) nUidum Heer.

Eine gedrungene, noch spardainer pnnktirte nod kflner behaarte Form,

denn mittler« Baaalgrfibcbeo our halb so groM sind ab die insteieii, bildot die

tr. intulare n.
L. Ü 76—U-7Ö mm. — > 13

10 17

25 21

Cornea, griechische laselo, Syrieo.

Dem vorigen in der Stator gleich, aber durch vier starke, gleich grosse

Basalgrfthchen unterschieden, ist

(loeei^aliiiii Matth.) nur. Mutthewßi m.

L. 0*78 mm.
Bjhtw, Valencia.

Aotidium ^latth.

Die europäischen Arten dieser Gattung sind tief schwarz, mit fein gewirkter

und nielir weniger dicht und kurz behaarter Oberfläche. Die kurzen Tarsen

lind mehr weniger schautVltÖrmigen Schienen hetaliigen die Thiere besser »um
Graben als die ül)rigen Trichopterygier, womit auch ihr vorzugsweises Vor-

kommen am Kaude der Gewäh^er, am Meeresstrande und auf sandigen 8teUea

der S&nnpfe zu stimmen scheint. Vor der Basis dse HalsschUdss ist ein mehr
weniger deutlicher, flacher Quereindrnck bei den meisten Arten vorhanden. Die

Schultern der Decken sind vollkommen verrundet. Das Halsschild liegt mit

seiner breit voi^gesogenen Basis auf dem Grunde der Decken aufl Die mit 7,

die Q mit sechs Bauchsegmenten; das lettte quer gtstutat, mit swei wiosigen

SeiteiisfthoGhen.

1. Flügeldecken parallel, nach hinten nicht veijftngt Halsschild kaum schmiler

als die Decken.

2. Decken dreimnl so lang als das Ifftlssoliihl. Käfer lang und schmal.

3. Halgschildüberrtii-hf mit rundliehHii ^'^^nübelten Grübchen und .sehr schwach

genetzten schmalen /iwicchenramnen. Die Decken auf hautartig genutztem

Grunde sehr fein in .Schrjigreihen gekörnt und grau behaart (circa 18—20

Körner quer biä zur iScbulterj. Naht nach hinten leicht erhaben. Ffthler

schlank, mit deutlich sweiglledriger Keule, so lang als der halbe KOrper,

lichtgelb. Die mittleren FQhlerglicder mit zwei Haarwirtel.

L. 0*5~0*d8«m. — 5 8

6 10

18 10

SQdlichet) Schweden, England, HittelmeerkQäte, Marocco.

coarctatuin Haüd*
ti4*
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3'. Scheibf >\vs H;iN-< l)i!<it's wie die ganzp Körperubtrllacbc gleicbina^sig äusserst

t'eiii gerunzelt und gekurut, uiit >eijr kurzeu grauen llurcheu dicht bes^eUt.

fittsaleindruck andeutUcb; EioaohoiiruDg starker. FflUcr daokelgelb, kllrs«r

ftls der halbe Körper. Die miitlereii Fllhlerglieder oor mit einem Wbtel «m
Qruodo, sonst gleicfamiesig behaart. Im Ud>rigen dem vorigen aehr aholieh.

L.(irb^eSmm. ^ 5 8

6 10

18 10

England, eildliches Fiankreicb, Sicilien (R&gusa).

{eoHcolor Sharp.) aterrimum Xot^eh.

2^ Decken 2V3iQa1 .^o laug als das Halsscbild. Käfer sehr klein und weniger

gestreckt. Halsschild schwach eiugeschnärt; Ba»aleiu druck undeutlich.

Oberseite sehr dicht und fein gekörnt, .-ilbi'rgrüu, -chimniHrnd behaart (circa

30 Körner quer bi» zur Schulter). Fühler ziemlich schlank; sonst wie vor.

L. 0*46 mm. — 5 7*5

6 10

15 10
Mtioeeo.

1'. FIfigeldecken nach hinten veijfingt, mit gerundeten Seiten, Haleechild stark

eingeschnürt.

4. Hnli^schild kaum schmäler al8 die Decken, Käfer flach, lang gestreckt Hals*

schildobertläche in feinen rundlichen Maschen genetzt, mit haartragenden

Grübchen wie bei Ptilium. Basaleindruck erloschen. Kinschniinni!: stark.

Decken mit sciclitt-ni Längseindruck beiderseits der Naht; weitlautig ge-

körnt und b^liiuirt \i ina 1*»— 12 Härchen quer bis zur SchnltHr), dreimal

bü lang üib da-- ilal: schild. Fühler kurzer ah der halbe Körper, duukelgelb.

L.OAümm. — 4 8

6 9

15 10
Bjhtw (Brisout).

Kraatzi n. sp.

4'. Halsschild deutlich schmäler aU die in der Mitte bnuohigeu, ziemlich stark

gewöl))tvii Decken. Fühler und Beine pechbraun. Baaaleindruck deuUichi

Einschnürung .stark.

5. Kopf und Halsschild dicht mit genabelten grösseren Grübchen besetit (wie

coarctatuni). Oberseite zieinlicli stark gi.iuaend, die Decken in feinen weit-

läufigen Bogeuliuien gekörnt. Fühler so laug als der halbe Körper, mit

siemlicb deutlicher iweigliedriger Keule.

1.0*48 mm. — 4 8

6 10

15 18
Dalmatien (Iteitter).

variottUum Flach.

Digitized by Google



BMtiiamuigsteMl« der Trickopttryginlut d«i earop&Mchea FftanengebietM. ÖOl

5'. Kopf viud Halsschild sehr dicht und fein gerunzelt und punktirt; Decken

ähnlich wie coardatum gerunzelt und gekörnt. Oberseite iiuissig gläuzeud.

Fühler kärzer als der halbe Körper; gegen die Spitze alliuälig verdickt.

L. 0-5-0 63 wiiM. — 3 9

6 11

18 17

Dalmatieu, Deutechlaud (lierliu, Schlesien), Frankreich (Paris).

(picipes Mötsch.) Boudierii Alllb«

Anmerkung. Matthews beschrieb ein Äctidiwn Sfiarpianum won den

Sandwich>in ein. des.sen Flögeldecken an der Spitze scharf quer abgestuzt und

des.'>en Kopf (nach der Abbi!dun<rl) fast rüs.selforniig verlängert ist. S<dltp die

Art wirklich mit Actidium in den übrigen Stücken stimmen, müsste die Gattuugs-

diagnose entsprechend modificirt werdeu. Ich glaube sicher, dassi die Art ein

neues Genus bilden uiuss.

OUgella FIiiefa.i)

Von Micridium durch das Metasternum, die Distanz der Hinterhufteu und

Obertlächeusculptur unterschieden. Das Pjgidium hat dasselbe, nur schwächere

Mittelzahnchen; die Fühler sind ganz ähnlich gebildet. In den Vorderwinkelii

der Uinterbrust entspringt ein sehr kurzer, schräg nach hinten verlaufender Kiel.

Halsschild nach hinten verengt, mit stumpfen Hinterecken und

etwas vorgezogener Basis (an Actidium erinnernd). Vor der Basis ein

breitor Qaereindraek uod eine bald mehr ( ^ ?j, b«ld weniger (cT ?) deotfiche

kurse MittelriDne luid mit Spuren von xwei divergenten Seitenlinien.

Schildeken tief »nsgehöhlt. Oberfliebe eebr fein (Pttltfim-nrtig) genetit,

punktirt und behaart. Käfer sehr schuml und licbtbnnn (einselne fimn-

plnre [cf?] mit etwne breiterem Kopfe).

L.0-$-0-e2tNM. — 4 7

0 8

15 10

Nord- und Hitleleurop», Leuhorin.
foveolaia AlUb.

Kioridivm Matth. ^)

Der Gattung (^igeUa und Ptilimm verwandt. F&bler und Pjrgldium-

bilduDg wie bei ersterer; Distanz der Hinterhüften etwas grösser als bei Plilium.

Von beiden durcli un^^enetzte, einfach punktirte Oberfläche leicht unterschieden.

Das Halsschild ist vor der Baeie eingeschnürt und hat scharfe üinterwiukel.

>) Skili« 9«M I i tx , Fftan» baltica, II. Anftag«. 8. »9.

Di« vtWg niehto8S|{aii<l eharaktariilrte itattani; MiofidiHm WoImH. ««Ilt* am liMten

«•Mwiluik blailMB.
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I>if Farbe iät liellfr oder Jiiukler gelb, mit scbwarzeu Augeu uud liuienfdrmig

durchscheiiiciideii Untörtlugclii.

1. Kopf und Hftlöschild ;ius.5.er.Ht iVni punktiilirt. Die Dtckeii in ziemlich

dichten Querreihou mit v<m liiuteu uüch vorue ciugetitocbeueu PöuktcheD

besetzt; bebt- lein behaart. Oberseite gewölbt, gelb.

L. Ü 5—U Ü2 mm. — 4 7

6 9

15 11

Südrussland, CaucabUb (von Mut&clioulskjr bei Charkow uuter Furmica

rufa gefuudeu).

vHUi%»m MotMli.

1'. Kupf uDd Haläächild mit groben, gröbcbeuartigeu Punkteu. Oberseite weuiger

gewölbt

2. Kiftr gr9ner» Habacblld mit sirei faman, DMb vome coDTarginiul«!! telouf«!

LiDien. Deelen siemlieh dicbt aber fein pooktirk uod behMurt

1.0*54—0*6m». - 4 8

6 10

16 12

Eoglaod» Sehlfsien (in den Sndeten in weiae-lavlem Eiehenhols; Ger-

hard, Leisner), Bdbmenrald (Fleieeber).

Hattdayi Mntth.

2'. Kleiner, Hal^ächibi gröber puuktirt, obue iSeiteiiliuieu. Decken mit viel

weitläufigereu Querreibeu.

L. 0*5 MM.
Sttdfrankreicb, Pjreoien.

ungtMeaUe Fnlra.

PtiUum.

Von d»-! diircli Krichson als Ptüium beieichueten rricbt»[>tHry,i,'iden-

(trupp»' bh'ihen nach All^^chei(llig einer Auzabl Gattungen noch die lolgfiiden

Arten übrig, die unter .sieb sebr nahe verwandt siud und al.s gut begrenztem»

(Jenuti beseicbuet werden mässeo. Ibre Grundsculptur lasst sieb auf eio be*

sktomtes Scbema surQekfllbrent dwreb dceMn Variation in der einen oder anderen

Ricbtnng alle Formen eicb ableiten laaaen. Der Grund der Oberfläche iit mit

rundlich polygonalen Maschen bedeckt, von denen einielne, in regelmiasigfn

Abständen vertbeilte, ein centrales, baartragendeo Grübchen zeigen. Selten er-

beben eich die letzteren Maschen zu flachen Körnern. Der Thorax hat fa.st

immer eine eingeschnürte Basis und scharfe Hinterf<'ken. Seine Oberfläche ist

fOn einer Mittel- und zwei Seitenlinien durt'h/o^'en. bt sitzt ausserdem ^in kleines

GrtibcliHii in der Hinterecke. Von die>en Sculptureiemcnten können »ni/elne

oder auch sehr selten alle bis auf geringe Spuren fehlen. Das Schildchen hat

Digitized by Google



B«iliiMiiuigifalH>ll« d«r THdUtfiierfgiilat dM nropftiiclMii ravBiogvbfotM. 503

fast immer eine MittelriDne (bisweilen noch 2 Seitengröbchen), die Fühler sind

von mittlerer Lange. Die Pleuren der Hinterbrogt durch eine kiclförmige Naht

»ch.irf abgesetzt. Die Mannchen linterscheiden sich durcli einen kurzen kolbigen,

meist dunklen Enddorn an den Mittelschienen und durch verschiedene Bildung

der Bauchringe. Ton denen der heclistv in der Mitte immer stark ans^jfsrhnitten

ist. und 9 haben 7 Baucbsegroente. Der Hinterrand des Metastt^rnumi» ist

iwiichen den gut V« SegmeDtbreito Rnseinuidentelimiden Hintorlittften meist

in eioeo feinen hintigen Lnppeii vorgesogen. Die Farbe der Thiere ist. wo nicht

anders angegeben wnrde, brann, gegen die Beekenspitien Uebter.

1. Käfer stark glintend, insserst fein genetst Alle Senlptnrelemente des Hals-

sehildes SQ tiefen Gruben nnd breiten Furchen entwickelt Sehildefaen mit

tiefer Mittelrinne und je einem Seitengrttbeben. Fühler krftftig.

(snbg. MilHdium Hattb.)

Ssitenlinie forne abgekint parallel oder leiebt diveigirend ; die Mittel-

' linie erreicht nicht gans den Hinterrand. Halsschild vor der Bssis stark

eingeschnürt; Hinterwinkel scharf, dunkelbraun, sehr kurx anliegend, schwer

sichtbar behaart

L. 0*52—0*56 mm. — 4 9

7 10

17 12

Nord- und Mitteleuropa, Gaucasus.

minutisHmum Web. et Mohr.

r. Kifer deutlich hantartig genetit Die Sculpturelemente des Halsschildes

hSchstnns su schmalen tiefen Linien ausgebildet

(subg. Ptitium i. sp.)

2. Halsschildseiten, besonders hinten, siemlich breit gerandet; an der Basis ein-

geschnllrt» mit scharfen Hinterwinkeln.

8. Seitenlinien fehlend; Mittellinie sehr tief und deutlich. Decken in queren

Reihen gekörnt, siemlich dicht grau behaart; m der Mitte am breitesten,

mit missig scharfem Nahtwinkel. Kifer grösser, gewölbt

L. 0*64 mm. — 5 9

8 12

20 15
Corfh.

fissicoUe Ueltt.

8'. Seitenlinien ebenso scharf als die Mittellinie, stricbfSrmig. Zwischen dem
Hfifkenfortsats am Hinterrande des Metasternnms dl&nn behaart

4. Die Beitenftircben des Halsscbildea sind etwas l&nger als die Mittelfurche,

nach Yorne convergent, gerade ; die Mittelfurrhe vorne und hinten ah^ekQrzt.

Decken mit deutlichen weitläufigen Qnerreihen flacher Kömer. Kifer klein,

gUlttsend, gewölbt nnd dfinn behaart.
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L. 0*54 mm. — 8 8

8 11

17 18
Corsica.

vexans t|K

4'. Die Seitenfurchen des Halsschildes beträchtlich kürzer ab die Mittellinie.

(5. Banchring beim cf mbreitart. mitaiatm kleinen Höckereben in der Mitte.)

5. Stark gewMbt, dflnn behaart; Deeken etwas feiner genettt als das HalsscbiM,

ohae dmitliehe Körnerung. Seitmiforcben leicht S-ffirmig gekrfimint» paralM;

grössere Art
L.0'62—0'64mOT. — 5 9

8 13

22 16 •

Berlin, Tirol. Caucasus.

afßne Er.

5'. Flach gewölbt; Decken mit dentlicben c^uerreiben iUcher Kdrner, liemlieh

lang behaart. Seiteolinieii des HalsBchildes meist deutlieh nach vorne con-

Tergent Kleinere Art
L. 0'56 mm. — 5 8

7 11

19 U
Mittel- und »Südeuropa.

eaemm Er.

Die Typen von tenue Kr. stimmen mit einer kleinen Varietät die ich ans

Naaplia besitse, Tollstftndig.

2'. Halüschildseiteii äusserst schmal gerandet; Läppchen des Mesosternuros beim

(f sehr dicht grau behaart

6. HalsBchildbasis dentUch eingesehnUrt mit scharfen Hinterwlnkeln. Mittel-

linie dentlicb ; Seitenlinien nach vorne divergirend* unbestimmt

7. Käfer dankelbraun; Decken gemeinschaftlich abgerundet, mit regelmässigen

Schrigreihen schuppenförmiger K6mer. Seitenlinie des Ualsechild«»» flach

aber deutlich.

L. O^frim. - 5 8

7 11

18 18
Nord' und Mitteleuropa.

exaratum Alllb.

7'. Kifer lichtbrannt kleiner; Deekenspitsen einaeln vemindet; Oherfliehe mit

feiner unbestimmter KSmerung. Seitenlinie fost erloschen.

L. 0-52—0*54 w«. — 4 8

7 11

16 13

Nortl- und Mittel<»uropa (bei Ameisen).
myrmeeophHum AlUb«

Digitized by Google



505

6*. Halhi«chil«iba.sis iiudeutlich finppschntirt, mit stumpfon Hint^rwinkeln Mittt»!-

linie kaum augedeutet; Seitealinie aad Grftbcben fehlend. Breitor als »n-

quüinum nnd ebeiiRO gefärbt.

L. 0 5 mm. — 5 8

6 10

16 12

Litthaueu, Königsberg (iu Ställen, Czwalina).

moUestum Wank.

Euryptilium Matth.

Diese dem (jcnuf? l'txliolum sehr nahe verwandte Gattinig unterscheidet

sich durch dip Form <h'r D^ckf nt)asis, dio scharf quer ahgeschnitt''n beiderseits

au den Srliulterecken in einen zahnartigen Vorsprnng ausläuft. Die liasis des

Thorax schlies.^t sich in Folge hievon an erstt^re viel fester an, wie auch der

Kopf sich dem Hals.schildvorderraude fest anschlietist. Ausserdem ist der ein-

fach qaer gerundete, Ton zwei Spitschen überragte Hinterrand des letzten Dorsal-

Segmentes, sowie der gaoie HaMtos, bedingt darch ein nnr oaeb Tonie verengtes

Halsicbild und wenig ferliogerten Hinterleib, eebr charakteristisch. IMe Distani

der liemlieh breit lamelleniSim^ erweiterten Hinterbfiften beträgt weniger als

V? der Breite deH Metastemalrandes. Letzterer ist daiwisehen in swei Zihnchen

ansgeiogen. Fahler drea Vt m iMg als der Kdrper.

1. Halsscbild in dichten Haseben genetzt, mit wenig deutlichen haartragenden

KOrncben massig dicht besetzt, Hinterwinkel mit abgerundeter Spitze. Decken

in regelmässig gekreuzten Reihen fast schuppenartig grob gekörnt, mit leicht

dachförmiger Naht; Fühler schlank, gelblich. Grösser, schwarzbraun, mit

ziemlich dichter grauer Behaarung. Die Trocbautereu der Hinterbeine bei

dem cf leicht ausgerandet.

L. 0-78—0 8 mm. — 5 12

11 17

22 18

Groatien, Oesteireicb.
äkMDOttieism Gllhn«

1'. Halsscbild grob, und iwar nur wenig feiner ale die Decken, liemlicb regel-

mässig dicht gekernt FOhler robuster, dunkler. Kifer kleiner, mehr pech-

chwan, sonst dem Torigen eebr ibnlicb.

L. 0*66-0*77 AMI. — 5 11

10 10

80 17

MecUenbuig, Finnland.
marginatum Aub6.

Anmerkung Ks ist noch immer fraglich, ob Gillmeister nicht

Muryptüium marginatum vor sich hatte, da obiges Üaxonicum Matth, bisher

Z. B. 0«. B. XXXUL Abb.
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in Üeut*;rhlan(i iiocli nicht .sicher getundHn wind.. Vnr die^eit Fall luässte

dafsf'Du' II. u benanut werden und schlage ich den Namen Gilhneisten vor.

Ptiitum mnrytnatum Aub. wäre dann Synonym mit Saxonicum Gilliu. In den

Sammlungen tinden sich als anpr^bliche IHüium marginatum Stflcke von Pti-

Uim <Mmgum\ da der lurOckgebogene Band des Halasebildes allen hierfaer

gehMgen Arten nkommt, iit der Beetimmongsfehler erklirlieh. Matthew«*
AbbUdnng deutet aber nnfehlbar auf obigee Tbiar«beo.

Ptilioliim Flaoli.

Die Arten dieser Gattung zerfallen in eine Anzahl Subgenera. von denen

einige vielleicht generell getrennt werden können. Daä Habschild ist immer

vur dem Hiuterr&nde am breitesten; letzterer ist bei allen Arten mehr weniger

aufgebogen. Die Fühler sind lang und kräftig. Die mittleren Glieder gestreckt.

Tor der Bssis und der Spitte stark eingeaehnUrt^ mit basalem und mittlerem

HaarwirteL Die Mitte desP^gidinns ist in ein scharfes Zihncben ausgeaogea;

die Oberfläche auf genetztem Grunde mit haartragenden Körnchen besetzt Bei

allen Arten sind die Decken an der Spitze heller. Die Distanz '\'^r Hinterbftltea

und die Entwickluiif; <ler Hinterliüftenplatten schwankt in ziemlich weilen Grenzen.

Bei den darauf untcrsm hten Arttii Kmizei und ohlonguw besitzen die ^ o.

die c/ ^ Bauchsegmeute. Die bogenförmige Trennungslinie der beiden letzten

beim zart.

1. Schulterwinkel der Decken mit einem kleinen Zähncheu. Decken mit leicht

schräg gestutzter Spitze uud mit scharf abgesetztem hellen Spitzenrande.

Die Distanz der Uiuterhüfteu beträgt fast '/s der Bandbreite, (q mit deutlich

erweitertett Yordeitarsen.)
(Suhg, Nanoptitium m.)>)

2. Balssehild betriehtlieh Iftnger als der Kopf. Hintenrinkel stumpfwinkeUg,

kaum gerundet. Oberseite sehr dioht und gleichmassig gekftmti auf den

Decken in gekreuzten Schrägreihen grau behaart; tief schwäre, mit langen

schwarzbrannen FQhlern und dunklen Beinen. (6. Bauehring beim kaum
merklich auRgeschnitten.)

L. 0 52—0 56 mm. - 4 10

7 12

17 14

Europa» Ganeasus.
KunMei Heer.

Kleinere, mehr brianliche Eiamplan, mit helleren Ffihlem und Beinen.

8 9

6 11

15 18
var. ruguloBum Matth.

<) loh mncbtp iH>'«0Fi ^it>ifrnnaii ttgts« Otllni«, 4to ciat« Vekeifeiif le Vemra !!
fNtulsten Decken v«>riiiitt«U, bekrackton.
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2'. Hal8ßchild viel kürzer als der Kopf, mit beinahe geraden Seiten, viel kleiner

als der vorige, braaDSchwarz, dunkel behaart; Fühler sehr lang, hellgelb.

(Mir imbekaant, doeh wabracbeinlich hierher gehörig ; ?depresgum Matth.)«

L. 0*3 mm.
England.

hrevieoUe HaUli.

1'. Sdmlterwink«! der Decken Tarrandet Di» Hintorbltfteiidlataiis betrigt weaigar

als Vi der Bandbreite. Der bellere Spitienrsnd der Decken niemale scharf

Abgesetei

3. Aagen gut entwickelt, unten balbkogelig Torgewölbt. Käfer gefll^lt

4. Oberseite mit doppelter Bebaaning. Hinterbftftendistans kanm Ve
Baadbreite.

(Subg. Trichopttlium ni.)

Hinterwiukel des Halsschildes >t;irk verniiiHet. Ohprsfitt' äus-serst fein ge-

roDzelt und behaart; dazwischen aal" tk-m Halsschilde etwat^ feinere, auf den

Decken gröbere, je ein helles Härchen tragende Körner. Deckenspitze quer

TSirmdet» mildemllcli sdiarfen Nahtwinkeln. Fühler nicht ao lang als der

halbe KOrper, etwas dankler pecbfarbea als die Beine.

L.O^iiiM. — 4 10

8 12

18 H
Finnland (Sablberg), Monte Baido (Halbberr).

SaMbergi flach.

4'. Oberseite einfach behaart.

5. Halsschild nicht eingeschnürt, mit verruudeten Hinterwinkeln. Hinterhüften-

distanz weniger als V» B^udbreite. am letzten Bauchaegmente Ddit

tiefinr Grube.

6. Halsicbild etwa in der Ifitt« am breitesten.

7. Kftfer Uein, schlank» brann bis scbwarsbrann. Kopf circa % so hreit als

das Halaschild. (f mit runder geglUteter Grabe am leisten Baochsegmente.

Hinterhtkiten aoegerandeti ihre Spitie nach hinten sehr fein, dornformig

Terlängert (der Dorn ist aus drei Borstenhaaren insammMigesetat). Hinter-

sehenkel an der Basis scbwacbwinkelig erweitert.

L.0-6—0-64»». — 5 10

8 12

21 15

Europa (Fiunlaud bi8 Mittelmeergebiet).

oblongum CMUn.

Eine schmälere, hellere Form mit braungelbeu Fühlern unterschied

Matthews als

var.Foerstert Matth.

Die Stacke aas dem Sikden sind donkler, das Halsschild mit einigen

undeotlichen Eindrucken.
var. «ertdtona le m.

66*
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7'. Käfer gross, schwarz. Kopf von etwa ^, 4 der Halsschildbreite. Beim das

5. Baucbsegmeut uach hinten leicht Terbreitert; dae 7. mit querer Grube.

HbterMhienen «1 d«r InniBMito vor ixt 8pitat mit eiDfin diciitiii BQtehel

«feeifer Bönteben.

O-Srnm. — 6 18

11 18

25 91
Croatien.

Hopffffarteni Flaeh.

6'. HHl>schiUl liiiiter der Mitte am breitesten Käfer dunkelbraun.

8. Mittelgross. Kopf von etwa der Haltsßcbildbreite. o' ß»»^ runder Grube

am 7. Baacbsegment Hioterhüften und Schienen einfach; die Schenkel vor

d«n Httflen mit dornfftnuigem, avs einigen Bont«a iMsteheodoi Anhang.

L. 0*7 «Ml.— 5 12

9 16

28 18

(/iMaim immnl Er.) angMaium Er.

8'. Robuster. Kopf io breit ala der Halsschild ?or der Buie; dieeee hier un
breitesten. Grosste Art der Gatteng. ?

L. 0-82IIMI. — 5 18

11 19

25 21
GkneMiw.

Ledtri FlMh.

5'. Hnissehild vor der Bieii eingeeehBlirt HinterhUftendiiteni kun V4 der

Bandbreite.
(Sabg. Eupiilium m.)

\). Käfer lichtbraun, etwas glänzend. Körnelung fein.

10. UaleschiKl in der Mitte am breitesten. EinschnQmng aebr Bcbwacb ; Uinter-

wiokel afcumpf; Föbler gedrungener.

Ii. 0-76 mm. - 5 12

10 17

25 19

Creatien, Böhmerwald (Fleiicber).
aromUewm Hampe.

10'. Halaiehild Tor der Mitte am breitesten. Einscbnflmng dentlieh; ffinterecken

re^twinkelig, nieht sehr aeharf. Ffthler acUanher. Vorigem inaaerstfthnlieh.

L. O^B-O-TS mm. — 5 12

10 16

24 19

Schottland, fiaolaud (Sahlberg).
caledonicum Sharp.

9'. Küfer brauni^chwarz. matt, dicht grau behaart, sehr stark gekörnt; kleiner.

Halsschild stark eingeschnürt, mit fast spitzwinkeligen, scharfen Ecken.
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L. 0*7 MM. — 4 11

9 14

20 id
Meckleuborg, Caucasus.

3'. Augen mehr weniger mdimentar. £&fer flügellos. HinterhäftendiBtaiiz

weniger als V4 der Bandbreite.

(Subg. Tpphloptilium m.)

11. Avgen pigmeDtloB, tnf «ioen t|iitMa Höcker mit 1^ wintigen 0mU6&
redneiri. Kifer UAmlieli gtwSIbt. Oberilielie MhwMli g^netei, liemlkb

grob gekörnt.

12. HaUscbild in der Mitte am breitesten, undeutlich gerandet; kleiSi gliniend

licbl-rotbgelb. Halesebild and Decken gleiehwoit gektoielt.

L. 0*6MM. — 5 9

8 12

16 13
Caucabus.

JMUtfH FlMb.

12'. Haltiüchild hinter der Mitte am breitenteu, an den Seiten deutlich gerandet,

nadh bioten mit 3—4 feinen Kerbzähneben. Ordsser, rostgelb bis rost-

brtmi, denilicber genetil, diebter gekörnt

L. 0-62—0-68 mm. — 5 10

9 U
20 16

Osteuropi, Cftnetaiis.

Oedipns Flaeh.>)

ir. Augen Schwan, ziemlich spitz, mit 8—10 deutlichen groben Ocellen. Hals«

Schild etwa in der Mittp am breitesten. Spiten deutlich gerandet; Oberseite

rundlich genetzt, mit dichteren, regelmässigen Querreihen von Körnern,

pechschwarz. Deckenspitzen einzeln abgerundet.

L. 074 mm. — 5 11

9 15

23 17

Orieehesltnd Oertfen).
OerMan« Flaeh.

Vaiiirk pecbbrann und nt diese Form binflger slt die ecbwme.
ar. fu9culum m.

otliiopleryz Matth.

Im Habitus den Trichopteryx -Arten ähnlich, hat das Thierchen doch nur

sehr weitläufige Beziehungen zu dieser Gattung. Die Bildung der Vordertarsen
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priiint'it ^twas aii Actidtutn, was ni't pin^r ähnliche»!! Lebensweise (am Me<»r*»«i-

afer) zusammenhängen könnte? Auffallend und höchst zierlich i.<t die sf-hr feine,

in regelmäsHigen gekreuzten Schrägfreihen stehende Köruelung und Behaarung

der Oberfläche, sowie die dichte, fast zottige Haarbekleidung der Unterseite.

Nur eine Art in £uropa.

Kopf breit, mit herT<»mgendeD Augen; Htlisebild groii, fiel breiter

als die Plflgeldedten, die Hinterwinltel epiti Dieb binteo forgetogeo,

Hintemnd breit abgesetit Flflgeldeekeit doppelt so lug als das Hals-

ecbild. oaeb bint>'ii verengt; Oberseite schwarzbraun, fein seidenschimmernd,

grau behaart. Käfer etwas flach gedrttokt FQbler und Beine scfalaak,

brännliclifjf'lh.

L. Ü 76—Ü 8Ö»«». — 4 14

10 21

21 19

An Mpfretiküeteu unter Seetaug (von Schweden bis ins Mittelmeergebiet),

Nurdaiut-nka.

AMto0laAmb.

Aderoes Thoms.

iPteryx liatth.)

Die mehr weniger licht gefirbten Thloroheii kemmen bald mit grOeesrai

Augen und entwickelten, die Dei^enspitze überragenden Flügeln, bald mit

flachen, piementlospii Aucren nnd unentwickelten Flögeln vor. Erstere Form ist

meist dunkelbraun, letztere n -troth, mit oder ohne angebrannte Querbinde an

der Spitze d^r Decken. Die Haarwirtel am Grunde der mittleren Füblcr^lioder

sind spärlich behaart und laicht zu überst<hen. Die Rüdung des Votderkorpers

erinnert sehr an Euryiitilium, d^iu unsere Art habituell ähnlich ist. doch s^ind

die Scbulterwinkel der Decken stumpf, die des Mesogternums sahuartig nach

anssen Torspringeud. Das stumpfe Pygidiam trägt iwei llagere und avsseD

xwei kflrsere Tastbaare an der Spitts. ^ und 9 haben 7 Baachsegmente» aber

das 7. ist sehr unscheinbar und Tie! kleiner als das 6.

Halsacbild fast doppelt so breit als lang, nach hinten nicht verengt,

an der Basis breiter als die Basis der Flügeldecken, die Hinterwinkel

fast rechtwinkelig, an der Spitze gerundet, die Seiten nach vorne bogen-

förmig verengt, die Oberseite in rundlichen Maschen genetzt, etwas feiner

und weitläufiger gekörnt als die Decken, diese mit unregelmässigen, bogen-

förmigen Querreihen von Körnern, weniger deutlich genetzt, hinten abge-

stutzt, mit etwas abgerundetem Nnlitwinkel. Die Scheibe des Halsschildeä

und die Decken vor der Spitie dunkler. Fühler und Beine blassgelb.

L.0*68-ö-72ii»iii. - 8 12

10 16

20 17

<^iahs Europa, Griechenland, Andalusien.
imturuU» Meer.
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1

Die Formtjii aus dem CaucasuK weiilieii durch hinten iii'^iir weniger

parallele HalHscbildHeiten und etwas schärferen Jlinterwinkel, !-<;liwachere Netz- lung

und deutlichere, dichter« Köriielung der Thorazoberfläche^ kleinere GesUlt und

einiärbige Decken ab.

L. 0-66—0 75 mm.
var. caucanica lu.

Afltetopteryx Perris.

Die 9 besitzen ein ausserordentlich breites, seitlich gerundetes, nach

vorne verengtes, fast halbmondförmiges Halsschild, rudimentär*^ Flütj^'l und

Augen und sind lifhtgelb. Von geHii^'^lten Individuen sah ich bisher nur zwei;

dieselben sind bidt utend schmäler, das Hiilsschild seitlich weniger gerundet, die

Augen klein aber pigmentirt, die Flügel überragen die Decken und die Farbe

ist rostbraun. leh btlti diwelbeii, im Gegenaatie sa MattlieirSf fftr cf. Ob
ein Ibnliehes Verbältaiss wie bei (PHtMi) Neuffienes stattfindet, erlnvbt mir

mein Mnteriil nicht tu entscheiden, doch m^hte ich es fermuthen. Die sebnule,

geflftgelte Form, die gans anders aussiebt als die gewöhnliche, ?iel bl&nfigere

nngefl&gelte, wurde Ton Beitter als AßUUoptetyx hungaHea beschrieben,

HalsschUdhinterwinkel stampf stärker (Q) oder schwächer (cf)

nach hinten Torgeiogen ; seine Oberfläche äusserst fein, auf der Scheibe

wie nadelrissig, gegen die Ränder mehr maschig genetzt, kaum gekörnt

und bi'haart; Decken mit sehr weitläufigen gekreuzten Reihen von raspel-

artigen Körnern, die je ein längeres Haar tragen. Die Spitzeuränder

etwas schief nach vorne gestutzt, leicht verrundet.

L. 0-88—0 98 mm. — 8 15

16 30

26 26 -9.
leiKooiN« P«fils.

alat var. hungariea Beitt.)

Anmerkung. Hier nütebte lob auch die blinde, monströse amerikanische

Gattung Lmuäodea Matth, erwihnen, mit iusserst kürten neungliedrigen Fühlern,

in iwei Zipfel ausgesogenem Pygidinm und höchst merkwttrdtgem Brustbau.

Zwischen den Vorder- und Mittelböften ragt eine tweiiipflige, sehr grosse und

breite Platte nach hinten vor.

Venglanes Thoms. 1859.<)

{Plmaia Matth. Ig78.)

Der Dimorphismus dieser interessanten Gattung und das verschiedene

Aussehen der Thiere im zustunmengezogenen und ausgestreckten Zustande, i,'Hb

Yeraniassuug zur Aufstellung einer Auzahl Arteu, die einer strengen Kritik uicht

0 PtkuiU IfelMk; iitM «ogwegMid okaiakltriiirl, an Bcrteksiektigiut Ibden n kSnttea.
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Stand halteu. Bei allen Arten können aognahmsweiM sw«i fliehe Längs-

eindrücke auf der Scheibe des HalH.snhildes sich ausbildmi; bei einer sind H\e

con>tant. Die Unterflügel der geflügelten Thiere überraf^en meist die Spitxe

der Decken; letztere sind hiebei relativ länger als bei den ung^'flügelten Exem-

plaren. Sie tragen hh der Spitze oft ein feinee Häutcheu »Is Eudiment des

geschwandenen Theiles.

Die Arten leben unter Baumriude und in lault'ra Holze von F'ilzsporen.

1. HalHHchild mit scbarieo Hinterwiukelu, ächuiter des Mesosternunis stark

zabnformig vorspringend.

2. Aneli die ungeflügelte Form mit deutlichen, aber ganz flachen pigmeutloaeu

Augen, groM6 Arten mit breiter Hioterletbispitie. (Kopf nod ÄliechUd Tiel

diebter, enger und tiefer genetit, nndeiitlieb lentrenter gekernt ab die Decken.)

3. Haleeehild vor der Bmii niebt eingeechnftrt, Hinterwinkel recbtwinkeltg.

Decken iweimal tio lang als dae Haleeehild.

L. 0*8 MM. — 5 11

8 13

16 15

Nur ein Stück aus Leukoran (Leder).
biHfannie^ts Vattlu*)

3'. llalsächild vor der Basis deutlich eiugeüchuurt, Hiaterwiukel spitzer.

4. Decken zweimal eo lang ale dae Halsscbild, liemlich paralle], betriebüieh

linger als brät, mit stark ausgeschnittenem nnd Tcrrundetem Nabtwinkel;

Haleeehild iweimal breiter ale lang, mit stark gerandeten Seiten nnd iwei

deutlichen Langseindrftcken. Eifer lichtgelb, mit angebrftunter Deckenspitae.

L. 0^0-86 mm. — 7 11

9 14

18 14
Mord- und Mitteleuropa.

iesiaeeut Heer*

Die geflügelte Form mit aohiranen Augen nnd dorehecbeinenden

BcfawacMn Flflgeln: _
iimbaiut Heer.

4'. Decken nvr IVsmal so lang als das Halsschild, kaum Iftnger als breit, nach

hinten leicht erweitert, mit ziemlich etark rermndetem Nahtwinkel and

bogigem Spitienrande; Halsschild nicht zweimal so breit als lang, mit

schwach gerundeten Seiten und iindentlichen Langseindr&cken. KiUer meist

rostbraoo, mit hellerem Abdomen.

L. 0 8 mm. — 5 11

9 18

15 16

Sfldearopa. . .

denHcotUs Fftim. {Maria Matth.?).

>) Km ist noch fngUcli, ob diM«i Thier arit PHtuB» MtaMdem lUtKh. tdantiMh ist. All«,

wu ich uter Umtm Mumb «fUelt, wat rtUAoimti» GOlai.
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8'. Die uDgeflttgelte Form Tellig blind, hellgelb; kleinere Art mit koniseh tu-

lanfendem Hinterleib. Kopf nnd HalaaehOd ebenso weitlftullg genetit nb die

I>ecken und fast ebenso stnrk gekörnt. HalasehUd mit fttet rechtwinkeligen,

?on einem Zähnchen seitlich überragten Ilinterwinkeln.

Ungeflügelte Form mit schräg nach innen gestutsteD, schwach ge-

rundeten Deckenspitsen. An Stelle der Augen ein kleiner, mit einem Böratcben

besetzter Höcker.

L. O-e—O 75 mm. — 5 9

7 12

13 12
Oens Europa, Cnueuue.

imiarateopiau Matth.) aptenta Ondr«

Kleinere^ aebmilere Formen meist <f « mtguthda Uatth., etwas

breitere ans Corsica erhielt ich als pallida Er.

Geflügelte Form, mit lappenartig Torgezogener I>eekenspit8e und
grossen sehwanen Augen, meist dunkel kastanienbraun.

f. Ratisbonensia Gillm.

Schmale dunkle Stücke aus Corsica erhielt ich als britannica Matth.

1'. Halsschild mit verrundeten Hinterwinkeln; Schulter des Mesosternunis stumpf-

winkelig. (Kleine Art mit ziemlich H])itzein Hinterleib, Kopf und Ualsschild

sehr fein und viel dichter genetzt alh die Decken.)

Ungeflügelte Form völlig blind, sehr hellgelb, mit leicht gebräunter

Deckenspitze, Kopf gross, Angenböcker undeutlich, Spitsenrand der Dedten

mit hftutiger VerÜngernng.

L.0'58-a'669Mii. — 4 8

7 9

10 10

Nord* nnd Mitteleuropa bis Croatien.

(roiundieoüiB Mötsch.) temllus £r.

Qeflttgelte Form mit grossen sehwanen Augen, meist dunkel kaatanieo-

braun.
f. gracilis Gillm.

Eine aaflaüeod grössere Varietät mit deutlichen UalsschüdeindröckeD

bildet die

rar. biimpr€$8U$ Beiti
L. 0*75 mm.

Mioroptilium Matth.

Ueber diese Gattung kann ich nur Weniges sagen, da ich nur ein Stück

aus Dalmaticu besitze. iJie Unterseite blieb mir desshalb unbekannt. Nach

Matthews haben die ffinterbllften keine plattenftnnige Erweiterung, ein unter

den Hatfflflglem ^nsig dastehender Fall EHe Fftbler sind sehr lang, sonst wie

bei PHiMwm gebildet, die Sehienen dicht behaart

z. B. o«. n. xxxiz. AU. 66
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Der Käfer ist schmal, braunschwarz, matt, grau pubesceut; dab Hai«»-

Hchild herzförmig, mit s«hr stumpfeu iIiiiterwiukelD und leicht gerundeter Bmib.

tuf der Scheibe mit swei lubeetimmten LingBeindrttcken (wie Keugknea tetior

cetu). Die Oberfliehe eelir dtcbt genefert and gekOnit; die Deeken in gedringteo,

gekrensten Schr&greihen gekdmt, 2VsiittI so lang ale das Halswhild, an der

Spitse eehrig abgeetutit, von den UnterflOgelhaaTen flberragt; die Spitee mit

liobtem feinen Saum. FttUer nnd Beine gelbbraun.

L. OeSmm. — 5 11

7 18

18 13

Frankreich, £Dgland, DalmaUen.
pulcheUum Allib«

Nephanes Thoms.

Diese Gattung bat den Habitus eines kleinen Ptäkttm, ist aber mit

TrickopUryx viel näher rerwandt. Sie weicht wesentlich nur durch das nicht

gekielte, nur flach hervortretende Mesosternnm, etwas weiter auseiiiaiiderstehende

Ilinterhüften (fa.st V'3 der Randbreite), fast obsolete Zähnchen des Pygidiums.

schmälere Lamellea der Hmteriiofteji and nicht lamellös erweiterten Hinter-

scbenkelrand ab.

Die europäische Art sieht einem kleinen Nanoptüium Kutueei Heer sehr

Xhulich; der Kopf ist gross, das Ualsschild fast so breit als die Decken, etwas

hinter der Mitte am breitesten, seine Seiten leicht gerundet, mit feinem, nach

hinten deutlicherem Bande; an der geraden Basis neben den sehr sfeompfen

Hinterecken ein Qnereindmck. Oberfläche am YorderkSrper grob masehig ge-

netzt und gekörnt, auf den Decken mit bcgenfSrmigen queren Körnerreihen,

behaart Schultern verrundet; Spitzenrand gani ahnlich wie bei Nephanes

Knyxzei licbtfjelb. fein zackig abgesetzt. Fühler robust, pechbraun, länger als

der halbe Körper (nach dem Todel), die WurselgUeder Terlimgert, die mittleren

kragförmig.

L. 0-48—ü 5 mm. — 4 9

7 12

18* IS

Nord- und Mitteleuropa (besonders in iaalem Sägemehl der Fierdestreu).

Tlian New».

Baeoorara Thoms.

So nahe verwandt diese Gattuufi mit Trichoptcryx auch sein mag, ihre

isolirte Stellung veranlasst mich doch. Thomson 's Scharfblick folijend, sie

generell abzutrennen. Die auf glattem Cirunde aus groben Hohljuinkten beste-

hende Oberflüchensculptur hat innerhalt> de» Genu» Trtchopteryx keine weiteren

Analogien, wenn aneh eine ähnliche Bildung der Hsiss^ildwinkel bei der chile-
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oischen Trkhi^pteryx MotmAouUkjfi sich wiederholt. Die Bewaffbuog der Vorder-

schienen ist dieselbe wie bei Sabgeons Ctenopter^, die POhler sind niebt ver-

schiedeu, die mittleren Glieder cylindrit^cb« leh zweifle nicht, dass ein genaueres

Studinni mit AufopferuDg von Material bessere Anhaltspunkte geben wird. Mir

standen nur zwpi Stücke zur VerfÖguno-. .Ii»' ich nicht vernichten durfte.

Die europäi^(hf' Art hat etwa die Grus.se der Trichopteryx yrandicollia,

die Decken sind iii»')ir
| arallel oder leicht rückwärts erweitert. IlalsHchildHciteu

gerundet, breit ^'iraudot, kurz vor den rechtwinkeligen, nach hinten nicht vor-

tretenden Hinterecken leicht ausgeschnitten; Hiuterhaum sehr fein gerandet,

mit querer €hnibe tot den Hinterwinkela. Oberseite glatt, mit haartragenden

Hohlpnnkten miasig diebt besetit, leiitere Mf den Deeken etwas sebrig einge«

stechen in bogenf5rmigen Qnerlinien stehend; Spitienrand leicht vermndet, quer

gestntit, lichtgelb, K5rper sehwanbrtan, glftniend. Ftthler peehbrann.

L. 0-74 mm. — 3 14

11 21

22 2:]

Schweden, EUass, Finnland (uuter Heu auf oasäeu Wiesen; J. Sahlberg).

litar€Uis Thoms«

HloruB Matth.

Die einzige bekannte Art der Gattung kann gut mit einer langgestreckten

Trichopteryx 'Art ferwechselt werden. Die rcebtwinkeligen Hinterecken des

Halsschildes nnd die seitiicbe Ausrandnng vor denselben geben ihr aber bei

näherer Belaraehtnng doch ein eigenthflmliehes 6e}»rige. Die Seinalansieichnnng

des besteht in einer queren, vorne eigenthftmlieh gesähnten Gnbe des 6. Bancb-

segmeutes. Die Bildung der Vorderschieneu ist der Ton Snbgenus THehopUrffZ

i. sp. gleich (also 3 Stachelborsten vor der Spitze).

Ich lange den Käfer einzeln, aht'r in den letzten Jahren immer häufifjer

im Fluge und unter Compust, auch auf Fhi.^ssaiid. Er ist sehr llüeliti^; und

nuH'htt' ich denselben für einen Einwanderer (wie Contnomus nodiftr VVe.stw.)

auhchen, dehoeii Heimat vielleicht Amerika ibt; durt tiudet er sich sehr hautig

uuter Mist und anf Flasssand.

Lang gestreckt» mit psrallelen Seiten. Kopf sehr breit, Hainchild

vor der Mitte am breitesten, nneh hinten schwach vevengt und einge-

schnürt, mit rechtwinkeligen Hintereckeo, Seiten fein gerandet Oberseite

dicht in rundlichen Maschen genetzt. Decken ebenso dicht und regel-

mässig fein gekörnt und behaart. Fühler schlank, die mittleren Glieder

cylindriseh, wie die Beine dunkelgelb.

L. 0 72—0 70 mm. — 4 15

n 18

21 18

Eurupa (Frankreich, Deutachland [Aschafl'euburg: Flach], Brüuu: Dr.

Fleischer), Nordamerika.
fiHcomU Falm.

6«»
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Trichopteryx Kirby.

Dieses Genus hat mich mehr Zeit gekostet, als alle flbrigen inaammeo.
Zahllos an Indifiduen, charakterlos in der Mehrzahl seiner ifUMeren Eigen-

schaften, zn den mannigfachsten individuellen Schwankungen pfeneigt. ist die

Meng-p seiner bf-schripbpnpu Artt-n schon übergross, wird aber bei der gegen-

Wiirtigeu Neigung einiger Inseeten freunde, entomologisclie Käthselfeuilletouti zu

produciren, bald Legion sein. Meine Uiitersurbuupen führten mich nun zu

einem anderen Resultat: Es gibt nur wenige, variable Arten, die .^ehr weit ver-

breitet sind und deren epecifieche Ab^eniung auch unter obiger Annahme krtne

gnnx leichte ist Vielleieht ist mir hierbei mancher Unterschied, nnter Um-
stinden wichtigen Charakters, entgangen nnd ein Theil der Spedee liait sich noch

iveiter zerlegen, in ezaeter Weise ist dies bisher ahsolnt nicht gelungen* Den be-

treffenden BeFchreibungen fehlt di" Methode, ich möchte sagen, das vergleichend

anatomische Princip, und so sind and bleiben sie ftkr mich eine moles indigesta.

Schon die allgemeitie Gmppirung bietet grosse Sohwierigkeiten. Nach
der VordtTschienenbewaffnung theilen sich die Arten zwar in zwei scharf ge-

bchiedeue Gruppen, aber es ffillt hierbei nur ein kleiner Theil ohnehin leicht

kenntlicher Formen weg; so musste ich für den Rest das etwas unbestimmte

Eintbeilnogspriucip von Matthews, leicht modificirt, beibehalten.

Von Bemerkungen allgemeiner Natnr sei hier Folgendes erwihnt: Bei

allen nnseren TWcftopl^r^-Arten ist die Oberfliohe genetat nnd mit haar-

tragenden KOmem in nnregelmissigen. Im Verlanfs variablen Qner^ nnd Bogen-

linien bedeckt Die angebliche mehr wenigere Verlingemng des Kopfes hingt

mit der Eingangs beriihrteu Bewegangsf&higkeit der Oberlippe, diese aber wahr-

scheinlich mit der TOD Rev. Matthews entdeckten merkwürdigen Eigenschaft

der Mandibeln, sich umzukehren, zusammen. Di-* Fühlerglieder sind mehr weniger

kantig, daher im Ansehen sehr täuschend, die iMidglif^der abgeplattet; die Fühler

bei den cf meist kürzer als bei den 9 Öa« Halsschild ist hinten meist etwas

deutlich 2— 3 buchtig ausgeschnitten, die Hinterecken scharf und umfassen die

Schulter. Bei allen Arten kann man bei frischen St&cken an den Eörperseiteo

einige sehr knne, helle, gerade abstehende Tastborsten entdecken (nnr bei gnmdi'

eoUit werden sie sehr lange nnd schwan). Das ^gidinm leigt eine gleich-

förmige Bildung: einen feinen hintigen Band nnd drei entfernt stehende starke

Zähnchen; der Rand vor den äusseren Zähnchen (nach vorne) ist fein gekerbt

Auffallendere Abweichungen hievon fand ich nirgends. Beim der grossen

Arten bat das letzte Bauchsegment eine halbkreisförmige Linie; bei dnn kleine-

ren ist diese undeutlicli. Die Hinterschenkel sind innen häutig erweitert; die

Schenkeldecken selir breit, oft mit welligem Rand. Die Farbe i.st von unter-

geordneter Bedentiing, und hauptsächlich an den Fühlern zu bear}it»^n. Im
Allgemeinen kann man sagen, dass von den meisten Arten Exemplare mit

weniger dunkeln Decken, oft auch Rnfinos orkommen, das» der Spitsenrand der

Decken stets gelblich gefärbt und hlintig ist^ und dass schon gans belle un-

reife Stücke die werdende Fnhlerferbe, ob dunkel oder lieht, erkennen lassen.
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Von den Speeles des Cataloges konnte ich eine Anzahl mehr oder niinder

sicher deuten, bei manchen wird dies nur mit Originaltypen möglich werden.

Die Mo tscboulskj 'sehen Arten habe ich nach Kräften zu deuten ge-

sucht. Da dies nur per exclosionem geächehen kaon, so möchte ich vorschlagen,

die belnfliBBdMi Deotongra einfach interimiBlieeh »nsanebmen, als fngliehe

Sjnonyme. Zugleich bitte ieh aber alle Herren, die im Besitn ron Tjpen sind,

solebes entweder selbst liekaont sa geben, oder aber mir freundlicbst selbe

aDzuvertrauen. Sollte sich dann nach Ablauf einiger Zeit die Sache nicht

endgiltig entseheideD, dann: «Lasst sie mben, die Todten*.

1. Vorderschienen an der Innenseite ausser der feinen Behaamng mit einer

Beihe gegen die Spitn grösser werdender, bewegüeher Stachelborsten.

(Siibg. CUnopt^rfm m.)

2. Eifer gross und breit, auf dem Blieben etwas gedrückt; Seiten des Bals-

Schildes mit je einer, der Decken mit je zwei langen, abstehenden schwarzen

Ta8tborgt«>a; Unteiseite, besonders des Tb<»ai sehr fein nnd dicht wellig

nadelrissig.

Tief schwarz, »eltener braunschwarz, mit Metallschimmer, grau behaart;

Decken des 9 schwach, des deutlicher nach hinten verengt. Halsscbild

ziemlich dicht, Decken gröber uiul dichter, Schildchen noch gedrängter ge-

körnt als letztere; Oberfläche am Grunde zart genetzt, besonders auf dem

Hahschilde siemlich glänzend. Hinterecken des letzteren spitz, ?erlängert.

Fflhler pechschwars, Hittelglieder langgestreckt, cjlindriscb, mehr ab 4mal
so lang als breit; Schenkel angednnkelt

L.0'84—0'98mm. — 5 16

14 26

24 25

Qans Enropa, STrieo, Gaucasas (am liebsten unter Koth und Aas).

grandieotUä Haerkel«

2'. Käfer klein und länglich, auf dem Bücken flach cylindrisch gewSlbt; Tast-

honten fehlen (siehe übrigens oben). Uatorseite in Maschen genetit

BrauBschwam, selteu kohlschwan; aiemUch laag und dünn grau be-

haart; Kürperseiten parallel, heim cf das Halasebild seitlich schwach ge-

rundet; Halsscbild weitliufig. Decken giüher und kaum dichter. Schildchen

wie die Decken gekörnt. Oberfläche weitläufig genetst (in queren Maschen),

gläniend. Halsscbildhinterwinkel nach hinten ?erlängert, spitz. Fühler

lang, die mittleren Glieder höchstens 3 mal länger als breit, au der Spitze

mehr weniger eingescbnürti heller oder dunkler pechbrann, Beine gelb.

L. 0-62-0-7 mm. — 5 12

11 20

21 20

Ganz £ttropa anter Compost, auch in Ameiaenhaufen, im (/aucasus selten.

Montandouii Ailih»
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Hiohor tnochto ich Trichopteryx Jantoni als schwane Variefcit uod
rivularis Matth, als cf lieben.

r. Vorderscbienen immer nur mit drfi laufen, beweglichen Stacbelborsten for

der Spitze, im Uebrigen fein behaart.

(Subg. Tr ichupf er ifx i. sp.)

3. Halsscbild breitt^r als die Df^ckeii, diese beim meist nach biateu verengt.

Kurze, breite, niHi.st grössere Arteu.

4. Ualsschild auf der Scheibe viel weitläufiger geiiurut, erloschea genetzt, gegen

den Torderrand am Grunde glatt» gläniend. 9 nach hinten schwicher,

stark Terengt

5. Angen von nnten mit circa 20 Facetten; Klfsr oben, besonders das Hals-

sobild stark gewMbt, Schildchen kanm dichter als die Decken gekörnt, diese

in massig starken Querreihen; Deckenspitz (jner gestutzt, loicbt vorniudet

Föbler gelb oder mit dunklerer Spitze, mittlere Glieder cjlindriscb, böebsteus

.
3—37; mal so lang als breit, 8. und 9. an der Spitie kaum eingeschnartt

Beine gelb.

L. 0 64-0 9 mm. — « 15

12 25

21 24

Nord- und Mitteleuropa, Corfu, Griecbeulaud (v. Oertzeu).

atomnria Desreer.

Variirt sehr in der Grösse; sebr kleine Stäcke bilden die (var.) Tridio-

pteryx thoracica Matth., die mit der G ill meister'bcben Art nicht ideiiti.«cb

ist. Aus Nauplia sah ich Stücke mit rostrotben Decken (var. Ocrt:cm m.). Ob

auch Stirae hieber gehört, wage ich ohne authentische Stücke uicht zu eut-

scboidt'ii.

S'. Augen von unten stark vurgewölbt. mit circa 30 Ocelleii ; KalVr oben etwas

gedrücikt, meiot duukler lschwar^ als obige (au yiandicoüui eriuuerud).

SebiMchen viel dichter als das Hatsschild und doppelt so dicht als die

Decken gekörnt; letartere dnrcb grobe quere Eörnerreiben matter und dichter

behaart als das Halsscbild; SpitMnrand schrig nach hinten abgeatutii

Fttbler dunkelbraon, mittlere Glieder vor der SpitM leicht, 9. nnd 10. stark

eingeschnftrt, kaum dreimal so lang als breli Beine leicht angednnkelt

L. 0-66-0-8 mm. — 8 14 bis 5 15

11 21 , 14 24

18 20 , 20 28

Europa, seltener als grandieoUiB nnd oft in dessen (Gesellschaft, Syrien.

thoradea GUlm.

Kleine J*, bei denen der immer angedeutete Quereindnu^ Tor den Hinter^

ecken dee Thorai deutlicher ist, bilden die var. attenuata Gillm. Greese Stflcke,

besonders Q, scheinen die var. semintleus ATattli. zu bilden; anUvrcu:ina Matth,

kann ich von unserer Art nicht scheiden. Wahrscheinlich gehört auch brevi-
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cornis^ Matth, hieher. Die mir vorliegenden defecten Tjpen seigea ein etwM
starker gfuetztes Halsschild. ')

4'. Halnschild auf <ier Scheibe so dicht al« an den Seiten gekörot und gleich-

massig geuets^t, wenig gläuzeiid.

6. Ang«ii T^B unten TorgeqauUen, gross, 25—SO Ocelim siditW. HAlMehild*

Seiten mlsaig breit gerandet

7. Groea, brftnneebwftnt oder BdiwmbrMn, Decken beim 9 qmdntiech, beim

cf nncb binten bftum merkliob veijflngt. Habiehildeeiten Tor den Hinter-

ecken stärker gerundet, seine Oberfläche in massig dichten Bogenreihen ge-

körnt. Fühler schlank (Mittelglieder m^hr als viermnl üttger als breit),

Basis gelb, Spitze mehr weniger weit gebräunt.

L. 0-9—12 mm. — 8 15 8 16

14 28 15 21»

25 26 29 28
KltlM Vom. OnwM Pem.

Europa (unter lialeni Lnnb), Qjcladen Oertien).

(lato Mfttth.) Mtfrmeilfo Glllm.

Grosse l^pisebe Stttcke im nördliehen und mittleren Europs bis Nord-

nngsm. Im Süden meist eine etwas weitl&nfiger behsaite kleinere Form, in

der wabrscbeinlicb teurtea Mötsch, ra sieben ist

7'. Kleiner, gmuiebwus bis tief scbwars. (Decken l>etm Q schwach, beim

deutlicher nach hinten rerengt.) Haleechüd so siemlich an den ffinterecken

am breitesten; seine Oberflache sehr dicht in Bogenreihen gekörnt und ge-

netzt. Fühler weniger schlank (Mittelglieder höchstens 3*/imal linger als

breit), ihre Basis dunkelbraun, wie der übrige Theil.

L.0-84—09 mm. — 15

Vi 25

24 24

Europa (mehr auter Streu und Compost).
famsUtvOariB lUtth.>)

Eine kleine, sehr duukle Form beschrieb Matthews als LaetUta. Ea

scheinen wesentlich sn srin, daher die kflneren Miler.

6'. Augen Ueln, von nuten mit 15—18 OceUen (Cancisier).

Die folgenden drei Arten bilden die Haiptmasss der Arten des Michen
Caucasus; UUa scheint dort in fehlen, ebenso atomana und fcudcufofit hdchst

selten tu sein.

8. Flfigeldecken mehr weniger quadratiscb* beim ^ nach hinten kaam ?erengt;

Käfer massig gewölbt; Halsscbildseitcn breit gelb gerandet.

9. Käfer breit, Ilalsschild und Körperform gjinz wie bei lata. Netzelung in

querovalen bis rundlich polygonalen Maschen, von denen circa 2 Beihen

*) Tob I^NMrl ICallh. Itogt alr da 8Mek svs OsatrslbMoiM aril aareliMr ObeHlielM v«r.

Idl halte ila>8flbe für eino kleine thoraeieu mit klafTemlon Decken.

*) Tjfllleicht gehArt auch eonwexhucnla Matth. hi«her aU Varietät.
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zwischen je 2 Körnerlinien; Oberlippe wie die Mundtheile rostgelb; Fahler

und Beine eiDfärbig, lichtgelb. Vorderkörper scbwarxbrauD, Decken etwtB

heller.

L. 0*9 mm. (Breite 0'58«im.)

3 17

15 29

27 28
CStaetsiu (Taljrachi Leder).

rufilabris FUek.

9'. Käfer pestreckter : Körpprform and Hnlsschild m«»l)r wio bpi fasciadaris,

und die Dt cken nach hinten kaum verengt. Netzelung des Halsgchildps prub,

in rundlich yiidygonalen Maschen, daTOü je eine zwischen den groben w. it-

laiitigen Körnern. Decken in rhombischen Maschen und ziemlich regtl-

uiä^i^igen gekreuzten Reihen grob gekörnt, hinfällig behaart. Oberlippe,

aaefa bei belleii Stficken, dunkel; Fftbler und Beine gelb, eretere gegen die

Spitu dunkler.

Ii.O^—(mflim. (Breite 0'54^-58 mm.)

4 16

15 27

23 26
Caucastts (gemeioote Art).

€kntea0iem n. np,

8'. FUigfldecken beim 9 schwächer, beim stark nacli hinten verengt; Käfer

stark gewölbt, vom Habitus der atomarta, die er im Caucasus vertritt. Hals-

schildäeiten mfissig breit gerandet; HiDterwinkel spitz vortretend. Oberfläche

fein gekSrnt» knn and fein bebaarl Hnleeeliild mit ineienl feinen, qner-

rieeigeo MaMhen genetit, daton 8 Seihen twiaehen je 2 Kfiiiierlinien. F&hler

nnd Beine gelbbiann, mittlere Glieder kftner ale bei 8; Eifer kastanieo-

brann bie Behvanbrann.

L. 0-8-0-86mfii. - 3 15

12 25

23 23
Caacasus.

Hier dürfte sich auch 7richoptenjx munda Mötsch, anschliessen und

durch gerade abgeächuitteneu Hinterraud de» Halsscbildes, rechtwinkelige

Hinterecken, sehr breiten Kopf, kleine Gestalt und helle Farbe sich aaa-

leichnen (mir unbekannt).

8'. HaleeehUd nicht breiter ale die Decken» dieee beim mehr weniger parallel,

beim 9 naeh hinten oft erweitert Kleine, echm&iere Arten.

10. Mittlere FOhlerglieder 3—8V»nial linger all breit Halseobildecken liem-

lieb tpita nach hinten vorgezogen.

11. Käf^^r pfross, der fasciculari.'! ähnlich, aber beträchtlich schmäler. FQhler

pechschwarz, die 2 Wunelglieder rothbraun bis pechschwanj Glied 4—

8
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an der Spitze deutlich eingeschnürt, Körper tief aehwarz, wenig glänzend*

'

fialsscbild gleichmässig in polygonalen Manchen genetzt, wie die Decken

in dichten Querreihen und Bogenlinien gekörnt. Beiae rotbbraun. (Stuht

Bwischen faacicularis und sericam in der Mitte.)

h. 0 78—0-8 mm. (Breite 0*46 mm.)

6 15

18 28

24 28

Nordeuropa: England, Pommern, Finnland, Noniungaru, Sibirien.

icantiuna Matth.) Huffocdta lialiUay.^)

Hieher möchte ich noch Trichopteryx völans Moteoh* nach Stücken

von Turuchausk, vielleicht auch cUrcUa Mötsch, sieben.

11\ Käfer klein; Ffihler heller oder dunkler braungelb» leblaiiki die Mittelo

glieder ziemlich cylindrisch; Oberseite dunkelbraun, selten scbwaii, sehr

dicht und fein genetzt und gekörnt, kurz seideuglänzend beluvart.

</ mit 8ebr stark erweiterten Vorderschieneu und sehr breitem, laug

behaartem, tief ausgeschnittenem 2. Tarsengliede. (Exemplare wie sie Gill-

meister und Matthews abbildeten, sind mir noch nicht vorgekommen

nnd glftube ich nicht an deren Ensteni; Matthews iah die Vordenehienen

bei seiner IWeftdfitoryflB Xirdyt liemlich richtig, doch ist diese von brm-
ptmida nicht verschieden.) Die S^ten des Halsscbildes and der Decikeo

besitzen je ihr« dgene Bondvng (die OberiUkhe ist bald mehr bald weniger

gewfilbt).

9 mit schwach erweiterten Vorderschienen und Tarsen, längeren

Fühlern, mehr parallelen oder nach hinten leicht erweiterten Decken und

meist matterer Überseite (= Umgicorm* Maanb.).

L. 0-64 0 75 mm. — 5 12

9 18

18 18

Kord' und Mittekuropa (besonders in sumpfigen Gegenden).

brevipennls Er.

Herr J. Sahlberg tbeilte mir weibliche Stücke mit, die er in Finnland

unter Fuchs sammelte; dieselben huhcu betnichtlicli dunklere Fühlor und Beine.

Für sehr schmale $ möchte ich auch die Trtdw^teryx Jikiithia Matth,

ansehen.

ffieher gehört ferner die mir nur in einem schlecht eriwltenan 8tflck

vorliegende GfurmU AIUIk, die besonders dnreh hello Fahler nnd motrothe

Decken abweicht.

Haliddy'H vortreflTliche Beschreibung l&sst die Art g^x nicht verkennen nnd ist kann

etwa» Weeentliches zu org&Uiien. Bei Matthewa wurde aus dem „fjrolhoract eoUoflororum laii'

tedlM* «la «jnnpiMl»» «iyfrl* amgiuHtm''t and am ««nliimit nl§rt»emUbtu, arlUuUt t frtmU f^^>l^

tetfitibm'^ ein „an/enni^ hsrfe flaal^.

S. B. 0«. B. XIXIX. Abh. 67
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Balriehtlich kleiner und doreb gelbliehe Deekeo »nageseiehoet ist ein

iebleehtee Biempkr der Waterhatmi Mtttb.

Ob dlebtiden Letztgeuaunten nicht doeh nur Ffttbenferietiten der 5ree»-

pmm8 Torttelleo, kann ich nicht bestimmen.

10'. Mittlere Pftblerglieder hSchstens 2— 2V3maI so Inng eis breit. Käfer klein.

12. Sehr klein, ziemlich paralleiseitig, glänzend, tief schwarz. UaUscbild am
Grunde äusserst ffin uml zart, Decken fein genetzt; ersteres zerstreat.

letztere in Querlinieu gt^kinnt. dünn kurz behaart; Seiten cl*>s Halsschildes

sehr breit aufgebogen geiaii<lLt: Hintereckeu wenig voig^zogeu. Fühler

sehr laug, pechbchwarz, Schenkel uieiöt dunkel; Vordertaiäcn des schtvach

erweitert

L.0'54—0-6 mm. - 4 11

9 15

14 15

Nord- and Hittelenropa, nicht hinflg.

ChewokUU AlUb.

12'. Käfer wenig glänzend. Hülsschild uiid Oberseite 4>tark ^tuetztuud gekörnt;

Seiten des ersten massig breit geraudet, Hinterwinkel fast rechtwinkelig;

cT mit kanm erweiterten Vordertnrsen.

18. Pfthler sohwan, robust; die Qlieder vom fierteo nb eilitonig oder kugelig,

vor der Spitse eingeeehnftrt (kruglftrmig)» beim das 8. Glied kugelig-

krugförmig; Oberseite ausgeftrbt, tief sehwars, dieht brftnnUeh behaart;

Deine meist angedunkelt.

Yariirt anseerordentlich. Bei uns la:;sen sich zwei Rassen unter-

scheiden, von denen die eine kleiner und schmäler, dichter gekörnt {borina

Matth.), die andere breiter, weniger dicht gHkrtrnt. daher glänzender i>t

{sericam Matth.); letztere hat meist ein wenige r «'iugescbaürtes 4. und

5. Fühlerglied. Feste Grenzeti kitnnte ich nicht buden.

L. 0-75—0-86 mm. - 5 13

10 2ü

20 20

In ganz Kurupa unter Koth und Compost.

Hericana Heer.

Bisweilen sind zwei Wurselglieder der Fühler, bei aaattsge£|rbten Stftckeo

der ganzH Knlt-r dunkelbrann.

Vun giöüijereu iiiXtfinplareu dieser Furm kann ich Tnchojtteryx ambiyiui

Matth, in den twei sehlecht erhaltenen Typen, die mir torliegen, nicht unter-

scheiden.

Die vorliegenden picMoriMt sind kleine (f. Die longvla Matth, ein ge-

wölbteres Stftck dieeer Art
Carhonaria soll sich hievon durch ein nicht kugeliges 8. FOblerglicd

uater«cheideo, also wahracheinlicb nu $.

Digitized by Google



BMliam«BgfUb«11» «tor TriekopttTf/tdat 4m «nropUiclwa PftiiiiMff«bi«tM. 523

Brtm$ Matth, irt tbie U«iDe, kam» elvas weitlftiifig«r gskOrnte Porai

dieser Art.

Expniplarp nus dpm Cancasiis bisweilen sehr klein (0'62 mm) and der

Chevrolalii abulicb, »ber durch die Scolptur so trennen.
var. puUa m.

13'. Füblpf (iunkelgelb. dünner; Halsschild scbinäler alh die nach hinten er-

weiterten Decken; Hinterwiiikei kaum vorgezogen. Oberseite dankelbraun,

Beine gelb.

L.0'64-0'75Mm. ' 5 12

10 17

18 18

Norddeataeblaod, sehr eelten; Sftdtirol.

dittpar JtAttli«

Hydroseaphidaa

J?<i \\A Analogien diese Familie auch mit den Trichopterygieru besitzt,

so müdite it-h dieselbp dnch davon g«'trpiiiit wissen. Der Ban der Tarsen, für

die Uaarilügler so charakterihtisch durch da» ncbmäler zulaufende Endglied mit

Haftborste, dt« Form der MazUUrtMtor nsd der Flügel iet hier eine weit Ter-

scbiedene. Analogien finden licli in der Enreitemng der Hinterhttflen, in der

Dreinhl der TnrtMigliedir, in der Ungent diohten Bewimperang der (breiten,

iniaeret oderuinen, mit feinen knnen BIrehen dicht beetoenten) Flügel. Der

Kopf ist breit, mit yermndetem Vorderrand und mit grossen, oben platten Augen.

Die Fahler sind neungliedrig, sehr kurz, die drei letzten Glieder (0. 10 und 11)

zn einer langen, schmalen, leicht gekrümmten Keule verschmolzen (analog bei

den Trichopterygiern Limulodes Matth.) Die Maiillartaster besitzen ein sehr

kurzem, an der Basis dem vorhergehenden an Breite kaum nachstehendes,

stumpfes Endglied. Das Halsscliild ist fein gerandet, die Decken an der Spitze

quer gestutzt. Der Hinterleib in einen langen, ausziehbaren Kegel verlängert,

der an der Spitse des 6. (letzten) Baacheegmentee BWti Hoanipfel trägt. (Bei

dem nnterenchten Stfteke trftgt ooeh der Rand des 5. Baneheegmeotet Buel

kleine, nahe beiiunmen stehende Haarbllseheleben. Seneldiiftreni?). Das stark

verUbugerte 6u Banehsegment besitst ansseidem in der Mitte eine Lingifiinbe.

An der Untwseite tritt das Hesosternnm in Form einee spitzen dreikantigen

Fortsatzes vor (die dritte Kante wird von einem scharfen Mpsosternalkiel ge-

bildet). Das Metast*>rnuin hat deutlich sichtbare, vorne leicht verbreiterte Pleuren;

die Hinterhüftendi-tanz beträgt "3 der Handbreite. Die Hinterhüften selbst

••iind genau wie l)ei den Trichopterygiern plattenformig erweitert; das erste

Bauchsegment breiter als die folgenden. Die Vordertarsen kurz, die hinteren

länger. Die Klauenglieder stark verlängert, keulenförmig, mit starken krallen-

förmigen Klanen.

Einsige Gattung:
Hyäir09capha Lee»

67»
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Die Kifefehen tiiid eifitarmif» belltr od«r dunkler hnraa und elnuider

zam VerwechMln &bnlieh. Sie erlanern Meh stark an den Habite» von Oreeto-

chiluff.

1. SchildcliPn grosser, mit 2—3 tief eingestochenen Punkten. Kopf und HaU-

schiiil am Grunde deutlich hautartig genetzt, raa?>ig dicht punktirt; letztere«

mit fast spitzwinkeligen Ecken. Flügeldecken etwas gröber lani dichter in

unregelumi>.sigen Querlinien punktirt. Die Punkt» trageu je eiu feines

kurzes Härchen. Käfer dunkelbraun.

L. 0*8 mm.
Spanien.

CroieMi Sharp.

1'. Schildehen eehr klein, glatt Kopf am Grande lehwach genetit. Haisiehild

glatt, nur eebr fein und lerstreut punktirt Decken kamn etirker und

dichter mit Punkten in Querlinien beeetit Htntereeken dee HalflechOdes

rechtwinkelig. Kifer in der OrOsee des vorigen, gelbbraun, mit angedunkeUer

Baeie dee Halsachildee und der Naht

L. 0*75—0*8 mm.
S&dfrankreich.

gyritwid^s Aub.

Hiutereckmi dee Ealsschildes etvae grSeaer ale rin rechter Winkel,

dunkler braun, gröwer aU die vorigen.

L. 01^1 mm.
Lenkoraa.

8/iarpi Reitl.
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Index systenuitieas.

Triohoptdrygldae.
')

NmiMImi Er.

pUosellum Mrsh. £. md. or., Ca.

Ferrarii Rdtb.

rar. brunneum Mrsb.

rar. niUd^um Mreb.

PtaaMiHM Er.

Bvh^. Matthewiium FUeb.

opulum Flach. Ca.

Gressneri Gillm. (Er ). 0., Litth., Austr.

Lederi Flach. Ca.

UuvigaUm OiUm. 0., Cirn.

atomarioidea Matth, (ei ^1)
rar. Bruchi Matth. Atl., Hl., Maroc.

turgidum Tboma.

Sq., Q. b. mont., Cro., Ca

Bnhg, Wankowizium Flach.

intermedium Wank.

Litth., G. md.. Aiustr.

*? Wanktnoigi Matth. Cro^ Ca.

rar. Weiset Flach. Ca.

Bretultei Flach. Gr., Ca.

Subg Ptenidium i. sp.

Penzigi Flach. As. m., Cyp.

turgidubim Flach. Ca.

fuscicorne Kr. E. b. üid., Ti.

picipes Matth. C».

obscuricorne MotHch.

*hitieo!le Hochh. R. m.

Heydeni Flach. Im.

myrmecQpküum Mottich.

formicetorMm Kr. E. b. md.
* KraaUi Matth. Br. b.

pmShm Qyllb. E. tota.

apicolc Er. Ca., Syr.

^eetoMtceiM Mrsb. Afr. bor.

pwMtatum Mötsch.

t^rminnle HalH^m.

var. curpulciitiim Luc. E. m.,Au8tr.

atomartotäes Mötsch.?

(Hi., Maroc.)

var. maroccanum Flach. Maroc.

BiieauH Matth. B. md. m. Orient

niHdim Bris.

evameeeens Mötsch.

wst.kmgieome Fitsa.

var. Orientale Flach. Austr., Ca.

Obotritcs Flach G. b.

punctatum Gyilh. £. marit.

alutaceum Gillm. C, Casp.

littorale Mötsch.

Sabg* Oillmeiaierium Flach.

mUäMm Heer. B. b. md., Or.

pmSlum Er.

4-/b«eo2a<im Allib.

mimiiittimum Steph.

rar. ineulure Flach

K m. insul, C , Ins. jonic.

rar. Matthewsi Flach. Ga. m.

laevigatum Matth. HL
putu:tulum Steph.?

BeUteri Flach. D., Ca.

*) Di« mit * b«i«i«hB«t«B Form« luAe ich aicht gwielm.
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CHryptUlBM Matth.

Saxomemn CHllm.

AuBtr., Croat., ? Scot Saxon.

marginaium Aubd £. b. (6. b^F.)

PtUifrittin Ftoefa.

Bnhg. Nanoptilium Flaeb.

Kunzei Heer. E. tot»,

var. lUpresmm Mötsch.? C, Ca.

var. rugulosum Allib.

*6r«we0fle MaUb.

Subf. rrtcfcopeflivm FJa«b.

Samergi Flach. F., Mt Batdo.

Sttbg. Typhloptilium Flach.

Oedipus Flach. E. or.. Crü.

form. alat. Antigone Flach, ? niM*
littiN Mötsch. Ca.

Seitten Flach. Ca.

OerUeni Flach. Or.

?ar. /iiMttlMm Flach.

Öubg. Fiiliolum i. sp.

obiongum Gillm. E. b. md.
anguntatum Er. (o. p.).

Spencei Allib. (e. p.).

var. Foersteri Matth.

var. meridionale Flach.

E. m.. Corc, C. Gr., Maroc.

var. iiumat. fmcipenne Forst.

anguttatum Er. 6., 8i.

/Mtfwm Er. (immat.).

HoptfyarUm Flach. Gro.

Xeden Flach. Ca.

Subg. is,uj9<i/ittm Flach.

cronticum Hampe. B., Cr., Austr.
• Itvulum Mötsch.?

caledoiiicum .Sharp. Sc. F.

Schwarn Flach. G. b., Ca.

AoUdtan Matth.

aUrritnum Motaoh. E. narit. m., Scol

concolor Sharp.

eoarcfntuw Halid. B. marit

filiforme Anh.

elonqntum Thoms.

medttcrraneum Motucb.

j

JUüteri Flach. Maroc.

I £raatei Flach. GalLm.
AwcUem Allib.

6. b., D., Call., Ca. (Armenia).

tramvergaU Oillm.i Er.

picipes Mötsch.

wriolaium Flach. D.

Oligella Flach.

foveohtta Allib. E. b. md.. Bt.

excacaia Er. Ca.

danäuHSma Halid.

MierMiiM Matth.

vitMtfm Mötsch. R. m.

HeUidaifi Matth. Br., B., SiL

angvil4€0Ue Faimt F., Qäll.

Ptilium Schiipp.

Sobg. Millidium Mötsch.

mimUiitmum Web. et Mohr. £. h. md.

triaulcatum Aühi.

laeaieoUe Waltl.

Subg. Ftutum i. sp.

af/ine Er. G. b., C»-

rcxam Flach. C.

coesum Er. G. nid. m.

kUum Gillui. E. ID., Ca.

ar. ienue KraatE. Gr.

* ? Tar. imtiiftie Matth. Br.

fi$»ieolU Beitt Corc.

«OMiratwm Allib. B. h. md.

Canaliculatum Er.

nngustafum Anbe.

* V cordfaiufl» Mötsch.
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mynnecophilum Aliib. £. b. lud.

infiuilinum Er.

Itaeniori huiflale Mutsch. (ei typ.!).

modestum Wank. 6. b., Littb.

* ? fulvescens Moläcb.

MIoropttHlmi Mattb.

pulchellum Allib. Gall, D.

Neuglenes Thum-.

{PUMlla Mattb.)

leftoMM He«r. B. b. md.

Ptoi€u$ Hattb. Atl.

form. alat. Umbatua H«er.

6rttonNtcu.<< Mattb. Br , Ca.

denticolU^ Fainn. P]. m., Br.

•? J/arm Matth Gall., I).

form. alat. putictij>cnnis Fairni,

apierus Guer. E. tota. Ca.

* ? areuatiaiilis Molseb. Ca.

var. oNjTiMlttlM Mattb.

var. fNillMltM Er.

form, alat ratisiHmenais Gillm.

temOlw Er. E. b., 0. md. mont.

mieroteopicus Oillm.

var. atufustttlus Gillin.

rotundicoiiis Mot.soli.

forit). alat. yractlii Gillm.

var. biimpresaua Keitt. £. or. mout.

Aderoes i boms.

{PUnfX Mattb.)

näuraiis Heer. E. tola.

«tttofrtlw Mattb.

/kmeomi$ Mikl.

eorltMlts Schttpp.

hieolor Mötsch.

ar. coneonea Flaob. Ca.
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Astatopteryx Perris.

laticdlis Perri.s. E. m., C.

Perrisi Matth.

form. alat. hungarica Keitt. Hang.

Actinopteryx Mattb.

fucicola Allib. E. marit

dilaticoUvi Mötsch.

httor<tli<t Mötsch.

maritunu Mut .seh.

marina Mötsch.

moUM HaUd.

Nephtties Tboros.

Ttkiii Neani. B. b. md., Caoar.

obbreoMleffiM Heer.

curtus Allib.

Oittmmieri AUib.

MIcrus Matth.

ßicornis Fairiu. et Lab. G., GalJ., D.

Baaterara Tbome.

littoraüs Thome. B. b., Vogee.

«ortdZoM Mnb.
7Aom«mi Sbarp.

SiWemumni Waak.

Triohopteryx Kirbj.

Subg. CUnopteryx Plaeh.

grandicoUis Maerkel. E. tota.

fascicularia Gillm. Syr., Ca.

Mtmkmdomi AlUb. B. tota. Ca.

timüiB GiUm.

mMitma Motaeh.

pieieomia Maob.')

Umffi€Omi9 Mötsch.')

rar. Jansoni Matth.

var. rimUaris Matth., AUib.

') Heid« nur unter P^nmSea mfa gvlandum, «« der 8ni»pfb«wohn«r frrmjMimi« aicbl

vorkuuint.
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Sttbg. Triehopteryx i. 8p.

thoraeiea OOlm. E. tota.

cf, aUenMota OUlm. C»., Syr.

«HboMca Motieh.

? |NHic/a^mtma Mötsch.

eaueasica Kol

? ?>rff'icornw Mötsch.

anthraciua Matth.

? Po!6'en Matth.

var. seminitens Matth.

atomaria Deg.

E. tote, Coro. (C». oieept.?).

(ft TftT. ^oraeiea Matth.

? rar. Sarae Matth.

var. Oertzeni Flach.

{n<0rme(ita Gillm. E. tota.

lata Matth. (Ca. CXCOpt.?)

atotnunti Mötsch

fascicuhirm Hbnt. (Matth.). E. tota.

? lata Mötsch. Ca.

var. Laetitia Matth.

?Tar.coiive»MMetila Mötsch.

m/ttoMt Flach. Ca.

«aneostea Flach. Ca.

*f ioMri«! Mötsch,

«oror Flach. Ca.

*? munc/a Motsob.*) (?ar.?)

auffoctUa Halid.

E. b. (G. b., F., Br.), Sib.. Ca.

cantiana Matth.

volans Mötsch.

*^iar9ia Mötsch.

hrtmip9fmia Er.

(f, tsUmptB Qillm.

Jßrfty» Matth.

6f«Mt Mötsch.

9 t ssrseoNS Oillm.

hmgiGeinm Matth.

f^Nodrala Mötsch.

?Tar. Edithia Matth.

? var. Guertnii Kairm.

? var. U af<T/(Oiiset Matth.

Chevrolati AUib.

pygmaea Er.

parcUlelogramma Gillm.

mtfMito Mötsch.

ssfioflHis Hoor*

depresta Oilhn.

oeMiiitiHite Mötsch.

dsoal« Mötsch.

far. ambiguii Matth.

var. hreris Matt Ii

var. picicornifi Matth.

var. boviua Mi't.sch.

var. lungula Matth.

var. puUa Flach.

dispar Matth.

pumüo Thoms.

E.

E. tota. Ca.

Br.

* obteoena WoU.
* ChampkmU Matth.

•firaUrdOa MaUh.

Ca.

E. h., Ti. alp.

Atl.. Br.

Br.

Br.

Hydroscaphidae.

Hydroaeapta Lac.

pyriNOMlss Anh.

Sharpi Beitt.

C^o^eM Sharp.

6a. m.

Ca.

Hi..C

*j Motschoulakj'ii BeMckxtibaog ttiiami nicht sa Mfttthows.

Digitized by Google



529

BrUftrung der Abbildungen.

Tafel X.

Fig. 1. iL NoMtidium pilotdhm Mrsh.

a. ünterseito»

h. Beine.

c. Pöhler

d. Pjgidium.

„ 2. A. Ptenidium ttirgidulum Flach,

a* Unterseite.

b. Auge Ton onteii, daneben die PAhleigntbew

B. Ptmiidmm formieetorum Kr. Aug« von «oteD.

C. « putühm GjUb. {opUäU Er.). Untetaeite.

D. r nüidum He«r {pusiUum Er.). Beine.

^. Föhler, daneben 2 Mittelglieder stark yei^össert.

y 3. a. Proeteraalkiel und ScbildcheD fon GtUmeM^mum.
B. 6.

II , » m Matthewaium.

Ce. 9 « » Ptentdtum i. sp., sect 1 ( Wan-
lUHoiziumJ.

D. d. Proeternalkiel und Scbildchen tob Ptenidium i. sp., gect. II (das

Proatenrom etwas abgebogen, um die Hesoäleroalrinne tv

seigeo).

E, PienidMm mHätm Heer. Vordertaraen ^ ond Q; I^gidiumrand;
* Spitae der Haftborste.

Tafel XX.

Fig. 1. A. Euryiitilium marginatum Aubä.

a. Sculpturprobe des Halsschildes.

h. j, der Decken.

J3. EmrtfptQUm Saxonieum QiWm, <f. Baaebaaite.

e. Scolpturprobe dee BalsaebildM.

ä. Vordefterse.

e. Fühler, daneben 8 Mittd^ieder atark vergrihnert.

, 2. Ptüiolum Oedijm» Fiaeb.

t.B.O«B. BuXXllJLAM. 68

Digitized by Google



5S0 Carl rUek.

Fig. 8. A. PiüMum Sahibergi Flach.

o. Scalptarprobe der Decken, schwach vergrössert.

h. „ ^ „ sohl' 9t&rk yergröesert.

fi. Ptüiolum oblongum Gillm. cT. Bauchseite.

C. y atigustatum Er. cf. Hinterscbenkel.

D« a Hupßgarteni Flach. Bauobseite und Hintenehieoe.

, 4. Ä. NemptSmm KuMei Heer. Dedndbfld.

a. HiBterloib.

5. Beine.

e» Fühler.

d. cT und 9 Vordert»iie.

^ b. A, Oligeüa foveolata AUib.

a. Sculpturprobe des HaleechUdes.

b. Bauchseite.

c. Beine.

d. Fühler und 2 stärker vergrösserfce Mittelglieder.

n e, A. MienOimm HOiäa^ Matfib.

a. Banehseite.

b. Band dee F^ygidiiiniB.

e. Fllhler.

1'afel XII.

Fig. 1. A. Ptüxutn tninutissimum Web. et Mohr.

a. Sculptur))rube des Ilal88childe8.

B. Ptüium vexans Flach.

C. „ modestam Waofc.

D. I, emmrtiM» AUib. cf. Banehseite.

6. Beine, cf Hifetelachiene mit dunklem Bnddon.

e. Fttbler.

9 8. il. AcAidium Krauizi Flach., daneben ScQlpiur|>robe dee Hnletebildee.

a. Baachseite (in trockenem Zoitande).

3. Actxdium rarinlatum Flach.

b. Sculpturprob»^ des Halsschildes.

C Actidium Bottdierii Allib.

c. Beine und Tarsen.

d. Pftbler.

^ S» A, NeugUne» t^terus Gubr.

JB. ^ teetoeene Heer. Buichteite.

a. AngenbUdnng der ongeflUgelten Form.

C, NeugUnes tenelluft Er. (forma gracilM Qillm.).

b. Augenbildnng der nngeflttgetten Form.

c. Beine.

d. Fühler.
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Fig. 4. JUicroptüium puhheUum AIHb

, 5. A. AMtatOfUryx kungarica Reitt.

B. , kUicoUt» Perr. Bftuchseite.

a. Vordertarae*

ö. B^hler.

9 ^» A Fteryx var. cattcasica.

a. Tordarterse (?on fulnralif Hmt).

ft. Ftthlar.

Tbfel XIII.

Fig. 1. A. Actinopteryx fucicola Allib.

a. Bauchseite.

b. Vorderschiene.

c. Fühler.

9 2. Bcwoefora htoraUt Tboms.

a. Vordfnehi«n«.

S. X Triehoptertfx rußaMa Flaah. (Die Nfltsaluog nieht gMeiehut!)

B. Vorderschienen ron

:

a. Triehopit$ryx brevipemiu Er. 9-

e. , lata Mötsch.

d. „ Montandonü Allib.

C. Fühler von:

e. Tndiopteryx lala Mötsch.

9 4. Jftenw /Vteomtf Fairm.

9 5. ^. NephamM Titan Newm.
a. Decke.

6. ? ?

c. Fühler.

9 ö. .ä. Hjfdrotcapha Sharpi Reitt.

B. y gjfrinoides Aub6. Bauchseite.

a. Fühler.

6. MitteitartM.

Tafel XIV.

Penisformen vou:

Fig. 1. Nossidwm piloseüum Ureb. (mit Seheide), dtneben die Foreepe ieolitt

, 2. Ptcnidiim nüidum Heer.

, 3. Ptüium exaratum Allib., daneben die Foreepe isoUri.

, 4. PtiUolum KuHzei Heer (Quetsch präparat).

9 5* 9 o6<anjn«m Gillm. (Scheide nicht durchsichtig k> ii wicht.)
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Receptacula seminiis von:

Fig. Nossidium püosellum Mrsb.

^ 7. ^cfidiuf« Boudieri Allib.

9 8. Pteryx suturahs Heer.

, 9. Ästatopteryx laticoUis Perris.

„ 10. NeugUnea apterus Gu6r.

« 11. Ptüio/ttin oj^tonyum Gillm.

9 12. „ Kwmui Heer.

« 18. TH^iopteryx grandieoUit Htnoh.

^ 14. Hinterleibsspitxe voo Trickopteryx grandtcoilui M&Dnh., mit Peuia*

scheide.

» 15. Hinterleib Ton PMttMffi exarakm AUib. 9 (y- a. » gltndiil» Mcei-

BoiU; r. a. « reoeptMiiliiiii aaminit; d. dnctw MmiMUs; 0.0.»
aginft und OTidnet).

9 10. HinterleibnpitM von Nwglentt UmbatiM Heer, cf

•

9 17. „ m n apterus Qftkbr. Q.

» 18. Flügel TOD Nossidium filoseUtim Mrah.

n 19. m 9 Oligeüa fovcokUa AUib.
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Besclireibimg einiger neuer Käfer.

A. F. NouMed.

(?off|«l«gt im An V«nwniHlug ut 3. Juli 1886.)

Bhomborrhinu Aivkerlü n* üp.

Afrocoerulea, nitida, subtus sparst püosa; elypeo dente ruguloso-punc-

tato, fronte prothornce et scutello snbtiliter punctaii»; UtniB nigri». Long. ilÜ

ad 26 mm. Putria: Kiukiang (China centralis).

Ueberau glänzend dunkelblau, bei einigen Stücken die Farbe ins Schwarz-

blaue übergehend, wo dann das Halsschild ios Grünliche spielt, aui gauzeu

Körper dicht und fein punktirt.

KopfMbild mit ainem schwach aufgebogenen Vocdenand, am Scheitel mit

einer etnmpfen Schwiele, die Pmiktinuig dichter and grob; die Seiten dee Hals-

Schildes ebcDfaUs dichter pnnhtirt, in der Mitte jedoch nnd in der ScfaUdchen-

gegend die Punkte spSrlicber auftretend. Die Flttgeldecken ohne deutliche Rippen,

die Flügeldeckennaht gant glatt; die AfterUappe dicht grob pnnktirt» gelb

bewini])ert.

Brust mit Tertiefter Langsrinne, bewimpert, Uesosternalfortsats breit

abgerundet.

Beine schlank, mit unbewehrten Schienen und langpn dünnen Tarsen;

die hintereu vier Schienen sind am Innenrunde gelb bewimpert.

Tarsen nackt und wie die Beine glänzend sebwars.

Ich habe diese schöne Art meinem gesehätsten Frennde nnd Bathgeber

Herrn Dr. 0. Nickerl in Prag in Ehren benannt.

BhmnbarrMma eupHp€8 ap«

CuprethoMM, niUiäa, ptdibu$ itMm amiginotit, tupru mm tanii

nigHB, Ltmgmüü—USmm.
Diese Art gleicht sehr der Yorigen, was den Körperban nnd die Panktining

anbelangt, ist aber schmiler, schlanker nnd nach hinten wenig m^hr Ter-

sehmilert
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Farbe überall glänzend feurig kupferroth, sonst in lillen übrigen Merk-

malen der Khomborrhina Nickeriii gkü% gleich und ward« in einer gleichen

Gegend gesammelt.

AfUieMra aapphMna tu sp.

Obomta, potüee mibdepntaa, mHdiukita, tota ofroeyanea; tiytria longi-

tudmäliitr obidleia sMokOit» OafiUe pratharaceque dnue ttduittianme pwie-

tati$} suHiu flMidO'hir$vt€L. iVoeM« meaottemi äteUiiaio, damlo. Lang.

40 mm. Patria: Mantea de Qutkhao, Columbia»

Saphirblau, stark gläDsend, üb«iaU fein pnnktiri

Das Eopfacbild ist ongerandet, Tonie kaum, seitUdi gur nicht anlj^bofen,

dicht puoktirt.

Stirn. Scheitel, Hiilssrhild ebentalls mit feinen Punkten, das Schildchen

an der Sjiitze aber glatt; die Tunkte sind überall gleichmässig gross und fein.

Die Flügeldecken sind gewölbt, hinter der Schulter etwas eingedrückt,

läuglich fein gestrichelt; die Afterklappe ist mit kurseu, spärlichen gelben

Haaren mwhen, dicht pnnhliii. Die Brost an den Seiten dicht quer gestriehilt,

dicht behaart, die Hinterbnist und die Hinterleibesegmente jedoch nur apirlieh.

Das Mittelbrostbeitt bis iwischen die Vorderhflften hin reichend, nach vorne wenig

geneigt, stampf abgerandet.

Die Beine schlank, die Schienen spärlich bewimpert; die grössere Kralle

an ihn Vorderbeinen in swei Theile gespalten, die Krallen der vier Hinterfllsse

einfach.

Diese siclierlich eine der grössten und schönsten /lM<ic/»ira -Arten stammt

aus dem Innern von Columbia, und wurde mir nur in einem eingesendet.

Ceraiorrhina (Tafmlwna) N4reu8 tut. aurata b. sp.

Ifinurata, eJyfrorum litnbo avareOf aiüennis ^tdüt%^ua aetuo-inawratii.

Long. 20myn. Patria: Guinea.

Schön goldgelb, die Beine roth, mit gelber, metallischer Oberfläche. Das

Kopfrandhom des Mftnnchens ist nicht wie bei dem CeraUnnhMM Nvrtm grün,

sondern orangegelb, mit rothen Befielen. Das Halsschild allein spielt ein wenig

ins OoldgrUne nnd verweist anf die ürspmngsform des Nirtm»

Auch in der Körperbildnng ist er von der Stammform Tersehieden, indem

Mreus mehr breit nnd flach, diese Varietftt aber schlanker nnd gewölbter

erscheint.

Unter mehreren hundert Exemplaren, die mir aus Guinea eingesendet

wurden, hat sich dieses $ vorgei'onden und ist sofort doi'ch die abweichende

Färbuug aufgefallen.
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Die in den taschenfönuigen Gallen der Prunm-

Blätter lebeudeü Gallmücken imd die Cecidomyia

foUmm U. Lw.
Von

Dr. Franz Löw
in Wien.

(Vorgelegt in der Versammlaiig tun S. October 1888.)

Scbon m mdirarai Jabfen habe leb m dto tMobanfltoiiiig«! Galltii,

weleihe in dm Moiuton Mai und Jani an dar Unterteita dar BIftiftar von JFVkini«

wfinoia L. nnd JfViffNw domestiea L. Torkommen, durch Zucht eine kleina

Cecidomyia -Ali in mehreren Exemplaren und in beiden Qaa^iaahtarn erhalten.

Da ich aber in jenen Gallen in der Regel Cecidomyiden -Larven von verschiedener

Grösse und darunter auch solche angetrofl'en hatte, deren (Jrößse iu einem auf-

fallenden Missverhältuiese zu der Kleinheit der erwähnten Cecidomyia • Art

stand, so war ich darüber nicht im Zweifel, dass die in Rede stehenden Ct cidien

noch eiuti zweite, grössere Gallmückenart beherbergen, und ich beächlosä daher

das ErgebniM weiterer Znehtfersnche absnwarten, am ftbar die dieee Gallen

bamdinandan CeeidomjIdaB alwaa Beafeiaimtia mittbaUen sn köaaan. Naob
mehraran Tifgablielien Vanneben iafc ea mir nun banar gelnngan, ana diaean

Dafannationao auaaer dar obganaonteo CeeUhmifki'Ax^ noch eine andere, viel

gröaaere Gallmflcke in mehreren Eiemplaren und in beiden Geaeblecbtern zu

sieben, welche dem Genus Diplosis angebftrt. Ich nenne dieae Art Diplosii

m<ir8upiali8 und die kleinere Cecidomi/ia pnmicola. Da jene mindestens zwei-

mal 80 gross ist als die Cectdumyia, und ihre Iniagines (in der Zimmerzucht)

um eine Woche früher zum Vorscheine kommen als die der letzteren, so dürfte

es wohl kaum einem Zweifel unUrlicgon, dass sie aln die Erzeugerin der tuHchen-

fdrmigen Gallen an den Prunu^Blätteru, die Cecidomyia prwücola hingegen

ala aina in dieaan Qallao labende InqnUina anraaaban iat Volle Oewiaabait

biarttbar wird man wobl arafc dann erlangen kOnnen, wann man Gallen findet

welehe nur die Larven dar einen oder nur die der aadaran dieaar beiden Caai-

demyiden -Arten beherbergen.

Da icb in den fieechreibangen, welche ich im Nachstehenden von difisen

zwei Gallnifickenartcn gebe, auch die Merkmale anführen wollte, durch welche

sich die Larven derselben von einander nnterscheiden, so nnkersnchte ich hener
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eine gn'ßssere Anxahl am 7. Juni auf Prunm spinof^a T>. geKammelter (iallen.

Leider waren wahrscheinlich in Fol^^e der abnorm warmen Witterung des heurigen

Fröhjulircs die meisten derselben von den Larven bereit« verlassen, und nur in

einigen wenigen Gallen befanden sich noch einzelne Larven, welche der gröt»8eren

Art, nämlich der Diplosis marsupialis angehörten, so dass ich aar über die

Luren diem Art IDtÜMiloBg«!! m maebaii in dir Ltge bin.

Diplosis marsupialis n. sp.

Männchen. Stini» UDtorgesicht und Taster röthlichgnw. Aiig0D SChWMB,

•nf dem Scheitel zusammenstossend. Uintt^rhaupt dunkelgrau.

Fühler grau, 2+ 25-gliederig; Geissol^li.^iier ppstielt, die gerailcn einfach,

die ungeraden doppelt, so dass das letzte ^T^-i^selglied ein doppelt»> i>t. Die

einfachen sind kuj^clig und tragen jf zwei Wirte! Ijleicher Haare, von denen der

untere aus lungereu Ua&reu besteht als der obere; die doppelten Geisselglieder,

derai obanr, diekem TbeU so groM iit wie di« tinfaebiii OUeder, sind Mrn-

ftrmlg und tngen je drei Wirtel bleicher Hatref on denen der mittlere tn der

Orenie iwieeben den dünneren nnd dickeren Theile dee Glicdee aitefe nnd ana

längeren Hearen beefcebt als der untere und ol>ere Wirtel, deren Haare gleich

lang sind. Stiele kürzer als die Geisselglieder.

Hals röthlich. Rückeuschild matt, braungrau, mit zwei nach vorne

divergirenden Längsfurchnn, auf dennn kurze, hloirhc Haare stehen. Schult4»r-

benlen roth. Thorax unt»Mi uud an den Seiten roth, an letzteren mit grauen

Flecken. Schildcheo grau, am Hinterrande mit etwas längeren, weissUcbgrauen

Haaren besetzt.

Flftgel hyalin, suweilen schwach brännltcb Ungirt, nicht irisirend, am
ffinterrande blassbrinnlich gewimpert; Adern dunkelbraun» Vorderrandader and

erste Lftngsader licbter braun. Erste Liagsader in der Mitte dee Yordemadee
in diesen mftadend; tweite Llageader gerade, am finde etwas nach binten g«-

bogen und ein wenig hinter der Flügelspitze den Fiftgelrand erreiebend; Uaterer

Ast der dritten Längsader an der Ba.si.^ gebogen, dann gerade und mit dem
Hinterratide des Flügels einen rechten Winkel bildend. Fingelfalte deutUcb.

Querader vorhanden, aber nicht bei allen Individuen deutlich sichtbar.

Stiel der Schwinger röthlichgrau, Knopf derselben roth. Hüften grau;

Beine gelblichgrau, aussen wenig dankler; Basis und Spitze der Schenkel manch-

mal gelblich oder röthlich.

Hinterieib M drei Viertel der Leibeeliage eiBnebmead, dunkel fleisdi-

roth; die eeebs bis sieben erstsn Segmente oben und unten in der Mitte

eebwaraUch; alle Segmeate oben am Hiatarraade mit sehr karten, weieeltebea

Haaiea beeetit Zaage tiemlicii groea, rotb, ihr letstes Glied scbwinlieb.

KGrperlänge 3 mm, Flügellänge 4 mm, Fftblerlänge 2«iiii.

* Weibchen. Augen ebenfalls auf dem Scheitel zusammenstossend. Fühler

gran. gegen die Spitze hin röthlich. 2 ! 12-KHederig; Geisselglieder äusserst kurz

gestielt, mit je swei Wirtelo bleicher Haare, von denen der untere aus Üogwen
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HaareD bfät«ht als der obere; die Gpitssplg-lip lpr nelimpn vom ersten, welches

das längste ist. gegen die Fnhlerspit/.o hin allmälig an L&Dge ab; die unteren

sind mehr kugelig, die oberen mehr cylinriri^;(;h.

Hinterleib drei Viertel der Leibeslänge einnehmi lul, fleiscbroth, auf allen

Segmenten oben eine schwache schwärzliche Scbuppenbiode, welche bis zum
HiBtimDd» •ine« jeden Segmentes lefdit nnd in der Ifitit dnreh eine rothe

Liofsliaie nnterbmhen ist, ao dass dadnreh eine Ober die gute Oberseite des

Abdomens in der Vitte Terianfende rotbe Lingslinie gebildet wird. Anf der

Unterseite eines jeden Segmentes eine sebr knrae, ebenfalls bis snm Hinter-

rnnde des Segmentes retcbende schwärzliche Scbuppenbiode.

Die Legeröhre, von welcher ich bei allen Weibchen nur die Spitz»» sehen

konnte, träpt an dieser zwei kleine, länglichrunde. rSthlich- oder bräiii.lichgelbe,

am Rande sehr kurz gewimperte LamelleOf welche von einander divergiren.

Alle« Uebrigp wie bpiiu Männchen.

Körperlänge 3 5— 4 ö mm, Flügellänge 3 5—4 mm, Pühlerlänge 1*3 mm.
Larre. Die Larre ist sehr wenig depress, fast drehrund, glatt, glänsend,

oTftttgegelb bis ertogerolli, obne Augenponkfe, ihre Brnstgrite ist missig lang,

das Basalsttek derselben Uein, im dorcbCUlenden Liebte farblos, das HittelstQek

(der Stiel) missig dick, an der Basis ebenfalls farblos, naeb Tonie boniggelb;

das Endstück besteht aus xwei gleicb breiten, recktwinkeligen, Tome durch einen

rechtwinkeligen Einschnitt getrennten, honigbraun gefärbten Lappen, in welche

sich der Stiel aDmiili^ erweitert. Am Hinterrande des If t^ffn Segmente« zwei

kurze, nach hinten gerichtete Höcker, deren jeder drei kurz»', in einer Quer-

reihe btehende Dörnchen trägt. Die Larve, welche nicht wie andere J)iplogiS'

Larven die Fähigkeit zu springen hat. hht in der Zahl zwei oder mehrere im

Mai und Juni in taschenförmigen Gallen au der Unterseite der Blätter von

JVmmw epiNOsa L. nnd Prunus domuUea L., verlisst diese in der iweiten,

mnnobmal aneb sebon in der ersten H&lfte des Jani, Überwintert in der Erde

nnd verpnppt sieb daselbst im April, Tieriehn Tage ?or der Tenrandlong snm
tdlkommenen Insecte.

Galle. Ton der Galle, welche diese Art an d^n Blättern der genannten

Prt<«i«-Arten erzeugt, habe ich bereits eine aasführlicbe Beschreibung nebst

einer Abbildung derselben in den Verhandl. dpr k k zool -bi.tan. Gesellsch. in

Wien, 1S75, Bd. .XXV. S. 30. Taf. II, Fig. ?> gegeben. Dieser Beschreibung ist

aber noch Folgendes beizufügen: Die Gallen sind mehr oder weniger knorpelig

Terdickt, bisweilen sehr hart und brüchig, entwfder von derselben Farbe wie die

Unterseite des Blattes, oder gelblichgiün und dabei mehr oder weniger dunkel

parpnrroth asgelanfen, oder anch gans von dnnbel purpurrotber Ftobe. Sie

sitaan iwar in der Regel nnr einseln in dem Mitfeelnerren des Blattes, kommen
aber manebmal aneh an twei nnd drei in einer Reibe Untereinander tot. Sie

werden nicht bloss in dem Mittel- oder in einem Seitennerren enengt, sondern

können an jeder anderen Stelle dee Blattes gebihlct werden, was namentlich' an

den Blättern von Prunu<t npinnm L. zu beobachten ist. Hifr fimlen sie sich

auch auf der Biatt8()i-eite zwischen dem Mittelnerren und dem ^itenrande d<>H

Z. B. Ge«. B. XXXIX. Abb. 69
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BlattM, bald jenem, bald diesem näher, weist mehnte SeiiSBliMTen kreuzend

und manchmal so nahe dem Seitenrande, dass Ton diesem nnr ein srlmialer

Saum normnl bleibt, oder <\^' kommen wohl ^-.kt in d*»r Form einer stark aos-

gebauchteu. knorpelhartcn, iuvolutiven BhittraiKiniUuni,' vor, welche entweder

nur einen Theil, oder eine Hälfte des Blattraadt.-. einnimmt, oder selbst an

beiden Seitunrändera des Blattes von der Basis bis zur Spitze reicht.

Vorkommen. Bis jetzt wurde die Galle der DipUms martupiaUi m.

gttfaDdMi: In England (H. Uoncreaff, Newnua*» Entomologist» London,

1870—1871, Vol. T, p. 240); bei Aneben (J. R Knltenbach, Di« PflanionfiNsde

a. d. ClaBi» d. Insecten, 1874, 8. 175); in NiederSatomicfa, und iwar bei WeidUng

nächst Wien (F. Low, Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, 1875,

Bd. XXV, S. 30) und an anderen Orten in der Umgebung Wiens, ayf dem Bisam-

berge, dem T^eopoldsberge und bei St. Veit; in Schottland (J. W. H. Trail

[Scottish Naturalist, Vol. IV. 1S77— 1878, p. 14| und F. Binnie [Proceed. Nat.

Hist. Soc. Glasgow, Vol. III, Ib75— 187.S, ).. 182—188]) und bei Miinsster in West-

phalen (F. Wilms und F. Westhoff, XI. Jahresber. d. westphäl. Provinz.-Ver. f.

Wisseubch. u. Kunst für 1882, S. 39). Dieses (Jecidium wird ferner noch er-

wihnt von F. Bndow (Die FflaniengaUen Norddentecblaads im Arobir dee

Venine d. Flrenada d. Natnigee. in Meeldenbaig, 29. Jahrg., 1875, 8. 77), too

lf.W.Beijerink (B^drage tot de Morphologie der Plantegallen, Utrecht, 1877,

p. 58) und von J. v. Borgenstamm nnd P. L5w (STnopaie Ceoidonijidanun,

1876^ p. 06. Nr. 581).

Anmerkung. Diplosis »nar.wpiVi7t> m.. deren Imagines (in der Zimraer-

zucht) in der Zeit vom M. bis 22. April zum Vorscheine kamen, ist eine grosse,

plunipo .Art. welche durch die bedeutende Länge ihres Abdomens idrei Viertel

der ganzen Körperlänge) ausgezeichnet ist, ein Verbältniss, welches besuuders

au der l'uppe uullaileud hervortritt.

Ceoidomyia prunicola n. sp.

M&nnebon. Sttm nnd Unteigeaioht gelb, anf Mattrem Tomo in der

Hitte ein Büschel weisslicher Haare. Taster blassgelblich. Augen schwan, anf

dem Scheitel sich berührend nnd am Hinterrande mit weieelichen fioaion go-

Siumt. FTiuterhaupt grau

Fühler 2 -f- 15-, manclimal auch nur 2 + 14-2:liederig; die B:ksalglieder

gelb; die Gcit-^t-li^lieder .«^chwärzlichgrau. gestielt, kugelig, mit je zwei Wirtehi

bleicher Haare, von denen der untere, au der Basis des Ghedes sitzende aus

kfirseren, der obere, in der Mitte des Gliedes befindliche aus längeren Haaren

gebildet ist; die lotito Oeinolglied linglioh oder eiohelffirmig. Stiolo otwae

kftner ab die GUoder.

Hab blaes rSthliohgelb. BUofconsebild wonig gläniend, danltil golbliobgnn,

mit zwei naohTOmo dirergirenden, mit blassgelblichen Haaren beeetrtflO Littgi«

linien. Thorax an dfri Seiten hlass röthlieli^elb mit grauen Flecken, unten ein-

farbig bUee röthiichgelb. ächüdchen donkel gelblichgrau, hinten etwas rOthüeh.
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Fl&gel bjalin, kaam iiinrend» diebt acAwtrs Iwhairt nnd ebttiio befranst,

beaonden an dar Spitse. Die Yordamndader bis binter die Flfigelspitie auf-

fidlend dick nnd eebwan. Erste Laogsader sebon im enteD Flttgeldrittel in

den Vordenand mflndend; sweite lAogsader etwae naeb binten aufgebogen uad
xiemlich weit vor der Flügelspitze den Vorderrand erreichend; hinterer Ast der

dritten Längsader gerade und schief tum UioterraDde dee Fltkgels laufend.

Flfigelfalte deutlicli. Querader fehlend.

Schwinger blass röthlicbgelb. Beine geiblicbgrau; Schienen und Tarsen

au der Aiis.sensfite duiik^-lgrau.

iiiuterleib blass rötblicbgelb, oben anfallen Segmenten schwarze Schuppen-

biuden, welche nur einen sehr schmalen, blass röthlicbgelbeo Saum an den

Hinterrlndem der Segmente frei lasaeD. An der üntaneite der Hinterleibi-

legmente sind keine Qaerbinden. Zange klein, brännlieb.

Eörperlange 1*2 mm, Flügellinge 1*25 mm, Fftblerlinge 0*8 mm.
Weibchen. Fühler 2 + 15-gliederig;') Geisselglieder nngestielt. cylin-

drisch, gegen die Fühlerspitie bin an Liinge alluiälig abnehmend, mit je zwei

Wirtelii bleicher Haare, welche sich ebenso verhaltf^n wi»' beim Männchen.

Manchmal »ind die zwei letzten GeisseK'litder mit einander Terwachüeu, in

welchem Falle die Fiihler 2 4- 1 l-^liederi^: erschoinen.

Legerühre blas» röthliciigelb, aul' der Überseite des ersten und zweiten

Segmentes derselben zwei feine schwärzliche Längslinien.

Die Grundfiurbe des Weibchens, besonders die seines Hinturlsibes ist im
Gänsen etwas mehr rStblieb als beim Männeben. Alles üebrige wie bei dem
Hanneben.

K6rperlSnge 1*5 mm, Flügellinge 1*5 mm, Füblerlange 0*6 mm.
Larve. Die Larve ist v<*n orangegelber Farbe, lebt im Iba nnd Juni

als Inquiline in den Gallen der oben beschriebenen Diplosis »i«r«M/>iVi?i.<? m.,

verlädst dieselben Mitte Juni oder in der zweiten, in besonders warmen Jahren

auch schon in der ersten Hälfte des Juni, begibt sich in '\\^ Erde, überwintert

in derselben und kommt aus ihr im Früiilinge als Imaj^t) licrvor.

Vürlkommen. Da diese (jallmücke wahrend ihres Larvenstadiums eine

Inquiline io den Gallen der Diplans marsupiaUB m. ist, so ist ihr Vorkommen

an die YerbreitQng dieser letxteren gebunden, woraus jedoch keineswegs folgt,

dass sie auch ttberall da sn finden sein moss, wo die genannte Z>t|ilos»s«ATt

Torkommt Ich babe sie iweimal sngleicb mit dieser letiteren ans Gallen

gesogen, welche in der Gegend von Weidling bei Wien gesammelt \vnr<ien. Die

Imagines erschienen (bei der Zimmersucbt) im lotsten Drittel des Monates April.

Ceoidomyia foliorum H. Lw.

H. L5w bat in seinen ^Dlpterologischen Beitrigen*, IV. Theil, Posen,

1850, 8. 36, unter dem Namen Ceddomyia foUorum das Minnchen einer Oall-

) Bei liienär t'eciäomyia-Aii kommt «» vor, «la«» maoche Männchen woniger (ieisnelglieiler

b»btA als die Wetbchsn.

Digitized by Google



540 Praiii l.*w.

mftcke bflsebrieben, ftber dtren Lebeosweisa w duelbii, towi« 8. 26« nur di«

knrse fiemerkong niMbt: «am Uciora Gallen auf den BlitUn voo Artemitia

vulgarit\ obne Uber das AuBteheA oder das Wesen dieser Gallen eine nähere

Angabe zu machen. Auch die späteren Autoren, welche in ihren Schriften diese

Gallmücke aufführen, nämlich Schiner,') Kaltenbach-) und Beijerinck,')

haben über die Galle derselben nicht mehr mitgetheilt als H. Low. Da somit

von diesem Cecidium gar keine Beschreibung vorhanden ist, und mir von Arte-

misia vulgaris L. nur eine einzige Galle bekannt war. auf welche die obpii

citirte kurze Bemerkung 11. Low 'ü vullkummeu passt, nämlich die durch (Gall-

milben auf der Obereeite der Blätter dieaer Pflanie eneugte kleine, baatel-

förmige Galle, vonwakber ieb im Jabre 1878 id dicteD VerbaodlDngen*) eine

BeacbreiboDg und Abbildung gegeben baba» ao bin ieb der feiten Anaiebt ge-

wesen, dasB H. LOW nnter janea »kleinen GaUen auf den Blattern Ton Jrfe-

misia vulgaris" dio.^o Milbengallcn verstanden habe, iiiul da^n daher Cecidomtfia

foliorum H. Lw. keine Gallen erzeugende C'ecidomyide sei, sondern eine lolebf,

deren Larve alu Intiuiline in einnm Phytoptocecidium lebe.

Nun haben aber in neuerer Zeit D. v. Sclilechtendal^) im Ahrthale in

Rheinpreussen uiui .1 J Kieffer (nucli briefliclien Mittheiluugen) in Lothringen

auf den Blättern vun Ärtemisia vulgaris L. im Herbste kleine Gallen gefunden,

welche (weifellos Cecidomyiden-Gallen siud, und von diesen beiden Forecbem

fllr die GaUen der Ced^imyia folionm H. Lw. angeaeben Warden. Da mir

sehr daran lag, micb aelbat Ton dar Riebtigkeit dieser Ansiobt an ftbenaagea,

ao arsucbte ieb Herrn J. J. Kieffer, mir im Herbete xu geeigneter Zeit eine

Anzahl frischer Eiemplare dieaer Gallen zu senden (Herr D. v. Schlechtendal
ist schon früher so gfttig geweaen, mir getrocknete, mit denselben Gallen be-

setzte Blätter vdu Artemisöi rHlgnri<i T. zu übersenden) Mit gewolinter Freundlich-

keit kam Herr Kieffer meineiu ^Vuu^ch^ cntijogen, und am October v. J.

erhielt ich von ihm die gewünschten Cecidien. Der Zeitpunkt ihrer Einsendung

war ein sehr günstiger, denn bei ihrer Ankunft waren die Larven scbuu völlig

erwachsen und hatten auch bereits begonnen, die Gallen zu verlassen. Sie be-

gaben aicb auch sogleieb in die Erde, auf waleba ieb sie gelegt hatte, bmahten

den Winter ttber in deraelban sn und kamen in der Zeit vom 22. bia 29. April d. J.

als die Imaginea einer Ceddomyia'krt tum Vorscbeine, welcbe bis auf ein paar

nnwesentliebe Merkmale mit der Beschreibung vollkommen ftbereinatimmt,

welobe H. Löw (a.a.O.) von seiner fWi'fomtjia foiiorum gegeben hat. Es ist

somit meine oben erwibate und in der Wiener Entom. Zeitg. mitgetheilte An-

>) J. B. SeliineT, F«nn« Battriftca, II. Tkell, 1861, p. 379.

») J. H. Kaltenbach, l>ie Pflaiizenfeinde iiUB der ClaBse '1er Inseettjii, 1874, .S. 358.

») M. W. Lf i j eri n c k , Hijdr.ii,'' tot <le Morphologie der Flantcgallen, Utrecht, 1877. p. 53.

*j F. Löir, Ueitrige xur Kt*nutui66 der MiIb«ugalleo li'h)toptocecidien; (Verhandl. der

k. k. sool..boteD. QeMlteek. in Wi«ii. Bd. XXVIII. l«Y8, 8. lat. Tat II, Fig. 5).

'i F. LAw, Fslscblieh ftr tiaU«nm«ofor g«Iia1ten«> Dipt«r«n <Wi«B«r Bnton. Saitf.,

Ii. Jahrg., im, a. ttoi.

*) D. T. SokleelitSBdal, B«itfag« m KvnotaiaM d«r Pflanxengülivo (J»hr«*bar. d«i

Ver«iBs f. Nalnrk. su Zwickau, 1«85, 8. IS).
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lieht, welche einiig und ilMa durch das NichtTorhandenseia einer Beschreibnog

der fon dieser Gallmücke erzeugten Cecidien veranlasst wurde, eine irrige ge^

wesen. Dieser gänzliche Mangel einer jeden näheren Angabe über das Ausseben

und Wesen der Gallen der Cecidomyia foUorum H Lw. ist wahrscheinlich auch

die Ursache gewesen, dass liudow*) als Galle dieser Art ein Gebilde beschreibt

welches auch nicht die entfernteste Aebnlicbkeit uit dem Cecidiom dieser Gall-

m&cke hat.

Dft H. Ll^w von der Ceeiämnyia faUorum nur dM M&nBchen bescbreibt,

so gebe ich im FolgeodAn eine nach lebenden Exemplaren angefertigte, möglichst

aQsftthrlicbe Basebraihnsg beider Geschlechter und der Oallen dieser Art

MinnebOD. Stirn, Untergesicht nnd Taster blassgelblich. Angen schwärt,

auf dem Scheitel einander berttbreod. Hinterhaupt gran.

Ftthler grau, 2 + 13-, bisweilen nur 2+ 12*gliederig; Geisselglieder ge-

stidt, mit je zwei Wirtein bleicher Haare, Yon denen der untere, ans kürzereu

Haaren bestehende an der Basis, der obere, von längeren Haaren gebildete in der

Mitte des Gliedes sitzt; die Geissel^'lieder nehmen gegen die Ftihlerspitze hin

kaum an Länge ab, die unteren sind fast cylindrisch, die oKeren mehr ellip-

soidisch. Stiele kürzer als die Glieder, der Stiel des letzten Gliedes kürzer als

die der übrigeu Glieder.

Hals röthlich. Rückensebild grau, wenig glänzend, mit zwei nach vorne

dirergirenden Lingsftirchen, welche mit blassgelbliehen Haaren beaetit sind.

Schultsrbeulen rtthlich. Thorax unten und an den Seiten rOthlich. Schildchen

rOtblichbraun.

Flügel hjalin, nicht irieirend, dicht graulich behaart und befranst, an

der Basis lang keilförmig und am VorderraDde von der Kinniündnng der eri^ten

Längsader an nach vorne etwas bogenförmig erweitert. Adern bräunlich. Erste

Langsader der Vorderrandader so sehr genähert, dass sie mit d«>rselben zu einer

breiten Ader verschmolzen zu sein scheint, vor der Flügelniitte den Vorderrand

erreichend, zweite Längsader fast gerade nnd in der Flügelspitzc endend, dritte

Läugsadcr sehr zart, in gewisser Kichtang kaum sichtbar, ihr hinterer Ast schief

snm Hinterrande des Flügels laufend. Fingelfalte deutlich. Qoerader fehlend.

Schwinger so lang als zwei Drittel eines Vorderscbenkels, ihr Stiel gelblich-

grau, ihr Knopf gelblich. Hüften grau; Beine gelblicbgrau, aussen schwan.

Hinterleib blase gelblichrotb, mit sehr sehwachen, kaum auffdlligen,

schwirsllchen Binden alif der Oberseite der Segmente; das letxte Segment hat

oben statt der Binde swd scbwirsliche Ftockchen. Zange gross, braun bis

schwarzbraun und daher an dem hellgefi&rbten Hinterleibe sehr aufftUig.

K6rperlänge 1'5 mm, Plftgelling« 1*6 mm. Fühlerlange Imm.

Weihchen. Fühler 2 ^ 12-gliederig; Geisselglieder ungestielt, cylindrisch,

gegen die Spitie des Ftthlers bin an Grösse kaum abnehmend, mit je einem

'J F. Rudow, Uebemicht <ier Uallenbildangen, w«lch« an TUüt, Salix, Fopulu», Arttmaia

TOrkoBUBM, BemtrkvBfea w einigt» snderea Gellea (Zeltielir. f. d. gee. Vaterw., Bd. XLVI,

1875. B. MS).
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Wirtel bleiclier Haare, die drei letzten Geisselglieder manchmal mit einander

Terwaehson, letztes GeisMlglied länger als das vorletzte und eicbeliormig.

S.hwinjrer kürzer als beim Männchen. Die Grnndfarbe des Thorax und

lliiitet l.'ibt's ist mehr rötliHob als boini Männchen, auf der Oberseite des letsteren

ist v»>n schwäizliclien Schuiipenbimlen kaum etwas zu bemerken.

Legeröhre bla^sgelblich, ihr erstes und zweites Glied oben in der Mitte

mit einem Mbwunen Läogsstricbe, welcher auf dem sweiten Gliede nicht bii

»n du Ende deeeelben reicht» ihr drittes Glied ist dnnkler »b die beiden ersten,

biewdien tognr schwnnbmnn. Alles üehrige wie bei dem Minnehen.

Körperlftnge 1*7 mm, Plligellinge 1*25 mm, Flihlerlinge 0*5 mm.
Larve. Die Larve ist etwas depress, ornngegelb, mit einem Augenflecken.

Sic lebt einzeln in Gallen auf den Blättern von Artemitia vulgaris L., verliut

im October diese Gallen, überwintert in der Erde, verpuppt sich daselbst im

April und kommt (bei der Zinim^rzucht) I^nde April fils Ima^o zum Vorscheine.')

Galle. Die Galle der Ctculomyia foUoriim H. l,w. ist 1— 1'5»jw lang,

0*5

—

Olhmm breit, cylindrisch, mit abgerundeten Enden oder mehr weniger

ellipsoidisch und entweder von der Farbe der Blattuberseite oder von einer mehr

licht- oder gelblichgrflnen P&rbnng. Sie befindet sieh stets nur anf der Ober-

seite der Blätter nnd ragt an der Unterseite derselben gar nicht Tor. Sie ist

von idemlicb harter Consistenz, innen glatt nnd hat an dem nach der Blatt*

spitse gerichteten Ende eine kleine Osffnung, durch weldie die Larve die Galle

vcriäüst. Ihre obere Wand ist so dünn, dass die Larv»» durchscheint, daher die

Galle, solange sie die Larve beherbergt, eine gelbliche Färbung zeigt. Auf

einem Blatte kommen eine bis mehrere (7 bis 8) solcher (ialleu vor; sie sitzen

stets auf einem Blattuerven und vor7Aipsweise nahe der Basis des Blattes. Man
fnitit t sie sowohl an den Axillar- als an den Endtrieben, aber inuiuT an den

ISpitzeu derselben, an welchen dann die luteruodien stets etwas verkürzt sind,

und die Blätter mehr gedrängt stehen, so dass diese mancbn^l eine weissfilaige

Rosette bilden, durch welche die Anwessnheit der Gallen, welche sonst sehr

leicht zu übersehen sind, Tcrrathen wird. Die Blitter sind in der niohstso

Umgebung der Gallen gewöhnlich etwas dichter behaart Die von den Larven

verlassenen Gallen werden bräunlich.

Vorkommen. Diese Gallmücke oder deren Galle wurde bisher gefunden

in Schlesien (H. Low, a. a. 0., S. 2<:>). bei Aachen (J If Kaltenbach, a. ». 0.),

im Alirtliale in Rheiupreussen (D. v. Schlechtcndal, a. a. 0.) und in Lothringen

(nach brieflichen Mittheilaagen J. J. Kieffer's).

I) Herr J. J.K i« ffer hat n»eh MefUekeiB MfllheilaafSB Aber di« Leb«Biwalse der Lmtb
diM«r OsUnCkke di« bSwUcImd BeobMlttnagea femeht.

Digitized by Google



543

(IV.) Beitrag ziu' Diptereiifaiiiia Tirols.

?0I1

Eluauuel Tokoruy.

(oig»l«gt in der YerMBunlnag am S. Oetobmr t8W.)

Im JfthigftDge 1887 der Scbriften der k. k. loolofiaeh-botantscheii Oeeell-

schaft habe ich die von den Herren Palm und L. Koch geliefertes Beiträge sur

Dipteren fauna Tirole fortgesetzt. Die frenndliehe Aufoabme und die wohl«

wollende Beurtheilung, welche die Arbeit auch ausserhalb der Greoxen noeerea

Kaiserstaates gefunden hat, veraulasst' ii mich im verflossenen Jahre zu einem

abermaligen Besuche des Landes, uubt^i ich d;is Stilfserjoch zu einem längeren

Aufentbalte (von Mitte Juli bis Mitte Auguatj wühlte. Leider traf ich dort sehr

uugüutitige Verhältnisse an : Frauzensböhe, wu ich uxich eiuquartirte, war vuii üwei

lA#iii«l nun grouten Theile zerstört worden; der Schnee lag noch mehrere

Meier hoeli bei dem Hanse, ala ich dork ankam; Überhaupt waren die Schnee-

maiaem dieeei Jahree ao mlohtig nnd die aosnigen Tage so wenig, daes noch

bei meiner Abreiae der giOeete Theil des Kammea rechte von der SIraeee mit

Schnee bedeckt war und diese selbst in ihren beiden letzten Windungen an

demeelben hart vorbei fährte. Während meines dortigen Anfeotbalt^s bin ich

nicht weniger als dreimal eingeschneit worden! So war auch die Ausbeute

natürlich eine unvergleidilicb geringere, als sie unter besseren Verhältnissen

geworden wäre. Dennoch fanden sich manche ganz neue oder der üsterreichi-

schen Fauna fremde Arten vor; unter den letzteren einige, die nur aus Scandi-

navien bekannt sind, so Cleigastra loxocerata Ztt., CUiastacheta troliii Ztt., aucii

Gnoriste triUneakt Ztt., die dadnich an Intereeie gewinnt, daei eie in nenerar

Zeit anch am Hars Ton Herrn T. t. B5der aufgefunden wurde, aleo einen üeber-

gangepnnkt iwieeben den Alpen und dem Norden anfweiet. Anderereeite ge-

hlhren die in Jndicarien aufgefundenen Exoprosopa italica Macq., Argynmoeha
Jietrusca und ein aus dem Surkathale von Uerfn Dr. Handlirach mitgebrachter

Chakohiton entschieden der Mittelmeerfauna an.

Hauptsächlicli wur es mir auch darum zu thun, die in der vonVpn Arbeit

bloss nach einzelnen Exemplaren aufgosteliteu neuen Arten in grösserer Anzahl
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zu erhalten, um auch das aadere Geschleclit kenoen zu lernen, was mir auch

mehrfach gpglQckt iRt. Nur von Ediuocera vicaria und hchyroptera bipüosa

ist es mir nicht gelungen, denn ein zweites Exemplar der ersteren Art, welches

die HerreD Handlirscb, welche einige Tage gleichseitig mit mir am StUfs«r-

jodi verweiltMi, fiogeo, war gleiebfUls, wie daa bncbriebaoe, ain • und ^
twelte Stilek tob dar latrteran Ati, daa ich erbialt, »bermala aio Qt ao dafa

dieae Lücke Doch aaaiofUlan bleibt Von Carphe^ndM atpestrii kannte icb

aar Zeit ibrar Besebreibong nur das Q, jetzt kenne ich auch das cT; es stimmt

im ganzen Körperbau nod auch in der Flügelzeichnong mit dem Q Übereia,

nur sind die Hinterschienen pehr dfiitlich ^pbog'en und das Abdomen, mit Aas-

ualinie d(s letzten, vifralich langen Ringes, etwas melir bfstäubt Das zweite

Exemplar von hi/roptera hipiloaa ist nur ein wenig kleiner, sonst ist es dem
beschriebenen vollkuiumen glei< b, Auch das zweite Stuck von Ectinocera i'icaria

zeigt dieselben Unterschiede von Ectinocera borealis Ztt., die ich in der Arbeit

aagefftbrt habe. Bei dieaar Gelegenheit miua icb erwähnen, da»a daa FlOgel-

geidar dieaer Art gans normal iat, und daaa alao die dritte Lingaader nicht

ana der Tierten entspringt (wie ea in dar Abbildang den Anachein hat)» waa ja

bei keinem acolypteren Dipteron der Fall ist: auch hat selbstverständlich der

Vorderfuss nicht aecbe, sondern nur fttnf Tarsalglieder ; die beiden eraten

Glieder der Zeichnung gehören dem Metataisoi« an. der ja in der He^rel immer

länger ist als das folgende Glied; das Missverständniss ist durch ein an dieser

Stelle im Papier sich vorfintilich. Fleckchen entstanden. Auf S. 385 i^t Pachy-

rhina aurantiaca Mik irrthümlich aufgenommen worden und daher zu streichen.

Auf der R&ckreise hielt ich mich drei Tage in Langen am Arlberge aof;

leider war auch hier daa Wetter ao acblecht, dass ich nur wenige Standen mm
Sammeln Terwenden konnte.

Zur Determinimng der Arten wurde dae bereite in der vorigen Arbeit

citirte litetaviaehe Material verwendet; nebstdem leiateten mir Y. d. Wulp'a

„Diptera Neerlandiea* bei der Bearbeitung der ICyeetophilideii dankenawerthe

Dienste.

Bezüglich der angewendeten Abkürzungen erlaube ich mir zu wieder-

holen : Ld. -= Piere di Ledro; Cd. = Condino; Sk. = Alle-Sarcche und St-J. s
Stilfserjoch.

A. Diptera ortliorhapba.

I. C^rthorhapha nematocera.

1. Eneepbala.

Ckirononidae.

OrpimephiJa Ifal.

ientacea Macq., St-J.

larvata Mik, Wiener Kntumu). Zeitg., iÖÖÖ, S. 243, fi)t.-J,
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Kycetophilidfte.

Onorigtt Meig.

trtlineata Z«ti, 8t.*J., oberhalb Trifoi und am Arlberg.

Mycetophüa Meig.

himta Meig.. im Val aperta b«i Cd.

Hifmosia Wtz.

dtscoitJea Meig., St.-J.

Mucrocera Meig.

pusilla Wtz., St.-J.

«ri^ma Cnrt. 8I.-J.

Ivfea Ps.. St.-J.

Boletma Staeg.

«ctorina Staeg., 8t.-J.

Plolym Meig.

untcolor Staeg., Cki.

Lasioffoma Wtz.

/itr^a Meig., iSt-J.

Exechia Wtz.

(enutcornü«! V. d. Wulp. St,-.T.

loferolM Meig., St.-J.

GMloeia Wtc.

/tofw Staeg., St-J.

^ BibiomidM.
Bi6»o Geoffr.

fiMCipennis nov. apec, St.-J., Aiiberif.

ßibio fuitelpennis nov. spei*. Q. Ex fusco nigricfui». nHetifi:

thorace et c^domine — fioc sparae xllo confertiua — püis fiavicantibus viUo-

sis tecto.

nigricans, ucuii^ nigruptlusis ab ocelhs fere usque ad ori.s aper-

tmam eontiguis; afitemiae nigrae, flageüum einereo mieant; palpi sparsim

niffropUori ti ticuH menitm emereo mieantai oeeipiU in margine UxU nigro-

püomm, in «üieo pm$ UmgUmbus griseofiavis instruetum. CaUare in humeris

palleeeen». P^dn eoxis, iraehanieribuB amnümB femoribtiaque fuaiuor anU'
rior^us nigris, posticis brunneis basim versus lutescentihus, anticis vnlde in-

crassatis et profunde suicatis; tibiis propriis testaceis, tuberculo et npice nigri$;

tihiis posticifi totis, iniermffiiis moTima ex parte, upice nigro excepto, testaceis;

tarsis ex testaceo fuscis. articults rdtimif( iiif/ricfiutihw; : metatar^is puHticis

testaceis. Alne dilute xvfuscatae, nervis mteriorihus ii'tn aUjidis sed alae disco

concoUn'tbus, stxgmate dintinctu, piceo. Ualterihus piceis.

Q eoxia et pedibus tegtaeeiSf geniculis nigris, tarsorum articulia tribus

Mmi$ picea teeiaeei»* Variat thoraee pUie mimteve rufo maeiMo.
Lomg, wrp. fon§, «2. ItB-TSmm.
Habitat: Alpen TerutU».

E. 11.0m. B XXXIX. KVk. 70
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Giftntend schwars; der Körper des q' "lit einer brfiaDlichgelbeo, idideo-

artigen, langen Behaarung bedeckt, welche die Farbe und den Glanz wenig

beeinträchtigt und sich anch auf die vier vorderen iscli'^nkel erstrt-ckt; ug-

gewöhnlich lang ist diese lleliaariuig auf der Oberseite der M lt^^^ls-ohenkel,

indt'i-s di»' hintersten nur sj^ärlich damit bedacht sind. Auf der L ntf^r^eite der

Vordersclieukel finden sich einzelne lange Haare von schwarzer Farbe. Der

ganse Eopf, mit Auinahme der mittelsten Partie des HiQterkopfes, ist sebwin

behaart, ebenso auch die Augen. Die Beine sind sehwan, nur die Hinter-

eebenkel sind an der Basalhälfto rotbgelb, an der verdickten Spitsenbillte

brannsebiran, obne sebarfe Abgreniung. Die Vordersebenkel sind stark verdiekt

nnd baben beiderseits eine tief« Forche. Die Mittelschenkel sind von normalem

Umfang, deren Furche seicht. Die Hinterschenkel und Hinterechianen sind —
die ersteren vom Wurzeldrittel an, die letzteren von der Basis an — keulenförmig

verdickt; die Schienen nocii stärker iils der Schenkel; auch der Metatarsus und

das nächste Tarscnglied .sind plump; die Sporen am Ende der Schienen schwach

gebo;:eii Die g«»lben Vorderschienen sind von der Mitte an auf der Innenseite

verdickt und mit einem schwarzen Ringe gezeichnet, der sich schief gegen die

Sehienenspitse hiniieht; der Metatarsn« und die beiden folgenden Fawglieder

sind gelb, mit geachw&rater Spitie, die beiden letsten Glieder sind gans sebwait.

Der Schienendem ist gelb, mit sehwaner Spitte. Die MitteliebieDen sind gelb

und von einfachem Baue; die Hitteltaraen ähnlich den Tordertarsen gefärbt.

Die Flügel sind brfinnlicbgelb tingirt, die vorderen Längsadern nicht viel

stärker als die hinteren, nur die vierte von der kleinen Querader an bis zu ihrer

GaheliHiL' lind ebenso die hint»^re Querader sind weniger deutlich; die fünfte

Längsaier ersclieint oft als eine gegen die Flügelwurzel .««ich verlierende Falte,

selten ist die Verbindung mit der sechst'^n Längsader deutlich zu sehen, in

ihrem Eudverlauf ist sie aber, ebenso wie die ganze sechste, fa-«t von d'^rselben

Stärke wie die vorderen Lingaadem. Das Bandmal ist brann nnd dentlich ab-

gegrenst Die Schwinger sind brann.

Das 9 ist ebenso glinsend scbwan wie das die Beine sind sammt
den Hüften rotbgelb, nur die Knie» nnd Schenkelringe nnd snweilen anefa die

letiten Tarsenglieder sind mehr oder weniger brann.

Die Art war am Stilfs^rjoch häufig; es liegen mir davon 38 und 17 9
TOr; ausserden» noch 3 ^'<^ni Arlberge, wo die Art gleichfalls nicht selten war.

Bei den o ist die Färbung des Körpers und der Beine constaiit. Nur

die Krageuleibte ist b^i iiiiucben Stücken in geringerer oder gr()^8erer Aus-

dehuuug beingelb und b^ vier männlichen Exemplaren — daruuter zwei vom

Arlberge — sind die Vordersebenkel an der Inneuueite von der Basis her

fleckenartig rothgelb. ,

Viel stärker varilrt das 9 $ ^i« rotbgelbe Farbe kommt an den Brust-

Seiten nnd oben am Tboraxrücken bald mehr, bald weniger snm Vorschein; bei

dem diesbezüglich am meisten abweichenden Individuum ist ein Fleck ober»

halb der Vorderhftften, ein iweiter, grösserer zwischen den Vorder- und Hittd*

haften, ein kleiner swiachen diesen und den HioterbOften rothgelb. Am Tboiai'
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rücken ist ein StreifeD, der an der h'cbulter beginnt lud neb neben der

Plügelwnrzel bis ztira Schildcben und über dieses bis zur anderen Schalter

fortsetzt, und über dem Schildcben fast ein Drittel der Röckenlänge br^it ist.

Tou rotbgelber Färburifj, die jedoch hier nicht so scharf abgegrenzt erscheint

wie auf den Brus^tseiten. Der Hinterleib ist bei frisch entwickelten Eiemplaren

auf der Dauch- und Rückenseite gleichniassig gebleicht, bei vollständiger Reife

jedoch gans scbwan, wie beim cf. Die Eier sind rundlich, klein, von licht-

snrfiner Farbe.

Dia Art unteraebaidet aieh ron dan Yarwandten diireb dia glaiebmlFaiga

brann- bis fabigalba Bebaanof des KSrpeia, diircb di« Firbaog der Beioa und

dia intensiT gefärbten Flügd; aia war an der Qrenie der Waldregion nnd aneh

300 m höher (bei der Cantoniera IV.) nicht aalten; die Stfleke ?om latataren

Fnndorte sind kleiner, sonst aber den an<!er^n ganx gleich.

Insbesondere ist sie dem Bibio umldlatarum, welchen Zetter atedt in

snii»'ii In-. I.ajtp
. 794. \ urd Dipt. Scai d . IX, 3-^71. 7 ruH dem norwegischen

Hochgebirge (Alp»' Dowre) Inschiieben hat, in vieler UiziehuTi ähnlich, und ich

wfirde kein Bedenken tragen, sie damit zu identificiren, wenn nicht die Angaben

des Autors: ^alis ntrvis inierioribus albidu,** und ^thorace abdomineqtte (in (f)

atbido pÜosit^ entgegenatUndan. üabardiasa aiad dia latsten Taraenglieder nidit

bloas ao dar Spitse, sondern gans brannaebwan. Ancb sind die Hinteraebenltel

der ^ nnr anaoabmaweiae — unter 41 nnr bei 4 Eiemplaren — gans galb.

Bei einer an^ftthrlicberen Beschreibung der norwegiicban Art würden aicb wabr-

sebeinlicb nocb andere Untarscbiede beraosstellett.

StratioiiiyidM.

Aeanihamffia Sebin.

dtibia Zti. St Gertrud im Snldanthale.

Äaroeera Meig.

»telviana Pok.

Tar. punctata mihi. Abdomine nigrOt flaviäo quadru
punctato.

Acrocera ftfiJr^iana erhielt ich diesmal in v^rhältnissniäßsig zahlreichen

Exemplaren, darunter anrh l^tfiok»'. di« von der ötaminart in der Zeichnunt' so

stark abweiclien. dass man eine neuu Art vor sich zu haben vermuthen konnte,

was jedocli die beobachteten Ueberj^änge nicht zulassen. Di^' &m meisten ab-

weichenden Stücke haben den Hinterleib ganz üchwarz. luit je zwei gelben

Pnnkten am sweiten und dritten Ringe. Mftglieberweiae kommt das Tbier ancb

mit gaua sebwarsem Abdomen for nnd gleiebt dann in der Färbung der ^Icroeera

BroHeri Pok.; es nntersebeidet sieb aber bestimmt tou derselben durcb den

fnrebenartigen Eindruck am RQeken und Scbildeben, die geringere OrOsee^ den

minderen Glans und dia diebtera Bebaamng.
70^
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Jirriucn Pole.

Von flit-^er Art, die ich nur iiHch eiii*>m einzijfen Exemplare bescbreibeu

Iconnte. erhielt ich dit-snial vier iStücke und sah auch welche, die vou den Herren

Haudliräcb zu gleicher Zeit uod au deiuselben Orte gefangen wardea. Sie

stimBien »lle mit dem tjpiscktB SiMiiplMe to tUraii, dau kb inr Ohantkteri-

sining der Art nur Weaiget hin»isoftg«B habe. Von den FMgellliigtadeni iit

die ente and die letete »m dnnkeliten, fiwt sebwutbrnttn; alle anderen nnd

anfMgt branngelb und geben allmilig in Qelb Uber.

Aiüidae.

Cerdisitu Lw.

meUmopus Heig., Va! aperta, Como 8. Martine, St.-J.

Löw beadirdbt in der Linnaea, IV, 80, 47 nur dM cT nach einein

Schweiter Eiemplare. Heigen gibt kein Vaterland an («aus der Banmb.

Sammlung*). Die Art aeheint Uber die endlichen Alpen ferbreitet in eein; ich

fing sie am Eingänge ins Snldenthal, nahe bei Oomagoi nnd am Como 8. llartino

bei PieTe di Ledro.

Die gl&niend ecbwarxe Legeröhre dee 9 ist so lang wie die drei leisten

Hinterleibssegmeiite und, wie schon M ei gen angibt, sehr »chmal; überdiess auch

mit zerstreuteu fahlgelben Härchen beeetit. Der Knebelbart ist in der Färbung

dem dee ^ gans gleich.

Rtmus Lw.

aoeiui Lw.. Beschreib., IL 180. 97. ät-J.

BombylidM.

Argffromodba Scbin.

ketrmea Fabr. Herr Dr. Haudlirscb fingTon dieser dem Mittel*

meergebiete angehdcigen Art xwei Stücke im Sarkathale.

bmotata Meig., St.'J.

Jsixoprosopa Macq.

italica Meig., Ledro.

DoliohopidM.

Bhaphium Meif?.

monotrichum Lw., St.-J.

Porph^frops Meig.

eroMipen M^'ig., St.-J.

Empidae.

Hkantphomym Meig.

diacotdalM Becker, Berliner isintomol. Zeitg., XXXII (1888). 7.
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B. Diptera ajolortaaplia.

8yrp]iidfte.

SptUigaster Rd.

apennintu Bd.« 8k., ist sicher onr eine Vftriet&t so ambtUana Fabr.

Criorhifia Mo i g.

fuUax L., St -J.

oxyacantlmt M»»i>f., St.-J. am 10 Auirnst! Sie ahiiite auch in dem

bastigeu £ileD über die Dolden flache die Hummeln iiacb.

Anthomyzinae.
AritiM Bob.-DM?.

Melitta Ztt iSpHogatier cmL Sobio.).

mono Ztt., Dipl Scaod., IV, 1399, 12^ 8t.-J.

Meoldr dot. apec. St-J.

aegripea nov spec, St.-J.

spinipes uov. spec, 8t.-J-

Arieia bicolor bot. spee. 9- Ariciae tucorum Fall, prorrtma et

simiUimd sed robustior, strigis (Itoracis 4 nigris, uef/uf hifis non tnediis nn-

gustioribm, colore poUinis in thoract et abdomine ihrerso, in illo cinereo in

hoc flavescente oliiuiccu, maculin abdomtnalibus, ilt^taidalibus et lateraUbm,

latioribuft, calyptria suturatius coloratis; nervo alarum transverso anteriore

in €i Q infmcato potteriore fmcedine carente.

HtthUat in jugo SMviano.

Die Art iet der Arieia lueortm VtXL sehr ibotteb aud ich wttrde sie onr

als eine Loealvarietit derselben aogeselieD baben, wenn ich nieht aneb ela gans

oormalea Stflck von {tfcomiii au derselben G^end Diitgebracht hätte, dessen

BeBtäabnng (bläulichgrsu) am Thorax und Abdomen gleichfarbig ist, and dessen

Zeichnung mit derjenigen der mir vorliegenden Individuen ans der Wiener

G^end, Neusiedlf-r See. Judicarien und Steiermark volikomuieu öbereinstimmt.

Dif Art .•itinimt in allen Merkmaieii mit der allbekannten AriHa lucorum

Fall, übirein und iintorscheidet sich von ilir in Fnlgendeni: l'ie Striemen des

Tboraxrückeus sind alle vier untereinander last ganz gleich breit; die Bestäubang

des Bitekenseblldes ist ein tjpisehee Aschgrau, wihrend sie am Abdomen grftnHeb

gelbgran ist» so dass der Unterschied anffidlend ist; die Flecken des Hinter-

leibet, sowohl die im Discos als aocb die an den Seiten, sind viel grösser;

die Schüppchen ond PolTilleo gesättigter geftrbt; von den beiden Fltgel-

qoeradern ist die kleine deutlich braungefleckt, während der hinteren die

Bräunung vollständig abgeht, was bei lucorum Fall, aasoahmsweise omgekehrt

(die hintere gebräunt, die kleine nicht) vorzukommen pflegt. Mit den beiden

Varietäten Mohib riensis und Grac/enbergiana, welche Herr Schinibel in seinen

^Contributions ä la faune dipt^rol.," und zwar in den „additiuuH" auf p. 70

*) Bo*M 8. B. T<n. XXII.
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nnd 72 des Sepiiratabdrackes aufstellt, kano «i« «kbt firwf-chMit weideo, d»

letstere Varietät kleiner ist. b^^ide Queradern schwarz geflockt und ein rer«

hältnisMnässig länger* f» Abdomen hat; erstere aber lichttr gt-färbt ist, keine

ft ststihenden Makeln am \b.b.inf«ii. Hin«» gelbe Klögelbasis nrd d^-n IftiA^-n

Abschnitt der vierten n^sa-inr * lit i.su lang bat als die hintere t^uetader.

während er bei lucorntn und bicolur triitblich kflrzer ist; überdiess hat Mohi'

leviensis die zulttzt erwähnte Qnerader auch brnun ^esäuint.

AricUi negHpcs noT. ^pec. Nigra, kubnitula, yriseicinereo ad,<ii>ersa

:

aniennis lon{/iusculif>, seta piiomUt, fronte et facU promitieniibus, nigris,

argtfUeo mieanitbus, palpis havsMIopu mbexerte nigrit, abdamhiie nbkm^
opato, thoraee mdutcnde ^uadfiitrtoio, oüt «lo^if ttnereahffalinis batim venu$

fiatii, 9eni$ longU, 3. et 4» in exUu divergentilnu, «ptMtito eottaH minmia;

catyptfiB ei haUarUm» Inieief pedibut tiongaiie.

oeiiiie eubeohaerentibu$f obäomine maeuUs 4 hrunneia, alttrum nervit

tranevereie infueeaUe; pedibm nigrie, femüHhus aniieU subvalidii, extue hirtie;

intermediis extus pilis longior^nu eiliatigf a hast apicem teratu Mque ad

trietUem apicahm paulatim {ncrassatia et subtus htrfis, hirmtie in /ine jpüii

crebriorihua et rolidioribus aucta; (riem apicalia subtus nuda et crasnttie

expers; femora postica non i ncrdüsntit sed elongdtn et }>ilis seriatim posntts

varie pectinata. Tibiae anttcae setuUf tantum 2 — 4 \n (ine positis instructat

et intus sicuti tarsi proprii pubescentia biecissinut flavido micante tectae:

tibiixe mediae postice prope baaim ciliatae et inferius iuberculo pilis aterrimi»

tedo ifutmelae; tibtae paeUea€ emvaUte et antiee jnlie brevionbue, poHiee

l&ngiarUme eüiätae,

9 Ml eodem toeo et eintul cum mare ted mm m captUa eapta ett pamlo

major; oeulie dietantibm nudi», Momine mm maculato niei macuüt pro

titu varianiünu; pedibue eimpHeibue,

Long, eorp, cT S^Ümm^ 9 ^Omm; long, of. 10—l€r5mm,
HabÜat in jugo Steiviano.

Die Art gebOit su den grüsaten ihrer Gattung; ai« itt liebt atebgiM.

der Kopf Ist oben abgeplattet, die Stirne nnd daa üntergesicbt miiaig ?or*

ragend. h> d»ss die Wangen und Backen siemHch breit sind. Die Augen dea^
nur durch die hcb malen Stirnleieten und eine schmale Stirnlinie getrennt, ihre

Behaarung ist licht, ziemlich lang und dicht; die schwarzen Fühler sind etwa«

verlängert, erreichen juloch nicht den Muiidraiul, das dritte Gli'd ist fast

doppelt so lang al.s das zweite; di*' lanpe Külib'rbtirstc ist an der Basis verdirkt

und deutlich bnliaart. L>;ts scbwar/'' Unt^rtit'.xicht icliimniert graulich silbfr-

weiss und ebenso ein Punkt zwischen der FOhlerbasi». Die Backen .vind durch

eine Vertiefung von den Wangen deutlich geschieden und treten mit dem untereu

beborsteten Tbeil fast wulslartig ?or. Daa acbwano Stimdreieclr int jederaeits

mit 9—12 achwachen Boraten eingefaast Der Thorax iat ein wenig glinxtod,

in der Mitte leigen sich iwei an der Quemath nicht unterbrochene achwan*
brenne Linien, die den Hinterrand nicht erreichen ; tou den Seitcnatricmen aind
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nur Spuren sichtbar. Kh siod zwei Piiarc DorsoceiltrmlborttoD Tor ood drei

hinter d^r Quernaht. Da» Schildchen ist einfarbig grau.

Das länglich eirund" Ab lctih-ii besteht hus trleicb langen Kingen, deren

zweiter un<] dritter auf der Oberseite je zwei brauiin Flecken in der Form von

rechtwinkeligen Dreiecken, mit der kleineren Kathet»' als Basis, die durch eine

etwas undeutliche tichwarzbraane Mittellinie von einander getrennt sind.

Die grossen Flfigel sind greulich gleehell, ihve Bens hb sa den Wnnel-
qoeradem gelb; die erste Längsader mttndei genea Aber der kleinen Qaertder;

die «weite and dritte nnd ebenso die dritte und ierfce sind gegen ihr Ende
nah dirergirend; dieQoeradern sind braun geeänmt, nneh die tweite Länge-

ader ist ihrer ganzen Länge nach, die vif>rte von der kleinen Querader an tod

einem deutlichen braunen Schatten b?gleitet. der auch an der vierten und der

abgekürzten sechsten Längsader, jedn-h niclit so deutlich, bMuerklich ist. Der

Randdorn ist klein, die grossen ibchüppchen und die Schwinger siod fast

ockergelb.

Die Beine sind auch an den Kuieen schwarz, da- vordr^rste Paar bietet

nichts besonders Erwähnenswertbes, seine Schenkel sind in ähnlicher Weise ge-

baut nnd beborstet wie bei Arida longipe» Ztt., die Schienen haben nur Tor

dem Eode eine längere Borste, nnd die Tarsen sind Terbiltnissniftssig ebeoso

lang als bei der erwähnten Art. Einen anffallenden Ban teigen aber die beiden

hinteren Paare; an dem mittleren sind die Schenkel von der Wurzel an bis an
swei Dritttheilen ihrer Länge allmälig verdickt und kehren dann rasch zur

normalen Stärke zurück; an der ganzen Unter- und den angrenzenden Theilen

der Vord'»rseite sind sie. sownit ihn* Verdiokunu reiolit, mit einer abst.*henden.

recht auffallenden Beliairune b-kleidet. Die Haare sind anfangs, von der Btisis

her, ziemlich lang nnd dünn, wenlen ab-^r je weiter sie gegen das End ' der

Verdickung stehen, immer kürzer und stärker, so dass sie zuletzt au der Stelle

der grössften Schenkeldicke als Dörnchen ersdiefaien; sie sind da lablreich und

scheinbar gans ungeordnet geetellt. Das Spitiendrittel des Schenkeb ist anf

seiner Unterseite, wenn man die gewöhnliche knrse und anliegende Behaarung

nicht berflcksichtigt, gans kahl nnd tragt nar an der Hinterseite eine Reihe

längerer, cilienartig gestellter Haare. Die Mittelschienen haben an der oberen

Hälfte, zwischen der Unter- nnd Rückseite, eine Reihe wimperartig gestellter

Haare; in der Mitt^ d-r unteren Hälfte ist- eine warzenartige Verdickung, die

mit ganz kurzen srbwarzen Bi»r-t*'iibaaren dicht b^-setzt ist Die verlängerten

Hinterscbenkel sind kaum etwas verdickt, sie überragen das Abdomen oder sind

mindestens ebenso lang wie dieses, uud haben auf ihrer Basalhalfte, an der

Orenze zwischen Ober- and Vorderseite, eine Reihe von starken, mässig langen

Bontenhaaren, die nach Torwirts gerichtet sind; Tor der Schenkelspitie stdit

auf dem uoteren Bande der Vorderseite eine Reihe tou 7—S Borsten. Die

Hinterschienen sind stark gekrttmmt und haben an ihrem Basalfiertel eine

lingere, aber anliegende Behaarung; von da an stehen twei Reihen abstehender

Borsten, wovon die eine aus gleich IsUKcn, nach vorwärts gerichteten Borsten

bestehende auf der Vorderseite, die sweite aus 10—12 sehr langen Borsten
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gebildtste auf der Hioteraeite »teht, uud auuerdeni sind noch auf der Aussenseit«

drei Borsten in der Mitte und ein Paar an der Spitze; am Ende der Schiene sind

noch iwei niedergebogene Sporouborsten auf der Innenseite; die Mitt«!- nnd

Hintertarneii sind von auffallender Länge, die « rsteren verhältnissinii'-sii,' noch

länger als bei lungipes Ztt. Die Pahillen sind beim uar massig laug und

vou schmubzigbrauner Farbe.

Die Art gehört sur Verwandtschaft der Arida louyipcs Ztt.. bat aber

eine mebr vorspringeod« Stine und nntencbeidet ueh tod ibr» sowie von allen

ihr TerwandteD Arten aogleieb dureb di« bedentendere OrOsee, die Tordlekten.

an der S|ntu augeeebnittenen Mlttelsebenkel nnd die an&ngi » an dem Ter-

dickten Theile — nur karz behaarte nnd erst im weiteren Verlaufe fast ge-

fiederte Ftthlerborste. Den Bau der Mittelaobenkel bat sie mit Arida «ptmjpct m.

gemeinsam.

Gloiclizeitig und an dernelben Stelle, wo ich die drei mir vorliegenden

der eben beschriebenen Art fing, erhielt ich auch zwei 9, die ich, obgleich sie

nicht in copula gelangen wurden, dennoch oiine iiedenken als dieser Art an-

gebörig betrachten kano. Sie sind noch etwas grösser als die (j , and gehören

ftberbanpt ni den gr^mtan aorop&iseben Antbomjinen. Die dreieckigen Flecke

am Abdoman ftblen ginriidi, nur die Sebillerflecke sind alcbtbar; die Aogm
ind fast nackt; die Ffiblerborste ist ebenso lang nnd in derselben Weise ge-

baut und behaart wie beim cf, Kreosborsten sind auf der Stirne nicht vor-

banden; nebenden vorderen Stirn borsten sind noch eiuxeln stebende Haare, Ton

denen das eine oder das andere borstenartig wird, so dass man von einer zweiten

Borstenreihe sprechen könnte, wenn dieselben auf beiden Seiten und bei beiden

Exemplaren gleichmässig entwickelt wären, was jedoch nicht der F:\ll ist. Die

Beine sind gleichfalls verlängert, aber einfach gebaut und ohne besondere Be-

borstung, die Tarsen ebenso lang, die Pulvillen sehr lileiu und lichter gefärbt.

IMe Flflgil «n der Basis in grösserer Aosdebnnng gelb, die Queradem kann
merklieb brtnnlichgelb geslumt, die dritte nnd vierte Lingsader gleichCüls

divergirend, der letste Abdomiaalring niebt verlängert, am dritten nnd vierten

Ringe sind die Diseoidalmaeroebeten sebr dcntUcb, da die Behaarung dee Ab-

domens kftrser und mehr anUegend ist

Aricia npinipes nor. «pee. c^, Q. Ex affitutate Arieitu UmgipedU
Ztt., et« sat simüis sed pauJo minor; fronte minime prominente, nntennis

mediocribus totis nigris. arttculo tei-tio duplo Ivngiore antecedetitibus. arista

bremter plumata, fnvie. höh producta nigra gn-t n mtcante, genis et ore ut m
longipede Ztt. jormntt.s; tlimace ntyro subntttäo, Hcuteüo concolore, humeris

plewrUque griseo micantibus; abdomxne ciner(Mcenie oblongo^ segmento b€uaU

langUudine iequitdünu aequali, ninya donwüi arnffmia mgra wt imtemtpim.

OmiUaliäni» parois. PetUbus totis n^fris, cT oitttei» •» parU media eeris

teiamm eolidlonfiii armati», femonbrnt intermediia merouaHt apicem Mrswt

attemtoÜB a übt erastisMm«, päii demi» et rigidis itutrueHe; tanonm pro*

priorum artictdis tribus idtimis pilis tenuUm» longiusculis eiliatim vestitvt.

FemorUms potiicie levüer, Ubiie dietinetmt emvadt et hUtUi» longipede Ztt
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uudique erecto pilo<>{s. ]{nlterihu9. rt r.nhi)Ar\R hiieia valvnln auperiore in-

feriorem ad ^ tcgentc. Alis p<iului» infuscatis praesertini ad vfnaf: lougiiudi-

naUn, nervo transverso posteriore recto. Feminae alae dariores, ad basim

luteneentea, segmentum «Momknis «fttmum bikmgiut praK^eni§,

Lang, corp.: cT G'ümm, 9 7*5 nm; long. aX.: ^ 6 mm, 9 6'5mm.

PtAria: Jn jugo SUMano, mpra Tnsfimtei (Trafoi), m eopula capto.

Diese Art wichnet sieh durch so viele und so &ttff»llende Merkmale aos»

(lass Siie kaum von Jemandem verkannt werden dürfte. Im Habitug ist sie der

Aricia lornn'j rs Ztt. iihnlicb. der sie auch in der Bildung des Kopfes vollkom-»

men gleiciit. doch ht sie ein wenig kleiner. Die dicht mid tnnssig lang be-

haarten Augen sind cohfirent: das Cpsicht schwarz, mit liditgrauen Reflexen;

die Wanden schmal; die Fühler eher kurz als lang, daj> dritte Glied — doppelt

so laug al.s die Basalglieder — endigt etwa« unterhalb der Gesichtsjnitte; die

Fühlerborste ist kurz gefiedert, die Fiederaug vuu rasch abnehmender J^änge;

die Zshl der nnteren Stimborsten ist jederseits 8—10; Krensborsten sind Tor-

handeo. Der Thorax ist oben glinieod sehwars, an den Schultern nnd an den

Brustseiten seigt sich eine deutUehe lichtgraue Bestäubung. Schulterborsten sind

zwei, Dorsocentralborsten drei vor und vier hinter der Quemabt anf jeder Seite.

Das Abdomen ist gelblichgrau, mit einer kaum unterbrochenen schwarzen

Kückenlinie und wenig deutlichen, bei gewisser Beleiniitung ganz verschwinden-

den, schmalen braunen Querbinden an den Einschnitten. Di»' Kinsro sind fast

alle gleich lang, der erste an den beiden \'orderdritteIn schwarz, weiche Färbung

sich in der Rücken mitte auch auf das b tzte Drittel erstreckt und in der RQcken-

linie ihre Fortsetzung findet. Die Beine sind schwarz, nur die äussersten Knie-

spitzen des ersten Paares scheinen etwas lichter zu sein; die Vorderbfiften haben

eine ihnlicbe grane Bestlubnog wie die Brustseiten; die Vorderschienen haben

an der Orente der Innen- nnd Bfliekselte eine Reihe Ton 6—7 sehr starken

Borsten, welche die Mitte der Schiene einnehmen, so dass die beiden Endfiertel

nnbewehrt bleiben. An den Mittelbeinen sind die Schenkel von der Basis an

zu zwei DritttheÜen in zunehmender Stärke verdickt, nehmen von da an ziem-

lich rasch ihre normale Stärke wieder an, so dass sie auf der Vorderseite wie

ausgeschnitten erscheinen. An dfr Verdickung, un<l zwar längs der ganzen

Vorderseite, finden sich abstehcndt' borstenartige Haare, die. je weiter sie g^gen

«lie Spitze zu stehen, desto kürzer und dichter werden. l>ie drei letzten Tarsen-

güeder sind aul der Innenseite mit längeren zarten, uu ihrem Ende umge-

bogenen Haaren wimperart^ besetst. Die Hinterbeine haben die Schienen ge-

bogen und ebenso behaart und beborstet wie Arieia Umgipßt, Die FlQgel sind

gleichfklls wie bei der eben erwähnten Art gebaut ond auch ebenso gefärbt.

Das 9 irt einfarbig gelblichgrau, das Gesicht kaum lichter, die breite

Stirnstriome erscheint nur in gewisser Beleuchtung schwarz, sonst von der-

selben Farbe wie das Uutergesicht und trägt deutliche Kreuzborsten; die Be-

haarung der Augen ist kurz und sparsam, mit df»r gewöhiilii hen Lupe schwer

zu bemerken; dio Fühlerborste von derselben Behaarung wie l»eim o'; die Flügel

viel lichter uud an ihrer Basis gelb; die Entfernung der beiden C^ueradern

Z. B. Ges. R. XXXI.K. Abb. 71

Digitized by Google



Kiaaiiucl l'ukornj.

etwtis ^^rösser als beim Schüppchen uii'l Schwin^'er rostg'-U»; die !{eine ein-

fach gebaut und nornial hfhaart; da.-> Alxlonieii eintarlii^j. nlmc Spur riner

Itückenlinie oder Qaerbin<leu; der vierte King fast doppelt ^iu lang als der dritte.

Von dieser Art, die durch die Beborstung der Yorder^cbienen einzig unter

den pftliarktitcheii Aolhoiajiiien dasteht und in dieser HiDsicht an gewiüe

Groppen der Acalypteren erinnert, fand ich am StUfserjoeb ein eopulirtee

Pärchen.

Spihgiuter Macq.

rufiMTvis nof. spec.« St.-J.

anguticornis nov. spec, St.-J.

Spifoffaster rufinrrris noT. spec. c'. Xirjer, subnttidm, cinereo

adspersus. Ocnlis tiudit^, (nbttt.s et atriga frontali lutiuscula disjutictis ; an-

tennis mediocrihus niynf>, ariatd dislincte pilosa
; fronte subjtrotimiula, gcnis

Ullis, facie yriseo(dhida hrunnco micanle; palpis )iiyris; thorace quadnlineato

^

abdotnine ovali unilineato et maculis indistitictis nigris nitidis micante; pedi*

6fM iimplidims, iotis nigris; calyptri» luit«rünuqu€ hUeis, vaivuäa superiore

inftnorm ad dimiditm tegente; äli$ longi$ et latis ctnerfo hifäHnü, bati Itäei»,

n€rvi$ in trienit ba$aU hUtscentUnts, tremtveno exteriore panm fUxo, itpimila

eoBiaK stdinuHa*

T.ong. corp. 8-5 mm, long. dl. ft mm.
Habitat in jugo Stelviano, tibi duos mores coUegi.

Ich habe die Art 7u Spilogoster im Sinne I'ondani's gestellt, l>in aber

Ober ihre systematische Stellung doch etwas im ZwfilVl, Die hauptsächlichsten

für diese G^^nu^ von Kondaui angeführten Merlimale finden sich bei ihr ver-

einigt: eiue deutlich und ziemlich lang behaarte, jedoch durchaus nicht gefiederte

Fühlerborste, ungleiche Schüppchen und nackte Augen. Die Augen des sind,

wenn aneh nicht so weit wie bei den Coenosien, so doch dnrcb eine ftr diese Gat-

tung nngewöbnlich breite Stime fetrennt, wodareh die Art der Gattung Lmno-
phora naher tritt; sn AridQ, wohin sie der Bitdong und Beborstung des Abdomeos

naeb gehören wftrde, kann sie wegen der breiten Stirae nnd der nackten Augen

nicht gestellt werden ; die sechste T.ängsader. obgleich sehr lang, erreicht nicht

— auch nicht als eine Falte — den FlOgelrand, wodurch die Art sich von

Aulhomyia und llydrophona entfernt. Wegen der nackten oder ilocli fast

nackten Augen — einzelne Härchen .sind beini cT nur bei starker V'ergrösserung

sichtbar kann sie auch nicht zu JjtsiOiihthwus gestellt wenlen ; es blieb mir

daher nur übrig, sie bei Sptlogiif-ter unterzubringen, sie gehört entschieden zu

den Uebergangsfornien.

Sie ist schwarz und wegen der liemlich dichten granen Bestäubung nnr

wenig glintend. Der Kopf bat eine etwas rortretende StimOt massig lange,

dorcbaus schwame FQbler, deren drittes Glied den binaufgecogenen Ifnndrand

nicht erreicht und beiläufig doppelt so laug ist als das zweite. Die Backen

sind breit und geben ziemlich weit unter die Aui: n Iw r:ib Pas Oesicht ist

braunschwarz mit weissen Reflexen, an denen auch die schmalen Stirnleisten

Autheil haben. Die.ättrnstrieme ist schwarz und mehr oder weniger ascbgraa
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bestaubt- Der aufgeworfene, auf der liiiienseite rotbhraiiiie Mandrand mit

ziemlich stniken Hortteu besetzt; die Taster und der Kü(ä>el sind schwarz,

miUsig behaart uud der letztere etwab au.» der Mundöfl'nung vorbtebeud.

Der Rückenscbild zeigt vier gleichbreite, bis kurz vor das Schildchen

reichende »cbmale LäogsbtriemeD ; jederseite bteheu hinter der Quernabt vier

DortocMitrilbonlaa und am SdiUdehttn auMr den swd gekmiiteii Endbonten

Doch «in Fut Ditcal- und iwei Paare Baodbonten.

D«f länglieb ovale Hiotorleib tagt beim <^Q' ersten drei Ringen

eine eehmale schwane Mittellinie and aueaerdem noch unregelmiuige, gUniend
schwarze Schillerllecken. Die Beln^ And einfach, durchaus »chwarz; alle Schenkel

. haben auf der Unterseite eine Reihe starker Borsten, die vordersten ausserdem

noch zwei Keihen, je eine auf der OKer- und Hititfrseite; die mittleren eine

Keihe kurzer, starker fiorsteu auf dt-r Basalhälfte der Vorderseite; die biüter>ten

eine Reihe auf der Oberseite. Die Vorderbchienen haben anf der Rückseite in

der Mitte eine einzelne Borste; die Mittelschienen nur auf der Rückseite, die

Hiuterschieuen auf der Vorder- uud Ausseuseite einige einzeln stehende Borsten.

Die PaMIlen sind miesig gross, die der Vorderbeine nnr weuig länger als die

der beiden hinteren Paare.

Am Hinterleibe hat der erste Bing am Bande 16—18 Macrocheten, wovon

die seitlichen 4—5 Paare anfigerichtet, die mittleren 4 Paare niedergebogen

sind; dieselbe Zahl und Lage findet sich auch am zweiten Ringe, nnr dass hier

noch an den Seiten zwei Reihen, ans je 4—5 Paaren kurzer Borsten zusammen-

gesetzt und oberhalb der Marginalreihe stehend, hinzukommen; ihnen fehlen

die Borbten auf dnr Mitte des Abdomens dritte Ring hat eine gleiche

Marginalreihe wie d.r zweite und eiue andtMe vollständige Reihe oberhalb

derselben, in der die Borsten auch auf der Mitte auf)^erichtet sind und nicht

niedergebogen wie bei der Marginalreihe. Der letzte Ring hat deutlich drei

Reihen fon dnrehaos aufgerichteten Borrten. Alle diese Borsten stehen anf

kleinen, gUniend schwanen Pankten, von denen besonders die am Hinterrande

des dritten Ringes auffallend sind. Die Schüppchen und Schwinger sind fast

ockergelb.

Die FlQgel lang und breit, an der Baeis von derselben gelben Färbung

wie die Schüppchen; die Lüngsadern sind am ersten Fiügeldrittel gelb, werden

dann gelbbraun und nehmen erst hint»»!- der kleinen Querader eine braune

Färbung an; die hintere (^uerader ist in der Mitte merklich eingebogen; die

dritte und vierte Längsader -ind an ihrem Ende deutlich divergirend. Der

Raiiddorn ibt anliegend und klein. Die äusseren Genitalien sind sehr uu-

ansehnlidi. Da>s Weibchen kenne ich nicht.

SpUogiut«ra»gtMe4MnU9 bot. spee. q , v Sigra, nitida, einerto

adtpena. Front» 8iApr<mintäa, anUnfM ^ngatia artiddo tertio taiUem

Inlongiorß $eeimdo, sda sttdniMki; epktimaU mgrictmte refUxUm ßrgeniei»,

gtnit UUü, ore non prodmeto, palpis mgria, oeulis in franie orhüi» anffuitit

et striga frontaU nigra in cT mediocH, in 9 ^a'o s^utietia; thomce quadri-

{«iMOtof lHtti$ fliediis distinetim eonffieuüt selts ponentimralibm mediia 4
71*
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in>li u€to. Abdomine ohiongo ovufo u regulart'^r tttnr'i Lintrt^oque micante.

inatulis rotundafis niqrin c<pmplnri'>nia flocis iiadtitiitti setaruni conspergo.

l'edibus simplicibm, mgris; culyptris fuilteribusque ochraceis. AlU cinereo-

hifalmi$ ad basm htieit, «ptimla «MfaK fNxrM ieä dütinda, pmuH» tnmnenU
infu8eati$, extmore fiexa.

PneeendenH nfßmi et $müit $ed «ru/ta fere mda, du mtMo dregfotv
lm$, venuliB tratuvertit iufuteaiU, fronte <f angmtiore dherea.

Long, corp. 7—Hmin. lon§.al. 5-75—S'Smm.

Ilabitat in jugo Stelviano.

8cliwarz. grau bestäubt, die 8tirne etws'^ vortretend, beim C ohne Kreuz-

bor^tfn Besicht itnttr *iie Augt'ii lis'rabgehpi»d fnin Drittel des länc^-

durcliiii»--^''r- de« Auges I. wei-(«. mit eraubraunpu Hetieieii, der Mnndraud etwas

aulV»'W(<rtVn ; dif Pfibler durcbsois -r}in;irz. zifiiilich lang and scbinal, das dritte

Glied nicht gan^ doppnlt &<> laug uli> da» zweite, an beinena Ende vorne zu-

gespitxt, binten abgerundet, die Borate bis sur HDfte ferdick^ faat oajekt;

Palpen Qod Rflnael achwan. Der TboraxrQckeD wenig bestttibt, daher atftrker

glftnsend und andeotllcb gestriemt. meist nur die beiden gen&herten Mttlel-

lioien dentiicher aichtbar; vier Doraoeentralboraten jederaeite binimr der Quer>

naht; das Schildcben mit awei Discal-. vier Rand- und zwei Endbor^ten.

Das Abdomen, dessen Ringe in b«iden (Jeschl echtem gleich lang sind,

iHt län<rlich<>val. grünlichgrau bestaubt, mit iinregelma^isigem braunen Schill*»r

und >*-lir zaiilreichen «chwar7»»n kl^-infu und 1,'rössoren })unktai Ilgen Fleck^^n.

auf dtMMMi dif Hnare und Ri'r>t(.ii -l^•hHll. hi»- ^u-nitiilien ^iud sflir klein. Die

Beine sind durciiaub -ciiwarz, dif Vu!der>chieuen rückwärts aul' dir Spitzen-

hälfcc beim mit einigen laugen Bor&ten, die beim Q auf zwei reducirt sind,

nnd lablreiefaen halb anliegenden Haaren beaetst. Die Mittelbe&ne anf der

Anseenseite der Schienen mit einer, an der Rüelcaeite mit iwei, an der Innen-

aeite mit einer stärkeren Borste nnd einer ähnlichen Behaarnng, wie dia der

Vorderschienen Ist; nebstdem steht noch ein ]angf*s bitrstenartiges Haar an

der Grt nze der Aussen- und Rückseite, ungefähr zu Aufaog des lotsten ScbieneD-

vierteis. Die Hinterschieneu haben zwei Borstenreihen, von denen sich die eine

über die beiden Spitzendrittel <ler Au-^sen-, dif^ atuiore übfr die der Inneuseite

erstreckt; ausserdem pind noch mnlirere Kiuzelborst**n auf d>'r Rückseite: dr^^i

da, wo dipse nn dif Innen-, und vier, wo sie an die Aussenseite grenzt; die

Schieneuspitze äelb&t trägt drei längere und zwei kurze iSporuborsten. Die

Pnhillen aind brinnlichgelb, beim cf siemlich lang, die Tordersten bedentend

Iftnger als die hinteren, beim Q aind aie dankler nnd aehr klein. Die Schü[«pchea

nnd Schwinger aiad ockergelb, bei den letsteren der Stiel nnd der Knopf etwas

gebräunt, die ersteren sind stark entwickelt, das untere ragt inr Hälfte unter

dem oberen hervor.

Die Fliigt I sin-l br;innlicbgrau, mit ockergelber Ba>is und braunschwarzen,

zieinlifli dicken Adern; die ei?innder stark genäherten Queradern sind sehr

deutlndi braungr iiiinit. ilne Kiitf<'rfnii!i.' von einander ist nicht C(»n^tMnt. bei

(|*MU einen der beiden i.st .sie kaum .so gross als die äu^re i^uerader
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lang irt, bei dem uderea mirklich grÖsMr sie diese nnd beim 9 nocb etwi8

grdMer, to daee die Untenchiede auflkUend sind, wobei ich jedocb ansdrüeldich

hMTorbeben mnss, dass sieb an der Zusammengebörigkeit aller drei Eiemplare

niebt im Geiingtten sweifeln liest; die drille xmd vierte Lingsader sind stark

divergirend. Der Randdorn ist anliegeud und massig lang»

Es liegen mir iwei und 1 9 Stilfseijoch ror.

Auch diese Art i»t scbwierig im System nntenubringen und es gilt von

. Ibr dasselbe, was von SpUogaster rußnervis m. gesagt wurde, mit welcher Art

sie im ganzen Körperbao so eehr übereinstimmt, dass sie von ihr generisch

nicht getrennt werden kann.

Sie imterschei«Iet sich von rufinervis hauptsächlich durch die fast nackte

Fühlerborsto. eiin^ viel schmälere Stirne des cf, kürzere Flügel mit braun-

gesäumten geiialu-rten Qiiera<ltM-ii, eine grössere Divergens der dritten und

vierten Längsarier und durch da» gänzliche Fehlea der Rückeuliuie am Abdomen.

TrichopticHS liond.. Prodr., VI, 140.

culminum nov. spec, St.-J.

rostratus Meade, Monthly Mag., XVIII, 8t.-J.

TrichopficHS ciihnhium nov. spec. 9- ^iger, nitidus, leviter

cinereo adsi)ersm. Oculis in cf cohaerentWus hirtiSf in Q distatitibu» nuäius-

culisi antennis m«dioeribu8t aeta pubeseetUe; fironie longa; fade äBto mieemt«,

ore exserto, pajpi$ et preboseide nigris, genie laUuteuUa. Abdomine einera"

tcenUt in cf eltriga doreuati eubintermpta nigra ad nua^nem inferiorem

tmineßujnaque tegmewti dXUiieAa, in 9 vmieohre, denaiue poOinoeo, Pedibut

nigris, tibiis posticis in mare subrectis ereeto vülosis; haltefibus in ttirOfne

texu nigrieanUbusi calyptris albidiä, valimla superiore inferiorem ad -/s tegente.

Long, corp.: cT 5^ö—6 mm, 9 5*5—6*75 »w; lang* äL 57^—6*^5 mtn.

Habitut in jugo Stelviano.

Glänzend schwarz; die Grnndfarhe durch eine leichte aschgraue Be-

stäubung, die stellenweise nur hei gewisser Belenchtung sic!it)»ar wird, ver-

deckt. Der Kopf srliwarz. das Untergesidit mit grauwei.ssen Ketlexen, die lange

Stij^e i)eiiii »iImii stark abf^ejdattet, beim Q mit Kreuzbor.steii versehen;

die schw&rzeu Fühler massig kurz, das dritte (ilied l'/imal so laug als die

Basalglieder, die Berste kam pabeseent^ daa Untergenicbt nur wenig vorgezogeu,

der Mundrand aufgeworfen. Wangen nnd Backen breit; Taster nnd RQssd
scbwars. Thorax nnd Scbildeben ungestriemt, glftnaend schwars, doch bei ge-

wisser Beleuchtung briunlich aschgrau, glanalos; swei Behulterborsten, drei

Dorsocoutralborsten jeder.seits hinter der Quernaht. Der Hinterleib grau, mit

einer Reihe echwarser Dreiecke in der Mittellinie, die sich bei .stärker bestäubten

Exemplaren zu einer an den Einschnitten erweiterten R&ckenlinie verschnmlern.

ja bei gewi.sser Beleuchtung erscheint die eine Hälfte des Abdomens ganz grau,

wahrend an d^r aiid»'ren rechteckige Fiet'ke zum Vorschein kommen, die in ein

oberes graue.s und ein unteres schwarzes Dreieck halbirt smd, und umgekehrt;

dies ist jedoch nur beim (^"^ der Fall, dsui Abdomen des y ist ganz schwarz
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und häi nur eine dttnne. grttnHch Mcbgr«» Bwliubung, welche die Gruodfirbe

kaum beeinträchtigt. Die Schüppchen find gelUlohweisB, die Schwinger ia

beiden Geschlechtern gleichiua.s.>ig diiukelbnim* Die glashelleu Flügel sind

etwas gran, <lie Adern brann, i^ueradcrn ganz gerade, der Randdorn nicht

bemerkbar. Dio IJpjne ^ind schwarz, dio Mittel>(henkel verlängert, die Hinter-

scIiIhii*'!! sohwarh gebogen und in gleicher \Vtt>t' wie bei Artcia longipes Ztt.

behaart und beborstet. Die Pulvilleii >iiid hrhunuzig i^'^lbiichwciss. an den

Vorderbeinen auffallend grosser alt» au den hiutcreu. Dat» Q hat einfache

Beine, deren Beboretnug gldehf«!!« der dee 9 <>a lot^fipei gleich itt Ich

sammelte von dieser Art 25 Eiemplare, daronter drei Plrchen in copula, »Ue

am Stilfseijoch, und swar auf der Röthelepitie nnd oherhalh der Fransenahdhe^

unterhalb derselben habe ich diese Art nicht angetroffen.

Von den Autbomjinen mit behaarten Angen und abstehend bell Marten

nnd bpbor>teten Hinter:^chienen, denen r r-betehende Sporn am Ende der Innen-

seite fehlt, nntertichpidet sie sich durch die in beiden Geschlechtern dunklen

Schwinger. Pi»^ .^rt steht t\er Aricia suhrostritta Zette r stedt'?» «ehr nahe und

nnter«:cheidet sich von derselben durch etwas längere Fühler, ein weniger vor-

treteii<i«>H. nicht i^ilber^chimmerude8 Untergesicht und durch eine andere Hinter-

leibsztioliiiung.

l rifhoptiriis rosfratiiti Meade. Monthly Mag., XVIII. Der Autor

beschreibt die Art nach einem einzigen, verstümmelten^) cT» doch ist die Be-

schreibung so Tortreiflich und die plastischen Merkmale des Thieree so anfVkIlend«

dass eine Verwechslung nicht leicht stattfinden kann. Da ich die Art am Stüfter*

joch in sahireichen Sttteken und auch in drei copulirten Paaren sammelte, so

erlaube ich mir hier nur Weniges lur CharakteiisiruDg derselben hinsntufttgen.

An den Mittelbcinen sind die Schenkel aufXhllend verlängert, die Schienen haben

am Ende der Innenseite einen langen aber anliegenden Sporn; die Hinter-

s<'hien*'n sind auf der Wiirz^-lhalftc dicker ais an ihrer Spitzenhälfte. Das 9
hat eine trlcjohbreite Stiriie, mit «iri-r breiten schwarzen, in fjewisäer Beleuch-

tung grau schimmernden Mittelstiieiiie und Kreuzborsten : ein gleichraässig

dünn bestäubtes Abdomen, an dem eine s<hwarze Rttckenstrienie kaum wahr-

zunehmen ist. Die Beine sind einfach, die Verlängerung der MitteUchenkel

kaum merklich; die PulTÜlen klein nnd von dunkler (echmutsig geibliehwetsser)

Farbe. Die Schwinger ebenso gefirbt wie beim •

Lanaps Meig.

innoetut Ztt

Hyiemyia Hob -Desv.

pullula Fall
,
Spondinig.

ttliim-Mi fiond., Pnri-.\lpe.

jnliventrts uov. spec, St.-J.

Hyiemyia pifiiuntri» nov. sppc. '. V Tota schistaceo cinerfa,

opacai pcUpis et antennis longiusculis nigris, arüta pilosula, facie cana parum

') «Haviiif l«kt tb« anteriw lilttM and ttrsi, «nd tke middle Itgs «ntirely.*
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producta, (jcnis niijromimntihus, orc non excrto: vculis in mare vitta fruntali

tenui niijriciniic sefarnfis; (hnracc oh^iolctc bnumro irivittato; cah/pfri>i sor-

didt (luLuloalbtdtii, haltet ihnk pallide (lavis; alis ciuereohyalints bu-^i jxiulum

fuiee8Centibu8, costa subcUiala, spinula distincta; abdomine vilta lonyitudinali

in dorso niffra ineinaia tegmentwrum paWdU subinterrupta ; venire m media

fiueiatlatm Umge pUoao, lam^it wdidis nigricatUibuB Umge püoeie; pedibut

nigrit, Ubiis pottiei» intus tetüUu cUiptas dittindiua ereetae gerentibue; pul-

viUi laHuecuU ftanido üdbieanles.

Q fronte lata, vitta hruneo fuha; thorace distinctim tristrigtUo; ab*

domine striga dorsuali intenupta vix eompioMi ali» hgaiiniB,

Lonij. corp. i mm.
liahilut in jufßo Ötelriano.

Simiilima Htjiemyiae peunicHlarx Kond. (Pri»dr., VI, 181, :>}) 0) et crini-

ventri ZU. (Dipt. Scaud., XIV, 0244, löO— 161) sed multo minor, colore corpo-

ris non flavieante sed glaucescente cinereo, antennarum arista brevius pilosa,

tibiia poeHeia intu» eehtheia et alie non fktvieantibue. Cum barbiveniri Zit

(1. 0., IV, 1589t 204) toto eoeto dwerea eanfundi wm potett.

Atchgrftu mit ctWM biftolieh od«r bUuliehgrttn gemengt^ glusloi. Di»

Stirod ein wenig vorspringend, die Ftthler fast bis zum Mandrande reichend.

dM dritte Glied 1> ^mal lang als die Basalglteder; die Angen des durch

die sehr schmalen Stirnleisten und eine ebenso schmal? schwarze Stirnlinie ge-

trennt; das Gesicht, weissg^rau (9* oder fast silberweiss (^f). mit Uraunem

Schiller, gebt nur wenig unter die Augen herab: die Backen uutHn mit einigen

Borsten b^^setzt; die Fühlerborj^tt» niit nur wenig abstphendeu iiurzt<n Haaren

und nur ein« sehr Icurze Strecke an der Basis verdickt, ihr letztes Glied deut-

lieh abgetrennt. Der Rückenschiid mit drei braunen Striemen, wovon die mitt-

lere bii nm Sehildebeo, bei einem Exemplare aneh anf dietea eich erttreckl,

bei einem anderen aber alle drei sehr nndentlieh lind. Der Hinlerleib de« cT

ist platt, streifenfl^rnig, die brannachwarie Rfickenstrieme ist dureh die lichte-

ren Ringeinschnitte achmal nnterhrocheu, die Analringe sind grau bestäobt, die

Baut'hlaniellen sehr gross:, lang und ziemlich dicht behaart; am Bauche gehen

beim vom zweiten Ringe aus fast büschelartig lange Borstenhaare, von denen

manche bi.*» übor die Bauiblamellen hinaus sich erstrecken; überhaupt isf die

Behaarung Aph ganzen Abdoiiifns sehr grob, so dass sich die am liande der

Segmente stehenden Maorocbeten nur wenig davttn unterscheiden. Ich sammelte

von dieser in die nächste Verwandtschatt vt»n pfutcilluns Rund, (die wahrschein-

lich mit eriniventris Zett. sjnonym ist) gehörigen Art ein eincelnes (f nnd zwei

Pirchen in eopnla am StÜfserjoch.

AnfkMtjfia Meig.

puiitta Meig., Cd., Ld.

rufieomit nov. spee., Sarke.

abbreviata noT. spee., Si-J.

Anthamyia ruftcornts nor. spee. (f. Caput oculis stricte cohne-

reniibue, anlenma mediocribus totia rufia^ arieta eubnuda ad baaim inerasaata.
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rufa üpieem venia nigra; irimgvilo franiali pmrfBO, nigrOt olbo Umbatoi faek

atbogriteOf fu»eo mieanU; palpi» et proboeeide rufie; ihoraee nigro, eimerto
adipeno, kumerie vix paUidioribua, tCfUeUo apiee rufo; eUtdamim rufo, aJbido

lemter eontpeno, ttriga doreali inierrupta hrunneftcrntemfa, ftegmetitis ahdo-

min€Üihnfi antice rufo, postice nigra mnrqxnntia: valvulis albis, }ialt€rU>uit flarin:

pediftus ruß}:, tarsif: rix ohgcurioribus. Alis hyaiinis, tpinüla costali nuUa,

vetiula trunsversali posteriore flexa,

IjOng. corp. i'T,') mvt.

Uabitat: Teriolis meridionalis volles (Alle Sarche),

Die Art gehört zu jener Omppe der Antliomjinen, welche ungleiche

Schüppchen hahen nnd deren eeehete Lingsader den FlQgelrMid tle eine Falte

erreicht, also xur Gattung Änthomyia im Sinne Bondani's. Sie nntenclieidet

sich von allen beirannten Alten» welche ein gelbes Abdomen beeitten, sogleich

durch die ganz und gar gelben Fühler; von der einen oder der anderen Art

noch durch die auch an der Spitze gelben Taster, die auch an den Hüften und

Tarsen gelben Beine, die pube=<"»»nto. an «ler Basis gelb« Ffthlerborste, den

kurzen streifenfririnitj^n Hinterleib, das Fehlen <les Klfigf»lranddorns und die

geschwungene hintere i^uerader. Jeder Abdoiiiinalring hat au seinem Hinter-

rande eine einfache Reihe von stärkereu Borsten, vou deueu die beiden mittel-

sten, im Dorsalbtreilen gelegenen, viel schwächer sind als die übrigen. Die

Hitteiecbenkel haben an der Hinteraeite, gegen die Spitie in iwei faet über-

einander stehende Boraten, die HinterKhenkel deren 7—8 am leisten Drittel

der Oberseite nnd awei Bethen an der Vorderseite, woTon die nntere nnr an der

Spitzenh&lfte steht. Die Angen sind aneinanderliegend; das kleine, beiderseits

weiss eingefa.säte Stirndreieck hat nur drei Borsten an jeder Stirnleiste. Das

Abdomen hat eine durch den schmalen schwarzen Hinterrand der Segmente unter-

brochene braungelbe Rückenstrienie und 'benso gefärbte Querbänder am Vorder-

raude der Hinge. Die Klauen sind schwarz, die l'nlvillen schmutzig gelblichweiiis.

Ich fand das beschriebene Exemplar iu Alle Sarche; die Art dürfte der

Mediterraul'autia angehören.

Ant/wmyia abbreviaia nov. spec. Nigricans, cinereo adspersa;

aniemii» UmffUuäine epietomatie, aristo nmda, fade et fronte non proMtncnft-

bne, nigria, äXbo mieantOfm; oenlie arete et^aerentHnu; palpü fiame; tkemee

indietinefe ttriato, aeutdh uniecHore; abdämme iMepreeaa &apra et in lateri-

bu8 hirto subttte mtmbraiimeeOf paUido, nndo; eegmenüi imaeqmdibue: primo

Umgiaeimo Uneam dwrenalem ahbreviatam nigram gerenie, seeundo et tertio

fere aequalibug, figura nigra 1-formt pictis, quarto raJdr nbbreviato, dimidio

saltem hreriorr nnffcedente et Hnea latiuscula niqrn ornnto; nun nigra niti-

dissiino. latneUis rcHtralihus tenuihuft apice incurvatis (JuniKitis) coucomifato;

alis latis fusco flavej<centibus, basi flarifi, costn non ciliata. sptn>dla sut>nulla;

calyptris et halteribus flavis; pedibus testaceis, femaribus in parte supera api-

cem versus paulum infuscatis, tarsis ovinibus fuscis.

Long. eofp. 5*5 m».
Hebitai in jugo Sidviano, — cT ; 9 mihi ignofa.
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Schwarz, aschgrau bestäubt; die Fühler schwarz, kräftig, bis zum Mund-
rande reichend, iJorste nackt, an der Ba.si8 (V« der Länge) verdickt; Stirndreieck

und üntergesicht schwarz, mit weissem Schiller, ebenso auch die Stirnleisten;

Wangen und Backen schmal, die letzteren sehr wenig unter die Augen herab-

gehend; Augen gross, in der Mitte zwischen <k'ni Scheitel und der Fühlerbasis

bloss durch eine sehr feine, weiss schimmernde Linie getrennt, an der die

beiden Orbiten aneh mit einer aterken Lope nidtt mebr tu unterscheiden aind;

Tnetor gelb, aebwftn bebaarl; der Tborurfteken weniger beittnbt als der ftbtige

Körper, so dass die glftniend eebwarse Gnindllirbe dorehsebimmert» denflicbe

Lftngsetriemen sind jedocb niobt sn bemerken; am HinterriUdEen nnd an den

BrostMiten zeigt die aschgraue Bestäubung eine grQnliche Beimischung, was

ancb am Hiuterleibe in gewisser K'irhtung wahrnehmbar ist. Der Hinterleib

streifenförmig, jedoch nicht ganz phittgedrückt und nicht besonders schmal;

der erste Ring, au dem eine Zusammensetzung aus zwei Ringen mit der ein-

fachen Lupe nicht zu unterscheiden ist, ist so lang wie die beiden folgenden

tnsammen, der dritt«' Rinir ist kaum merklich kürzer als der zweite, der vierte

(leiste) ist dagegen in auffallender Weise abgekürzt, er ist fast nur halb so

lang als der dritte nnd viel breiter als lang. Die sehwatie Zeiebnnng am Ab*
dornen bestebt ans einer an den Absebnitten abgesetiten BQekenlinie, die am
ersten Ringe sebr schmal nnd knn ist, un iweiten nnd dritten je ein lateini*

sebes T mit etwas verscbwonunenen Winkeln bildet, und am vierten Ringe fast

nnr als ein viereckiger branner Fleck auftritt. Die Genitalien sind glänzend

schwarz: die Rauchlamellen bilden jed^rscits ein schmales und dünnes, streifen-

förmiges, glänzend schwarzes, an seinem Hude hakenförmig gebogenes Blättchen,

das au beiden mir vorliegenden Exemplaren deutlich und in zu gleich massiger

Bilduug sichtbar ist, als dass man annehmen könnte, die hakenförmige Krüm-

mung sei durch Vertrocknung entstanden. Die Behaarung des Hinterleibes ist

am Büeken nnd an den Sdten ttomlieb didit, feblt aber an der bftntigen, blass-

gelbon Banebseite ginilieb. Von stirkeren Borsten sind nnr je eine ans Tier

Paaren, Ton denen das mittelste am sebwicbsten ist, bestehende Beibe am 2.,

3. and 4. Segmente knapp vor den liebtgrauen Einschnitten bemerkbar; die

Borstenreihe am ersten (langen) Segmente ist von der übrigen Behaarung nur

durch ihre Stellung zu unterscheiden. Die Flügel sind ziemlich hreit, gelblich-

braun tingirt, mit fast rostgelber Basis; auch die Schiippchen, von denen das

untere nur wenig unter dem oberen hervorsteht, sind gleich den Schwingern

rostgelb. Die Beine sind gelb, die Schenkel, besonders deren vorderstes Paar,

sind an der Überseite gegen ihr Ende hin mehr oder weniger deutlich gebräunt}

die Tarsen sind sehwanbmnn. Die Bebaamng und Beborstnng ist dnrebans

sebwan, bietet niebts AnfIbUendes nnd gleiebt im Chusen der der allbekannten

,Aiilftomyia radietm L.

ChortopkOa Macq.

päifera Ztt., Dipt. Scand.. IV, 1623, 240, 8t-J.

ignota Roud., Prodr., VI, 231, 36. St.-J.

pttdica Rond^ Prodr., VI, 227, 81, Ld.

Z. B. Gm. B. XXXIX. khk. 72

Digitized by Google



562 EmftiiB«! fokornj.

impudica Roud., Prodr., VI, 223. 2»;. St.-J.

trichodactffla Rond., Prodr., VI, 2Vl. 14, Cd.. U., St-J.

cilicrura Rond , Prodr.. VI. 213. 15, Cd., Ld.

varipes uov, .spec, St.-J., Cd.

elontfoto HOT. speo., St.-J.

mofutcida oor. spee., Pari -Alpe.

C^iürtophUa varipea noT« spee. 9* Qriata, oapiu fere buccaio,

fronte et ore parum prominenHbus, antennis mediocribm etibrobmetie totis

nigria, aritta nudiusruJn avt Sitbtüieeime puberula, facie infra oculoa producta

rufa albomicante, palpis fuscia hasim versm plus minuare ff.<ffacfis; thorace

Unea dor^uali brurined ]>ostice ahbrcviata, alia griseohf/ahnis ba.<im rer.«»<.«

albescentihus. costa purum cilinta, spinuUi tsubnuUa, venis longitudinalihiis 3.

et 4, ^sen.su Sc/iin.) tu viargine alae divergentihm, transversa posteriore 8ub-

recta, ultitna lonyUuditioli margini alae producta', calyptrie atttis vaivmH»

aeptaHime, haUeribue fiameemtibus; pedibm flavis, femorüme t^isque plue

minuwe infuecoHt, Mi$ tevUer griaeo eontpenie, UurtiB fuede,

<f oetiHe distantÜHie, orMüf oBm et mtta firontäU kttiueeula fuhm

oedloe versus interdtm nigrietmte teparatis; abdomine depreseo, Kneari, vesti'

(fiis Uneae dorsualü brunneae, ano grieeo, km^ie ventraUbtte eUü nUftut

rotundatis, rufotestaceis, nitidissimis.

9 t »Vi copula capia, siviilis omnino cT et sicut ille abdomine depresso

sed latiore, fere aubovato, tibiis difitiucff fpstaceis, ceterisque ciirdcteribus

sexualdjus dirersa: fronte lata, pulvillts mmonbus, pedibus imnus püosts etc.

Long. corp. 5-6 mm»
Habitat: In jugo Stdpttmo, vibi $ mores et par nnum ooptdatum eofkgi;

eiiam prope Cond/iiwwn Judieariae marem imtewin cbUnui.

Die Farbe des Kfirpers ist ein Lieht^a, dem ein wenig Blan oder Oriln

beigemengt ist Der Kopf ist etwas aafgeblaaen, die fiaoken breit nnd siemliob

weit nnter die Augen herabgehond. die Stirne nur wenig vorspringend, so das.s

der ganze Kopf, da auch der Hinterkopf auf der unteren Hälfte gepolstert ist.

t'\nf iiinlir als lialbkui;plige Gestalt orhält; die Füliler sind schwarz, hängend,

jedoch nicht aulif das dritte (ilied ist l'/iioal so lang als das zweite und

erreicht nicht den Mundrand; die Fühlerborste ist fast nackt, an der Basis

(Vs ihrer Lauge) verdickt; die Stirne des ist breit, jedoch nicht gleicbbreit

nnd bedeutend eehmiler ak Iteim Q. Die Stimboreten in der Zahl fon 5—^7

an jeder Seite sind nacb innen geneigt nnd stehen sowohl von der Ftthlerbasis

als auch von der Spitie des Oeellendreieeks etwas entfernt, sie sind sehwaeh

aber siemlicb lang; das 9 ansserdem noeh, swischon diesen nnd den

Scheitelbor&ten, drei Paare stärkerer, nach anssen und abwärts geneigter Stirn-

borsten; die Kreuzborsten fehlen. Die Wangen nnd Backen sind rothgelb, mit

fast schne»'weissem, die ersteren auch noch mit schwarzbraunem Schiller: der

unter den Fühlern liegende vertiefte Theil des Untergesichtef bis zum vorderen

Mundrand«« hin ist bei allen meinen Exemplaren grau mit weissen Reflexen; die

Palpen siud bei einem Eieiuplar fast ganz, bei den üt>rigen an den beiden
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Eoddritteln oder doch an der Endhälfte schwarzbraun, an der Basis gelb. Der
Thorax aeigt eine mehr oder weniger deutliche braune Röckenliuie, die in einitrt'r

Entfernung vor dem Schildcheu endigt; der Hinterrflcken ist kaum etwas lichter

als der Thorax und das Schildchen.

Der Hinterleib hat gleichfalls eine braune Rückenlinie, die jedoch bei

d«D am StilUwijoeh gefangenen Bxemplirtii tut gme nicht, bei den von Con-

dino nur nndtatlieh xu Mben ist Die Antlrioge des sind ebenso beatinbt

wie das Abdomen, die BaucblameUen stehen nnter dem Tieiien ffinterleibsringe,

sind dünn, blattnrtig, nncb unten Terlingert nnd daselbst nbgernndet, glinsend

gelb nnd werden nur an ihrer Basis dicker, wobei sie ein«^ schwarze Farbe an-

nehmen, durch die wieder auftretende Bestäubung an Glanz verlieren und mit

horstenartig^eti schwarzen Haaren ziemlich dicht besetzt Hrschpinen Die Bebaa-

runt; des Abdi'niens i8t schütter, die am Hiiiterrande der iiingp stt^henden Bor-

sten sind schwach und von der übrigen Behaarung nur wenig zu unterscheiden.

Die Fldgel sind weisslichgrau, gegen die Basis zu mehr gelblich weiss ; die

Schüppchen von derselben Farbe wie die Flügelbasis, die Schwinger mehr gelb.

Die Beine sebeinen in der Firbnng mehr ab gewöhnlich ahsnindern:

die Sehenkel sind immer gran bestftnbt nnd an ihren beiden Enden in grosserer

oder geringerer Ansdebnnng gelb, die Mitte ist entweder gans oder nnr oben,

oder oben und an einer der beiden Seiten schwarzbraun; die Schienen sind

braun bis bräunlicbgelb, die Vorderschienen sind immer etwas dankler als die

hinteren; die Tarsen sind schwarzbraun.

Der Hinterleib des Q ist ^gleichfalls plattgedrückt, jedoch bedeutend

breiter als der des o'. Gescblechtstheile sind bei meinem Exemplar einge-

zogen, daher wenig sichtbar; sie scheinen glänzend schwarz zu sein.

CfiOrtophUa elongata noT. spec. cT, 9. Glauco cinerea, opaca.

Amieimii m€iiioeribu$ et palpis ni^rts, aritta nudiuteUla; fr<mte ei ore pamm
pramirnntUms; gmi» et fade cum corpore eoneohr&tus, nigro et argenteo mi-

eoMtibue, ihoraeit dieeo 9ix obeeuriore, eeippiris paUiäe flame, halteribue testo-

eets basim versw infuicatis.

oculift cohaerentHme, orlitis tantum angustis disjunctia; abdomine

angusto vedde elongato, depresso, toto piloso, linea dorsiwU nigra. incimriA

segmenforum griseis intemqifa, ano perparm, luilvulis })arvis su/juUo; prden

nign, eUiugati, femoribus pusdcis nd latera et subtus viüosulis, tibiis proprtis

intus setulis aliquihns erectis instructtji.

9 mari simüis abdomine angmtato et eiungato sed striga frontali lata,

atra; abdomine vix vesUgio Kneae dortuaUe,

Long. eorp. (t6mm; tong. äMkmnme S'Smm, UUU. 1mm.
* BabUatt ${fet umeam Q in jugo StOokmo supra FranäeneMhe nweni.

Die Art ist dnreh den langen, sdilanhen ffinterleib nnd verhältnissmässig

lange Beine ausgezeichnet. Der ganie Körper, auch das üntergesicht, ist blin-

lich aechgraa; der Rflckenschild kaum etwas dunkler, die von den Schultern snr

FHiffelbasis ziehende gewöhnliche lichtere Strit^m« nur wenig bemerkbar, der

Hiaterrücken kaum merklich lichter gefärbt. Das Abdomen, vollkommen streifen-
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türuiig uDil sehr schmal, hat eiuu schwarze Itückeulinie, die an deu weissgraueu

Einaehoitten «twu unterbrochen iffc; sdne Behnirnng ist oben and am Bm^«
limnlieh dicht und missig lang; Ifacioebtten finden tioli nm Bande eines jeden

Segmentes sn vier Paaren, wovon das mittelste am sehwiebston ist; die Ringe

nehmen gegoi den After in an Lftnge fast gleicbmissig ab. Die Copnbitions-

Organe sind sehr klein und ganz an das Ende des letzten Ringes zosammen-

gedrängt. Schüppchen und Schwinger sind lichtgelb, die ersteren fast weiss.

Di« Beine sind schwarz, dii> Hinterscheukel so lang als der ganze Hinterleib,

die dazu gehörigen Scliienen von der.selben Länge, die Tarsen j<»doch etwas

kürzer, der Metatarsus so lang als die folgenden drt^i (ilieder zusammen. Die

schmntzigweissen Pulvillen sind beim stark verlängert, die der vordersten

Füsse fast so lang aU die beiden letsteu FassgUttder ttisammea. Das $ , welches

ich swar nicht in copnla, wohl aber mit den beiden mir Torliegenden sn'

gleich fimdp hat gleichMs einen sehr schmalen und langem Hinterleib; des

perlgrane üntoigesieht achillert ebenso wie beim weiss und brannschwars;

die Stirnstrieme ist sammtscbwarz und mässig breit, die braune Rückenlinie

des Hinterleibes kaum angedeutet, die Abdominalringe alle vier fast gleich lang,

die Pulvülen sehr klein und alle Beine mn wenig k&rser als beim (f.

Choriophtta mtufmetUa nor. sfee. cf• Chortophüae iriehodaet^lae

Bond, simillvna, cujua descriptio in mfjjHscuIam nofitram omnino adhiberi

potest, sed differt: arista distincte jnU/erula, thorace dorso manifeste fuscO'

trivittato, S}nnnla costaH parva fed dififinctn. Alarum i'enn transversa inter-

media extra apicem sita primae (.<tcH)uiae Kon<lJ loitfiitudinalif, fenirinl-un

posticis inferne ad apicem tantum modtce longe sctosis, tibiis proprits non

cüitUis. Praeterea duplo major.

Long. COT}). 5 mm.
IlubUut in Alpe Pari (Teriolis merulKDinUs .

Die Beschreibung Rondani's im Prodromus, VI. 21:5. sp. 14 Tncho-

dactylu, passt so voUstäudig auf die neue Art, dass ich es für hinreichend halte,

bloss die ünteraehiede hiw fbsfemstelien. MajuscuUt hat die Fühlerbovste etwas

ttnger behaart, der Thorax seigt drei deutliche branne Striemen, von denen

die mittlere bis sum Schildcben reicht; der Flftgolranddorn ist klein aber dent-

lich; die kleine Querader Uegt etwas anaserhalb der MOndnng der ersten Längs-

ader; die Hinterschenkel haben an der Unterseite nur einige mässig lange

Borsten nahe der Spitze und den Hinterschienen fehlt die cilienartige

Beborstaag ao der Vorderseite gäuzUch; aaaserdem ist ausere Art fast doppelt

80 gross.

Ich habe davon nur ein einzijje« das ich auf der Pari -Alpe bei Pieve

di Ledro fing. Zum Vergleiche dit iitt ii mir zaiilreiche Stücke von Trichudacfyla

Koud. aus der Wiener Gegend (Stadlau, Kekawinkl), dem Leithagfbirgf-. v<»in

Neusiedler See, aus Südtirol (Cd., Ld.) und zwei durch die Oute den Herrn

Kowari erhaltene (f ans Asch in Böhmen, woron das eine ,secnndum tjpain

BondanU* beaettelt ist.
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Uomalomtjia Bonch^.

cilicrum Hond.. Prodr., VI, 5ti, 12, Ld.

penicukUa Bond., 1. c, 52, 6, Arlberg.

marQinaitk nov. spec, Si.-J.

MomaUimyia mofylfiiila bot. ipee« . Nigra niHdaf Mura et

habüu HcmaUmyiae armaUu Mefg. HmiOma a gua tamm Momkuk pidmu
differt; in hoc enim abilomen superne Mum griteo adipertim exctpHt Itmn^

ffuUa discoidalUmB mgri» mtidis, in nostra vero praeter hanc picturam morjfo

vifier in nngiilis segmetttix angitlutiyu dilatatufi adeft; praeterea f^eqmentum

quartum totum nigrum nüidum €9t, hnea longündinali gri$ea angmtissima

vix observanda excepta.

Habitat: In valle Siüden prope (reminas-Aquas jugi Stelviani.

Der llonialomyia armata Meig. iu Gestalt, Grösse atid Fairbe äberaus

ihnlfdi; Mch in der Bildnng dw MHtelMoe finde ich keinen üntenehied;

der Hetatnnina dieses FaaspMres het nn der Innenseite gans oben nn der Bwis
ein auffftUendee Bfkechel »l»stehender Borstenhanret das sich auch bei armata

an derselben Stelle nnd in gleicher Form orlindet, sonderbarer Weise aber Ton

keinem Autor ausser Meade (jedoch nicht bei d»r Beschreibung der anmtfn,

sondern bei der von carbonaria Rond.) orwAhiit wird. Die Zeichnmig auf der

Oberseit*' d*^s Hinterleibes weicht jedoch von der der Hnmalomijia armata

weseutlicl) ab. Auf den drei ersten Ringen (den kurzen Hasalriug nicht mit-

gerechnet) tritt die gmue Bestänhnng iu Form v*mi viereckigen schief liegenden

Flecken auf, eo dass die gläuzt-ud bchwarse Gruudfarbe den Rand uud einen

damit snsanmenhängeuden dreieckigen Fleck, dessen eine Spitse nadi hinten

gelegen ist» einnimmt; der vierte Bing ist giftnseod schwärt nnd nnr bei ge-

wisser Belenehtnng leigt sich in der Mitte, jedoch ssbr nndentlich, eine schmale

grane Lingslinie. Die Mitte der drei oberen Ringe bat dieeelbe Zeichnung wie

bei Ilomalomyia armata, nnd auch im Uebrigen stimmen, wie schon gesagt,

beide Arten vollkoinnien ftberein. Leider brachte ich von dieser Art nur ein im

Saldenthale nnwcit Gomagoi gefangenes, ganz unversehrtes Exemplar mit; ich

halte es aber für wichtig, durch di»' Besclireibung d^^sselben darauf itufinerksam

zu machen, da nur durch ein reichliches ilatfrial entschieden werden kann, ob

wir es hier mit einer Aberration, einer eigenen Art oder einer alpinen Varietät

00 «vwMrto Meig. in thnn haben.

Ditayta Meig.

aJptfia noT. spec., St-J^ Arlberg.

IHmiyta atphut bot» spee* <f. Ntf/ra niHda adsp^rm, atriga

früntali atra, dnereo micante, orbitis et epistomate cinerti», antenni!t elon-

gatiB nigris, uia breviter swbpiutnata, octi^tf nndiuaculis magnia, facie infra

oculos pnrum deiicendent>\ fronte rix prominuhi, ore noy\ errrto. palpis et

jtrohoscide nigris; thorace indistincte hneato, ad hüerd pnUine confcrtiu< ttcto,

scutello concolore; al)ihmine suhcyltmlrico, luiea dornunli nigra, intnjis vel

minus — pro situ — conspicuu, ano obluso subtus hrevissime uppendicttlato

;

calypMB tttbidk porvts snbaeqmUibua, kaUmbu» paUidia; olts mdiUmpidiSj
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nerris crasstuficuUs fusci^ ut in Dialyta afncipite Lw. fonnatis et directi$f

ultimo longitudinali alarum margtui non prodttcto, longit. tertio m apice alae

excurrente. Pedibm nigris pulvtllis unguiculisque minutis. v ignota.

Long. corp. S'ömtn, long. ol. S'Smm»

Pairia: Alpes IVnolü;

GlioseofI aebwan, mit einer graulich asehgniMn Beetisi»«og, welciw

bcionden du Abdomeo uod die BniitMiten, nebet den eeitlieben und hinteren

Partien des Rückeoschildes bedeckt. Kopf balbrand, in aeiner BUdung dem
Kopie Ton JXalyta nigrieepa Lw. gleich, die Augen nackt — nur bei stärkerer

VergrSsBerung sieht man einzelne kurze Härchen — . durch dip Stirnleisten und

die durchaus gleichbreit^ (V/| der Kopfbreite eiunehmeude) saiiiintschwarze

Stirnstrieme getrennt. Fühler schwArz, bis zum Mundrande reichend, das dritte

Glied verhältnifsraiissi^ ebenso laiiiU'. aber etwas scliwächer gebaut als h^'i der

Low 'sehen Art; die Fublerborste zart und kurz gefiedert, die Stirne uud der

Mnndrand gans wie bei utricept bebentel Der Thoni iat nn seiner Oberseite

am apnnmmaten beetinbt, ao daaa die gliniend aehwnne Ornnd&rbe liimr am
meiatan mr Geltang kommt; der Anfimg iweier geniherten LingaUnien iat gaaa

Torne bemerkbar, von Seitenlinien iat keine Spar Torbanden; ton Doiaoeantral-

borsten aind jederaeita iwei vor und drei hinter der Quernnht Torhanden, daa

Sobiidehen hat anaaer den zwei gekreuzten Boraten an der SpitM noch jeder^

aeita eine ebenso lange nahe dem Rande.

Das Abdomen ist dicht bestfuiht uud hat au d^r Oberspit»' f^iiif zi» nilirh

breite, jedoch — namentlich am letzten Hinge — nicht bei jeder Beleiichtuuikj

gleich deutlich sichtbare liuckenlinie; die äusseren Genitalien scheinen, der

Zetterätt'dt'bcheu Beschreibung vuu Dialyia erinacea FalL nach, dieser uhn-

Heher an aein, ala denen von nfrieept Lw.; aie beetehen anaawei kleinen, gl&n*

send achwanen Lamellen an der ünteneite dea Tierten der glaichlangen Abdo-

fflinalringe and dem daawiachen geatellten, konen anpaarigen Organe. Die

Beboratang dea Abdomena iat reichlieber ala bei albnotpB, jedoch aehr tart nnd

nnr die an allen vier Riugen vorkommenden Marginalborsten sind deatlich lu

erkennen; die Discoidalborsten, welche am 2., 3. und 4. Ringe, wie es mir scheint,

in iwei Reihen stehen, sind v..n der Behaarung kaum zu unterscheiden. Auch

die schwarzen Punkte, auf «iriit'n dip Haar»' timi Horsten stehen, q-pben mir

wegen ihrer gerintren Groj^se ki in-'U Anhalt^^punkt. da sie nur hei den Kand-

borstea etwas grösser werden. Die Schflppchen sind klein, da.-- uutere ragt nur

mit dem ftnaseraten Rande unter dem oberen hervor, sie sind von bleichgelber

Farbe; die Schwinger aind gleichlblla gelb. Die Flttgal aind glaaarüf, mit einer

aehwachen weiaalichen Trfibnng; die dritte Lingaadtr mündet genao an dar

FNIgalapitBa, die hintere Qoeiader ist vom Flfigelrande entfinnit nnd nicht g»>

schwaogen, die kleine Qnerader ateht anter der Mftndang der eraten Lingnder
oder ein klein wenig darfiber hinaus; die dritte uud vierte I^ängsader sind in

ihrem Endverlaufe fast parallel, während sie da bei atriceps sich von einander

etwas entfernen; die sechste erreicht den Flügelrand nicht uud erinnert in Bezug

auf die hinter ihr stehende Aderfalte au die Gattung Momalomyia; die Costal^
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ader ist schwach gedornt und hat einen kleinen aber deutlichen Kanddorn. Die

Beine sind schwarz, die Schenkel durchaus nicht wrdickt und nur die ?urder-

sten Tarsen sind merklich breiter als die der beiden hinteren Fusgpaare. Die

Schüppchen und die gebogenen Khiuen sind auffallend klein, welche Eigeoschaft

übrigens auch deo beiden erwähnten Guttungsgeuo^seu zukommt.

Die Art icbeiat in den Alpen selten aber terbreitet in «ein, d» iob das

eine von den beiden genrnmelten Eiemplaren «n StilfiMijocb« des andere am
Arlbeig erhielt

Cairieea Beb.*DeBT.

oMiM^ffefMiw Fall., Zetterstedi. 1. e., IV. 1485« 85, 8t.-J. (bd

Trafei nnd in Salden).

C^nanUtMa no?. gen.

IroSu Ztt, 1. c. IV, 1009, 224.

Dieee in mebrikeher Hinsicht interessante Fliege, die meines Wissens

bisher nnr ans Schweden bekannt war, traf ich snerst Tor drei Jahren anf nn-

serem Schneebei^e (aoa Sattel xwiscben dem Alpel und dem Schnesberg), als

ich des nngflnstigen Wetters halber mich auf die Untersuchnng Temchiedener

Pflanzen verlegte. Sie lebt, wif» schon Zetterstedt bemerkt, in der geschlosse-

nen Blumenkrone von TroUius furopaeu« versteckt, wo irh sie auch häufig

genug antraf, jedoch nur im Monate Juni, wo die blülit nden Exemplare der

Pflanze noch ziemlich selten sind; denn als ich im Juli darauf abermals am
Scbneeberg den Troüiua in der schönsten Blüthe traf, war vou der Fliege keine

Spur mehr m finden. In der Gegend des Stilfseijocbcs traf ich sie in St Ger-

trud am Fasse des Ortler, gleich nnterbalb des Hotels EUer am Baohnfsr im
Angnst bei schOnem Wetter, gleichfalls in der Blnmenltrone Tersteekt, wo sie

tahlreich, einzeln and in copula, in lebendem nnd todtem Zastsnde anintreffen

war. Ihre Hauptfeinde sind kleine Staphilinen, denen ich sie wiederholt zum
Opfer werden sah. Es ist wohl kein Zwf^ifel, dass sie auch pinf»n Theil ihrer

Entwicklung im Trollius durchmacht; der langen weissen Ei^r erwähnt schon

Zetterstedt, 1. c, wobei er auch darauf aufmerksam macht, dass das Thier

nur in gewis.sen Jahren anzutretfen ist, welchen Umstand es bekanntlich mit vielen

anderen alpinen Thiereu gemeinsam hat.

Aber anch in anderer Hinsicht ist disse Fliege interessant. Nicht bloss

das 9* »nch das cT trägt anf der sehr breiten Stine tot den Oeellen ein Ftar

Krensborsten, ein Iferkmal, das nnr bei sehr wenigen Anthomjiinen (ich kenne

nur Jfyeophaga fungorum Bob.-DesT., ChtUtia monüis Meig. und Chirotia

fttttax Lw.i) TorkommV Anch ist d«r Kopf ziemlich stark aafgeblasen, die Stime

sehr dentlicb conyez gebogen, das üntergesicht fast gar nicht unt^r die Augen

herabgehend, diese nicht rund, sondern oben und unten einen (it utliohen Winkel

bildend; die MundöfTnnng ist pross, beborstet; die Taster kurz; die Beine Imn
and kräftig, sparjiam beborstet, die Sporuborsteu an den Mittelbeioen, die von

t) Ich vermnthe, d&as dies moh M CktroHa alMarti» Ztt. (a^MmcHia Wlb. ap. Ztt.) der

Fall is^ da •ia» aoA nabmdai^— Okbrotim t«v Stilftei^Mk gMelirall« dk«M ÜMkniü b«aitsl.
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manchen Autonni a1» ein Hauptmerkmal der Coeuosieu angesehen werden, Mod
hier s^lir klt in mid weniger zahlreich,

D&ü Ahdomeu ist kurz, die Geuitalieii behr uutwickelt, die Büuchiuiii^Ueu

grou und itftrk IwlKmUk, und nw da, wo aia d«D Baveba fett aoliegen, er»

sebelnan sie Uein; Zettaratedt aehaint ein Mlehaa Enmplar bei Minar Ba-

acbraibiiDg TOT aiab gababt in baban, da er dieeelben klein nennt, denn die

anderen ChanMStere» worin nnaer Tbiar mit eeiner Beaebreibnng nicht übarön*

atimrot, sind unwesentlicher Natur: Die Stirnleisten und das Gesicht sind ]ichi>

grau, nicht weiss; die Stirue des (/ ist meistens, die des 9 oft ganz schwant.

— Die Analringe sind bchwftrrer und glänzender als die letzten Abdonünalringe.

Die Art niuss sicher von Cocnnsin auct. getrennt werden und. da sif £j>^n

der Bildung des Kopfes und Abdoiuens, sowie der abweichenden Flü^'t-llurni

zu Chirosia Itond. nicht gestellt werden kann, eine eigene Gattung bilden, die

eich in folgender Weise characterisiren Ii esse:

CndutOOhiBta nor. gon. Aiühomytuumm.

Caput tubgilolmtare fronte eonvexa, lata, tetis praeoedUiHbm mteiatm
direetU in lUroque msn» imtnteta, faeiß nan pnmmente et imfra oenloa mt-

nime detundente; genia parwi; apertnm ori$ magna mMetia amata, patpi»

§at brevibus; octdis magnie ««du, tdlde dietantibm, »upra et tn/ra angnbUie;

antennis brevibuB mlidis, arista tiuda. Thorace setuloso, in disca praeter

las non nisi pube pollinosn (ecto. Abdotnine qundrianntdato; hypopygio magno,

inflexo; lamellis ventral thus valitlh sf>ufo^t< Alae sat longne, apice rotun'

datae, Costa non cili<itii usquc ad exitum rtnat longitudinalis qunrtae conti-

nuata; nervis inertmOus, ultimo lotnjUudtHaii u.^quc ad tnargmcm (dac pro-

ducto. Cküyptris parvU, valvula inferiore tota a superwre tectu; hnlteriltus

forma toKta. Pedibue brevibna euhtalidia paree et breviter setosis; pulvtUis

mmati», m mare paUMum tantnm mt^oribus quam in femina.

Spee. tjp. Arida trofUi Ztt

Snrcophaginae.

dausa Macq., St.-J. Wie schun Rondan i bemerkt, eine blosse

Varietät von Onena veapHh Fall, nnd gani ferscbieden Ton

Onetia poUta Hik.

Sleringomyia nov. gen.

otidna nov. ipee., Si-J.

Steringomyia uov. gon. Sareophaginanm.

Generibna Cgnomgiae BoL-Desv. et Oneeiae Rob.-Des?. prozimani.

Caput supra parum depremim, ocidi nudi in mare modice late distantes;

antennis supra mcditon oadoruvi inserfif, nrista hasi j>hnnof>n apice hitf nnda.

Ejnstomium sub oculos descend' ns (inttce subproduct kvi ; goui' sujicrne pdo-

sulae. Marum spinula minuta} vttM longüudinalt ([uarta anguUUim fiexa.
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MMpMM |Miiliil«tNi ultra angulum producta, cum tmrtia wm eot^uneta, ante

apicem täae exieru. Abdominis segmentum etiam ftecundum et quintum (pri^

mum anale) macrochetia marginalibus /terie non interntpta ciiictum. Organn

copuJatoria valida, (ipj^endicihns 7'entrnhlius magnis et stylo VMiniif COnico,

vaiido et longo, sub srnwcnto tertto prixlruvte mffuUia.

Die neue Gattung gehört wegen der nn «ier Spitze nackten Fühlerborafce.

der (in beiden Geschlechtern) breiten Stirne, des unter die Augen herabgeheudeu

GwielitM und det VorbandeDseins von Mftcrocheten auch auf den mittleren

Hinterleibiriogeo so den Bareophaginen «od steht den Gattungen Ounia und

Cyntmfia am nftebaten. Von der erateren anteneheidet eie sidi dnreh den

oben weniger tniuunengedHkekten Kopf, durch die im m&nnliehen Oeedilechte

breite Stirne. die weiter oben eingef&gten Ptthler nnd die spitswinkelige Beugung

der vierten Längsader. Von der Gattung Cynomyia durch die stärker und in

anderer Weise beborstete Stirne, die behaarten Wangen, einen rerhältnissmässig

kürzeren Hinterleib, sowie durch den grösseren, mit Macrocheten besetzten fünften

Hinterleibsring (ersten Analring), die Marrochfton anch am zweiten Hinterleibs-

ringe, um! von beiden dnrch da« nicht weit aber deutlich vorgezogene Untergesicht.

Von diet>en beiden, sowie von allen anderen Dexinengattungeu (im Sinne

Rondani's) unterscheidet sich Steringomyia durch die Bildung der mlDolichen

Copulttioneoigtne. Auf die rierte HinterleibegUed folgt ein kunee fünftel, das

seiner Bebontnng nnd Färbung nneh den Tonogebenden Bingen gleiehti durch

die wnUtartige Bildung aber eich den beiden folgenden Genitnlsegmentan nn*

schliesstf von denen das sweite unter dem Bauche eingeechlngen ist und ron

zwei grossen Lamellen umfasst wird; ihm gegenüber kommt unter dem dritten

Hauchringe ein eigenthümliches chitinöses Organ hervor, das einem langen, an

sein(»iri Ende zugeschärften, etwas verdiclctfn, kegelförmigen Stiele gleicht, der,

wenn die Genitalien fest eingezogen sind, sich dm I^uuchlamcllen fast si nkrrolit

zur Körperrichtung j^o anleprt. <ias.K »t dann weniger aal lallend wird, smist abiT am
iiauche frei un<l fast puralitd mit dem Körper gegen den Atter hin gerichtet ist.

Steringomyiu ntylifera noT* apee. c^. Thorace, 8cuUUo, metanoto

ei pediibm nigria, parum «Ufdii, äbdcmku obaeure duü^eo, mtiäo, lemter atbo

micoMte; fade »üb oeuZts rugulota, genü et whiO» al6o mkatvtibue, tiriga

frontali obteure einerateeute, antenni» Umgis subwäidie, artieuh tertio fere

quadrufio hataUhuft longiore, ariietdo eecimdo in apice et tertio in haoi fer^

tugjiwMiitiimet arieta lange plumata, püis inferis jmuluhtm minus erectis, mar-

gine ori.t mperiore et carinis fncialibm Ricuti et palpis testaceift; tJiorace leviter

cinerea aduperso indisfinrfe siriato, gey\\ta]i)nf< nitidianimi!^, himeUis ventrali-

buR in parte infern plaunujnr tesiaceis; calyplrtü alfiis Judteribuft flavin in

media fui^cis. Alift cinerea In/iilnna, nervig fuscia; rennUt trantrerm anteriore

ante exitum primae longtludmalis sita, posteriore obliqun in formam 2 cwr-

vata. PevMfrtt« ut in Oneaia sepulcrali Meig. formati», pulviüis sordidis, un-

guietdit ut m iUa mkmtis»

Long. eorp. 9-^1$mm, hng, at, S^lO'Smm.
HebUtat: J» rertofts edp&m».

ü. B. 6m. B. XXXIX. Abb. 73
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Der ganze Körper, mit Ausaahme des Kücskess and (Ur Saiten dw Hinter'

leibos, ist eisen schwarz. Dos Gesicht und die Wangen weiss schimmernd, der

obere Muudrand und die Gesichtsleisten rotlipelb, welche Färbung: sich niaiichmal

auch auf deren nächste Umgebung erstreckt. Du.' Racken sind mit ziihlrnjcheu

schmalen Furchen bedeckt und erscheinen bei etwas stärkenr Vt^rgrosseruug

und pewi^ser Beleuchtung' wie ans übereinander jjelegten Schichtfu aufgebaut;

sie sind ziemlich dicht und laug beborstet. Die Waogen sind sparsam, kurz

und zart behaart; die Hondleieteo mit Borsten Ton abnehmoider GrOsse bie

in ihrer Hälfte hinauf beeetst Die Taster sind gelb nnd zagen mit ihrem

Ende ftber den Mnndiaad hinaus, der Bflssel ist schwanbrann, die behaarten

Saugilicfaen sehmal. Die Fühler sind sehwan, die Basalglieder grOestenthetls,

das dritte Glied nur an der Basis rothgelb; die ziemlich lang gefiederte Borste

ist an ihrer Basis und in der Mitte, da wo die Verdickung aufhört, gelb, sonst

schwarz. Die Stirnhorsten (0—11 Paare) gehen in einer einzigen Reihe von

der Fühlerbasis bis zur Spitze des Ocellendreieckes hinauf; auf d»nn letzteren

selbst und hinter deniselh»'u am Scheitel steht je ein Paar Borsten, wovon das

erstere bedeutend stärker und längtr ist als das letztere; nebstdeiu ist noch

am Scheitel nahe dem Augeuraude je eine &uhr starke Borste vorhanden.

Der Thorax ist leiebt gran bestäubt, oben gans vorne sieht man den

Anfang von vier eohwanen Linien, woron die mittleren sehmiler sind, sie

weiden jedoch sehen da» wo die Thoracalborsten beginnen, nndentlieb. Die

Aerostiebalborsten sind mit den Dorsocentralborsten von gleicher Stärke nnd

in je fünf Paaren (swei vor, drei hinter der Quernaht) vorhanden. An einem der

mir vorliegenden vier Exemplare finde ich an der inneren Dorsocentralborstenreihe

auili drei Borsten ror der Quernaht, bei einem anderen dasselbe Verhältniss,

doch nur an der rechten Seite, ohne dass auf der linken eine Borste abgebrochen

wäre, was mau bei der Stärke derselben gewiss sehen niusste. Die Behaarung des

sehr schwach weiss bestäubten Kri<'ken8chi!d*'s, sowie die des Schildcheus uud

Abdomens ist nicht laug aber ziemlich diciit. Das Schildchen tragt au der Spitze

die gewöhnlichen swei gekreuzten langen Arsten nnd anaserdem noeh jeder-

seits vier bis ftnf Bandborsten nnd ein Borstenpaar auf der Ifitteliläche.

Am Hinterlcibe finden eich jederselts am ersten Ringe je iwei od« drei

Bandmacrocheten, nnd twar an den Seiten derselben; am sweiten eine un-

unterbrochene Reihe derselben und ebenso am dritten, vierten und ersten Anal-

ringe. Discoidalmacrocheten sind nur am vierten Hinge vorhanden und da so

schwach, dass sie unter der hier etwas längeren Behaarung kaum bemerkbar

sind. Die Geschlechtsorgane sind, mit Ausnahme des ersten, dem Abdomen

gleichgefärbten Ringes und der unten öfters rt>thgelben Bauchlamellen, glänzend

schwarz und ziemlich dicht beborstet. Die Schüppchen sind gross, weiss, nur

am Kunde etwas gelblich. Die Schwinger au der Basis und am Köpfchen gelb,

in der Mitte aber gebräunt. Der öfters auch stahlblaue oder stahlgrfine Hinter-

leib ist auf der Rückenseite tart weiss bestaubt.

Ich fing vier <f von dieser Art am Stilfteijoeh nnd sah dieselbe auch

bei Henn Dr. Handlirsch (vom Stitfseijoch). Das 9 kenne ich nieht

j _ d by Google
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Sarcophaga Mfig.

dissimiiis iWig., St.-J.

atropos Meig., St.-J.

vagans Meig., ^^t.•J.

affinia Fall., St-J.

.BAyiidUfto Bond.

proüxa M«i|;., Ld.

pefftieeiw Egg., Cd.

Taohininae.

Nemvrilla Kond.

not^ilis Cd.

Nemoraea Rob.-I)t'.sv.

erythrura Meig., Cd.

Mieropalpus.

eamptuB Fall, Si'J.

IVta» Meig.

alpwM Meig., 8t-J.

Poltcka Hacq.

aenea Mei^f., St -J.

Microtricha Mik, Wiener Entoinol. Zeltg., 1887, £>. 2ÜU {ätiflomyia V. d.

Wulp).

punctulata V. d. Wulp., Arlberg, gleich oberhalb Langeu.

Masicera Macq.

proxima E^g » Cd.

nifrn/WHW Perris, St-J.

tn^nnipto Macq. apad Sood., St-J.

JVonftfia Hdg.
tibkUi» Macq., St*J.

JBttttmAau^rta Mei(?.

veriiginosa Meig., St-J.

Macquartin Rob.-Dfsv.

grisea Fall., St.-J.

niY»da Ztt., St-J.

Exorista Meig.

polycheta Macq., Trafoi.

eMim Falln Arlberg.

IVyp'ooera Macq.

UtHfirwu Mdg., St-J.

Pend^ Bond
unicolor Fall., Ld.

Seopolia Kob.-Desv.

costata Fall., Cd.
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Emanael Fokorny.

morio Fall., Cd.

tricincta Rood., Cd.

Braehifcoma Rond.

d€via Rond., Prodr.» III, 204, Cd^ Sk.

adolcsccHH Hood., $t.-J.

Maeronychia Koiul.

ülj>t:itris Kond., ät.-J.

Plagiii Mt-ijr.

nifico'iit'i Ztt.. St.-J.

runcolii Mt-ig., St.-J.

Sphtjcaputa Uoiid.

eontca Fall., Cd.

tnirteato Mei^., Cd.

Heteropterina Macq.

mifIftpNftctota Bond., Sk.

3fet0|pw Meig.

argyroe^phala Meig., St-J.

/>)e(/a Moi;,'., 8t.-J.

Sc Iii II er führt in seiner liestinmiungstabelle das Genu» Clista Meijr.

unter den luicktuiigigeu an; Meigeu, der nur das Q von fotda kannte, ha^t

bezQglich der «Stellung dieser Art: „Unbebtimmt in lUicksicbt auf die Bekleiduog

der Angen'. Rondani (Prodr., IV, p. 94) hat das Genna Clüia als mit nackten

Augen veneben cbarakterlsiit, foeda davoi getrennt nnd in eine eigene Gattung

»Fortüta" gestellt Ich erhielt beide Geschlechter, das cf hat deutlich behaarte,

das 9 nackte Augen.

Phaninse.
üromffia Meig.

thoracica Meig., St*J., gleich oberhalb Trafoi.

Betseria Kob.-Desv.

melanura Meig., St.-J.

üin Stück mit fehlender Spitzenquerader (Apostrophushvr., Beschreib.»

II, 310. Vgl. Mik in der Wiener Eutomol. Zeitg.. 18^8, S. 3o3).

Tetanoeerinae.
Tettmocera Latr.

tylvatica Meig., St.-J.

Chloropinae.
Siphondta Macq.

pcUposa Fall., 8t.-J.

UUdinae.
Lonc/taea Fall.

fartata F^iil., St.-J.
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Helomyzina«.
Helomyea Fall.

cingulata uov. spec, Cd., Ld.

ffeiomyna cingulaia bot« Sfoe. cT^ 9 • Supra UtUuea mbUu UUea;

teutdh—margimexcepto ^ nitäo, piUuramm dmUdU superion hi^
tennarum pOi» longiiueuHi phmaia; abdamine in hati aegmentontm B., 3., 4,

et ionpt 6. (in Q) mgriemUe; pedibm bOeit, ftmoHbuB oiOieiB ante apiem m
parte antica palliJe sed distincte fusoo maeidatis; alis fiavescente fuscis, costo

dittinctissiwte tpinulato, nervis longitudinalthus 2,, 3, et gvorlo in exitu fueeo

WMCidatig, nervis transverfd^ totis fuscedine cinctis

cT- Pedum mcdiorum femm ibtis subtus spinulis nujris brcvibus et crebris

arnuitis, tibiis inetatttrsisque propriis ]ier totam longiludinem subttis pilis

longitisciilis credit omatis; pedum anttcorum et posticorum femoribus sttbtus

päis lüngts ttnuibus Jusco flavescentibus vestitis. 9 pedis simplicibus.

Long, corp, 7^7 5 mm, long. ai. TUS^T^Smm.
Sebiiat: Conäino et Pieve di Ledro,

Die Art gehört m den grfieeeien der GeitaDg; sie ist »n der Stime, dem
Brut- and dem Hinterleibirüeken brannliebgelb, das Untergesicht, die Bmst-

seiten und der Bauch sind bedeutend blässer gefärbt, fast graulicbgolb, das am
Unteigesicbt und um die Hüften in weisslichgelb übergeht. Die Fühler sind

ganz gelb, die Borste massig hng gefiedert, am Mundrande an allen mir vor-

liegenden sieben ExHniplareii jedfrscits nur ein*' VibrisK^: Stinio. Hiutf^rkopf,

der seitliche Mundrand, dt-r KMirkfii der IJrust und d"s Hinterleibes, wie auch

die Koine sind in gleicher Weis.' kurz behaart; die Behaarung der Brnstseiten

ist Hehr kurz, die der Mittelhült' n auch beim cT nur massig laug und nicht

sehr dicht. Die Haare und Borsten des BfickeDscbUdee stehen änf Ideinen nnd

grösseren brannen Punkten. Die vier Bndringe des Hinterleibes (fftnf beim Q)
sind — der letste nicht immer deutlich — vor den Einschnitten schwan ge-

siamt. üeber das Bflekenschild gehen swischen den beiden inneren Borsten-

reihen zwei schmale Längsstriemen bis zum Schildeben, sind jedoch wenig

auffallend, am (leutlichsten sind sie gegen ihr Ende zu. Die Flügel sind braun-

gelblich tingirt, die Queradern dick branngp-^jänrnt. <lie an der Flügelspitze

mündenden Lüngsadern an ihrem Ende schwach aber deutlich brauugeHeckt, an

der vierten Längsader f rstreokt sich die Bräunung bis zur hinteren Querader,

ist jedocli weniger deutlich, au • in/.'InL'u Kxenijdaren kaum siclitbar. Die Costa

ist mit verhältniäsmässig starken und zahlreichen Dörnchen bewehrt, daü Durucheu

an der Mündung der Hilfsader auffallend grösser als die anderen.

Vorder- nnd Hinterschenkel des sind an der Innenseite mit langen

nnd sarten Haaren dicht besetst Die Mittelsehenkel haben an der Unterseite

sehr sahireiche Icnrse, jedoch nicht besonders starks Dörnchen; ihre Schienen nnd

ihr MetatarsuB haben eine lange, fast sottige, feine, entschieden abstehende Behaa-

rung, der Metatarsns dberdiess am P^nde ^—i knrse aber starke Dörnchen; unter

dieser Behaarung ist er mit den gewöhnlichen kurzen nnd steifen Härchen zerstreut

besetzt; dem 9 fehlt diese auffallende Behaarung an allen drei Beiopaaren.
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Die Art stellt in luieli-ter Verwaudtschutt mit Helomyza foeda Lw. und

Helomtjza }>cctoralis Lw. Hie erstere wurde auf Kliodus im Februar, die letztere

bei Messiua Anfangs April und in Deutüchlaud im Juui gcsauiuielt; Udomyza
ctn^loto fing ^ im Aagtufe in Sfidtirol hA Coodino «ad Fiir« di Ledn». Von
•einen beiden Arien Mgi L5ir, dMS eie «in «Uen plutlsehen HerkmAlen aneeer-

ordentUcb nabe stellen*, ebne Anfttbranf ixgend eines «oleben uatencbeidenden

Merkmales, aneaer dass «beim von jweforalif am MÜkdmeialanns kaum
einige wenige längere Härchen sich zu befinden scheinen", während dasselbe

Fnssp^lied bei foeda in gleicher Weise wie die Mittelschiene behaart ist; bei

beiden Arten ist die riehaarnng" eine mehr anliegende. wKhrend sie bei Jlclomyza

cinf]ulata senkrecht absteht und in j^loirlier Weise wie auf der Schiene auch am
Met.ttarsus auftritt. Ich kenne die Löw bolien Arten nicht aus eigener An-

schauung und die Beschreibungen sind zu kurz, als da.ss ich mir ein ent-

scheidendes Urtheil erlauben könnte, and ich vermuthe nur, da^ beide ideDÜsch

sind nnd mSgliebenreise auch mein« ekigMa aar eine Varietät davon ist

NordUa Bob.-DesT.

fiarvoBa Meig. apad Sebin., Arlberg.

Sapnimyiiiiae.
Sapromyza.

illota Lw.. St -J

loefa Ztt., Lw., bt-J., Arlberg.

Agromyzinae.
Phytomyzu Fall.

fianotemiettata Fall., 8t.-J.

LUmffBa Meig.

ieaiophagina Fall., Ld.

Agromyga Fall

acMiventris Fall., St.-J.

SdtiMtri Girand, St-J.

Heteroneorinae.
Qmia Hai.

flava Meig., Cd.

Ileteroneura FaU.

oBdmana Meig., Arlberg.

Cordylorina«.

Clidogaatn Macq.

loxocerata Ztt, Dipt. Scaod., V, 2029, 29, St.-J.

Cordyhira FalL

Iwrida Sebin., St-J.

j i_ aj by Google
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Beiträge zur Flora von Salzburg.

II.

Von

Dr. Carl Fritsch.

(Voifelagt ia der TetarnnBloiif am 6. H^vealitr lii89.)

In (li«Ti 7wei Jahren, die wit der Abfassung meiner ersten «Beitrage zur

Flora von Salzburg*' *) verflossen gind» habe ich auf meinen Wanderungen durch

Salzburgs Gaue trotz der in dnn beiden letzten Sommern ausserordentlich un-

günstigen Witterungsverhältnisse eine ziemlich bedeutende Anzahl neuer Stand-

orte und auch einige für das Land neue Arten und Bastarde aufgefunden. Die

Mittheilung derselben ist der Inhalt dieses zweiten Theiles meiner ^Beiträge**.

Die Anordnung, Nomenclatar, Aaffubrang von Synonymen, Anwendung fetten

Druckes (für neue oder von den Autoren blieb benannte Arten) n. s. w. iat gana

dieselbe wie im ersten Theile, aof dessen Einleituog ich in diessr Hinsicht er-
weise. Ich möchte nnr Msdr&cklich betonen, dass ich die binäre Nomenclatur

der Ettrse wegen auch ftr Formen nntergeordneten Banges anwende; es flUlt

mir z. B. gar nicht ein, Agropyrum caesium (Presl), Chenopodtum aeuH'

foUum Sm. oder FiHpendula denudnta (Presl) für Arten nehmen.

Auch diesmal wird man zahlreiche Standorte aus den näheren Umgebungen
Salzburgs finden; ein Beweifs, wie wenig selbst die besuchtesten Landestheile

in floristischer Beziehung bekannt sind. Ausserdem nKvchti« icli weitere Aus-

flüge und kehrte von keinem derselben ohne interessante Fuude zurück. Sowolil

bei Halleiu, als uameutlich im Pongau (im Gebiete von Pfarr-Werfen— Werfen-
weng) fand ich gar Manches, was bisher nnbeachtet geblieben war. Im Angust

1888 nntemahm ich eine botanische Ezcnrsion Uber den Badstädter Tanern

nach Lnngan. Leider war das Wetter so nngflnstig, dast ich dort nnr einen

einsigen Gipfel, den Hoserkopf bei Hantemdorf, ersteigen konnte. Aber auch

die Thalflora des Taurach- und oberen Murtbales, die ganz andere ^r« artet ist

als in den übrigen Gauen, bot mir vieles Interessante. Da der „Muserkopf*'

in dem folgenden Verzeichnisse sehr oft genannt wird, so erscheint es nicht

•> 8i«li« dlMeVcrhuidliuigmi. Bd.nXTlir, Abteiidl«««a, 8.761.
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uniiötbig» Aber dessen La^»' hier Anfschluss zn ;^eben. Es ist dies nämlich die

leiste, an sich ganz onbedoutende Erhebung jenes Bergkammes, der Tom
Onrpetschek (östlich vom Tatirach- oder Twengerthal) nach Süden (eigentlich

Südsödosten) zieht niid hei Maiiterntlorf plötzlich abfallt (wo dann Taurach-

thal nach Osten umbiegt). Der Abfall ist grnsstentheils mit Nadelwal«! bedeckt,

dessen Flora eine sehr einförmige ist. Auffallend ist an difst-m Sfidabhancre

das hohe Steigen vieler ThalpHauzen; eutschiedeu alpin wird die Flora erst iu

1900 m Seehöhe, und anch ganz oben (2000m) finden sieh oodi PflaoMii^ welehe

gew5hnlieh in viel tieferen Regionen su snehen sind. Hiedureh Tennlnsst,

machte ich dort genanere Anfseichnnngen über die Tertieale Verbreitnng rer-

scbiedener Arten, deren Resultate in jenen Fftllen, wo sie von den Angaben

Sauter'8 und Hi uterhuber's wesentiich abvichen, im folgenden Yerseichnisse

mitgetbeilt werden.

Man wird in dem vorliegemlen zweiten Theile meiner „Beitrrige* die

kritisclie Seito ncoh mehr liHrvorgekehrt finden als im ersten. Die Floristen

«,'eben nicht selten i'ine l'lian/e als „gemein" an. die in gewissen Gebieten

selten ist, während andere rilauzen, die z. Ii. im l.ungau gemein sind, nur fnr

das „Flachland'^ angegeben werden. Sauter kannte neben der Flora der näheren

Umgebungen der Stadt Salzburg die Flora des Pinzgaues am besten; Lungaa

und noch mehr Ponga» sind in seiner „Flora" nicht genügend berücksichtigt.

Auch dort, wo die Autoren sich allsu vager AusdrOdre bedienen, wie j^dort und da

geseUig" n. dgl., glaubte ich durch AnfBbrung einselner Standorte nachhelfen

SU müssen. Ks ist freilich bequem, eine Art mit einer allgemeinen Phras«

zuthno; die Folge davon ist aber, dass man nie bestimmt weiss, ob dieselbe

in jedem einz'dnen G^bipte vr.rVcnnnt od-r niclit.

8chlie.ss1ich muss ich n« i Ii li 'v rb-bfn. dass ich mfine ..Beiträge*

^'ewis>eriuassen als Nachträge nnd V <m1m -^Mnin^Hii v.n den Floren von S-mtcr

und llinterbuber betrachte, das.s ich u.iher alles, was dort nicht ver/ricbnet

ist, als neu annehme. Es ist sehr wahrscheinlich, dass gar manche der von

mir mitgetheilten Standorte bereits irgendwo in der Literatur augegeben sind.

Ich bemerl[e Übrigens, dass ich schon einen grossen Theil der einschligigen

Literatur eicerpiri habe, um in der später einmal susammensustellenden Flora

des Landes Salabuig auch die Verdienste der alteren Botanilter gehörig würdigen

au IcSnnen.

Polyiodium vulgare L. Auf dem Heuberj;. Ihm Salzburg; in der Ferleiteo; aof

dein Moserkopf l>ei Mautern«lorf n«H Ii in lstto»;( S- ohölie.

Phcyoyttais polypoilinuks Fee. Auf dem DürrnlMTf^t' Ihm Mailcin.

Phtgopicrifi Dryoilcris (L. sub Polypotliu). Im Ut r- iciie dt>r Kalkalpen f.ind

ich bisher diese Pflanze nur in den Wäldern am Fuschlsee. Hinter-

huher^s Angabe, „im Kalkgebiete bis auf OSOm gemein*, kann nur auf

Verwechslung mit der folgenden Art beruhen.

Phegopterit Bobertiafia (Holfm. sub Polypoäio). Diese im Kaihgebiete sehr

gemeine Pflanio .liommt anch im Gebiete der Centralalpen auf Katklagem

j _ d by Google
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vur, wie z. Ii. bei Uiitertaucrii. Die Ansicht Hi nterhuber'«, dass „Pofy'

podium glaudulostnn" eine Form des Pd^podium Dnjopteri» sei aud

i^meist mit der Uaaptform'' vorliommey ist ganz unrichtig.

Ätfienium riride Huds. Aach «uf Eftlklagern im Urgebiige, wie am Bad-

städter Taueru.

Bledmum Spicant (L.). Auf dem Moserkopf bei Mauterndorf noch in 1850 1»

Seehöhe

Boti t/chinm Ltniarid (I..). liu Kafirunerthale.

Jjycoiiudkxivi Selayu L. Am Kadötadter 'l'aiieni (ll()0/>i).

Lycopudium annotiuum L. liei Werfeuweng; am lindbtadter Taueru (1100 wij;

bei Tamsweg.

Lifcopodium tiavatum L. Diese Art bevorzugt die humusreichen Wälder der

Schiefergebirge nod wichst daher besonders im sttd5stlicheo Theile des

Landes, so bei Werfeuweng und auf den Abhängen des Moserkopfes bei

Uaaterodorf.*)

Sdagindla tHagmoideB (L.).^ An der Radstldter Tavernstrasse häufig, be<

sonders in der Nähe des Tauernhauaes, aber anch schon bd Untertauern

;

auf dem Moserikopf in 1700 m Seehöhe.

Panicuvi miliaceum L. Verwihlert auf einem Schutthaufen bei Nonnthal.

Anthoxanthum odorattm L. Steigt auf dem Moserkopf bis an dessen Gipfel

(2000 m).

Agrostis rupestris All. Am Gipfel de.s Moserkopfes (2000 wi).

CalavKKjrosfis (U unilniucLU iL. sub AfiroMide) {Calamritirost is sdvatica DO.
Am Abliange des Moserkuples in einem Zaun mit Fdipetuiuiu dtnudata

(Presl.) (1400 wi).

SenleHa varia Wettst. {Seslerm caerulea aut. malt.). Dies i.'^t die bisher

allgemein als Sesltria caerulea (L.) angesprochene Pflanze uuserer Kalk-

alpen. Jene Setleria, welche Wettstein als die echte SetUria eoarulea (L.)

erklirt, habe Ich in Salibnrg bisher nicht gefunden.')

Deichamptim^ eaetpiiOBO (L. snb Aira). Steigt auf den Abhingen des Hoser-

kopfes bis 1850 m.

DeBcharnj^ia ftexuota (L. snb Aira). Bssonders gemein in den Wildern nnd

Holsschligen des Schiefergebietss; kommt noch am Gipfel des Moser-

kopfes (2000 in) yor.

Avena falua L. Zufällig eingeschleppt an mehreren Orten bei Salsbni^, in der

Nähe des Bahuhofis und unweit des Gablerkellers. Bisher war diese Art

nur im Lungau beobachtet worden.

>) Unter glaicken VaiblltaisMe fand ieb 41» Art Im bensehbattea ObanteierBark, x. II. in

der BawMa bei Bchlsdniaf

.

') I.uirsseu wpn'lef 'l'-r; Kam*n Si-Iatjiriflln spinota I'. B. :in, f1<>n i< h weges COBMeneoter

Uurcbf&hruug des FrioritäUgHsuUeit hier nicht ucceptire. ( Parti püaii/.mi, .S. HUT).

») Vurgl. K. V. Wettstein in dieseu VerhandluuKen. U<1. XXXVllI, Abb., a SAS.

•) leb folfa in der Abtrennsng dieeer Oattnng Hackel (NntArl. rinntenfeni., II, t,S.61).

Z. B. ae«. B. XXXIX. Abb. 74
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Triodiu decumhfns (L). Auf einer Anhöhe hinter Werfenweng; auf Berg-

ubliiiiif^f'ii bf'i TaiTiswpp.

Jiaciylis glnmnutd ],. Noch im Ka<!>t;nlt('r Taiicrnkar ( 1 »."»«> m).

Pon triviaiis l,. (ileiclifiills im liatlstädtt^r Tau**inliar (ltir>n>/i).

Glyceria plicata Fries. Atich in den Thälern von Luugau fand icii nur diese.

nieht aber Glyceria fluitans (L.).

Feauca Mtacea Huds. {Festuoa Muht L. X Lolwm perenne L.). >) Ziemlich

tthlreieh iwitcheii den Stammeltern anf dem SchlosdiHgel von Mantom-
dorf; neu fftr Lnogan.

JlromuB iUrüi» L. OeRellig in der N&he d» > Salzborger Bthnhofes.

Agrojy^irum caenum (Pres!.). Kommt auch im Longan (bei Maatamdorf und

Tamswej;) neben Agroj'nruw repem (L.) vor.

Agropyrum caninuiu (L ). Aul' dnu Manorn des Schlosses von Maoterndorf;

fernpr hc\ St Miclia»'!. X'^n für Luiijran.

Lolium perenae L. var. ramosum iJotli. Kin (>ii)7»^liu>s Kxt inplar am Fuase des

Kapiizinerberjjcs an der Schallmooser Hauptstrasse.

Nwrdm «tricta L. Trnppweise «wischen Pfarr -Werfen und Werfen wenjr. ab<r

nicht hänfig; in grossen Basen im Kapranerthale. lu grösster Iff'uge und

fast ab einsige Vegetation am Kamme des Moserltopfea (2000 m). wo
dieses steife kurxe Gras gemäht winl, nnd anf dessen Abhängen abwärts

bis 1500 m.

Cure r pulicarix T,. Im Wabl*^ am FuRse <les UntersbercrPf? bei Grödig.

Carex hricoldcs L. ßt^i Salzburg: (an der (iaisbeigstrasse) fand ich ein Exemplar

mit sehr entfernten unteren A»')irr]uMi.

Carex montnnn J,. Kommt bei Salzbuif^ nicht sehr selten olui*' weibliche Afhren

Tor, SU (iass sie ein Anfiineor als Carex dioica T/ boHtimmen Vöiuitf» -)

Auch andere Abnormitiiten. wie z. B. das Auftreten weiblicher BlütlMMi an

der Basis der männlichen Aehre, kommen sehr häufig vor; ich kann

jedoch hier nicht näher auf diese Yerhättnisse eingehen.

Carex verna Vill. (Carex praecox Jaoq. non Schreb.). Der Name Carex

praecox war schon vergeben, ab Jacq nin seine Carex ftraeeox aufstellte.

Letttere hat daher den Namen Carex vema Vill. sn führen. Carex

praecox Schreb. dagegen i-t die im l.ande Salzburg nicht verkommende

Carex Schreberi Schrank. — Am Radstiidter J au-M ii (14(K> m) fand ich

ein Exemplar mit einer grundständigen weiblichen Aehre; ein Vorkouunen,

') ich l>iu mit Wi-ttütciu nicht voUkomtneD ciiiverütatid«», wcuu er allt< joutt (laUaugfu.

Ewiüclien welehen Ba«Urde Twlroninioa, xnuaraianxiehiin will (Oeiterr. Boten. Z«iUelir., IS69.S. atS).

I.i.üiDu iitiil Frtfurn wir<l u''-*!^- Nil'iii.uiil V!-r*'iiii'r<-ii. <].i lu.iri sotist eine (fanr*- K<ihp ;»ii>l»'r«*r lirarai

nc>«ug»tiniig0U aucli dazu zieht'u mOobte. Ali«r«liugi> lehrt aas itb«r da«« V<>rkouiin«'n d(>» BattardM

zwitcben Lolitm und Fttttiea, dasi natere Tribas FMmreat md Hordta» ganz Mnatlicli b«(mst
•iod. In d«r Tbat febiren Fettufa, Braehtpodhm^ Agropffrum usd latttm gtmim In ssd

dt«Mlba Gnippe.

Bei Carex pilnna Scop. (•t'obat ht«>tf ich in Ni«>.ii'r>'>Bterrr-icU (unweit llainl>a4rb) #bMftllb

di» iriasliche OntordrAcInuis dar w^iblkkaa Afbna. Dicaa Naifaag aar Difieia irt pbjloyaaaklfck

intorMMst.

j _ d by Google
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«elehes aich bei mebreren Arten der üntergsttang Eu-Carex gelegenilich

findet, und bei Cartx gynobasia VUl. (die in SaJsbnrg feblt) snr Begel

geworden ist.

Carex iiaUfscem L. Da der Ausdruck der Floristen .jstellenweise sehr geraein**

etwas nubestimnit ist, sei hervorgeljoben, da-s tiieArt sowohl bei ShIz-

liurg (Kiipuzinerberg) jils auch im Poiü^mu (huuH^ /. H. bei W^rlViiweng)

und l.uugau (bei Taoisweg) vurkommt; auch im i'iuzgaa dürttt) sie kaum
fohleii.

Carex capiUurU L. Ad der Radstadter Taueriititrasöe schon in HUOm Seehöhe;

aoeh TOD dieeer Axt fand ich ein Eiemplar mit tiner gmadsündigeD

weiblichen Aebre.

Carex firma Hoet Auf Felsen an der Nordaeiie dee Nocksteine bei Salsbnrg

(850 m)i am Radstadter Tauern von 1025m aufwärts bänflg.

Carex tentiM Hoet. Im Raingraben am Fnsse des Dttrrnberges bei Hallein in

wenigen Exemplaren.

Jüysmus compressHs (!>.). An nassen Stellen des liadstadter Tauernkar», also

in lt>50/« Seehöhe.

Cyperm fuscus L. An einer ii:\s-t'ii Stell*' am Ku-sh des X. iihauser Hügels bei

8;ilzbur^r mit Jfeh>sci<i<lintn rt:i>ciis {,].wt\.< und Injulmm fraffifennn L.

liU^ula llnvesccns (Hust). L^t tlurfhaiis niclit ant die iiordlii-h>' Kulkülii^^nkHltH

beschränkt, wie Sauter und llinterhubcr angeben, sondern kommt
aacb im Lungau nicht selten vor (so aof den Abhängen des Moserkopfes

in 1400w H6be und bei Tamsweg).

Luzulu pUosa (L.). Am Hoserkopf mit der vorigen in 1400 m SeehShe.

Tofiddia ealyctäata (L.). Ist aneh in der Centralkette der Alpen sehr verbreitet

und bänfig, sowohl im Pinsgan (Eapmnerthale). als aucb im Pongan

(bei CntertMem) nnd Lnngau (am Hoserkopf bis 1600 m).

Veratruni alhum L. Im Kaprunerthale (Wasserfallboden): ma .-^enbaft im Rad*

Städter Tauernkar (übrigens aucb schon unweit üntertauern in 1100 tu

äeehöhe); auf dem Moserkopf in 17oOm Seehrihe.

AlUum oleraceum L. In »ietreidetVMern tinweit ScballmooR.

l*olygonafum cerfu illdtuin (T> ). S' hr liäutig rings um d»'n Norkstein: ferii»»r

am FussH des Unter^berges bti (irödig; an der Radstadter Tauernstrasse

(ll"tJ m).

Gymnadenia albiäa (L.). Auf dem Moserkopf noch iu löUO m Seehöhe.

Gymtuideiim odoratitwna (L.). Btfkht bei Salsbnrg nnd im Blftbnbaehthale,

soweit meine Erfabning reicbt, ausschliesslich rosenrotb. während am
Radstidter Tauem (1400m) die Spielart flor. albidis fast ttberwiegt.

Codo^oamm viride (L.). Anf dem Moserkopf noch in 1700 m Seeböbe.

J^paeti« ntbiginoxa (Crants pro var. Epipactidis H^Mtorintt) {Epipaelis hUi'

folia VW, minor ant). Häufig im BlQhnbaebthale; ferner am Radstädter

') .streng genommi'n uiübst« mnu <tur I'riuriUtt hal)>«:r <U:ii uu[iu.tKt;ti(lt«n Naineu Carex

(rodkyitadkyf Schnak Toniek«B.
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Tftuern oberhalb der Onadenbrftcke. Hinterb ober führt merkwtirdiger

Weite eine EpipactU minor und von dieeer getrennt Spipactis rubiffinoia

Gaud an: ich lege hierauf kein Gewicht, weil im „Prodromns'' derartige

Vorkommnisse gar nicht selten sind. ')

Microstylis monophyUa {]. ) (^fftht.n\• Sw.). Bei Grodif; am Wege zum Gossleier

vereinzelt: bt^i L'iitertauern an der 'rauernstrasse {\i)2'y m).

Jumperus cotnmuuis 1.. Bei Pfarr -Werfen : an der Kadstadter Tauernstrasae;

im T.nngau häufig (bei Mauterndorf und Tanisweg).

Junqjcrus nana Willd. Auch im Gebiete der Ceutralalpeii (Moserkupf, 1800 m).

Pimta Bdveitrü L. Im Lnngan häufig in Pichteawtldem ängeetrent

Pinus Cembra L. Am Ifoserkopf in 1800m Höhe mit Fichten und Lärchen

einen gemiaehten Beatand bildend; am Gipfel (2000 m) twisehen Kmmm-
hols in niedrigen, itranehartigen Eiemplaren.

AInes alba Hill. Hinterhnber*8 Angabe, «meist in groesen BesMndea*, ist

Tollst&ndtg unrichtig. Die Tanne ist nur im Flachlande hänflg, wie

Sauter ganz richtig angibt, und auch hier fast immer mit Fichten ge*

mischt In <\f'u iiiiberon Umleitungen Salzburgs ist die Tanne besonders

am Heuberg iahlreicb anzutreffen; von da gegen Osten nimmt sip an

Häufigkeit zu und wächst beüonders an der Laudeagrenze bei Strasswalchea

in Mence.

Picea excelsd ^1-am. siib J'inu) (Abies Picea Mill.). hie Fichte. \vcl< lu« nacli

Sauter uur „unter günstigen Verhältnis.sau*' bis 1600m, nach Hinter-

hub er gar nur bis 1450m ansteigen soll, bildet am S&dabfalle des

Moserkopfes in 1800m Höhe, mit Lärchen und Zirben [femlaeht, einen

siemlich boehsMmmigen Wald und wächst sogar noch in 2000 m Rdhe
(um den Gipfel hemm). Da in letiter Zeit von den «Uangellchten* so

viel Aufhebens gemacht worden ist, so sei hier eonstatirt, dass dieselben

auch im Lande Salzburg nicht selten zu finden .sind, freilich nicht iiinn<>r

in sü ausgeprägter Form, wie .sie z. B. Hai mann beschreibt und ab-

bildet.-) Aiii anffiillig-^ten ist die Krsoheinung an einigen uralten Bäumen

im Heilbrunner l*arke. Alte Bäume sind überhaupt fast immer „Hmi:*»-

Hcliten"; manche iucliiiiren aber schuu sehr früh zu abnormer Ver-

längerung der Secnndira^t".

Lun.c dccidua Mill. {rtnii- Jau ix h., Abtes Larix Ls),m.). Aul' dem Muserkopf

noch in 2()<Hl m Serhuhe.

AIhus viridis (Vill.) Im Lungau häutig, .sowohl im Thale (so am Lassnitzbach

bei Tamsweg in 1050 m, bei Mauterndorf in 1150 m Seehöhe) als auch

auf den Hfthen (Bfoserkopf, 1750 m).

Urliea äioica L. Im Radstädter Tanernkar (1650 m) und am Moserkopf noch

bei 1700 m.

'j Z. ]'. ."^ I- I.iiiuui uioiittiiiUiH Scill. »lil'l f.iiiHm jtfrrytnr L., * V<i/<i«(;«» /(if <rtiVi/rt st*»,

uikI t'rtüufffii^ moungiftm J<*c*| , ."»7—-HH l'impinrlla pHl>rxrr.H» Kit. unJ PimfiintUn H'njra Will'l u, v. a.

*; V«rgl. ilicHA V«rbaD<11an9;Hn, R<1. XXXVlir. Abban4l., S. 71 an4 Taf. If.
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Urtica urena L. Diese im Flieblande Sftlsbvrgs siemlieli seltene Art ist selioii

im Pongaa (bei Werfenweog, Radstadt) häufiger und im Langau gemein.

Salix purpurca L. var. monatMpIut Kocli. In der Freib.nlau.
')

Atriplex fatula L. Im Pongaii (bei Wcrfenweng, Kadttadt) niebt selten; im
Lungau an Häusern gemein.

Chenopodium lujbridum L. Rei Pfarr- Werfen.

Cftenopodinm tumtifoUinn Sm.') Obgleich diese Pflanze In ihrer tvpisoheu

(ieetait von den normalen Formen des Chenopodium polyHpcrniftm 1>.

babitaell sehr abweicht, dürfte sie doch wohl nur eine Staudort»fuiut

der letsteren sein. Hiefftr spricbt der Umstand, dass ieh Chenopodium
aeuHfoUum Sm. insbesondere auf der Sonne ansgeeetsten Scbntt- oder

BOngerbaufen (bei Itzling, QnigU Aigen, OrOdig, bei der Carolinenbrfteke)

fand, wabrend das stnmpfblfttterige Chenopodium poiyapermum L. mit

aosgesperrt-cjmöser Inflorescenz nnr in schattigen Gärten (z. B. bei Gnigl)

zu finden ist. Uebrigens ist Chenopodium acutifolium Sm. auch aol'

Aeckern und Gartenland bei Typlu?n und I.iefpriiiir liiintl?. Im Salzburger

Curgarten beobachtete ich im Gebüsch eioe MittcÜ'orm zwischen den

beiden in R^de stehenden Form^'n.

Chenopodium ulaucum L. Im Lungau gemein (an Häusern in Manteru-

dorf und St. Michael, an der Tanrach bei Tamsweg u. a. 0.)-

Humex criepus L. Aueb im Lungau gemein. Wie Hinterbuber dasa kommt,

diese Art su einer Alpen pflante in machen («aof grasigem und steinigem

Boden der Alpen Ton 1160—1900 m*), weiss ieb nicbt

Humex alpinus L. Im Radstftdter Tanernkar (1650 m); am Abhänge des Uoser-

kopfes in 1700 m Seehnhe.

Pultjijunum iHviparum T,. Hei Untertauern (1000 m); am M<werkopf (1700 m).

JVuntdgo media L. Am Mfist-rkoi»!" hi-^ 17<ii"f».

Valeridua montana I.. ilaiitig Kadstadttr lauem: vom Kessel bachliall

(llOOtn) aufwärts bis ins l'auernkar (lliöu m).

Valeriana saxattiia L. Zahlreich am Nocksteiii bei Salzburg. Au der Tauer u>

Strasse unweit Untertauern (lu50 m).

Ädenoatyles glahra (Vill.).^) Die nntore Grense des Vorkommens ist bei den

Floristen tu hoch angegeben (Santer lOOOm, Hinterbuber 900m), da

die Art wenigstens an Nordabhängen gans allgemein tiefer herabsteigt;

so am Noekstein («Lambergsteig") nnd am Fasse des üntersbeiges bei

OrSdig. Am Radstädter Tauern ist sie sowohl bei Untertauern (1000 m)
als im Tauernkar (1050 m) /u finden; es ist somit auch die obere Grenie

bei Sauter (1400 m) und Hinterbuber (1500 m) nicht richtig angegeben.

>) NÜiam tlieilto ich aber di««« Fem mit ia ilutn erbandliiiigeii, Bd. XXXVIII,

Sitsangaberiehte. 8.26.

liiircke u. A. srhreii>pn f'hi'ur.i.odiitm oeuHfothm Kit; Smith bweliriab »bM die

^) I>i<: roii Wuttstein g< br<iu<-htft Noiii«nclütur (.>cliu>la4 ad Horain exsicc. Aiibkro-Iluni;.,

V. p. 77) isl anrichtig. Caealia a/pina a Unni ist AiJewutjiUt mlh^rtn» d«r Aetoreo!
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Homogyne alpinm (L.). Aaf deui Muserkopr u<»ch in 2000 m Seellöhe.

Erigeron acre L. Hi nterhaber's Angabe ^in den Aueu au der Sftlncb* be-

»ieht sich oftenbar auf Erigeron Thocbadiense Mill. Krtgeron nvre L.

ist bei Salzburg ziemlich selten, häufiger im Pongaa and Lungaa (bei

Weri'tn, Mauterndort". Tamsweg).

Chamncmelum in-xlorum (L.). Vereinzelt (eiogettcbleppt) bei lUliug uuweit den

Salzburgtr Bahnhofes.

Ariemisia culgaru L. Wichet bei Tunsweg sehr zahlreicb im Getreide.

GmaphaHum uUgmomm L. Bei Tftintweg (m der Straeae oadi Wolting).

Senecio viteoBUi L. Auf einem Holiplatw «m See bei Fneebl. Vereioidt sinach«D

Pferr-Werfea und WerfenweDg. Zahbmeh in Mnntemdoif neben der

Kircbe und an Häneern.

Senecio süvatictis L. In Holzecblägeu bei Snllbeim und am Gaisberg. In der

zweiten A ufläge von Hinterhuber'e ^rodromiu" ist diene Art — offen-

Kiir aus Versehen weggeblieben.

Sentt-io ritpeHtris W. K.
(
Sanecio Nebrotleusi^ I H'.. S a u t r , 1 1 i ii t »• r Ii ii 1» e r.

non L.). Vereinxelt am iiaihbergc bei Salzhnr^j; aiii Mitutru m 5;t. Michael.

Seneciif Jacohaea L. Im Blühnbachthale beim JagfUchlusse.

Carlina acaulis Jac«]. Diene Art, welche nacb Saater nur bis lüOü m tteigcQ

soll, wftcbet anf den Abhingen dee Moeerkopfee noch bei ISOOm SeehÖbe.

Centaurea decipiena Rehb. Am Damme der Mur bei St Michael in wenigen

Eiemplaren.

Centaurea Pteudojphr^gia C. A. Mej. Im Pongaa von Hfittau bi^ Kadstadt und

Untertauern häufig; auch noch am Radst:idter Tauern beim JobannesfalL

Centaurcn Ci/anus L. ') Im (Jf-treidp bei Steindorf und am Kamme des Heu-

bergeH bei Sakburg. Hautig bei Kadstadt; im Luugau gemeio. Beim

Vpitlgut oberhalb Maut«'rndorf noch in 1 lo«) m Seehöhe.

Carduus ncnutlintdes L. Diose Art i>t wohl im iiebirgslande. insbt^oml'T'^ im

J.iuif,Mii. aber auch im ftuigau und l'iiizgau fa>t iu allen Tlialern hautig,

nicht aber in den Umgehungen von .Salzburg. Unter den mir bisher be-

kannten Standorten liegt der beim Veitlgnt oberhalb Manterndorf am
hOehiten (1400 m). Bei Tamsw^g fand ich ein Eiemplar mit weissen

Blllthen.

Carduut viriäie Kern. In der Saalau bei Saalbrfick.

Carduu» Groedigenttifi Fritsch {Carduus crv<puM L. X viridis Kern.). Aaf

einer Anhöbe am Fuase dee üntersberges bei OrÖdig mit Carduus viridis

Kern.')

Cirsium lanceolaium (L.). Diese Art ist bei Salzburg nicht hautik,' (z. B. am

Hainberg), nimmt aber ebenso wie Caräum acantJwides L. gegen SAdnii

an Häufigkeit zu (Durrnberg bei Hallein, Pfarr -Werfen, Kadstadt). Im

Lungau ist sie gemein und steigt dort bis HOOiw (Veitlgnt bei Mauterndorf).

M V<'rk'l. .Px-iträifr!". I. in .lit-sen V. rli nrl hm:.', ti, 1««««, ÄLhiimll., S.

l>i« Bevcbreibung dienen u^.aeu BaEtard«^K tinilct iiiuu in Uen .SitznnKüberichtoD des tot-

lMf«nd»B Bandes.

j _ d by Google
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Cirttium h^enpkjßim All. Beim YntlgDt oberhalb Maiitenidorf; $m Fnsee de«

Kfttecbberges bei 6t Michael. Ad beiden Orten nur mit guis nngelheilten

Blättern.

Lappa officinalvt AM la neuerer Zeit in Scballmoos (AuerBpergstrasse) ond
bei Gnigl fKicbfr;issp).

Lappa minor fSchk.)- Am Fusse des Untersber^es hei Grödijr. Im i:'ongau

zwisrlu ii rfarr-Werft'ii iinci Werfpnweng umi hp\ lladstadt.

Lappa tonientosa Lam. Im Pougau zwischen Pt'arr • Werfen und Werfenweog

vereinzelt.

WUkmßÜa aHpitaia (Jacq.). Am Fusse des Hoeerkopfee bei Hantemdorf

(1800 m).

CrepiB virem L. Niebt nur im Flacblande, aondern aueh in GebirgstfaftlerOt

a. B. bei Plair-Werfen nnd Tamaweg.

Hiiraeium Püosella L. Steigt am Moserkopf bi.s 1850 m.

Hieraeium Auricula J. Steigt am lloterkcpf bis 2000 m; aber 1900 m fand

ich PS aber nicht blQhend.

Hieraeium nurautiacuni \.. Am Moserkopf in IsOom 8eeböb<>.

Campanulit pusilla (ike. Itn (iebiet(> der (Vntralalpen bin und wieder, so am
Kad>t;idter Tauerti iiiul bt-i MantfriidtMf.

Campanida glawerafa L. Auch im J^ungau liautig.

Galmm ockroUttcum Wolf {Galium MoUtigo L. X verum h.). Anf Wiesen bei

Qlanegg an mehreren Stellen.

Lomeera eaenOea Jh An der Badatfdter Tauematraase (1100 m).

LonUera aipigena L. Am Nockatein bei Salaburg; anf dem Darrnberg» bei

Hallein; lahlreich am Radstüdter Tauern (1100 m).

Sambucuft EMm L. Zwiaehen Pfarr-Werfen nnd Werfenweng an mehreren

Stellen.

Sambucuü racemota L. Am Fusse des Untersberges bei Grödig; am D&rrnberge

bei Halb'iii.

(Jcntiaua auch putdea L. Sehr haulig in den Umgebungen des Nocksti*iiis bi>^

hi'rab nach Guggenthai; ebenso von da nach Daten, z. B. um den Fusciilsfe.

Anf Moorboden in der Ebene bei Gois neben Gentiana Pneuwumanthe L.

Gentiana nivaliK L. Häutig im Kaprnnerthale (am Wasserfallboden nnd Moos-

boden); anf dem Moaerkopf (1850 m).

Oentianm eUiaia L. Anf dem Henberge bei 8altbnrg ftreinaelt; am Pnschlspe.

MSrythnua Centammm (L. p. p.). In Holasohligeo bei Söllheim; anf dem Hen-

berge bei Salabnrg.

TKymu» humifnnu Bemb.<) Anch im Gebiete der <}entralalpen hftnBgt insbe-

sondere am Radsüdter Tanem und den Alpen Lnngana.

CaUmintha alpina (L.). Bei Mantemdorf.

Xomtum album L. Hinfig im Lnngan. ao bei Mantemdorf, St Michael nnd

Tamaweg.

*) V«rfL ,B«itriKe\ 1, S. M.
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(hdeohdolon luteum Hads. An der Kadstädter Taueriistnese (11(Xi*n)-

Gaieopsis ])ultesce}is l?ess. Um Salzborg nicht gemein, so z. B. bei Käsern.

Auch bei Kallstadt Hei Kiessheim und Liefering fand ich die seltene

Spielart flor. «•chroleucis (blumenkroDeu weisslicb, aaf der Uoterlippe

mit gelber uud violetter Zeichnung)

Gahopsis Lddanvm L. T>ieKe Art wnr bisher nur hus Untertauern im Pongan ')

bekannt; ich fand t»ie uuu auch bei Wöltiog unweit Tamsweg im Langau.

Stüchys alpina L. Am FnsM des Vntenbergw bti Gboegg (tbettweise mit

gelblichen Blttthen); im Baingraben hä Halleio; bei Pto'Werfen.

StodtjfB pahtttris L. An der von St. MiebMl nach Tsmeweg Ahrenden Stnsee.

Ken fBr Lnogta.

Betonica ofßcinaiU L. Auch im Lungau (bei Tamsweg).

JiruneUagrandifiora(L.). Avh im Gebiete der Centraikette, z. 6. bei Maoterodorf.

Teucriuvx (lutvtaedrys L. Am (iipfel des Nocksteins ; am Gositleier bei Grddig.

J.ycopfiis (irvensiM L. Bei Tamswe(j im <ietreide niolit selten.

Lithospennum officinale L. lu der baalau bei i:>aaibriick} au der Tauracb bei

'J'amsweg.

Lithospermum urvense L. ibt um Salzburg durciiaua nichi gemein, wie Saut er

angibt, am •Uerwenigiten aber in den Saliaelianen, wie Hinterhubet
behauptet; in den Auen wichst dagegen häufig die vorher genaonteArt

Im Lnngan ist die Art hinflger, wenigatene bei Si Miehael und Tanaweg.

Mif09oH$ anwma (L.p. p.). DieeeArt aoll nach Stüter und HInterhuber

yim Gänsen nicht hftnfig* a^n, iat aber wenigstens jetzt in den Um-
gebungen Salzbaiga gemein und auch sonst verbreitet und h&u&gf ao bei

Fuschl, Werfenweng. Maut*»rndorf. St. Michael u. a. 0.

Gmvolvulua arvensisL. Auch int Lungau nicht Kelten, s«* bei ät. Micliael und

lieini Veitlgut oberhalb Mauterndorf (1400 wi) im Hafer.

Verbasium l'liapsuft L. Vor Allein musss ich hier der ei^enthOmliehen Ansiebt

Hi nterhuber's erwuhueu, dass „Vcrbascum 21iaj»t-us Schrad." eine Form

des „ Verbascum Schraden Majer" sei. Bekanntlich sind beide identisch.

Ferner mnae ich noch einmal auf jenes fragliche Eiemplar au q»rechen

kommen, welches ich bei Leopoldskion sammelte und im enten Theil

dieser „Beitrige*^) Torliufig unter dem Namen Kerbaseiim mofitoiNNii

Schrad. aoflihrte, apiter aber als VerUueum Saiitburgenie beschrieb. ^)

Ich fand nämlich lit U'-r <:< nau an derselben Stelle ein Exemplar des

Verbascum Thapsus L., welches sich von meinem Vi rbascum Sali^urgemef

dem es habituell vollkonunen ähnlich ist, nur durch höheren, np}>itirt*r«-n

Wuchs, dem entsprechend zahlreichere Blüthen und durch herablaufeude

Jiliitttr unterscheidet. Ich bin hiedurch zur Genüge überzeugt, dass mein

l'erbascntn Salisburgense, wie ich schon früher vermuthet«, nur eine

individuille Abänderung des Verbaacutn Tltupsus darstellt Immerhio

>) llintorliubcr «chreibt irrthAmlicli: «UnterUiiarB im Lungaa*.
») A. ii, O., S. Hl.

•) Stelle dieee Verhandluagea, 188S, Siliaagslierielite, 8. 29.

j _ d by Google
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kann die seltene Form mit gar nicht herablaufeudeo Blättern als V$f
hanam Thapmit var. Snlisburgense heieichwf'i vv^rden. — Zur Vfrhrpitnng

des Verbascum 'Iftajisus L \u\ Lunde Sidzliiii bemerke ich. daas es

durchaus nicht auf «las „Kalk^^ebiet" beschrankt ist ; ich fand es z. B. im

Pongau zwischen Pfarr -Warfen und Werfen weng (hipf allerdings noch

im Bereiche der nördlichen Kalkalpen), d&un aber auch bei Kadstadt

nad im Lunifftn bei Ttinsweg; an beiden lelstMi Orten aber nur ganz

ereioielt. Heoer traf ich ein hocbwüebeigee Exemplar am GipfU des

Keekateine bei Salsbnrg (1000 m).

Verbawum auHriaeum Schott TTeber dae Vorkommen dieeer Art im Lande

Salibnrg exiittrte bisher keine dchere Angabe. Hinterhnber fthrtdu
VeHtascum adwUermum Koeh nnbegreifUcher Weise unter dem Namen
Verhaftcum Orientale VL. B. an; ausserdem aber schreibt er*) hinter Firr-

bascum nigrum L.: j^Elne Form tiav..ii Ist Vcrhasrum austriacum Koch.

In d»r Umgebung von Zell am See (Mielichh.)". Ob die von Mielich-
hofer b»^i Zell am See bei>barhtete Pflanze wirklich das Verbascum

aii:<tri<t(:um Schott war oder ob vielleicht hier wieder eine V^'^werlKslllnf,'

mit dem eben bei Zell am See beobachteten Verbascum mluUerinnm

Koch vorliegt, vermag ich nicht zu entscheiden. Sauter luiirt. Verbascum

muMaeum Sehott nirgends an» so dass das Vorkommen dieser Art bisher

sehr nnwabrseheinlich erscheinen mnsste. Zn meiner Ueberreschung fand

ieb aber bener bei Pfarr-Werfen dieselbe in liemlich sahireichen Exem*

plaren, so dsss mir das Oebersehen einer so anffallenden Pflanse Ton

Seite der Floristen geradezu unerklärlich ersdieint Allerdings worde

gerade Pongau von den Botanikern am meisten TernachläKsigt, wie man
ans der Durch nirbt der Floren leicht entnehmen kann. Dass Vcrhnscum

austnacum Schott erst in den letzten Jahren eingeführt wor(b'n wäre,

kommt mir nuwahrscljeinlich vor, da ich es nicht nur an der Eiseubahu,

soniiern auch in einem Hohlwege hinter dem Dorfe antraf; ganz aus'

geschlossen ist es allerdings nicht.

Ferba«cn7n Hubtiiyriim Beck-) ( Verbascum auHtrtacum Schott X niyrum L.).

Bei Pfarr-Werfen vereinzelt; in der Nähe beide Stammelteru.

LttMria tM/yrors Mill. Bei Maria-Plaiu, auf der Stadtmauer vor dem Linzer-

thore; tibrigens die Standorte wechselnd. Im Pongau nicht gemein (im

Thale von Werfenweng nnd bei Badstadt); im Luugan häufig (bei Mantem-
dor^ 8t. IfiefaaeU Tamsweg).

IHgUaUi ambigm Murr. Im Fritsthale bei Httttan.

Vmvniea UUIfoUu L. ist, wie Kerner nachgewiesen bat, identisch mit

Ver^Mka wrHcMfaUa Jacq.; der letstera Name hat daher sn entiiülen.*)

•> ^Pro.lfMTins". 2. Aufl., 8. 146.

*) Iq Becker '8 „Harnttoin', B. 414.

*) Oareke behUt lr«ted«B dm Rlmn FcroufM wUmfM^ iacq. bei, was ani DtilttMi-

grftadeD aneh la nchtfertigM ist.

2. B. Ow. B. XXXU. abh. 75
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— Die Pfl&Qte kouiiui üuch im Baiograbeo bei üallein und bei Tams-

weg vor.

Vtromea €hamaedrif$ L. Auf dem HoMrkopf noeli in 1700m Seellöhe,

Ver&Mica Teuerium h. ist der richtige Name fttr die ffVeromea laUfcUa*

der meiftteo Autoreo. aveh Saater's and- Hinterhuber*«. Vergl. oben

anter Vtroniea laüfgiia L.

Vtroniea firuticutm Jacq. Aaf dem Hoeerkopf (1850 «•); am Fute dee Kateefa-

ber^es bei Sc. Micha^'l.

Veronica a})>inn L. Auf d'^m Moserkopf (1850 w).

Veronica serpyllifolia L. Auf dem Moserkopf in 1850 m St-ehöhe.

Vei'oni<<i 4igre»tin L. (non Saott«r, non Hint>rlii)l)T). Wie bekannt, ist

die „Veronica agrestis'* ouserer AiiturfU zum-ist Veromca poltta Fries. ^)

Ich fuiid jedoch auf Aeckeru bei Seekirchcn die echte Veronica agrestis L.,

wie ich bereits im yB^richt der CbmmiMion fllr die Flora Ton Deutseh-

land, 1887*)) mitgetheilt habe.

filwpAnima SaliMburgetmM Funk. Besooders bsaflg und io mehreren Formen,

die sich sum Theil der Muphrcutia stricta Ho<(t Dihern, am Nocksteia

bei Sal/Uirtr. Ganz typisch s. B. am Noida^*baiige des Kapuziiierberi^es.

Odontite.H rulnaPfrs. {Euphrartia Odontttes L.). Die Angabe Hioterb u ber's,

dass diese Art „durch daa gatize dbirt gemein" 8»'i. ist utir j. ht'^; in

dt'ii UniKf'bunt't'n Salzburgs z. B. fii d^t man sio nur an d**n LlV-rn d*'T

t»alzacli und Saulf* und aussfid-ra in d- r w»,st wärt» der Stadt ^ft^legerien

Ebene liHufi^ (massenJiaft z. B. auf d*in Kiercirf.*lde bei St. Rochu'l. In

mauchfü O'bitgbUiäleru, wie namentlich im Fuscherthal, ist die Art wirkiicii

gemein; im Langan kommt sie hin und wieder Tor, so hi*i Tameweg.

Pedicularit rteutUa L. Am Uoosboden dee Kapninerthsles i2000 m).

MelaMpyrum nemarotum L. In HulsschUgen hinter dem 8taosioghof; im
Eichet bei Hortg.

Primul't farmom L. Attch im Lnnganj.so am Abhänge des Hoserkopfes hei

Mauterndorf.

Lysimachta vuUjuriA L. Bei Werf»»nweng.

Culluua j-itlgurt'^- iL.). Noch am Gipfel des Mos^'rkoi'f» s d'iHMwxi

MJiododeuiirnn Jerrugiutum L. bei Tamsweg scbou am üfer dee Lassnits*

baches (1050 m).

FMa minor L. Bei Werfenweng.

Pürola «m/loni L. Bei Werfenweng; am Moserkopf (1600 m); am Katschberg.

AjK^amltia major L. Am Badftidter Tanern oberhalb der GnadenbrUcke.

Libanotia montoita Cra&ts. Im Lungan sehr hinflg; so auf dem ScblosshQgel

OD Maiiterndorf, anf Wiesen in den ümgebnogen von Tamsweg nnd
bei St. Michael.

Foeniculum o/ficinale AiU Auf Schutt anweit des Salaburger Bahnhofs.

*) Veifl. bieamden WUibaar, DsnlMke BoUe. Xeaateeehrifl. IMT, 8.1STf.
*) Btriekte d«r devtoclMa boUeliekea Oeeelbdutt, iSeS, OeMnlvtnsnlugs-Heft,

ä. CXLVL
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Lanerpitium latifolium L. Am RadstSdtPT Tanern obprhalb der GnNd*»nbrflcke.

CkaerophifUum a%tr«um L. Bei Jiorig, GliMiegg, Werfenweog, Maateradorf,

TaniHweg.

Chaerophyllum hintiitum L. Steipt b^dpotend hoher, als Santer angibt (1300 m);

es wächst z. B. im Rndetidter Tau^rnkar (1650 m).

Chaerophffüum VUlarsii Koch. Auf dHiu Moserkopf (1700 m).

Canrnm maemlatum L. Zabireteb an Hlmern io 8t Hlebael und beBaebWton
Orttebaften; 4Qrcbw«ig8 in niedrigen, sebwaeben Exemplaren.

Viteum aUnm L. Beim Oablerkeller anf TOia ptatf/^^ylloB Seop. {TUia grandi-

folia Ebrb.); an der Saltaeb bei Elabeiben anf Äeer platanoides L.

Seium uxangukare L. flor. pallidit. Auf Manem bei 8t Ificbael mit der

gewObolichen Form.

Sedum atfQtum L. Am Radstädter Taaern (1400 m); auf dem Moserkopf (18&0m).

Sedum annitum L. Anf Manern und Felsf»n im Luiit^au sehr häaf!^.

Sedfim d(tsyphf/Uum L. Auf Mnaern und Felsen im Lungau sehr hiiufi?.

Saxtfraga caema L. An der Radstiidter Tauernstrasse Too 1050 m aufwärts

häufig (mit Saxifraga Aizoon Jacq.)-

Saxifrffgn pallenf* FrithCh (supercnesia X aizoidea). Da die bfi lt n I^astard-

form«'n zwischen Saxifmgn uizoides L. oiid Saxifraga caesiu L. ziemlich

scharf ?on einander geschieden sind,') Gaudiu abt^r nur die der Suxi'

frag« otMoideB L. n&ber etebende Fwm nnter aeiner Saxifraga patem

Ter»tatid. lo sehe ich mich veranlasst, die aweile Baetardform, wnlcbe gans

den Habitue der Saxifraga eaena L. Iiat, mit einem neuen Namen sn

belegen. An« SHlsbnrg sind binde Formen bekannt: Saxifraga patena

Gaiid. Tom Rnd^tädter Tanern^ nnd Saxifraga paüen» Fritech ans dem
Kaprnnertbale.')

SBrgeula cmsßifoHa (L. sub Saxifraga). Ich weiss nicht, ob di^se in

Garten nicht trerade seltene PQanze schon irgendwo in £uropa verwildert

angetroffen wurde. In Salzbmir hat sie sich hclion vor eini^f^ti Jahren

auf d«'n KalkfflHen des Kapazinerberges (neben dem CilvanenWHjj) an-

ge»ie>1rlt und wachst und blüht dort, als ob sie zu H-iuse wäre. Da ich

in Sulzhurg diese Pflanze bOUHt nur im botanischen Garten gesoben habe,

d^r jfiisuits der Salzacb liegt, so ist mir die Art und Weise, wie di^'SHlbe

auf jenen etilen Fflsen binanfgekommen ist, rorlinfig rätbselbaft Wabr-

sebeiulicb ist sie docb nnprftnglioh in einem der benachbarten Garten

onltiTirt worden.

CUmatit aipim (L. sub Airaffen«). Bei üntertanero anf Felsen an der Tanem-

strasee (1000 m).

Sanuneulufi aconitifulim L. Auf dem Moserkopf in 1750 m SeehShe.

Ranmnetdut Lingua L. Bei Mattsee im Böhricbt am Seenfer.

*) Vergl. Knglei, Monographie der (iattaag Saxijraga L., 8.

s) Reraer. Owstotr. boten. SoHsdir., im, 8. 14B.

•) Yerii »Uettitge*, I, 8. BS.
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Banuneulus repetu JL Soll nach S«star nur bis 1000 w, nach Hinterbuber
gtf mir bif 9501» steigeo,') wächst tber b. B. im Bxiit&dtor TwitnilHiT

(1650 M).

CaUha iaeta & N. K. Bai 8t HidiMl oad lieber aiieb «i Tieleo «öderen

Orten der subalpinen Begion, nber bieber tob Oalthm pakktM$ L. nicht

unterschiedeD.')

CtUtiia alpcsfris S. N. K. Am Abhänge des Mosf-rkoi.fes bei Mauterndorf

(13(Mt )/,\: wird aurli schon von Beck^) für die „Salzl>ur^(*r Tauern" (ohne

nähere Bt'zeichuun^' iJ< s Standortt's) angegeben. Im Uebrigen gilt TOB

dieser Form dasselbe, wie von der vnrij^en.

AeUlCa aptcata L. lu der Juäefaau bei Salzburg; an der Guggenth&ler >Stra&ää;

an Waldrändern bei Morzg; auf dein Dürrnberge bei üalleiu.

JrabiM ptmOa Jaeq. Am Badatidter Tanera (1400 m>.

Cardamine mpoHem L. Bei SUlhdm} auf dem DfirrnbergA; Bwiechen Pfarr-

Werfen und Werfenweng; am Badstidter Tauern (1050 m).

Cardemine trifoNa L. In den SalBaehauen bei Elsbethen; in Wäldern dee

DOrrubc-rges.

Eryiimum cheiranthoides L. lo der Nähe dee Saliburger Bahnhofes stellen-

weis*» zienilirh /ahlr»icli.

Keslia jxniiruhitn (I, j Itii T.tuijinui iiiittr <\i*ni CftrA^p gt'mein.

TIdasjn arrtuse ].. Im Langau unter dem Getreide nicht selten, &o bei Maatem-
dort" und TanjsW»*g.

Lepidium sativum L. Auf Schutt in der Nahe des Salzburger Bahnhofes.

Jjeptäium Virginieum L. Herr Frofeesor Ascherson» dem ich ein darch

die 6&te des Herrn Dr. Stohl erhaltenes Exemplar des bei Salsbnrg

gesammelten Lepidmm Darr, flberseu^ete, (knd dasselbe identisch

mit dem nordamerikanisehon Lepidkm Virgimeum L., wie dtee auch

schon Grenier und Oodron*) annahmen. Lepidium mnjus Darr, ist

also Synonym zu Lepidium Vtrginicum L. Uebrigpns habe i« h die Art

an j«»n«>m Standortp. wo sjp 1«^7 rablrcich wuchs.') im Jahre 1^88 ver-

pfblirh <r*"^tic})t ; vif-lleicht sind die Sümen nicht roif crworden und das

Vt>rkoriimt'ii w ir daher nur vorfthpri?«'h*'nd K<^ ist natürlich nicht aus-

gesoliloss^'ii, dass noch einzelne Exemplare dort oder sonst wo in der

Nähe Salzburgs existiren.

Rapttiirutn j>f renne (L.). An der Sahburger Localbabn bei der Station

CMdig; offenbar durch die Bahn eingeschleppt.

Jfonita Mttior Gmel. Auf dem Moserkopf an einem Binnsat in 1850 m Seehöhe.

>) Hiaterhuber rechnet die )tlt«ii in Fuae gegobünen Höh«Dgr«ai«n mit rährtsoder

OcBMiglwit vb; ftatt 8000' sckreibl «r 950x1. itett 4000' ItlOa; lilMnreli •rwwelieB talBe An*

yabM den f:ilH. In^ii Fiirlnulc <"wir4''^tili.ilf»'r R»^o)ijchta]ij;<"'n.

*) Vergl. Keck in diesfo V(<rltan<Uun^«-D, 1^H6, Abhaaillutii^en. :U7 ff

*) B«riehte der denUcht'it iMiUuiHt hen WeseUxchaft, ISül, UeuiTttlverii»ittiuluDg8 - Heft,

8. CIL.
•) , Flore d* Fmnce". 1. p. 15J.

»} VerKl. ,rJ«itrAge", I. 8. 87.

j _ d by Google
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Upergula arvenm- L. Im Getreide beim Veitlgnt oberhalb AUatemdorf

(1400 m).

Sagina Linnaei Presl {Sagina saxatüis Wimm.). Auf einer Anhöbe hinter

Werfeüweug.

Moekrmgia triMtrvia (L.). Aaoh in Lnngau; m «m Fobm dw M(w#rkopfM

(1900 m).

St^wria fgramimBt L. Auf dem HoMrkopf in 1700 n» Seebölie.

Stahna «tiginota Morr. Auf dem Monrkopf in 1850m Seehdbe.

GypopMa repeni L. Die Tertieale Verbreitung dieser Art ist grosser a]& sie

Santer angibt (ISOO—1900 m). Sie ist z.B. am Radstädter Tauern in

1050 m Seehöbe gemein (höher obeu seltener); in derüelben Hobe wächst

sie bei Tamswf^g; auf dem Moserkopf kommt sie vom Fusse (1200 m) bib

znm Gipft^l (2000 m) vor. Die Spi(>lart flor. roaeis am Badatädter

Tauern neLen der grewöhnlicben Form.

Dtanthun CarthusKotonm L. An der Strasse zwischen Mauterndorl und Tamsweg.

Neu für den Luiigaii.

Dianihus superlnis L. Bei Mauterudorf au meiirereu Orten.

Sapanaria officinalia L. An der Saale bei Saalbrfick.

Mdanäryum aSmm (Müh). Sowie im Pinigau, ist dieee Arft anoki im Pongao,

wenifiekeN im Gebiete von Bndatadt—Untertanera (bie etwa 1100 m)^

hänilg nad im Lnogan gemein. Andk im Lnugan &nd ich nielit selten

roHenroth blflhende Exemplare. Es war manebmal schwer, die Art von

der folgenden aaseiuanderzuhalten, und ea ist leieht mdglieh* dass das

scheinbare „Melandryum album flor. roseis" wenigst^'ns theilweise ein

Bastard der beiden Arten ht Wegen Mangel« reifer Frücbte konnte ich

dies ;ib»'r nicht mit Sicherlit it fV'ststellen.

Mekmihyurn rubrum (Wgl.). Zahlreich aufwiesen bei Hnttau; am ^iHd^tä(lter

Tauern (1050— 1650 m). Im Luugau sehr hauhg und am Moserkopf bis

1850 m ansteigend.

£homiywm9 laUfoUm Seop. Auf dem Gersberge (nächst der Zeisberger Alpe);

am Fttsae des Oaiaberges bei St Jaoob.

Skammm eotibarftM L. Auf dem Knbberge mwsit NenhMs; am Leopolds»

kiüoerWiUier.

Bar^ortmt OgparimoB L. Nicht nur .rnnf Triften etc. dar Thftler der Kalk-

formntion'' (Santer), sondern aoob anf Bergknppen, wie am Gipfel des

Gaisbeiges (1300 m) in grOaster Menge. Aneh im Lnngan (bei St. Michael»

Tamsweg etc.).

Oerantum phaeum L. >^ehr huuHg un der von liadstadt auf den Tauern fähren*

den Strasse, und zwar bi.s etwa llOUi«.

€hnmiutn pratense L. Aach bei Hadstadt häufig,

•) TergL «Bdtrige*, I, H.88. Kk it( g»BS «DbeKraiflieb. dnai» Saat*r mid Riaterhvber
Art nur für da« FlachUBd SalxburK« anfftb«ii.

*i <l««i«iii im iMucbbAxtMi Ob«ritoieriwrk.
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Oeranium paluntre L. Sauter's Angabe, dass diwe Art hri Lnng»n M)U. be-

stätigt sich nicht; ich fand dieselbe — allerdings bisher nur an einer

St^'lle — bei Mauterndorf.

Geraniutn pusillum L. An HMoefTn in Lieffrin^;. Im Lungaa nicht selten (an

der Txurach bpi Tamsweg, bei St. Michael).

JMmmh eiaUarkm (L.). Im Lnogan sehr bivflg; so Iwi Sk IBeliMl imd
Tamsweg; bd Msnterndorf sogar in Ootreide.

Impatient parvifiora DC. Ki^mmt an dras von den Floristen angegtboDsn Sland-

orfeo iM der Carollnonbrlkcko) nur inolir in Sfhr wonlgsn Eiemptaron vor

nnd dlirftfl dort bald gani T^ri^ch winden; dagegen Huid ich die Pflanie

hener an einem Garten«ann in d^r FQrbprgrjfass«.*)

Oenothera biennin L. An der Saale bei Saal brück.

JBpüobiiitn Offnafiim Ttri^ph An (l»'r Saale bei Saalbrfick. Sauter's ,Epi-

lobium virgatum Fr.", welches H i ii t e r h u h e r ') sog^ar dnpp^^lt anfuhrt

(einmal als ..Form" d«s Epilo/num ptilu^tre L., dann als Eptlobium

tetrnqnnnm L.), gehört hftclist waiiräcbeinlich bieher.

Circnea lutetxana L. Bei Pf^rr-Werfen.

Circaea alpina L. In der Lichtenstein klamm; am Lassnitsbaeh b^ Tamsweg.

Agrimtmia BufmtoHa L. Bei Radeek, Mong, Pfirr-WofliMi.

J2te5iM*) 8uh«netu$ And. Bei Ffurr-Werfen an dem na«b Werfenweng fahren*

den Fahrwege; neu Ifer Pongan. — In der nichsten NAbo der Stadt

Sahbnrg, bei Leopoldskron. hatte idi hener Oelegenhefl; eine eigenthtm-

liehe Sonnen form des liuhu» ntberectwi And. tn beobachten, die sich d«*m

nordif-rhpn Huhux fvotw* Lindl. bedent'^T rl nähert. Die Art wächst dort

»iemlirh 7,;)li]rMirh mit Buhns plicatus Wh. et N. aof Moorboden, sowohl

innerhulh lies Wiilclclu tis- anrh itn Fr»'ien. Bt-ide Arten hnhen je nach

der Iripolation ein we.sentlich aiui- rt s Aiisj-t lif ri ; für Ruhut filicafus Vfh.

et N. habe ich dies bereits früher auseinHii<i»^rpesetzt;*) Ton Huhus sub-

erectus And. hatte ich damals nur die Schaftenform beobachtet. Die

Sonnenform unterscheidet sieb sehr aaff^llend darch nicht bereifte,

stomtifkantige, rolh ttberltufeno SebOesIioge, stirkeie Staeheln» devtlich

Tinnige BlaMetiele, Heinere, nicht selten aiebens&hlige Blitter mit Ober-

seite gllnsenden (liemlich dnnkelgrttncn). gefitktteten und oft nadi oben

etwas eingerollten Blättchen. Die ersljfthriten Schfleslinge sind niedrige

bot; ig. die TorjÄhrtgen festfertical atti|{erichtet Früchte fknd ich siem-

lieh viele entwickelt.

Rtlbus plicntuH Wh. et N. Bei Werf^nweng stellenweise in glOsieier Menge;

die an Buimt nUcatus Vest eriooernde Waldform.

j Dieaen Standort «rwtliBt Moh Vogl in Miaer «Flm d«r Uagebnag Ssltbarg«'

(40. Pngmnin den <'ol1«giaw BemauMiuB sv Sslsbnig, S. 81).

') .Pro'lroinu'^*'. 'i. Aufl.. p. 71.

Ich geb« bi«r nor einig« Crg4ntangeo zu meiuer «Vurl&ufigea Mittb«il«Bg ttber di*

JhtS«*-noim Mtbufi«. (Indiases ?erl>udlaag«», Bd. XXIflll, AbkudleiigaB, 8. 775 ff.)

«) Teiil. 4t» «be» «Itlrl» Abbssaimg« 8. 777.

j _ d by Google
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Bulbus ttiicatuB VeHt. Vereinielt waf dem Heoberge b«i Sftbbiirg.

Rubus bifrom Vest. Häufig auf dem Heaberge bei Salzburg; Tereiozelt im Biohet

bei Morzg und auf den Uellbranner Hügelu. Im Poogau ist die Art selten

;

ich fand sie öbriceiiJi huuer in kräftigen, typischen Exempiaron in der

Nähe von Pf.irr- VVorfeu (an dem nach Werft?nwpng fälireiidnu Führwt'ge).

Aritiicu<( gilvesier Kostel. {dptraea Aruncus L.). Am liadstädter Tr-vunrn (1100 m).

Füipendula Ülmarxa^) (L. sub Sjurae'i). Die typische, an der Blatt unters^'ite

weiünälzige Form ist in <iüu Uuigfbuugeu Sdhburgs weitaus vorberrachend,

w&brend sie im Langau nur Tereiuselt neben der folgenden vorkommt,

ohne deesbftlb gende Mltaii ta aeio. Im Pongma verhält tieh die Sache

iDteimedttr; jnloch aeheiDt im AUgemeiDaD dort ooeb die tjrpiaoba Form
biaflgar in aaio.

Füipendula denudata (Praal anb Spwaea)» In den Umgebvagen Salsbinga

nur vereinzelt und selten; ich fand aia blaber nnr am Fttrbarg und an
dt^r Saale bei SaalbrAek, an beiden Orten mit der vorigan. Im Pongau
ist sie schon häufiger und im Lungau gemein. Im Pin/trau stehen Beob-

achtungen noch au«. — In der Saalaa }>Hi Snalbrück fand ich ^ine Mittel-

forin mit QUterseits dünn graulich filzigen Blättern ; ob >ie durch Bastar-

dirunt; entstanden ist, lässt sich nicht sagen. Sie möge als Jt^Ui-

pendula Hubtlt-nndfita bezeichnet werdnn.

FrunuH xpinosa L. In Zäunen bei Saalbrück, be( Morzg, Grödig, Werfenweng,

Badatadt

iViHiMf avmm L. Aof dem Henbaig, Oaisbetg, bei Hong n. a. w., alao in dan

Umvahnngan Sabbnrgi uiobt aelcen.

Prunus PuduMh. Bei Manterodorf tod darTbalaobla bia 1400 m. — Fehlt merk-

wAtdiger Weii»e in d»*r zweiten Auflage von Hintarhnber'a ^Prodromua*.

OentMim Uuctoria L. Auf drm Gu8slei«-r bei Grödig.

Medicago satim L. Auf Wiesen bei Saülbrück.

Trifolium medium L. Auch im T.nn^au (b^-i Mauterndorf. Tamswetj).

Trtfulium fragtferum L. Zu meiner Ueberra>chung traf ich diese seltene Art

im Vorjahre am Fusse d»'8 Neui)auser H igels Ich möchte fast glauben,

das5 sich die POanze er^t in neuester Zeit dort angeKu-delt hat, da sie

aooat an dieaam viel begangenen Orte kaum so lange den Botanikern

entgangen wira; namfOtlieh ioh ging dort al^ftbrlieh oft vorbei aod
wandte gerade dieeer naeaen Stelle gew6holieh meine Anfmerksamkeit an,

da iah dieaelbe ala Standort dee gleicblbUa eehr aeltenen BÜMemdmm
reptm (Jaeq.) acbon lange kannte.

JVifolium montanum L. Auch im Langau (bei Mantemdorf)*

Trifolium hijhrtdum L. Beide Floristen behaupten, daaa difoe Art im G^'birga-

lande selten sei. Dieselbe ist aber im Lungan, aoirie auch in den Um*
gebungen von Badatadt gemein.

*) TergL BMiMn Aateta: .U«bMr 8pira*a and die mit Uar*ch( tu diaMr Gattung gMleUlea

BodiMfea«. (la dtoeea VfrkaattaBgea, tti. IXXU, Sitnagabsriohto, 8.M ff.)
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2W/b{«iim badiu^ Sebreb. Am RadctiUtter TMera; am KatBchb«rg.

THfoHum aureum Poll. (Trifolium (irrrarium »ut.. an /^.?)*). Auf dem
Dürrnberg bei Halletii} zwiacbeo Pfarr-Werfen und Werfenweng; iwiseheo

Hiittau und Eben.

Trifolium rampestre Schr<b. (Trifolium procumbens ;?auter. Hinter-

hui) er et aliorum. iion L.) Bei Salzburg nicbt sdlteii, aber auch nicht

„gerneiu", wie die Autoren behaupten.

Trifolium Schreberi Jord.^) (Trifolium mmu« 8 a u t e r, '') nou Sm.). Nicbt

selten nn d^m von Pferr-Werfen nach Werfenweug fahrenden Fahrwege.

Nea Ar Pongau. — Fehlt bei Hinterhnber gani.

Tr^ioiium minus Sm.«) {JHfoUmm ßiforme Santer, Hinterhnber et alior.,

non L. Trifoium proambetu L. see. Öelakovsky). Bei Salabnrg sehr

bsufig.

Oxytropiü Tyrolensis (Sieb. ^) sub Astragalo). Meine im ersten Thetle

dieser Heitriiije (S. K'.». N'ote) au^^i^esprochen*' Verrrnithung. dnss Gaudin's

(Krijtropis sord (da uiit \\ i 1 Ui e nc w 's Astrciffolua sordiäuH nicht identisch

bei. befitätigt .-icli. I< h lial'n mzwisrheu im Hofherbare Exemplare d^-r

nordischen Oxytropis sordnia iWilld
)
gesehen, welche einer anderen Art

angehören als die l'flauze der (Jeutralalpeu. Letztere bat also den Namen
Oxytropis Tyreknii» (Sieb.) tu flbren.

Ficia gtahreaeens (Koeb) (F«ew «orM 8an ter, non Host; Vieia vülom
Hinterhnber, non Both). Indem ieb betreib der mebrfaehen Ter-

weehilnngen dieser Art auf die Literatur Terweise, sei biemit nur die

Nomenclatur — dem Vorfi^anae Kerner's*') folgend — richtig gestelltL

PtBum anem« L. Im Qetreide am Kamme des Heuberges. Im Langau gemein.

•) Vergl. Aber die NonencUtur 4i«icr nni d«r folgraden Arten dm Aafiiate von C«la-

koviky itt der Oeeterr. boten. Zeltiiehr., 187S, H. 245 fr.

*; Hi#mnler int Trifolium prommfttn* ß minnn Koch zn vprst»»hen.

*j Senter »cbreibt ^Ttifolium mi*u9 L."; Linne h»t aber gar keine Art dieeoe NaBwin».

*) leb ?«nn«ide den Nanen TiifoUtm preeiMibMf L abnkhtiich, da deuaa OabcanA ncr

to ConfbntoBen führt mu\ Liiiii«^ tfenbar die Art nicbt icbarf von Tri/öiium Sebrnteri Jord. nad

Trf/cttim eoMi cttie .Schroh unterschied.

•) Hb. Flor. Auitr. Nr. »80.

*) Sebadan ad ietaia toioaalBin Anateo^Baaiarioaia, IT, f. 1.

j _ d by Google
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Zur Pilzflora Niederösterreichs.

V.

Tob

Dr. Mnther JEUtter Beek t. Mannagetta.

(Mit TM X7.)

(?org«i«tt in d«r Ttmaaluf tm K^fmhm iStt.)

In Folgendein übergebe ich einen fünften Beitrag xur Pilzflora Ton

Niederösterreich,') welcher die mir von deu Herren L Gangibauer. Dr.

A Zahlbruckner, Dr R. Rainiann. Lehnert u A gütigst übergebenen

Pilzfiinde, sowie einen weiteren Thöil der Erfulj^t- meiiiHr eigenen Sammelthätig-

keit enthält. Hiedurch sind wieder 44 Arten alä neu für unser Kronlaud uacb-

gewlesen, während 9 Arten neu beschrieben werden.

Uredineae. ^)

Uromyces Ficariae (Scham.).

I auf den Blättern von:

Ranunculus ficaria L. auf dem Troppberge (Mai); nach G. Winter
SU Üromyen Poae Bab. gehftrig.

III Mf gleicher Nihrpflanse sehr häofig im Sehttubnuiner Paike.

üromfees SeiUarum (Gier.)*

III anf den Blattern Ton:

Musen) i raceinosum Hill, auf dem Kalenderberge bei Mödling (Mai).

II. III auf den Blättern von:

* Allium scorodoprasum L. in der Krieau des Praters (Mai); auch bei

Weiden am J^ea«iedleriee (leg. Neilreich).

•) I. Si«be diese VeriwBdiBnKeo, imhxg. im S. 9 ff.

II. » , « • 1888. S. SS»ff.

III. • , • • 188». 8. 361 ff.

IV. , , . , 18M. 8. 46&ff.

Aveli in verllBffMidBb IMtnf• w«rdB Nwm mit «Mm * beseiehML
Anordnung und KoneaeUtor BBch O. Wtntor, Di« POs* DcBtechlaadB, 1 (1884).

Z. B. Gm. B. XXllX. Abk. 76
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Die Uri'dohäufchfc'n, die von (r. Winter (uach Pilze Deutschi., 1,

S. 1 I j) u<tc}i nirht la'nliarlitt't worden sind, befand<^n sirh in der

Mitt*' <'(in->'i)triscli angeordneter Tt-leutosporenhäulclien. i>poren

rundlich, mit IZ^'lh ^ Durch ineHeer, braun.

ünmyee» teMk^ (Schrank).

I auf den BÜllerii von:

&iifhmhia cjfpvmiiaB L. bei Melk (Jnni).

ni auf den Blftttern von:

Euphorbia virgnfa W. K um Klostenieiibiitg, bm NeoBtift am Walde
und Mäuchendorf (Hai).

üromtfceft Rumicis (St-hutn ).

II auf den BUittt-rn voii:

' liumrx acetosa L. h**i (iro^d-Uadischeu Dachst Kisgaru (Juni).

II, III auf den Blättern von:

liume.i oOtusifolius L. in den March -Auen bei Marchegg (Septiiuberj.

*Mumex hydroiapoifmm Hade. ebendaeelbet

Uromffeet AlehemiÜae (Pen.).

III auf den Blittern on:
AlchemiUa wHgaria L. auf dem Schneebeige (Angaet).

ünmfees Scrophulariae (DC*)<

I auf den Blättern von

:

Verhnsrum phlnmoides L. bittfig bei der Baine Kremenetein (August).

Uromyces Phyteuuiatum (DC ).

III auf den Blattern von:

Phyteuma orlncidare L. am Jauerling, besonders in der Schlucht des

Endlingbaches (Juui); bei Rodaan (Juni« leg. Dr. R. liaimauu).

Utomyct» OaeaKae (DC).

I anf den Blattern von

:

Adenoitylti äOnfirmu Behb. anf dem Weeheel (Jnli).

III anf den Blättern von:

Adenostt/Ies al},inn Doli auf der Kampalpe bei Spital am Senmeriag

(September); auf dem Oetecher (Juli).

(Iromyccs Polygoni (Pers V

II. ITT auf d^n Blättern und Steujfeln von:

Poh/yrmum aViCitlare L. in den March -Auen bei Marchegg. Baum-

garten (August).

*Uromyee$ lAmtmii (DC), Winter, PiUe DeuUchl., I, 15G.

II, III anf den Blättern von:

Staiiee «dpina Hoppe anf dem Wanriegl dee Scbneebeigee (Angnat).

CTromyee« OnUn (Fers.).

I auf den Blittern von

:

Orohu» vemuff L. zwischen Ajfgsbach und Schönbich!, am Kreutberg«

bei Gro8ä-KusHbach, bei Michlstetten gegen Schlett (Juni); im

ätiftswalde von Zwettl (JuJi).

j _ d by Google
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Uromyces Trifolii (Alb. et Schw.).

I auf deu Ulatteru von:

THfiMmm montanum L. bei Kierliug, Klobiurueuburg (M&i).

II, in wat dm Blittaro von:

IHfcHhm r«pen$ L. swiMhen Klosterneiibuif und Kierliog (Uu).

Unmyu$ MiäAuiimm fOotOae (DC>.

II, III auf den Blätttrn und Stengeln von:

* Trifolium arvense L. in Haiden und Aeckern bei Bftamgiurten und
Breitensee näch.st Mvrcbflgg (September).

Pucania verrucosa (Schnitz).

III aiit 'ieii Bhitteru von:

Sahia ijiutinosa L. in v?cliluchteu h**i Hainburg (August); bei der

Sophienalpe im Wieuerwaldu (äeptt;uibui-J; im Lechuergraben des

Dfirrensteine (Jnli).

Pueeinia Aremariae (Sehum.).

m anf den Blitlem Ton:
* SteUaHa nemorum L. bei Vdetenhof am Gabns (NoTember).

J^teeinia Anemones Vir^mamBL€ Schwein.

III auf den Blättern von:

Anemotu sxh cstris L* um Wolkersdorf (Mei).

Puccinta Asarina Kunze.

III auf den Blättern von:

Äsarum eurupaeum L. im Douigrabeu bei VVeidlingbach (September);

um TuUnerbuh (Aagust); bei Ytefeenhof am Gähne (November).

*P»ueinia Vami X5m. in Winter, Pilse Deutschi., I, & 178.

in anf den Blättern von:

Stadiffa rteta L. durch Herrn J. Bippel anf Wieeen lange dee Guten-

baches bei Kalkebnrg im Juni entdeckt nnd mir gfttiget mitgetheili.

Puccmia Aegopodii (Schum.).

III auf den Blättern von:

Aegopodium podagranu i in Aen Donau -Auen b«i Laug-Kamsdorf
(Mai); im Wolfsgrabeu bei Aggsbacb (JuuiJ.

J'ucctniii Phragmitis (Schum.).

III auf den Blättern von:

Pkmgmüü eommumt Trin. in Schluchten dee Bieamberges; in den

March -Auen bei Harchegg nnd Baumgarten (Auguet).

Pueeinia Ifoydie Carradori.

II, III auf den Blftttern von:

Zea Mays L. in Feldern bei Breiteneee und Baumgarten an der March

(September).

Pueeima Veratri Niessl

III auf den Blattern von:

Veratrum album L. auf dem Oetbcher (Augu.>tj; überall auf dem

Scbneeberge (September).
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Puccinia Iridis (DC).

II, III Mf dflB Bütten vod:

Irii pumUa L. in Oirtoo von KlotltniMlHUff (Uni).

AiMHua Mpgoni Alb. 0i Scbw.

n nuf den Blittein wun:

Polpgimtm dumeUmm L. bei Nenwnidegg (September).

Pneemta Bistortae (Stranss).

III auf den Blattern von:

Polygonum bistorta L. bei (IroM-GaruDgs und lADgiohlag (Juli).

Pucctnta suaveolens {Vm ).

II, III auf den Blättern von:

Cirtium arveme Scop. bei DrOsing, Klosterneuburg, Kierling, Lazen-

bnrg» Hünehendeff, Telm, Qnttenbof (Hai, Jani).

Piteemia buBata (Fnre.).

II, III nnf den Blittern Ton:

*Heradeiim tpoHdißnm L. im HQllenthale.

Aethusa eynapioides M. B im Domgraben bei Weidlingbaoh (8e|llenibtr).

* Puccinia conglomerata (Strnnee), Winter» Pilie Denfeeebl., I. 8. 195.

III auf den Hlättern von

:

Eomogyne alpina Cess. am Kogl bei Aspang and auf dem Wechsel

(Juli).

Puccinia Falcariae (Pers ).

I auf deD Blättero vod :

Fäieana Mwimi Hoel bd Telm, Ormmmnlneneiedl, bei MUniebethal

und WoIkered<nf, twitcben Hiebeletetten nnd Seblets» bei Kami-
bmnn (Hni—Jnni).

Pueeimia fusca (Reih.).

I nnf den Blitlem von

:

Anmom ranuneuUndes L. bei Hocbetnee n&cbsi Rekftwinkel, in

W&ldern bei Mntien (Mai).

Puccinta Theni (Denv ).

I auf den Blätt*'rn vi»n:

Thesium tntermedimn Sehr, bei Neu»tift am Walde, um Klo8ter>

neuburg. Kierling (Mai).

*Themm ^adcatwm Heyne in Wieeen bei Leienbnrg (Mai).

PueevMa SdUUmOlae (DC).

I auf den BUttem von:
* SotdaneUa montana Willd. am Lostiiatteberge bei Weit» (Juli).

* SoIdaneVa mtiMiiMi Hoppe anf dem Hoehechneebeife (Angnet).

Pueeima Menthae Pers.

II. III Huf den Blättern von:

Mentha »tlrcstrts L \m Vö-^tfuhof aui Gahus (November); bei Neu-

haus in der Langau !.Spjitt*inl>f»r).

JiffnÜia aquatica L. in Üergschluchtcn l'ei Kritzeadorf (August).
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Mentha arvensis L. io Feldern am Kogl bei Aspang (Joli); im Sau-

bacbgraben am Gabns (Angust).

Pueeima flosadosorum (Alb. et Scbw.). Auf:

Crepis biennt'- L. bei Piirkersdorf. I>'»'kawinkf'l. II (August).

Hieracium murorum h„ II, III am Jauerling (Juoi); bei ?urkeri>-

dorf ( August).

Hieracium boreale Frie.s aul dem t^i-hat berge bei Neawaldegg, II, III

(August).

Tturaxaeum offieinak Wigg. auf dem Kreatberge bei Ofow-Riusbaoh,

I (Juni); bei Laa a.d. Tbaya, II. m (Jaoi).

XogMafM communit L. im Bomgraben b« Weidliogbaeh. II, III (Sep-

tember); bei Merkenstein. III (Aagust).

Cirsium rimiiare Lk. bei Edlitaberg oftehst Oaterbnrg a. d. Pieiach,

I (Juni).

Ciraium olerocenm f?cop. im Donijjraben bei Wei(llingl>acli. II, III

(Sf'ptember)} zwittchen Gross-Sieruiug uod Osterburg a. d. Pielacb,

I (Juni}.

*C%rtnum erisitfiaUs 6cop. am Pulzberg bei Gamiog, III (September);

am Gahna, III (August).

Carämu aeanihoides L. auf dem Schafberg bei Neawaldegg, II, HI
(Angnat).

Carännu crisput L. bei Parkeradorf, II, III (Aoguet).

ncharium üUybus L, an der alten Donau bei Wien, II, III (Jiuii).

Wiüemetia apargioidtn Li-v. I. auf dem Scmoleitenberg in der Prein

(Juni); auf detii Burgstock det» Jaaerliogs (Juni).

J^uccinia centaureae Mart. Auf:

Centaurea jncea L. bfim ll.i rjih, f»' narhst Klu.^t^rneuburg, I (Mai);

III (ieu Auen bei Marctiegg und iiauingarten. Ii, III (August).

Centaurea Scahiosa L. auf dem Buchberge bei Klosterneuburg, I

(Mai).

INccoNta iVenoMtAM (Pera.). Aof:

Trenanihes furpwea L. anf dem Wecbael, III (Juli); bei Karlstifl, I

(Jnli); ftberall im Wien erw aide.

Lactura muralis L., I, II bei l!. k;iwin)<el (August) ; am Preiner

Gtfcfaaid (Juni): zwist heu Dorf Aggsbach and Schönbichel (Jani);

auf dem Jauerlinj/ iJunil.

Mahjciliuni ulpinum i n»», auf dem GabOK, III (August).

Pitccinia Tragopogi (l'ers.j. Auf:

Tragopogon ortetUalis L. auf allen Wiesen des Wienerwaldeb (Maij.

* Scoreonera humüi$ L. am Bargstock dea Jauerling, II (Juni).

Pueeinia GäHi (Pere.). Anf:

OaUum BOoaUeim L. im »tifkewalde Ton Zwettl. I (Jnli); bei Kritien-

dorf und Hadersfeld, II, III (Angnet).

OaKum moÜM^ h. anf dem Leopoldaberge, I (Jnli).
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l*uccinia PiminneUae f8trau«s).

II auf den Blattern von:

PiDii'Utell't miKjtui L. bei GrosB-Sierning (Juni).

l'uccinia Viulae (iicliuin.).

Auf dm Buttern tod:

Ftob mirabüi» L. auf dem Bnchberge bei Klmteraenburg, I« II

(Ilei).

VkHa arenarea DC. am Pfaffenberge bei Deotsch-Altenbuif, II (Ifai).

Viola hirta L., I auf dem Buchberge bei Kloeterneuburg und bd
Velm (Mai).

* Viola pumüa Cliaix, X in der Krieau de» Pratere (leg. L. Gangl«
b au e rl.

* Vwla Huynaldi Wiesb., 1 auf dem Biiamberge (Mai, leg. Dr.

C. Richter).

y^tola sthatica Fr., II, III in .Scblucbteu bei Kritzeudorf (August);

bei Attpang, am Kogl and auf dem Wechsel (Juli).

l^ucciniu Caltliae Link.

I auf den Bläfetero Ten:

CeHtha paluttris L. am Fueae dee Troppberges bei Tnllnerbacb (leg.

Dr. A. Zahlbrueirner).

Puceinia graminiB Pers.

I auf den Blättern von:

BeHferi$ tmlgaris L. bäufig im ganten Lande.

in auf <lt>n Blättern und Halmen von:

Dactyhf« ijlomerata I-. auf dem Polzberge bei Gamin^ (September).

CalftnifKjrostis epigeios Koth. im Prater bei Wien (Juni); bei Groee-

.^ieriiing (Juni),

Puceinia Rubigo vera (DC).

I auf ilfii RlättiTii von:

Si/viphytnm ofpciuale L. bei M>H.sbruuu, Grauimätneusie<ll (.Mai).

iSymphytum tuberosum 1^ bei Klusternenburg, Kierliug (Mai); bei

Obtir-Leissonberg nächst ErnetbraDD (Juni).

Puimonaria ofticinalis L. im Stiftswalde von Zwettl (Juli).

Puceinia coroncUa Corda. Auf:

Shammu frangula L., I bei Unter-Siebenbrunn (Hai).

AwHa sativa L., III bei der Raine Kreutsenetein (Augnat).

*DaeiylM gHomeraia L., II, III bei Marcbegg (September).

Puceinia Poarum Nielas.

I auf den Blattern von:

Tuttüago farfara L. Überall häufig, .>tlbst noch anter den Raxen-

mäuern der Raxalpe bei 1700 m Seeböliti <Juni|.

Die Zugehörigkeit die8e!> AecidiuroR zu Puccima Poarum Nielse,

scheint mir noch sehr der Bestätigung zu bedürfen.
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Ptieeinia Moffnusiana Kern.

T auf den Blätter« von:

' Rumer cris^^us L. uoter Schilf bei der MilitärschiestaHtte im Prater

bei Wi»^n f.Iuin').

* Jiume.i' prah tisis M. K. bei Wölkersdorf (Mai).

* Rutnex ohtiisifülius L. anter Schilt' bei Moosbruun (Mai).

Pu4xinia sessUis ScliDeid.

II, m mf den Blittern tod:

"Fhalang anindinaeett L. swischen Oroee-Sierning und OtMyurg
ft. d. Pielaeli (Juni).

Pueemia CaHcii (Schum.).

I aaf den Blättern von

:

f'rtica dioica J.. im Wolfsteing^beu bei Aggebach (Juni).

II. III auf den Blattern von:

* l 'arex jnlosn Scop. bei der Kt>brerbüttt' nHch»t Neuwaldegg (Sep-

temb*M); im Schönbrnnnor Parke (April).

i^hragmidium Ro.me alpivae (DC). Auf:

Born alpina L., I auf dem Wecbsnl (Juli).

Phragmidiuni mbcorticium (Schrank^. Auf:

Rosa spec.» I am Oalgenberg bei Jedenspeigen (Mai).

Phtagmiäiwm Fraganae (DC).

I anf den Blittern von:

PotentiOa alba L. bei Kloetemeubarg, Kterling; am Riederberg. bei

Pflesing niehst Mftniebethal (Mai).

Phragmidium PiOenHUae (Pere.).

in auf den Blättern von:

Pi^entiUa argmtea L. bei Marchegg (September).

J^tragmidium vioJacenm Schltt.

III auf den Blättern von:

Mubufi (h<color W. bei Rekawinkel (Aaguat); im Klaiuigraben am Gahn»
(August).

Rubus spec. am Gabns bei Vo.-teuhof (November;.

Pfiragmidiiifn Jiuhi idaei (Pfrs.).

Auf Hülms idaem L.. I am Jau. rlin^' in der >c)ilucht d•'^ iMidliu^'-

baches (Juni); III in Waldscbluobteu bei Purkersdorf (August^;

am Pulzberge bei Gamiog und auf dem Alpel des Schaeeberges

(September).

OytnuoHpuratigium clavariaeforme (Jacq.).

I ürf den Blittern und Frfiehten von:

Onüaegu» monogyna jMq. im Leitfaagebirge (Jnni, leg. J. Breidt er);

anf den Hainborger Bergen (Aognat).

ni anf den Aeiten von

:

Juniperu» eommuni» L. bei Horn (leg. P. Bacbinger).
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Oymnosporangiuw juni]>frinum (L.).

I auf Blattern von :

Sorbus aitcnijarta L., bei Etzeu uachst Zwettl (Ausübt, leg. J. Ju-

ratzka); auf dem Wechsel (Juli); auf dem Alpel des SchneebergeA

(August).

M^mpson bHuUm (Pen.).

Auf den Blitteni tob:

BehiÜa alba L. auf dem Grtbns (Angiisk).

Mtiampsora popuJina (Jaoq.).

Auf deu Blättern von:

Populus alba L. bei March eggf (September)

Popxthiü nigra \j bei Neuwaldogg, auf dem Bisamberge, bei Marcbeg|(

und Haumgarteu a d. March (August, September).

Melampsora SalictH capreae (Pers.).

Auf den BUttern von:

SaKx eaprta L. Mf dem Wechsel (Juli).

reUeuiaia L. auf der Beitlpe (Jtmi).

* SoMx Jaequimuma W. ebeDdiselbel

Mdami^ora Hdwscojnae (Pen.).

Auf den Hliittern von :

Euphorbia dulcis L. bei Bekftwiakel (Auguet).

Auf den iJlattorii von:

Linum cuthat t tcum L. bei Edlitzberg nächst Ohterburg a d. Fielach

(Juui)i auf dem Oet^cber uüd im SiebenbrunDgraben der Raxalpe

(Juli).

Mtlamp§ora GoepperUana (Ktthn). III auf:

Vaeeinnm VUia tdoea L. in der KrommholiregioB dee Sehneeberfee

(September); bei SchOoaa niohet Litsehan (Juli).

Col0Oaj»ort«m Kuphrasiae (Schom.).

Auf dnii Hlätternvon:

£uphrasi(i f^tricta Uust bei Tallnerbacb, llekawiukel (August)

" Euphrusut picta W. G. iu der KrummholsregioD dee Schueebergee

(S»'i)t''n)ber I.

MtlampytHm st/lvultcutn L aui Gahns bei Vöstenbof (November).

Melampyrum netnorütum L. auf dem Bisamberge (August).

Mdampyruw prateMt L. bei Nenweldegg, Weidlingbeeh, Critaeodorf

(August).

CoUotperimm Campamilae (Pen.).

Auf den BI&ttemTon:

CampanfUa ißamerata L. auf dem Schafberge bei Dörnbach, anf dem
Bisamberge, auf dem Gahos (August).

Companula r(i}>unculoi(les L bei Folsberg und Gaming (bept^'mber);

am Kugl bei Aspang (Juli).
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Campanula iradteitmn T, l)ei Nf<nwaldegg (Augast); in der Krumni-

liolzregion des Schneebfrges (Septembfr).

CoUoBporium Sonchi arvensia (Pers.).

Auf den Blittern Ton;

Jdenoffyfet älpina Bl. et Fing, auf der Eempftlpe bei Spital am
Semmerlnif und auf dem Oetacher (September).

Ädenotiyles afbifram Bohb. ebendaeelbet.

Peiasites niveus Brog. io der Langau am Fasse des Dürrensteins

(September) iiod im Lechnergraben desselben Berges (Juli).

Sonchm arvenai» L. in den March -Auen bei Baumgarten and Marcbegg

(Augnst).

Sonchus ohraceuft L. auf dorn Bisamberge (August).

Inüla etmfolia L. auf dem Scblief berge bei Kreuzensteio (August).

Senecio subalpinua Koch in der Erummholzregion dee Oetecber (Sep-

tember).

Senteio nemorensi» L. anf dem Bieamberge (Augnet); in der Langau

bei Nenbane nnd anf dem Oeteeher (September); im Domgraben

bei Weidlingbaeh (September).

Goboeportum Senrcionis (Pere.).

Auf den Blättern von

:

' Pifius uliginosa Neum.. I b^i Kni weis im grossen Moos (Juli).

Pi))us ftilvestrüi L., I am fiachberge bei Klosterneuburg (Mai).

EiidophyUum Stdi (I)(l).

In den iilatteru von

:

Sedum acre L. anf den Sekanten ron Jedleeee nnd Floridedorf, anf

dem Bieamberge (April).

Uredo PMae (Gmel.). Anf:

Pirola minor L. am (Jahna (Augnet).

Oreilo Symphyti DC« Anf:

Symphytum tuheromm L auf d-ni Tnlbingerkogl, bei Edlitaberg

nächst Osterburg a. d. Pieiach, auf dt-m Jauerling (Mai).

Symphytum officinnle L. bei Naglero (Jaoi).

Caeoma ÄUii urf^ini (DC). Auf:

AUium urginwn L. auf dem Ilermaunskogl, Tulbingerkogl, im Laaber-

thale beim Rothen Stadl.

*AUium fiatuloium L. im Wiener botanieeben (harten (September).

*AB6im taHvum L. in Gärten Ton WdbriDg (Jnni).

ABium spee. im Laaberthale beim Botben Stadl (» Pnecinia Pmi
Sow., I in Beek, Znr Piltii. NiederSet, II in dieaen Yerbandinngen,

1888. S. 388).

Caeoma MercuriaUs pentmis (Pers.). Auf:

Mercitrialis perennis L. im Adlitxgraben bei iSchottwien (Juai).

Catoma Saxifragae (Strauss). Auf:

* Saxifraya nizoidea L. uiciit selten auf der Baxalpe (Juni).

Z. B. 0«8. B XXXIX. Abb. 77
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*Ca€OWM Ewmymi (Gmel.). Auf:

Eronymm europnnts L. bei Velm (Ifai).

Aecidium Lrucnnfhemi 1)(V Anf:

('hr>i«u>(}icmHm /eucaiU/iewMmL.biim Hascbhofe nächtit Kierling (Mai).

Aecidium Senclt Nit'->sl Anf:

Seseli glaucum Jacq. auf dem Bisaiuberge und bei Hardegg (Juni).

^Aßdäium Pamauiae (Schlecht). Auf:

Pamat$ia palmirii L. am Plateta des JMierling (Jnoi).

AeeUlium MagelhaetMum Bnk. Anf:

Berberis vulgaris L. in dar Lftog-EDtmrtdorffr An (April, Hai); auf

dem Janerliog (Juni).

^Aecidium Thalictri flavi (DC). Anf:

Thalicirum mivux L. auf dem Bisamberge (leg. Fehlaer).

Aecidium Clewatidis DC. Auf:

(lemafK ]'italOa L. bei Floridmiurf, in den Laug-Kuzersdorfer Auen

Hymenoxnyoetes.

OavariH.

*Ty|Ma fiueipet Pries, Epicr., p. 586: Winter, Pilie Deatoeht., I. S. 298.

Anf am Boden liegenden Aeeteo im Gfldtiwalde der Raxalpe (Juni).

*TyphHlo incarnatalMch in Fries, Epicr., p. 585; Winter. Pilze Dtscbl.. I,S.301.

Auf Dfingererde in Blnmeutöpfen zu Wäbring. im Spätherbste häufig.

* Ciavaria eanahadain Friee, Observ., II, p. 294. nach Winter, Pilae Deutschi..

I, S. 301.

Cretact o-dlba ni cacuitiitie paulo fuscesiens — 10 cm alta gregana.

Sporae eUipaoideae , 4 : 2 5--3 u.

In pratis^ montis Sonfitagnberg prope Jiosenau, m. Sept., leg. Dr,

A, Zahlbruekner*
Cktvaria piHiüaris L.

Anf dem Sonntageberge bei Roaenan (September, leg. Dr. A. Zahl-

brnekner); im Rothgraben hei Weidling (September).

Clttvaria formom Per?

Auf dem Sonntagsberge bei Roeenau (September, leg. Dr. A. Zahl-
bruckner).

Ciavaria rugona Bull.

Kl)Hn(la«i( ll)>t und bei Kranichberg (September, leg. L. Gangibauer).

Cluvaria ai.stata l'ers.

Auf Erde bei Krauichbirg (September, leg. L. Gunjjlbauer).

Cktvaria cinerea Bnll. (sec. Friea, Hjm. eur., p. GG8).

Bei Kraniehberg (September, leg. L. Ganglbaner).
Ciavaria Bofr^ftet Pen.

Bei Litschan (Angast—September, leg. Lebnert); am Sonntagsberi^

bei Boaenau (September, leg. Dr. A. Zahlbrnckner).
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Ciaparia flava Scbueti.

Bei Kninichberg (.SepUiuber, \eg. L. Gaüglbauerj.

"davaria sculpta u. sp. (Taf. XV, Fig. 1.)

€, € stipite crasso Hubturbinato, 4 cm crasao digitato-ramosa, ad
1'^ cm alta. Jiami crassiusculi, parce ramosi, 3-icm longi,

ramuit in upice mbtruncati hreviter dentictdati, omnes ockracei

loA htUo-fu^eKetUeSt extus sculptura eenbri modo flexa undula-

tafM undique Ucti. Flexurae eonwasoe, mm kUae. Sporae

iMongaet opietdatae fiuee8eente$ kupes» ISrS X Coro fimus
oidiM rarim mbi$eeM, duleU,

Jn monte Sonniagtberg prope Boienau, m. SepL, kg. Dr. A» Zahl-
bruckner.

Spanuais crispa (Wulf.) Fries.

Bei Litocbaa, (SepUmber, leg. Lüh n ort).

JBsßobatidium Vaccinii Wuruu. Auf:

Vaccinium Vitts idaea L. im Leclinergra1»»^n des Ddrrensteins (Juli);

im Torfmoore bei Kö.sslersdorf nächst Litschau (Juli).

Rhodod' ndron ferrugineum L. bei der ateioeruea Stiege auf dem
Wechsel (Juli).

' Corticiutn puteanetim Fries, Hyni. eur., p. 657.

Auf feuchten faulenden Brettern in Gärten von Währing (October).

Cortieium cäkeum Fries.

Aof Rinde Ton Acer campettre L. in Gärten von Währing, im Praier,

bei Keuwaldegg.

CorUdtm teece Pers.

Auf morscher Rinde in Gärten lon Kornenbuiig (Uän).

* Stermtn tahacinwn Fries, Epicr., p. 55« >; Winter, Pilze Deutacbl., I, S. 343.

Auf einem EichenstrunlEe hinter Neuwaldegg (August).

Tiikphora erustacea S^chuni.

Auf Waldwegen bei Bekawiukel (August).

Telephora cristnta Fries.

Ebt-ndaseibst.

TeUphora laciniata Pers.

Auf dem Nebelstein bei Weit» (Juli).

^TOepkora pdlmata Fries, Syst. Mjcol., I,
i». 432; Winter, Pilie Deutschi,

I, S. 349.

Auf schattigen Erdstellen im Schmeligraben bei Rekawinkel (August).

*Craterdlw pistiOoris Friee, Epicr., p. SS-i; Winter, Pilse Deutschi., I, S. 851.

Auf erdigen Stellen swiscben Moesen bei Rekawinkel (August).

CrtUereüus pusiUm Fries. .

Auf nassen Erdsiellen bei Bekawiukel (Juli).

77*
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Craterelius cornucopioides (L.) Fries.

Häufig in WälderD am Sountagsberg bei Koseuau (öeptember, leg.

Dr. A. Zahlbruckuer).

Mydnei*

OdonHa bofba Jotü (Bull.) Fries.

Auf Birkenästen im oberen Halterthalo (September); auf modernden

Aesten bei Rekawinkel (Auf^).

Orandinia erustosa (Pers.) Fries.

Auf Moderästen am Leopoldsberge (Septpniber).

* Grandmia papiUosa Fries, Epicr., \i. 528; Winter, Pihe Deutochl.» I, 0.360.

Auf Moderästen bei Rekawinkel (Au?u<ti

* Hydnum diaphanum Schräder, Spicil., p. 178, Tab. III. Fig. 3, sec. Winter,

Pilze Deutschl., I, S. 370.

Auf Sti&nken am Yogtdaangberge gegen Weidlingp tkberttftodig (im liai)-

Sffdnum esfaUnfome 8cbaeff.

Auf moosigem Nadelboden geeeUacbaftlicb und in greiser Menge am
Sonntagsberge bei Rosenau (September, leg. Dr. A. Zablbruekner).

*Myäuurn (Mrsopus) veluUptB vuvp, (Taf. XV, Fig. 10.)

Füeus suberoso-rigidua, camosu$, subinfundibulifonnis, inaequaliter

(irbherosus vir zonatus, dcnse tomento'ius, fumoso-murinus, mar-

gtnem tenuevi r<r«<f<>? siait in siccttaU cmereus. Pilei saepe

connati — S cm lati. Aculei subulati, albidi serius dilute cineret,

integri rurius stipilem versus fnrcati, ~ 6 »im longi. Sporne

globosae, aculeatae, düutae, ^ 5—3'5 latae. Stipes solidus firmus,

extm iImm UmetUosus, fuieo^miiim mbniger, cum püeo a«t

7cm attitf. Coro eanua serius mbaier et m Hceitaie aplsiMiefw,

in sHpUe Monaim.

In gntmmosU ad tylvarum marginea in vaRe Boihgrahm prope

Mydno nigra Fries a/^tm el impfimia tkipUa dente tomentofo

distinctum.

Hydnum '•eJutinum Frifs. Stijnte glahrn.

Am Sonntaßsberg bei Hosenau (September, leg. Dr. A. Zahlbruckuer).

Hydnum rejKitidum L.

Bei Kranichberg (September, leg. L. Gaugibauer); am Sonutags-

berg bei Bosenau (September, leg. Dr. A. Zablbruekner).

Hydnum imbrieaium L.

Am Sonntagsberg bei Rosenau (leg. Dr. A. Zablbruekner).

Pölffporei,

'Porothelium fimbrialum Fr'm, Sjst. mycol., I, p. 506; Winter» Pilie Dentscbl.,

I, S. 394.

Auf dem Bauhmaunsfelde iu Wäldern bei TuHnerbacb (August)
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MentUuB iremeUotu$ Sehrad.

Sporae pJuueoUformtt, iir6—3 5 : J—12,u. Poris eompontis exceüit.

Auf Blichen strönken am Steitiri^^'l bei Weidlingb»ch (September, lep.

Dr. R. Rai mann); am SonDtogsberg beiBoteiiMl (September, leg.

Dr. A. Zahlbr iickoer).

Polyporm versicolor (L.) Fries.

Auf B'i« htenstümmen bei Horn (leg. P. Bacbiuger).

Polyporua betultntis Fries.

Auf Bacbenästen im Micbaelerwalde und im Domgraben bei Weidling-

bacb, ftbenttodig im April; bei Bekawiokel (August).

Poiifponu tiiljphiireM (Ball.) Fries.

lo eisern rieeiges» fast 1 m breiteo Eiemplare am Grunde eines Kirsch-

baumes in Hadersdorf (Mai).

Polifporus mrius Fries.

Auf am Boden liegenden Buchenasten bei Bekawinlcel und Hadersfeld

f.Augast).

Polyporus pcrennis Fries.

Auf Frde und zwischen Moosen um Kekawiukel häutig (August).

J'olypurus mtermedius Rostk.

Auf Buchenstrünkeu bei Purkersdorf und am Troppberge, überständig

im Mai.

Polyporus ovimm (Schaeif.) Fries.

Bei Litschau (September» leg. Leboert); daselbst auch eine f. rubel-

lue mit r5thlieh gelbem Hute.

Polffponu tubaquttmo8U8 (L.) Fries,

far. dentiponts.

Ponte mbrotiiiiilnt, vix 0 5 min latae, in margine fade) tlUftüiter

(lenticulatae. Spurac sufujlohosae, 2 5—3 5 ,u lalac.

In monte Sonntagsberg prope Mosenau, m. Sept.^ leg. JJr. Ä. Zahl-

hm c k n c r.

*vhT. exceiUricutt»

Stipeg eascentrictts. P&rae omtae vd orbiaUaires, inaeguiaUae, dtfw-

pdMfUii mboeutia praedUae; sporoe sUbgiobotae, S^S'-S'S /i laioe.

In monle SamUagiberg prope Boeenam, m. Sepi^ üg. Dr, A. Zahl-

bfuehner.

*Muporus buibipes n* sp. (Tafel XV, Fig 2.)

Pileus camonUf convexus, oblongus, badius, tomemUwhsquamosus,

9cm long^tft, in stipitem lateralem, fere 'fem crassum, siibbul-

bomm, fxtus apjtresse ßocco^o-tomentosmn . lutescentem confusiis.

Porae muximae — / mm lonijae, irregulanh r utujulatae, in am-

hitu mbundulutue, mnr()iv*'m pilei t'erms majorem, atbue senus vix

lutescentes, cum dissepimentis ohlusis. Sporae ovatae apiculataef

laeves, dilutae, guttultM indudentes, 8'6--9-9 X 4*9^6*1 fi. Coro

ßaeeosO'moUis, primum albus deindt pauh luteseens.
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Ad truncos in silcis abirdnis motUi» Kompalpc ptOpe SpiUU am
Stmmei ituj, inense Septembre.

Affinis Polyporo pes (Japrac Per».

yistulina hepatica Fries.

In Wäldern bei H&inbarg (August).

Boletus versipellis Fries.

In VVälderu des Bisamberges (Äagast); bei Litscbau (September, kg.

L«hnert); bei Kruicbberg (September, leg. I«. Gaaglbaner).

Boletus htridu» Sebaeff.

Im September bei LiteebM (leg. Lebnert) und bei Knmicbberg (leg.

L. Oanglbaoer).

*Boletus ebsonium Friee, Epier.« p. 421; Winter, Pilse Deatecbl., I, 8. 466.

In Lanbwftldern des Keamberges (August).

Bolekts eduUs Boll.

Bei liitsebaa (September, leg. Lebnert).

ar. B. aeneus Bostk. in Stnrm, DentsehL Flora, III. Ahüh., 21.—22. Heft,

Taf. 37, nicbt BuH
Kbendaselbist.

Boletus pachypus Fries.

In Wäldern des Bisamberges (Augustl Hior :uuli eine VQvm mit roth*

gelbem Hute and uodeatlich aderuetzigem Stiele.

Boletus spadiceus ScbaeiT.

Bei Litscbau (September, leg. Lehuert). Hier auch eine Form, deren

Fleisch sich (äst bläute, manchmal einen Stich iu's Gelbe annahm,

gegen den Grand des Stieles aber oraugegelb gefärbt war, die aber

ob der kleinen Poren docb nnr hierber sn stellen war.

Bdetus suhkmmiiosus L.

Anf erdigen Abbängen an Waldwegen auf dem Bnbmannsfelde nnd

Steinberge bei Tullnerbacb (August); bei Eraaicbbsig (September,

leg. L. Oanglbaner).

Bofetus variegatus Swartz.

Im September bei Litscbau (leg. Lebnert); auf dem i^nntagsberge

l>ei Rosenau (leg. Dr. A. Zablbruckner).

Boletus mitis Perts.

*var. granulosus,
Stipes granulatus, mtus lateritius.

Prope Litecliaut mense Septembre, kg. Lehner t.

Bokius badius Fries. ^

Om Litscbau (September, leg. Lebnert).

Beietus gramäatus L.

Bei der Hocbiamalpe nacbst Gablits (Mai, leg. Dr. A. Zablbrnckner).

Im September bei Litsoban Qsg. Lebnert) und bei Kraniebberg

(leg. L. Gaaglbauer).
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Die kOruchenförmigeii Warzen dva Stieles bestehen aus Büsclielu von

keuligen, braun geftrbten, einem unentwickelten Aseui niekt un-

ihnlickMi Zellen, die mb eiaem MMlomoBiienden Hypkennetie

eatepriBgen. Min findet dieaelken Gebilde auch terstreat anf den

Poien.

BdUtm fiavidut Fries.

Am SouDtageberg bei Boeenan (September, leg. Dr. A. Zaklbruekner).

Bcietus flavus Wither.

Im S.>]it(»mber bei Litschau (leg. Lcliiiert); ;iin Sniuit-acrjbprg'p bei

Ho^r^iiHu (log Dr. A. Zahlbrnckuer) und um Krauichberg (leg.

L. Gangibauer).

Boletus campen Opat.

Um Kraoiehberg (September, leg. L. Gaugibauer).

Agmricini*

OatMlAorcOne infiMtdibiMfcfmit (Seop.) Frie«.

In Rothföhrenwäldem bei TSetenhof am Gahns (November); am Sonn-

tagsber^H bei Rosenau (September, leg. Dr. A. Zablbrnckner).
Wird daselbst als ,,Ha8enAhrI'' gesammelt und genossen.

Cantharellus a}4rantiacu.s (Wnlf.) Fries.

Um l.itscltau (September, leg. Lehuert).

Caniharellus abanus Vnes.

Am SoDuleitenberg iu der Prein in Nadelwäldern nias.senliHl'c (Jolii.

Am Sonntagaberg« bei Boeenau (September, leg. Dr. A. Zahl-

bruckner); nm Kranichberg (September, leg. L. Oanglbaner).

An letsterem Orte aneh eine t mfreseefMr mit orangeretbem Stiele.

Suanäa cotMoMia Fiiee.

Bei Kranirhberg (September, leg. L. Oanglbaner).

Lactarim roUmus Fries.

Im September bei Kran ich berg (leg. L. G an gl bau er) und am Sonn-

tagsberge bei Rosenau (leg. Dr. A. Zahlbruckner),

f. Lactariua oedematopvs (Scop.) Fries.

In Wäldern um Hisamberge (August).

*Lactariu8 rufus Fries, Epicr., p. 347 (183G— 1838); Winter, Pilze Deutsch!.,

I, S. 545.

Sporne mA^/Bhoaaef wnueiämat, 7'€—8rtiu.

Um Litschan (September, leg. Lehn ert).

LatUKtim piperalm Fries.

Am Sonntagsberg bei Rosenau (September, leg. Dr. A. Zaii Ibruckner).

*LJLactariu8 exsuccun Otto sec. Cooke, Illustr. of Brit. Fungi, Tab. 981.

üm Kranicb1)(>rg (September, leg. L. Oanglbaner).

iMCiariw« panjamenu^ Frios,

tSporae, ^uhgiobosae, rerruciilomf, '> -7 4ju.

Am Sonntagsberg bei iio.senau (September, leg. Dr. A. Zahlbrucknerj.
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Lactarius umbrivus Fries

Sporat globo.sae, aculeatae, 0—8 6 fi.

üm Krtnichberg (September, leg. L. Gangibauer) in einer f.pubf
mtif», mit im oberen Theile etwas angedrückt filzigem Stiele.

LaetariuB aeri» (Bolt.).

In Wäldern des Bisamberges» einseln (August).

Ladarius pyrogalus Fries.

In Wäldr rn des Bisamberges (August).

Ladariwt utndu>t Frip-^,

Sporae globor^at. aculeatae, (l— 7 a. Cystidae conicae.

Tn Wäldern ilos Bisaniberges, belteii (August).

' iMCtarius circellatus Fries, Epicr., p. 33^
; Winter, Pilze Deutscbl., I, S. 552;

Cooke, Illustr. of brit. fuugi, lab. 990.

Sporae globoiae, aaääoiae, 7'4—lOfi.

In einef Form mit gleiebmftssig dickem Stiele bei Kranichberg (Sep-

tember, leg. L. Qanglbauer).
*Laetanu9 lurpM Fries, Epier., p. 885; Winten Püio Deutsebl., I, 8. hS&.

Am Sonntagsberg bei Rosenau (September, leg. Dr. A. Zafalbruekner).

Lactarim tormitwsus (Schaeff.) Frie».

TJni Krrvni'Oiborf: ^September, leg. L. Gan gl bauer).

Lactarius scrobiculatuff Fries.

Sporae globosae. aculeatae, ß 1 !t !f u.

Am Sountagsberg bei Rosenau (September, leg. Dr. A. Za h 1 b r ii ck n er).

' Hygrophorus agathosmus Vries, Epicr., p. 325; Winter, Pilze Deutücbl., 1,

8. 566; Cooke, Illustr. of Brit Fnngi, Tab. 918.

Sporae eee, Cooke (Handb., 2. ed., p. 298), 10 : 5 fi; eee* Winter (1. e.),

8: Sil; SM. meam ebwreaHonem otlUmsue, 6-^5:3'7fi,
Bei Eranicbberg (September, leg. L. Qanglbauer).

*Hygrophor»9 (Limaeium) eiirtnO'crocett» b. np»

Püeu9 e OpfNMHBO aj^ianatuSf grober, nitens, citrino-croceus in diseo

aureun, in margine tenui primum albido jiaulo rcvoluius, — 4 cm
latus Lawcllne vnhh; dtstaules', lafae. paulo dccurrentex, aIhne

seriiis palliiiae. Sttj/es solidus, subaei/ualis, albus vel citrino-macu-

Intus, cum jtileo — (J cm altu f (\iro albus suh cute pilei citrinus

mbcroceus. Sporae subrotutulav, apiculatae, 7'4—S 5X3 7—5 ft.

Prope KranuMerg, mense Septembre (leg. L. Gangibauer).

Affinis Hygrophoro lucorum Kalcbbr. (Icon. select Hym., Tab. IX)

sed eoiore Hpgrophorum Breeadolae Quelet (in Bresadolo,

Fnng. trid., Tab. IX) 8ubaequan$.

* Hygrophorus (lAmaeliwin) rubescens sp.

Pileue eonivexui, eamMu», seriua iaeoie et splendens, cameus vel

lutescett^, in disco saepe subferrugineus, 4'5—9 cm latus. LameUae
ralde dintantes, subobtunae vel ncres, dilute carneae, adnatae ri>

üecurrenteSf latae. Sporae oblongae, T-4—9 9:3't—4 yfA. Cystidae
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vd päei marginale» demnt. SHpea e baH eUnvaia mepe Iwfeaeenitf

nlbun, ftuit lamellis angmtatas et fioeeow-verruculomft, cum piUn

C~12 cm nJins Carn in füeo TubetcenB, in rtipite aüms vix

ruhe»cem, firmns, dulcis.

Projje Kranichberg, viense Sejitenihre (leg. L. Ganglhauer).

Ab Hygrophoro pudorino Fries et HygroiUoro discoideo

Fries (Cooke. Illustr. of Brit. Fnugi, Tab. 911 et 912) stipite

davaio, eame pOei rtuaeeo dittmguitur.

^SLygrophorus (lAmaeimn) miniaeeMS b. sp.

FüUui e eawexo expUmaHui, eamont», UUerUiO'CinnabainHiMt in

nuargine revoltUo eomeu», in ceniro innato-fioeeoius, 4em latut*

Lameüae adnatae, t^alde diatante«, acte acri j raeditaet älbae,

UxUte. Sporae ntbglobosae, albae. 6—7fx latar Pileus cram'tM-

cm7mä. carneuff ftuhaitrantiacus, deormm paulo attenuatm et ibi-

dem floccoiiu^, cum pileo '»cm altu.9. Caro flrmus, albus mox
ruheacenfi, stuh cute pilei intense romceus, dulcis.

In monte Sonntagsberg prope Mosenau, meme Septembre (leg. Dr.

Ä. Zahlbruckner)*

huprimu eamia coUtre ab omnihua affinUms «oiiiMialtii» ah Hygrc
pharo glutinifero FHm (Epier., p. 322; Ejmm. ettrop.« p. 407;

BttlUard, Champ.» Tab. 258) hene difftrt. Hygrophorut perai-

cinuK Beck (Verhandl. d«r k. k. sooL-botan. Gesellschaft in Wien,

1886, S. 470), statura majcre, pHeo ex eonico htmisphaerico,

perfiicino, lamellis roseo-fmcescentibus, carne stipitis ochraceo-

lutescente. «f^-ruK? ohlongis, l5—20fi longia, abunde ab Hygrih
phoro tniniaceo dvtcrepat.

* Hygropiioru^! mibescens Fries. Ilpicr.. p. 822.

var. Hygropiwrus capreolanus Kalchbr., Icou. select. Hym., Tab. XV'lil,

Fig. 3 (1878); Winter, Pilie Deutschi.. I, S. 569.

Sporae ttdfrdunäae, apieulatM, 4'9—9'9:S'7—4'9f*.

Bei Kranichberg (September, leg. L. Gangibaoer).

Hygrophüfme mtXüene Fries.

Am Sonntigsberg nächst Rosenau (Sept. leg. Dr.Ä. Zablbruckner).

Hygraphoms etmrneu^! (Bull.).

Auf der Kampalpe bei Spital am S*»nmierinp (^^epteiuber); nni Smintags-

herc; b^i Rosenau (September, leg. Dr. A. Zahlbrackuer).

Paxtilus panuoides Fries.

An einem in der Erde liegenden Balken im Rothgraben bei Weidling

(September).

PaxUlus atrotomentosu» Fries.

Bei Kranichberg (September, leg. L. Ganglbaaer).

GoH^Mdim viteidm (L.) Friea.

Im September bei Lttsehan (leg. Lebnert) and am Sonntagsberg bei

BoBeoan (leg. Dr. A. Zahlbrnekner).
I. B. Om. b. xzxa. Ibh. 78
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*fAr. elegan»,

SHpet e boH fiammeoj tmjpra degaiUer «mreu»; Utmdlae /mmo*

purpureae; pileus jmrjmrrnft

Prope Kranichherg, meme Septembre (leg. L. Gangibauer).
(Jumphidins glutinosus (SchaefV.) Fries.

Im September bei Litschau (leg. Lehn er t) und bei Kranichberg (leg.

L. Gauglbuuer).
* GompMdi%u roseu« Fries» Epicr., p. 819 «t Hjm. eur.. p. 400.

Im September an den glddieii Orten wie Gomj^idiuf gtuHnotuB Fries.

*Gomphiäi«8 graeOit Berk., Ontl., p. 196. Tkb. Xn« Fig. 7, eec. Priee, Hjm.
eur.» p. 400; Cooke, Illustr. of Brit. Fnngit Tab. 883.

SHpea in cxemplarihus meift paulo firmior qmm tu tt « u c. d. Cooke
depicHs tt longündinaUter sericeo ttruüus! coro eiusdem romceus.

Sporne (ihlott;iar. lü—Jff 0— 7 4 u.

Ah omnihici f^r(>mj>hidiis i'rius nomituifis rxceUenfer dijfert cv*'"/'««

m(iTn»}< (h(ja)(ter rerruculo'^i'*. (Tuf XV, Fig 7.) Acics htini>.<iri(m

fiittusinstma c//sfiV/jV,<? rtlntino-piiosn, qnod optimc cuugrutt cum
verbis Frieseanis JameUae sab Ittüe püis brevibus vestitae*^.

Seme «peeinN nähue, quöd seUi, in Crermama fumAwm ^kpmkmtam,
c. d. L. Oanglbauerreperit prope Kranidiberg, mente Septembre.

*Botbitiu9 eonoeephalu» Pries, Hym. enr., p. 884; Agarieue eonocephaltts Ball.,

Ghtmp., Tab. 568, I.

Oescllig und ma.^seuhaft zwischen Moosen bei Aue nächst Scbott-

Wien (October); auf feachter £rde in Scbluehten dee Bisambergee

(August).

SiH>rfii ellipH'idisrli, bol l'^r-t its etwas zn*,'t»spit7,t. 7'4— 10 X 2*5—4"0u.

Dürfte wolil IimI lieii 6^a/e;-a- Arten unter ^partcu« besser eingereiht

werden können,

var. macrosporus,
Sporas llt3—248 X 7 4 fi.

Aufdem Bisamberge (September). Hiera gebSrt mhJgarieH9(Oa!enO
hypnarum Sehrank (in diesen Verhandlungen, 1886, 8. 470).

BotbiHue hydraphüus Fries.

Zwischen Bnchenlanb in Wildern des Vogelsangberges gegen Weidling

(Mai).

Ageaicus (Panaeohm) papilionaceus Bull.

Auf Mht an ^rasig^tu Abhängen im Marchfelde zwischen Ober-

^\ eitlen niiii (iaii>t*rn(iörf (Mai).

Agartcus (Panaeolus) citfnpanulatus L.

In gedüngten Wiesen bei Iladersdurf (Juni); auf der Bodenwiese am
Gahna in der Nihe ?on Knhmiet (Augu^^t).

FrQher als Aganeue (Ptaihfreita) atomatua Fries in diesen Ver»

handlangen, 1885, 8. 807 beieichnet. doch nur ram TheUe hieia

gehörig.
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*Agariem (Slrophari-jj scmKjlohutu^ UaUch, Eleucb., p. 141, Fig. 110; Wiuter,

Pilze Deutäclil., 1, S. üoo.

i. ambiguuß»
ßtipea ae^iuUUtr ceionimf wio äetHivtm.

Auf Mist ui giangen Abhängen bei Obor*Weiden und Ginaenidorf

CM»I).

AganeuB (PtaBiota) eampestri» L.

*TOr. fAgaricus viüaticus Brond., Cr. An;., Tab. VJI (lec Qaelet); Britxelm.,

MelftDosp. Südbaierns, S. 167, Flg. 18.

Bei Litschan (Sfptember, leg. Leh n e rt).

Die eiförmigen, schiff Ix-spitzt^^ri. '.» 'J— 11 X O^a grossen Sporen -timnuMi

schlecht mit jenen von A(j<tricus camjiesfris L. überein, dt?ui ta.st

kucelig-ellip.soidisclie, ti ."> -7 •! X l 'J ,u gru.säc Sporen zukommen.

Ayaricus mllatkus Broud. dürfte daher wohl eine eigeoe Art

darstellen.

*Agarksw (JPtämata) praewUen» n. 8p. (Taf. XV, Fig. 9.)

i^üeue e hemitpkameo expmuua aOmt, iqmmia magnU ea$tanei$

appmai» diteim venui densioribua ei minoribtu, marginem «er-

tNff angu9tionbu$ dense imbrieatim dbteettu, eamoms, lOem
iatua, Lamdiae eanfertae angustae, a stipite remotae, fmco-

purpureae, in margine aubtiUssime denticulatae et alhae. Pili

marginales micruf!Co]>i(ne 1—2 ceUularea inflato-articuUiti. Sjiorae

ohhin(j<ie, oblique mucronulutut laeves fuscopurj/urear, intus

gutturi/erae, sterigmatn jiJuries longitttdine <(uperuntes, 7 4—8 X
49 fi. iStipes firmus a bu.ni clucuto-buWosa mque ad annulum

eoncentrice imbricuto squamosus, albtis, sursum cavus, cum pOeo
— 12em dltus} annuhts maximus paiens supra tomentosus, albus

9ix pauXo 9ubeomeH$, mbtu$ tomenio eraniore teehu. Coro ol^ue

9ix füaeeteent.

Prope Kranidiibetgt mense SepUmhre, leg. L. Ganglbauer.

Ab Agarico elvensi Berk, et Br. (Cooke, Ulustr. of Brit. Fangi,

Tab. 522) differt: stipite davato sub «mnulo eoneenirice egiMi-

mato, colore pihi, hnneUis remofis

Ab Agarico Augusto Fries colore, unnuUt utrinque tomentoso (non

exttis arcohüo-sffuamoi^oj, ptU'o t't sli})ttr aquamoso discrepat.

Ab Fsallxota perura .Schulzer (in diesen Verhaudl., 1871), S. 193;

Bresadolo, Fung. triil., p. 82, Tab. 89) pOeo äibo squamismuUo

nu^arünu praedito, lamdlü a stipite rmotis (non atmuHato coh'

Junetis), stipUe basi davato sguamis magnia eoneenirieiB teeto

(9um aeguaii, floeeia squamotis evanidit teetoj, anrnda utrinque

tomentoso, eamie eolore et spori<i distinguittur.

Etiam Agarico eaput Medusae Fries ex Strophoariis affinis,

sed Agaricus praenitens sulitarius pnleo sqttamoso, lameUit

angustis a stipite remotis (non adßxis ventrieoeis) praestat.

7Ö*



612 Gftntber B»ek.

Agaricus (Crepidotu<<) tnollis Schaeff

Auf einem eingegrabenen Baliceu im Kotbgrabeu bei Weidling (Sep-

tember).

*Agaricus (Galeru) pityrius Fries, Syst. mjcol., I, j>. 268; Winter, Filze

Dentschl., I, S. 065.

Sporae ^p8oid«ae, lOrinque pmdo aewmiiiatat, ßucae, 9*5—10X
3*7

—

i'9fi. Pili in margine laminontm ampmüaeei.

Anf fencliter Erde io Scblachten d« Bisamberges (August).

Agaricus (Göhra) tener Schaeff.

Im Wellsande oft «wischen Moosen im Prster bei Wien nicht ssltan (Juni).

Agaricus < Naucorui) erinaceus Fries.

Form» qnaerlam Agarico sipario Fries (Sj&t. mycol., i, p. 268; Ujni.

eur., p 263 1 affiuis.

Sporac tlli}'S(niU''U\ 9 9 lii'SY 7 4u
Aut Licheubtamiiicheu iu Wäldern des Bibamberget» (AugUbt).

Agaricus (Naucoria) arvcdit Fries.

Aufwiesen bei Pnrkersdorf, Hnuerbach (Hai).

Agarieu$ (FkmmuU») älnieola Fries.

leh halte diese im Wienerwalde ttbenll binüge Art Ittr identisdi mit

Agaricun (HyphoUma) fateieulam Bolt und Agariau CFUmmvia)
flatus Schaeff.

Anch auf dem Bisamberge, bei Kraoichberg (leg. L. Gangibauer);
bei Litsoiiau (lojj;. Lehnert).

^Agaricua (Flummula) opicreus Fries, Epicr., p. 188; Winter, Pilse DeutschL,

I, S. t\s(K

Bei KrauicLberg (September, leg. L. Ganglbauer).
*Agaricus (Hsbdoma) eruttuUniformis BnIL, Cbamp., Tab. 808, 54ti; Winter,

Pilie Deutschi., I, S. 685.

ßbendaselbst.

*Agaricu8 (InoeybeJ scabeUus Fries, Syst. myco!., I, p. 259; Winteip Pils«

Deutsch!., I. S. 688.

In Voralpenwäldern der Haxalpe (Juni).

Stimmt gut mit der Abbildung fon Jnocj/be putUlo Bresadolo, Fang.

trid , Tab SS. Aber die Sp«)ren unseres Pilze.s waren ellipsoidisch,

bi idt'rseit> ftwa^ vcr^cbmiil- rt. ^latt. T ö -T> X l 'J—6^ gross.

Kuuii dulifr nur zu Agartcus scabeUus gebracht werden.

Agurtcus (hu/cybej rimosus Bull.

Sporne 7'4—»6X3'7-^''iM- LameUae püis davaio ^ngaHi, tmi'

etüühr&mSf subtilissime denticuiaiac et aI6o margimaiae»

Agaricus eutheles Berk, et Br. und Agariem fasUgiatut Scbaeff. ge-

hSren offenbar auch su dsiselben Art.

An wiesi>,'.»n Stellen und Waldriind. ru des Bi.samberges (August).

"Agttricus (FhoUola) marginatus Bat.sch, Elench. contin. secuuda, Fig. 207,

p. ()5; Winter, PUse Deutsch!., 1, S. i>96.
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Ad morschen Hölzern am Sonntai^berg nSchik Rosenau (September,

leg. Dr. A. Zahlbruckntr).

Agoricus (Pholiota) mutabilüi Schaeff.

An BuchenstrOuken auf dem Heuberge b^i Neuwaldegg (September).

*ÄgaricM (Pholiota) durus Bolton, Fungass.. Tab oT, Fig. 1, sec. Fries, Hjm.
eur., p. 216; Winter, l'ilz-- Deutsch!.. I, .S. 70o.

An wiesigen Stellen bein» ufissfu Kreuz«» uächht <1pui Truppbeige (Mai).

*Agiiricus (Pholiota) capertUus Pars.. Sjn., p. 27,'J; Winter, Pilze Deutöchl.,

I, S.704.

Spwro€ Me Mipsoideae, utrinquc aetmmatae, paido verrueidaaae,

»Q^VtS X 7'4-8r5fi. Annnlw angtOmia, plunmum mobOU.
B%i Litscban Unllg (S^ntember, leg. Lehnert).

*AffaH€U9 (Ckmdopun) ZaMbruekneH a. sp* (Tafel XV, Fig. a)
PÜtUi e rttupinato vf'fhxus sessilis, reniformis extus Candidus vü-

losun, — 1 cm latu< LameUae radiante!^, subdistanfei^ ruhiginosae,

in maryine palluliure minutissime microscopicis unicelhdari-

bu8 undulattj^, sunplicibus vel furcati.'^, denticulatac Sporac su6-

glohosae, vix mucrttnulatae, suhvtrrnculome, 6'1~-1 4 u latae.

Ad ramos faymeos in monte ISonnlaysberg prope Uoaenau ubi de-

texU e. d, Dr, A. Zahlbruckner , mmte Septewibre.

Afjßmit Agarico vuriabili Pen. ted lomeBM MtmiliitiMe detUir

€ulati$ et mprimia sporarum forma ftene d/utimetiue» See. d,

Briteelmaier (Fbaeoep., p. 144), sporae Agariei pariabili»
ellipsoideae, arcuatae laeves, 6—7X2—3 fx, secnndum Cooke
(lllustr. of Brit. Fungi, Tab. 344) üUpwideae, laeves observantur.

Agaricus variabili» var. s phaerosporus Patouill., Tab. anal.

(nng.. III. p. 101, Fig. et üt. 226, differt sporia exacU globotis,

laminis glabris.

^Agaricm (Volvana) speciosus Fries, Observ.j II, p. 1, nach Winter, Pike
Deutschi., I, Ö. 729.

Im Mai auf Grasplitsen am Gtoldberge bei Jedenspeigeu ; an Gras-

raioen bei Gäntenidorf, Ober-Weiden. Hier auch eine f. tomenioea

mit gans illiigem Stiele.

Die Rasdbaare an den Lamellen des Pihes siod krogfitarmig, die

Sporen ellipsoidi.sdi, 12-3—18*5 X 7-4—9*9/». (Taf. XV, Pig. 5.)

Agaricus ^Collybia) drtfophüus Bull.

In Laubwäldern des Bi>ambergfs (August); in F?5brenwaldeni iwischen

Moosen uud Nadeln in der Weikersdorfer Kejnise bei Ober-Weiden
hänfig (Mai).

Sporae j— 7 4 ],<,:}
—

:> .'> u iMnlue, ntucronatae hievt's. Maryu lami-

narum pilis papillosis, saepe undulatis, unictilularibits ubsitus.

Stipes interdum in baei atrigutoso-pOoeu»,

Affmritm (CeiUybia) eonigenue (Pers.).

In Wildern bei Siegbartikircben (Hai).
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Agaricus (Colh/bia) coHfluois Pers.

Bei Krauicbberg (Sept^^niber, leg. L. Gaugl bauer).

Die Randhaare der Lanielltn dieser Art sind sehr Charakteristik h ^^e-

baut (Taf. XV, Fig. 8.) Sie sind einfach oder verästelt, dabei

rosenkriDtfftrmig und iuircfe]iiia£>8ig eingeaehnftrl

Agaricus (CoUtybia) longipes Bull.

Am Sonntagtbüg bei RoMoau (September, leg. Dr. A. Zablbrveknor).
Jgarieut (CoBybia) radicaim Belh.

Im September bei Kraniebbeig (Leg, L. Oanglbftner) imd bei Sqdh-

tageberg (leg. Dr. A. Zablbmckner).
Agariciu CClUocybe) amplus Pers.

In den Donau -Auen bei der Militärschiessstätte niehet Wiea (October);

bei Litschau (Siepti^mber, leg. Lehn ert).

*AgaHeuß (ClUocybe) alpicolus . 8|i. (Taf. XV. Fig. 11.)

PUens cyafhiformift, fusco umhrinufi, aprenfte ßocculosus subltievis,

oiin<:}<s, margxnem versus tetmts, J—.S ö cm latus. Lamdhie distan-

tcs, äliutne vix fuscescentea, ncic rix acri praeditae Sj,or(u: Mib-

rotundae, subhteves 4'9—6 ju latae, däutae. Stipe^ ftrmus, sididus

extus carneus, atriatuftbrusus, cum jnleo 4 cm altus. Caro ätiute

fiueßteem, firmut.

J» ^rsmtfiottf aipmU montU Raxoipe «üHMine 1950 m, weiue

Afßnü Agarieo ealaiho Fries eed eohre laminarum ei tHpUiB

forma distinctus,

Agaricut (2'richoloma) muritiaceufi Boll.

Am Sonutagsberg bei Ro.senau (September, leg. Dr. A. ZahlbrncItDer).

Aganeua (Tricholoma) terreus Schaeff.

Bei Kranichberg (September, leg. L. Gaoglbauer).
ar. Agaricus atrosquamosus Chev.

Am Sonutagsberg bei Rosenau (September, leg. Dr. A. Zahlbruckner).

AgariCM (Tncholomai vaccinus Pers.

Im September bei Kranichberg (leg. L. Gangl bauer), am Sonutags-

berg bei Rosenau (leg. Dr. A. Zablbrnckuer), bei Guteusteia

(leg. L. Schmidt jun.).

JgarieuB (Tridioloma) polychrmm Beelb

Am Sonntagaberg bei Roeenao (September, leg. Dr. A. Zablbrackner).

AgafioM (Trukol4ma) rMÜtane Sehteff.

Bei Litichan (September, leg. Lehnert).

Die Tielfach venweigten Bandbaare dieser Art (Taf. XV, Fig. 4) biben

spindelförmig angeschwollene Glieder und sind hiedarcb ausser-

ordentlich charakteristisch gebaut»

Agorieu» (Tricholoma) albobrunneus Pers.

Aß Waldrändern au JSisamberge, in Getell^icUaft (Jaii).
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Jgmiem (Trieholoma) flavdbrwimem Friei.

In einer Form, welche mehr mit Cooke's Abbildung, Tab. 58, fiber-

einstimmt; bei Kranichberg (September, leg. L. Qanglbauer).
Agarieus (Armülaria) meUeus, Flor. dan.

Bei Litschau (September, 1^. Lehnert); auf Grasplätzen im Roth-

graben bei Weidliug.

Ayarictts (LepiotaJ amianthinus Scop., nach Fries, ilym. eur., p. :57

Zwischen Moosen im Nadelwalde am Souutagsberg bei UuHeuau (Sep-

tember, leg. Dr. A. Zahlbroekner).

Jfforieus (LepMa) vuuMäeuB Fries.

lo Wieeen an Boacbrindem in den Donan-Aoen bei der Wiener

MUitäncbieseBtätte (October).

Agarieu^ (Lepiota) excoriatus Schaeff.

In Wiesen des Rothgrabens bei Weidling (Juli).

Die Raudhaare der Lamellen (Taf. XV, Fig. r.) sind einfach oder ver-

zweigt geglinlert und besitzen tounonföiinige Zellen. Die Sporen

auf sehr kurzen Sterigiuen sind ellipsoidisch, bespitzt, glatt,

12-3-15 X 7-4-8-5 fi.

*Agariem (Lepiota) gracUentus Krombh., Schwämme, T»f. XXIV, Fig. 13. 14;

Winter, Fliie DeatscbL, I, S. 841.

Bei Kranichberg (September, leg. L. Oanglbaner).
A0aneu8 (Lepiota) proearm Seap.

Im Rotbf^brenwalde bei Vöstenbof am Gahna (Noverober).

Agarictts (Anumiia) vaginatua IM\.

Mit granem Hute in Wäldern des Bisamberges, einsela (Angust).

Agaricus (Amanita) rubescens Fries.

Bei Litschau (September. leg. Lehnert).

Agariaia (Amanita) pantherinus DC.

In Wäldern des Bisamberges (August). Im September bei Lit.seliiui

(leg. Lebnert) and am Sunutagsberge bei Rosenau (leg. Dr.

A. Zahlbrnekner).
Agartcu» (AnumUaJ muteaitku L.

Häufig im September am Sonntagsberge bei Boeenan (leg. Dr. A. Zahl-

brnekner); um Litflchan (lag. Lehnert).

Agarietut (Amanita) phäUoides Fries.

Um Liteehan (September, 1^. Lehnert).



«•üotfiri Beck. Zur tuii-n Ni«-i*r^'*t»iT*icHi, T.

Brkl&rung der AbbildniifleB«

Tafel XV.

Fi|r. 1. Ciavaria nealpta (in VBgefIhr V, oatftrUcher Gite»), dvr Stiel du«b-
seluiitteii; links Sporen (Veip*. 400). recht« die Oberfliclie etnee Astet

(Vergr. 3).

^ 2. PofyforiM 6ii]Uf»f« (i n ^
: nitftrlidier GrOtsi»), onten Sporen (Tergr. 400)

aod Portn (natürliche Ornsse).

p .X Agarini^ ^Claudopun) Zahlbruchneri, links zwei PiU<^ in natürlicher

GrösM'
,
r^oht^ obpn Bandhaare der Lamellen (Yergr. circ» 400), nnten

Spuren I \fr^T. t<M)).

„ 4. Randhaare der Lamellen ron ^artcu.« (Tncfioiomaj ruttlans Schaeft.

(?ergrÖ8sert).

„ 5. Randhaare der Lamellen und ein Ba»idiam ron Agaricus ' Volraria)

upeeiotui Priee (Tergr. etwn 300).

^ 0. Rnndbanre der Lamellen nnd ein Baeidium Ton Agariewt (Lepiata)

exeoriaiiu Sebaeff. (Vergr. etim 400).

» 7. Basidien nnd swei Cjatiden von Gomg^idiut graeüi» Berk. (Vergr.

etwa 301»).

f,
8. Rnndhaar^ der Lamellen fon Agarieu8 (CoBybia) eonflmem» Pert.

(Vergr. ;{00).

p y. Agaricun ( Pmlliota) praeniten^. Ein ganzer nnd « in durch8chnitt«»n*»r

Pilz, knani in halber Tirösse; links Kaudhaare. Sporen und Baaidiuui

desselben (Vergr. lui»).

II 10. Hydmtm vdutipe»* Ein Pilx in etwas über halber Grosne. unten Sporen

(Vei^. 000).

„ 11. Agairieiti (CUUtejfbt) edpieolm. Ein ganter und ein dnrcbschnittener

Pilt in nntQrlieber OrBeee; link» Sporen (Vergr. 400).

j _ d by Google
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lieber den Champignonseliiininel als Vernichter voü

ChampigQOücuitureu.

Von

Dr. Otto Stapf.

Im Augatt diüM Ja.1irw irarde TtnttDdigt, dass in einer der grössten

Cbftmpignomllclitereieii in Wieo eine Krmnkbeit auigebroeben sei, welebe den

BetUnd der ganten Caltnren bedrobe. leb wurde sugleich too dem Beeitier

gebeten, die Sieb« sn nnterroeben und erentnell Mittel sar XTotefdrBekttog

oder Einscliränkang dw Krankheit anzugpben.

Die Culturen waren in einer Aniahl too Kellern untergebracht, die theiU

weise nnmittelbar, tlieilweise durch einen Vorraam mit einander in Verbiiuiung

standen. In einem daran stt'^scml-'n, besonders grossen und hohen Kaume war

die DQngerbfreitungsstatte untergebracht, di-^ durch ein DeckenfeusttT aus d^m

darüber befindlichen Hofe Luft und I/icht erhielt. Die Keller waren mäi*-sig gut

Tentilirt, die Temperatur schwankte damals um 18° C. herum, die Feuchtigkeit

war eher eine zn grosse. Enteebieden ungünstig beeinfluset wurden die gaAsen

Anlagen dnKb die unmittelbar« Nihe der DftngerbereitnngMielle und deren

gante Beecbaffenbeit. Die Plltbeete aelbet waren nacb Pariaer Muster angelegt

Im Winter und Frftbling batten rie eine gute Smte abgegeben; aeit dem Ein-

tritte des Sommers waren jedocb die Pilte auffallend in ibrer Entwiekelnng

lurückgeblieben und schliesslich, und zwar zunächst in einem der Keller nur

mehr spärlich erschienen, kaum bis zur Freilegung der Lamellen g^'langt.

darauf bald eingeschrumpft und endlich verfault od^r vertrocknet. AU ich die

Keller das erste Mal besuchte, waren in den übrigen Räumen bt^reits überall

einzelne Pilze zu finden, welche dieselbe Erscheinung zeigten; doch war im All-

gemeinen, abgesehen davon, dns^ die liese meist nur kleine Schwämme lieferte

und weniger reich als lontt war, der Stand ein tiemlich guter.

Die erkrankten Pilt« fielen dadureb auf» dass ihr Waebstbum bald nach

ihrrat Eraebeinen eingeatellt oder doeb sehr vertögert wurde, so dass ne selten

mehr als 8 cm H5he melchten. Dabei verlor der Strunk (und später auch der

Z. B. Oes. B. ZXXIX. Ahk.
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Hat) Mine pnile Cousisteir/. und wurde weich und zähe uud etwa» wässerig, so

dass er sich nirht mehr brcclicn nnd nur schlecht schneiden liess. Aussen er-

schien der Strunk schmutzig brannp^rau, auf Qaerschnittpn braun bis schwarx-

brauD. Dieselbe Veriarbung liess sich auch von seinem Grunde in die Mycel-

stränge verfolgen, die ebenfalls weich geworden waren. Wie bereits erwähnt, kam
es in den meisten Fällen gar nicht zum Zerreissen des Schleiers and dadarch

nur BloAsl^ung der Lamellen. In jedem IUI« ftber war in b»ld gtOBMivr, Inld

gwingerar Menge im Grande der LuneUen, iwiiehen diesen nnd über ihnen

sich ansbreitjNid, ein nttsserordentUch lartfUiger weisser Schimmel forhandeo.

Gleichseitig seigten sich gewöhnlich braune miosftrbige Flecken auf der Ober-

seite des Hutes, dieser war schmierig and der ganze Pilz mehr oder wen^per

übelriechend. Seltener blieb er trocken und schrumpfte allmälig ein.

Die mikroskopische üntcrsurbun^ ergab in den fanlenden Pilzen massen»

hafte Durchsetzung des gauzen Fruclitkör]iprs mit Bacterien und auf der

schmierigen Oberfläche des Hutes Anhäufungen eines Saccfuiromyces, den ich

für S. glutuiis halte. Der Schimmel erwies sich al« identisch mit Corda's

VerticiUium agaricinum (Icon. fung., Tom. iV, p. 2, Tab. I, Fig. 4). Er

fructificirte reichlich und ttbersdiflttete die benachharteu TheUe mit xahUoeen

seiner winsigen Conidien. Ansssrhalb der Lamellen fknd er sich ancb, nb«r

meist in sehwacher and epftrlicher Entwickelang naf der Oberfliche des Hniet»

selten auf jener dee Strunkes und gewShnlich steril nnf freigelegtsn oder nnr

locker vergrabenen Mycebträngen. Trocken gehaltene Pilse ftberzogen sidi anter

der Glasglocke nach wenigen Tagen auf der ganzen Unterseite des Hutes und

zum Theile aucii auf seiner OliHrscite mit reichlich wucherndem Verticülinm;

feucht gehalten gingen sie dagegen rasch in Fiiulniss über, während die Schimmel-

bildnng anfangs stationär blieb, später aber unterdrückt wurde. Immer aber

war der Schimmel zuerst da. Seine ungemein zarten, verä.stelten >ind ge-

gliederten iljpheu liesstiu sich in dem Strünke selbst und von da aufwärts bis

in den Hat und sn den Lamellen, swiachen nnd an denen sie schlissslidi

herfcrbreehen, und abwärts bis in das erkrankte Mycel ferfolgen. Sie verianfen

hier iwischen den Hjphen dee Wirthes nnd parallel densslben oder sie dnreh-

setsen das lockere Hjyphengeflecht in der Hitfee des Stmnkes hi schrig anf-

strebender Bichtung. Ein Durchbohren derselben habe ich nie beobachtet, wohl

aber schmiegen sie sich ihnen enge an und umklammern sie manchmal mit

kurzen F(»rtsätzen. Anfangs in geringer Zahl vorhanden, durchziehen sie

schliesslich bei fortgeschrittener Krankheit in ungeheurer Menge das Gewebe

des Wirthes. Die derbe und f(st»< Uindenschicht des Strunkes scheint der

Schimmel nicht durchbrecheu zu können. Er wächst daher im Strünke auf-

wärts, bis zu der Höhlung, in welcher sich die Lamellen entwickeln. Hier

bricht er frUiieitig hervor and bildet die äusserst sarten Conidientriger aus.

Die Yerinderung, welche die Ton dem Pilse nmsponnenan Hyphen dos Wirthes

seigen, heatsht sonichst in einer Brftnnang dee plasmatisehen Inhaltes. Dann
stirbt dieser ab, die frther prall aosgespanntsn Membranen fielen sosammen,
so dass das Fleisch dee Pilses nun weich und sehe, und weil sogleich das todte

j _ d by Google
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Plasma den Austritt des WMsers wu dar Zell« gestattet, mehr oder weniger

wässerig wird

leb habe den Schimmel auch so sterileu Mycelicu gel'uudeu, uud zwar

sowohl iüi Inuern als auch auf ihrer Oberfläche, <lort uur an derberen Strängen

uud steril, hier iu spärlicher Couidieubilduog. Seine Uaupteutwickluug erfährt

er immer eni io den VmelMrftim, Aus dem frftbseitigen Avltieten desselben

erkiftri sich, warum diese so sehr snittekbleiben nnd so nsch ihr Waehsämm
einstellen.

Dem Erscheinen des Schimmels gegenüber blieb daqenige der Baeterien

und Hefepilze immer in zweiter Linie, und konnte, wie gesagt, bei trockener

Behandlung überhaupt hintangehalten werden. Dieser Umstand, ferner das

regelmässige Vorhandensein des Schimmels an den erkrankten Champignons, in

Verbindung mit der an wilden Hymeuomyceten {Agaricus, Lactarius, Busgtiia,

Boletus u. 8. w.) bekannten, ganz analogen, ebenfalls durch Verticillieu verar-

sachteu Schimmelkrankheit, läsät wuhl keiueu Zweilei übrig, dass die iu Hede

bteheudti Kraukheit durch daä Vtrticillium agaricinum verursacht ist, wenn

auch der ezpecimentelle Beweis durch künstliche Infection — mir fehlten die

Hilfiuiittel dastt -~ noch nicht erbracht ist

Nun ist aber bekannt, dass die als VarHeiUUm beschriebenen Sehimmel-

formen nnr die Conidienformen von Sphaariaceen ans der Gattung Bypomyoes
sind. Es handelte sich mir nunmehr darum, sn erüihren, sn welcher Art von

Hypomyces jenes VerticUlium des Champignons gehöre. Nach Cooke (Handb.

Qi Brit Füug.. U, p. 777), Tolasne (Sei. fung. carp., III, p. 11, Tab. VI, Fig. 19

et 20, f. Vll), Winter (Habenborst, Kry))togainenÜora; Pilze, II. Bd., II. Abtb.,

S. 131) u. A. soll allerdings V'erttciUiutn ayuricinum Corda speciell zu Hypo-

myces ochraccus Per»., ciuer Art, die hie und 'la auf ßuüsuia-Arten vorkommt,

gehören. Mir schien aber bei der grossen At'bulicbkeit verschiedener abgebil-

deter uud beschriebener Verticillieu eiuerseits und der an meinen Objecten be-

obachteten Tariabilitat in d«r Form der Conidienträger andererseits ein einfacher

Schlnss von der VertieHUum' anf die Hypomycet-Form nicht sicher genug. Ich

trachtete daher, die letitere lu erhalten. Leider griff aber die Kruikheit in

jenen Kellereien so schnell mn sich, dass in Kursem die Cnltnren anfgegeben

und die Räume geleert werden mussten, bevor noch die meist erst gegen den

Herbst erscheinenden Hypomyces-Früchte auftraten. Auch von mir angestellte

Versuche, die gewünschte Form iu Culturen an Champignons, die ich unter

Glasglocken hielt, zu bekunimeu, blieben erfolglos. Ich versuchte es daher mit

Aussaaten <lir Kfrficti/<um-Conidien auf einem NiilirlM>den von Glyceringallerte.

Das Verttcillium entwickelte sich iu der üppigsten Weise und überzog die Gela-

tine schliesslich mit dichteu, schneeweisseu Schimmelraseu vou verschwende-

rischer Conidienbilduug. Allein anch hier kam es nicht snr Bildung von Ftori-

thecien. Ich bin daher vorlftuiig ausser Stande^ eine Tölllg sichere Bestimmung

des Champignonschimmels in geben. Ich mnss jedoch an dieser Stelle henror-

heben, dass das VertkiUhm in den Gl!yceringelatine>Cnltaren, die nemlich trocken

gehalten worden, allallig eine etwas abweichende Form annahm, indem dia

19*
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ZpIU-d der «Jonitiicit trager kiiizer wurden und die Conidieii ^\ch au den En>l*'n

der kpi,'fl- liier ]d'r"u nieniorniigon Stielclion in IJallen anhäuften, «lie oft zahl-

reiche Conidit-n «ntliiclten. Bei der leisesten Berühruug fielen sie jtdoch bia

anf eine oder zwei oder noch öfter ansnahmslos ab. In diesem Zustande ent-

spraclien «Ii« Verticillien ganz d*M- I^esolireilnng und Abbildung, die Tulasne

von der Conidienfoi ni der Ilyiiocren dt ltcatuhi gibt (a. a. 0 , Tab. IV, Fig 8).

Tulasne fügt aber aui h liiniu (p. 'M): „Plantiüae fmius cum H'/pomf/cetibus

sinccrix, r. gr. Uyp- roseUo. tanta )iubi'< n'iletur de hahUu et apparatti conidi'

fero afßnitdif. ut pro vcris^imiU halxdiiuc'^ mycelium ejus ex fnngo corrupto

priwam quuque trahere oriqineni, uuleque in omni corpore circumjnccnie

di/lundi et scrperc'^, und weiter: ^Fungus gcmmifcr mucedinem lerticilJatutn

(ideo mentitur, tit nrnti'junm rKlttnnu<i, quo modo tute discriminaretur" . Auch

diese Stelle niai,' il:i/.u dipiifii, um meine Reserve hci der Bestimmung der Art,

so lange nicht exin rinientell dir Zusammenbang der Katwicklungsstadieu nach-

gewiesen ist, zu rechtfertigen.

Als zweite Couidienform der Hypomyces-krt^n werden seit Harz (Ball,

de la Soc. des nat. a Moscoii. 1*^71, I, p. 88 If.) und Tulasne (Sei. fung. carp.,

T. III, 88) gewis.«e früher als Mycogone beschriebene Entwicklnng88tadi«*n be-

trachtet. Ks ist daher begreiflich, dass ich sofort nach dieser ConidieDform,

den Chlamjdosporen oder MakrocoDidien des Champignonschimmels sachte. Ich

fand auch tbatsächlioh iMnmal eine abgefallene ChIamyd<^spore zwischen den

Lamellen eines erkrankten Pilz« s und ein anderes Mal einen abgeristeoen

Hyphenai>t mit zwei oder drei svlcben Chlamjdosporen auf der Oberfläche eines

Mycelatranges. In beideo Füllen war es also nicht möglich, den directen Zu-

sammenbaog nachzuweisen. Trotz eifrigen Suchens fand ich niemals wieder

etwas davon, auch nicht in den Culturen auf Glyceringelatine. Die wenigen

Chlamjdosporen, welche ich fand, stimmten in jeder Hinsicht vollständig mit

der als Mycogone Linkii {= Mycogone rosea Link) bekannten and z. B. auch

bei Plowright (Grevilleai XI, PI. 15.'), Fig. 3) abgebildeten Form, über deren

Zngebörigkeit an der eioen oder der anderen HypomfCßi-Ati keine AogAben

Torliegen.

Nachdem die diiiine Gelatinschichte, welche ich dem VerticiUütm gehoinn

hatte, ganz davon bedeckt war, erschienen nach einigen Wochen an mehreren

Stellen kkino, mit freiem Auge eben noch wahrnehmbare Sclerotien. Es sind

kleine, fast kugelige Körper, die aus kleinzelligem Scheinparenchym besteben,

dessen Rindenzellen braun gefärbt und mehr oder weniger höckerig tor-

getrieben sind. Auch diese SclerotienbUdang ist eine bei Hypomyces allgemein

ferbreitete Erscheinung.

Die Prognose der Champignonkrankheit war von vorneherein eine nn-

^ünati^e, nachdem eioinal nachgewiesen war, daas schon das Mjoel beiallen

j _ d by Google
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war, abgesehen davon, d&s-H bei der Aehulichkeit der LcbeDsbedingOD^B des

Nähr- und deü SchmarotzerpUsM die Vermcbtoog des sinea von ihnen nicht

ohne Zerstörung des anderen zn erwarten war.

Unter diesen Umständen hätte nur die rechtzeitige Isolirung and Uäumung

der inficirten Keller helfen können. Es geschah dies denn aocb, aber leider

schon zn spät, da sich bald auch alle anderen AbtheUnngen als inficirt er-

wiesen. Vier oder fünf Wochen später mnssten die gansen Anlagen anfgegeben

werden.

Es wirft sich nun die Frage nach der Herkunft des Schimmels auf.

Hypomyces-Arten wurden wiederholt in der Uoagebung Wiens an verschiedenen

Pilzen beobachtet (Vergl. Beck, Yerbandl. der k. k. tool.-botan. Qesellsch. in

Wien, 1887, S. $24, 847 und Harz, a. a. 0 ). aber so selten, dsss die Gefahr

einer Uebortragnng, zumal bei der Art der Anlage der ChampignoncnHuren, an

und für sich nicht als gross bezeichnet werden kann. Am wahrscheinlichsten

dünkt es mir, dass die Eioschleppung dnrcb Dünger in die mitunter .sehr

primitiven Cultaren der Wiener Kftcbengirtner erfolgte, ans welchen ein Theil

der „Brut" von dem Besitzer bezogen worden war, und dasa sich dann der

Schimmel unter den auf keinen Fall sehr gftnstigen Verhältnissen der Kellereien

ausgebreitet hatte, nnd zwar, nachdem er Torerst nicht beachtet und seine Keime

durch weggeworfene kranke Schwämme nnd das Herumbantiren von Beet zu

Beet u. dgl. aberall hin verbreitet worden waren, in so rapider und vernich-

tender Weise.

Die Gefahr seiner Weiterverbreiiuog in andere Culturcn wäre natürlich

bei eTentoelleni Verkauf von „Biut^ aus den inHcirten Kellereien eine gani

besonders drohende gewcRcn; dies i.'*t aber meines Wissens nicht gescliehen, so

dass desshalb und in Folge des baldigen Auflassens der Zftchterei die Ausbreitung

der Krankheit holTentlich hintan gehalten worden ist.

Nach Abseblnss dieser Zeilen wnrde ich dnrch Dr. Wettstein anf eine

Notif von Dr. Cooks in Gardener*s Chronido, 1889, I, p. 484, anfinerksam

gemacht, welche Uber den Ansbmeh derselben Krankheit in englischen Cham-

pignoncoltnren berichtei Cooke tagt davon: «In the present instance we

find the monld to be of a different charaeter, such as generaly associated with

spedes of Hffpomtfee$, ascigeroos fnngi, of which the monld represents tho

conidia. According to its scientific aspeet the monld is a spedes of Mffeoffone,

not nnlike Mffeogane rosea in many of its featnres, but perhaps referable to

liycoffone alba. The threads are very nnmerous, and dosely intertwined in a

matted feit; the spores or conidia are laige, and eonsist of a larger and smüter

cell nnited, tb« larger ooe becoming amber-colonred and spinnlose, the lower
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and smalkr cell remaiuiug hyaline and smootb. This is tbc lurtlieät we bave

beeil able to discover at present Tbe remedy is a injstery. Tbere is oo

eure für tbe present outbreak, and evory trace sbonld be at once destroyed. It

would bardlj be prudeot to occapy Ute aaine spot for Mashiooms for a long

iime to come"

.

Eh scbeiiit uiir zweifellos, diiss auch hier eine Kraukbeit von genau dem-

selben Charakter vorliegt, wenn auch vielleicht der veraraacbeude Pilz einor

etwas abweichenden Art von Hypomyces angehört, und wenn auch hier gerade

jenee £atwicklaogHtadium hervortrat» tou dem ich aar Spuren beobachtet habe.
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Beitrag zur Kenntniss des Gespinnstes von Uüara
sartriu Becker.

Tom

Dr. Adam Handlirsch.

(Tatritgt Im dw Tanunüuff mi 4. Dwmbw im,)

Ib Jahre 1877 berichtet Osten-Sa ckpu') über eine Hüara, die schon

früher von Zeller beobachtet und fOB H. Löw als Hüara Alpina sibi in colleet

detenninirt wurde. Die Veranlassung zu diesem Berichte gab ein opakweisses

Blattchen, das dieses Insect bei seinen Zickzackflflgen im SonntoidMiD mit

merkwürdiger Regelmässigkeit mit sich trog und das seinem Träger Ton ferne

das AuBS^en eines bedeutend grSaMTSD Insectes mit einem schneeweissen

orderen oder hinteren Körperende verlieh. Am Schlüsse seiner Publication

wirft Osten-Sacken unter Anderem die Frage eaf, ob des Blättchen nicht

etwa ein Stück des Cocons der Fliege sei.

Neun Jahre später gibt derselbe Autor in deutscher Sprache einen fast

gleichlautenden Bericht^) über dieselbe Beobachtung mit der Aenderung, daaa

er etatt „Stück ihres Cocone*, „Bruchstück der Pappenexuyien^ sagt.

Im vorigen Jahre nun (1888) beschrieb Becker') beide Geschlechter

derselben Hüara (er verglich seine Exemplare mit Oeten- Sacken 'sehen aua

der Sammlung von Kowarz) unter dem Namen sartor sibi und schilderte aus-

führlich das Betngen derselben; er lässt die Fliege das Blättchen auf dem

Hinterleibe tragen und schreibt demselben einen regelmässigen, durch „Schleuder*

bewegungen' entstandenen Bau und unregelmässige, „wie gerinene" Bandor 7ti.

deren Beschaffenheit er als durch das Abtrennen der gesponnenen Fäden
vom Abdomen Termittels der Beine entetanden betrachtet

A Bingn^liir of Hüara. (Tbu Entomologist'» mouUilj nuigaüae, Vol. IIV. p. itti.)

«) BiM BMlMcMug aa Bttara (DipL). (btornkfiich« HicfcriektM, XU. Jahrg., S. i.)

MOmn tartar a. Sf. (Ostea-Saekea la litt.) vui Or Sehlslw. (BwIImt RatoiKH

logiicke Soituiilfl, M. XZXn, 8. T.)
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ÄDschliessend »n obige Pablication constatirt MikJ) dass er an den

BlaUchen von der von Becker angegebenen Structur nichts sehen konnte, be-

zeichnet das Gewebe derselben als ^diehtfädig** und stellt Becker'» Angaben

fiber die Art wie das Blättchen getragen wird richtig, indem er sagt, dasa dan

Insect dasselbe mit den Bdnen halte und unter sich trage.

Alle drei bisher genannten Autoren stellten ihre Beobachtungen an

derselben Art an. Im benrigen Jahre jedoch beschreibt G Irsch n er') Oewebe,

die von Hilara maura F. nnd itUerstincta Fall, erzeugt wurden, denen fr jt'de

Begelmäseigkeit abspricht, dicTon den Mnndth eilen abgeeondert würden (im

Gegensatze zu Becker) nnd wie die Faden der Spinnen tnm Feethalten, reepeetife

Wehrlosmachen der Beute dienen sollten.

Im heurigen Sp&tsommer hatte ich Gelegenheit, auf meinen AusflQgen

mit Herrn Professor Braner in Tirol Hilara sartrix wiederholt in grosser Zahl

in beobachten und geUng ei mir auch, eine gröesere Zahl nn?enehrter Geepinnete

rar Untersuchnng zu gewinnen.

Das Bl&ttchen wird, wie Mik angibt, unter dem Leibe mit den Beinen

getragen, und iwar so. dass dasselbe schief nach hinten und nnten zu steht

und gewissermaaian als Verlängerung und Verbreiterung des Hinterleibendes er-

scheint, wesshalb es auch beim Fluge nicht hinderlich wird. Bisweilen konnte

ich deutlich sehen, dasi das Thier das Blättchen mit den Beinen wendet, was

man bei gleichbleibender Flngrichtang ans dem abwechselnden Aufblitzen des

weissen Schimmers im Sonnenschein schon vermntben konnte; wabrBcheiolicb

geschieht dies, um den Luftwiderstand beim Fliegen nach Bedarf zu verringern.

Die Grösse der Gespinnstblättchen unterliegt bedeutenden Schwankungen;

die grössten Stücke, die ich erhielt, messen 6 mm in der Länge nnd 8mm an

der breitesten Stelle; die kleinsten messen kaum ein Drittel davon.

Die Gestalt des Blittchens möchte ich noch am ehesten mit der einer

länglichen Fischschuppe vergleichen. Der Umriss ist im Allgemeinen elliptisch,

das eine Ende ist breiter, der Kand an diesem in der Mitte deutlich vorgezogen.

Die von Becker beschriebene Muldeuform kommt bald deutlicher, bald minder

ansgesprochen dadurch zu Stande, dass sich das Blättchen einrollt Die von

demselben Autor geschilderte „Stmctnr'' iät auf von der Mittellinie zum lUnde

verlaufende Fältchen surttckiuführen und hat mit den Elementen des Gespinustas

gar nichts zu tbnn. Mir macheu diese Filtchen den £indmck, als ob das

BUttchen etwas rasMnmengeschoben sei.

Das Gespinnst besteht, wie Mik zuerst hervorgehoben, aus regellos unter-

einander Terwobenen sehr feinen Fiden, die am breiteren Ende desselben am

) UeUer ein pinneadea PiptoroB. (T«r1iaadl. der k. k. tool^lMUn. GMelUcb. in Wien.

Bd. XlXrilI, BiteingtW., 8. 97.)

*) Zur Biol«gie von HUara. Bipterolof. Beitrag. (RntoMolof. Nacliricbtoo, B4. IT, 8 BO.)
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diehtMttD veiwebt sind; fest ebenso dieht gewebte Streifon siebeo in der Mittel'

linie der Länge nach und je einer penllel damit mehr seitUdi durch dae

Bttttchen. Am lockenten gewebt iet das achmileie Ende vnd die Binder, welch

letalere niiAt Ton Fadenenden, sondern von Sehlingen gebildet werden oder doreb

stellenweise ihnen entlang Terlaofende nnd dann wieder im Qewurre sich ?er-

liennde Fiden gebildet weiden. An einem Eiempkre Iftnft die oben beechriebene

ofgwogene Stelle des Bandee in einen einseinen Fhden ans. Die einseinen Fiden

sind nicht diehmnd, sondern bandförmig, sie sind 1—1*5 fi 01)01-^-0015 mm)
dick, follstindig fiurblos.

Die chemische üntersachnng der Gespinnste ergab»') dass dieselben beim

Srwirmen nieht schmelsen, sich in Aether, Schwefelkohlenstoff und Bensol

nkht ISsen, also keine Wachsansscheidnngen sind, wie dieselben bei den

Imaginee Tcrsehiedener Insecten Torkommen. Die Blittchen Itoen sich beim

Brwirmen in missig ooncentrirter KaUlange, kalt leicht In concentrirter Schwefol-

sinre und conoentrirter Salasinre. Behandelt man die Blittchen mit einer

wisserigen FicrinsintelSenng, so ftirben^sieh dieeelben danemd gelb, so dass

sie nach mehnhaligem Auswaschen^ und nachherigem Trocknen stets deutlieh

schin gelb bleiben.

Bs ist also die Substans der SpinnÜden von Hümra tartrix der Ton den

Spinndrttsen der Seidenranpen und Spinnen prodndrten som mindesten sehr

nahe verwandt, wenn nicht damit identisch, nnd kann mlinflg mhig als Seide

beselebnet werden.

Ich fand unter den sahireichen genau betrachteten Blittchen nie eines»

das vor dem Anfassen oder einer anderen Vanipnlation irgendwie in Unordnung

gewesen oder mit ebem tiemden Körper beladen oder vernnrelnigt gewesen

wiie^ and es gehmg mir aneh bei mikroskopischer Untersuchung nicht» itgead

eine Spur einee Ineeetenhaares oder anderen fremden Gebildee daran sa finden,

wie ich solche stets auch in scheinbar gans reinen Spinnengeweben sah. Ich

schliesse mich daher der Ansicht Becker'« an, dass die Blättchen als Schmuck

der schwirmenden Minner snm Anlocken der in der Nike sitaenden Weiber

dienen.

Wenn also» wie Girsohner angibt, HHatra maura und wtenüneta

ein ähnliches Gespinnst erseugen, wie unsere Art, so scheint mir — die Unan*

fechtbarkeit der Girschner'schen Beobachtungen TOFanegesetat — die An-

nähme am nngetwungensten, dass, wie die Weiber der eigenen Art, auch

andere Insecten eventuell durch die weissen Blittchen angelockt werden könnten.

) Di>> Tersnche betrefTo der LSslichkeit wwrdta SW V«nMidll1lg fW TilUieliVBfin »«Ibct-

Tentäadlich unt< r iein Mikroskop uii!«^'effihrt.

*) Diiu Auswaacheu geUng sehr gut darcll AbsiiugiMi dor Flüssigktiit unter dem Dock-

glliclira Bit filtrirpapier and ÜMbStMMBtMMii r»lii«a Wiisam auf der soderan Seite.

Z. B. Qee. B. XXXIZ. Ahh. 80



A. HsBdlirseh. Beitrag cor K*naliiis« de« üMpiaiuW von HU»ra frtris B«ck*r.

gelegeutlich aoeh daraa biogeo bleib«! und so den Hilana svr willkoameiieii

Baute werdeu.

Hüara sartrUr fliegt im Fichtenwalde. Als Fundorte sind bis jetit anzu-

geben: Gurnigel bei Bern (Osten-Sacken). Bergun in Graubiindten

(Zeller), (iastein (Hik und Becker), Oblsdis im oberen Inntbale, Tirol

(Mik). Schneealpe in Steiermark nnd Val aperta bei Condino in Süd-

tirol (Pokorny), Kaunsertbal, Trafoier- und Soldenthal in Tirol

(Braner und Haudlirsch).

Wenn meine Untersuchungen ftber die Organe, Ton denen die Fftdenmaitaa

der iUättrhen »ecernirt wird, zu einem sicheren Ende geAhrt haben werden,

werde ich nicht ermangeln, über dieselben hier au berichten.
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üeber die wissensohaftliohen Unternehmungen des

Fürsten Albert L von Monaco in den Jahren 18Ö5/88.

Dr. £niil T. Marenzeller.

(T«rfel«gi la 4«r V«imuBlug vm i, DeMailwr 1889.)

Wer lieh mit OeeaoAgnpliie oder mtt der Fmo» dee Heeiee besonders

in grossen Tiefen besefaiftigt, der wiid mit steigendem Interesse die »b and m
in den „Compteet rendns* der friunSsiBchen Akademie erscbeinenden Berichte

des Erbpriijzea, nnnmchrigen Fürsten Albert I. von Monaco über die Arbeiten

au Borii seiner Jacht „Hirondelle** gelesen haben. Wir haben es hier nicht mit

einem in grossem Stile angelegten Unternehmen zu thun, da.-» von vorneherein

zu hohen Erwartungen berechtigte. Das Schiii' bietet mit seinem (iebalto von

200 Tonnen kaum Platz für den nmständlichen Apparat, den die erworbene

Praiis forsebnibt, der 20 Mann starken Bemtmog stand keine andere Hilfskraft

snr Beito als ibre Binde, denn dae ScfailT ist nnr eine Segeljaobt, man mvsste

sieb aller VortbeOe einee grossen, mit Dampfkraft TOrsebenen Fabnengee be-

geben» die Dimensionen der Fanggerltbe verringern, die nMbigen Maselünen

inm Lotben, snm Herablassen nnd Anfbolen der Apparate, snm Aufrollen der

Drahteeile auf Handarbett einricbten, die groesen Tiefen meiden und sich in

einen bedeutenden Verlust iin Kraft and Zeit gefasst ergeben; aber die Un-

gunst dieser äusseren Verhältnisse wurde durch einen Umstand ganz besonderer

Art aasgeglichen, der dem Unternehmen seineu eigenartigen Stempel aufdrückt.

Der intellectuelle und materielle Urheber stellte sich in Person an die Spitze

desselben. Als Seemann Ton Beruf konnte er die F&hrung seines Schiffes

sdbst in die Hand nebrami nnd den Erfolg dnrcb die vollste Hingebung an die

itt losenden Anfisaben Bieber stsUen. Wiewobl der Fttrst sieb baoptsieUieb den

pbysikalisdieB Fragen widmete^ nabm er docb an allen anderen Arbeiten den

80»
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regsteu Aothei). Mit eiuem seltenen Blick für das Zweckdienliche begabt, er-

kaonte er bald die Mängel älterer, bisher äblicheu Vorricbtungeil, uod man dankt

ihm berette eine Reihe tob Verbeeeenngen und mehrere giai aent Anwrato.

Die an Bord der «Hirondelle" gemachten Erfahrnngen bilden flUr jede felgeade

Tiefiee-Eipedition eine wahre Schale. Aof die groseen Verdienste dee Fllnteo in

dieeer Richinng werde ich anefthrlich in meinem für den 5. Februar angeseilten

Vortrag Aber den modernen Apparat snr Erforschung der MeerestiefiMi surttck-

ttommen. Idi will fBr jetit nur erwähnen : Die sehr erfolgreiche EinfBhmng Ton

Fischreusen ähnlichen Vorrichtungen zum Fan^e von Fischen und Krebsen in

grossen Tiefen, ein mii i^Hut neuen Principieu beruhendes Netz zum Fange

pelagischer Thiere in bestimmten rief»*n, eingerichtet zum willkürlichen Oeffnen

und Schliessen, ein grosses Oberflächennetz eigener Construction, ein neues

Djnamometer, auf der Compression von starken Stahlfedern beruhend, endlich .

ein neues Tieibeeloth. Die Entechlossenheit und Thatkrafk des F&hrers theilfta

sich auch allen anderen Theilnehmem bis tum letiten Mann mit» nnd disMr

ausgeieichnete Geist, welcher die Besatanng der wackeren .Hirondelle* beeeelte^

•rklftrt es uns, wie es mOglich war mit Terhiltnissmissig Ueinen Uitleln Be-

dentendes in leisten.

Der Plan des Fttrsten, die UeereMtrSmnngen im nordlichen atlantischen

Ocean besonders in ihrer Kttckwirkun^; auf die französischen Küsten zu studireu,

bot den ersten Anlass zu df-n imieriialb der letzten vier JiUire alljährlich wieder-

holten ('anipagnen der „Hirondtlie"* und bpstiromte auch das Ziel der Fahrten,

bei deren oi>tt'r (l^?vö) und dritter (1»«7) auch Prof. G. Poachet mitwirkte.

Das Mittel waren die sogenannten Flaschenposten. Hohlkdrper Terschiedener

Art, die man mit einem entsprechenden Deenmeiite versieht, werden an bekannten

Punkten ausgesetrt und gestatten, sobald sie an einem entfernten Orts wieder

aui^unden werden, einen Schluss ttber die Bewegung des Wassers. 1885 wnrdsn

109 Schwimmer in einer 170 Seemeilen langen Linia, die ihren Anfhag etwa

250 Seemeilen nordwestlich der Aioreninsel Fayal nahm, dem Meere Übergeben,

1887 Ton einem unbedeutend südlicher nnd westlicher liegenden Punkt« aus-

gebend 931 in einer liOO .Seemeilen langen, gegen die Hank von Neufundland

gerichteten Linie, die den liollstroni (juerte. ujid ausserdem ti5 Stücke in einer

128 Seem^Mlen langen Linie, die von dem 1!» '

;;i
' nördl. Br. nnd ° 27' westl. L.

bis zu 4« Tib' Ti'.rdl. Br. und 2S" 27' westl. L. verlief, somit bedeutend östlicher

und nördlicher als rlie vorigen gelegen war. Ausserdem wurden 188<> in einer

beiläufig dem 20" westl. L. folgenden, 444 Seemeilen langen Linie, die sich vom

42* 34' bis 50" ncrdl. Br. erstreckte, also nicht lu fern der frantasischen Koste,

j _ d by Google
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MO Flasiohen ausgesetzt. Von diesen 1675 Schwimmern wurden bis jetzt 170,

und zwar au der Küste von Norwegen, England, Frankreich, Spanien, Portugal,

Marokko, der Azoren, von Madeira, der canarischen Ingeln, der Antillen, auf

hoher See im »tlantiscben Occmi und im Mittelmeere aufgefischt. Es Hess sich

darant d»e YorbandeneeiD einer eirailftieii SirOmong der oberfliehlicbeo Meeree-

Bcbiehteo in der Biehtung Ton links nach rechts nm einen sQdwertlich der

Aioreo gelegenen Punkt als Centram conetaliren. IKe Cireamfeteni dieeer ring-

fBmigen Waseennasee streift den Süden der -groeeen Bank von Meufiindland,

»teigt sodann nach Ostnordost und sieht sich* ohne bedeutend den 51* nördl. Br.

zu überschreiten, bis in die Nahe des Oanals la Manche, geht, nachdem sieh

ein Zwfig abgelöst, der die Küsten vou Irlan*!. Sciiottland und Norwegen be-

spült, an dem Eingange desselben vorüber, biegt sich nacli Süden um, berührt

Westeuropa und Afrika bis zur Höhe der canarischen Inseln, wendet sich hierauf

nach Südwest, erreicht den Aequatorialstrom, verschmilst mit dessen nördlichem

Bnnde, nimmt weiter die Richtung nach Nordweet gegen die kleinen Antillen

und verbindet sich endlich mit dem Golfstrom. Ansser mit dteeen die Strdmnngen

betreffenden Yeraschen bereicherte der Füret uneere Kenntniase der physikali-

eehen Terhftltoisse dee athmtiecben Oceane durch sahireiche Lothnngen und

Bestimmungen der Temperatur an der Oberfliche nnd in der Tiefe. Aach

barometrische Beobachtungen liegen Tor. BehnfSs Messung der Sduranknngen in

der Temperatur, sowie der Erleuchtung des Wassers zu den verschiedenen Tages-

zeiten wurden selbstregistrirende Apparate construirt.

Bei dtr ersten Cani))agiie wurden nur Saiiiinlungen pelagischer Thiere

gemacht, aber schon während der zweiten (1880) wurdt> mit dem Dredschen, und

zwar im Golfe von Gascognc begonnen. Aus diesem Jahre datirt auch der erste

Versuch mit den Tiefseerensen. Die soologiscben Ttefseearbeiten wurden in den

folgenden Jahren auf den Fahrten nach den Aioren und Neufundland in viel

grosserem Umfhnge wiederholt, und es wurde auch die Landfimnn und inabesondere

die Fannn der Sflsawasaerbecken der Aioreoineeln Fayal und San Miguel durch-

fbracht. Schon Ton der ersten Reise an hatte der Fürst in der Person des

Baron Jules de Onerne einen ebenso kenntnissreichen Zoologen, wie nnter-

nehmenden GefHbrten zur Seite, der sieh in der angenehmen Lage befindet, die

Wissenschaft um ihrer selbst Willen zu })flegen. ihm fielen die unmittelbaren

zoologischen lieobaclitungtii, xiwie die .Aniegunp der Sammlungen zu und er bat

bereits die Krgebnisse seiner Untersuchungen über die Fauna der genannten

Inseln während seinea ersten Aufenthalt*'^ (IHy?) in einer grümllichen uml Tür

die Thiergeogiiphte wichtigen Arbeit niedergelegt. Bei der letsten Ausfahrt
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wurde Baron de (iuer iie v. n liem iSeoittar des? Ftir.steu, dem Zoolojjeii Jnles

Richard uiit« rstützt. (JeurcdMlit wurdü au deu Aüureu in Tiefen bis 2870 i«.

Ut'berrabclioiid waren biiisiclitlit h der Z»hl, der Neuheit der Arten und ihrer

onügliehen Erbaltnog die Leistungen der wesentlich Tereinfachieu und ver-

besserten Tiefseereuten, welche bis sn 2000m Tiefe benbgeUssMi wvrden. Zar

Vervollstindignng der Studien des Baron deGneroe ftber die Lind- nndSttts-

wasserfanna der Asorea fersab der Ffirit denselben 1888 mit einem tians*

portablem Boote nnd einer Feldlagereinriebtung. Mit diesen Mitteln war ee

mSglieb, im Gänsen 14 Seen» darunter ftnt welche noch niobt bekannt waren,

SU nntersnehen. Bei der leisten Elpedition Hess der Fflrst dnreh den Haler

Herrn Marius Borrel au«:h Farbenskizzen von Thieren nach dem Leben und

Ansichton von Gejrenden in Aquarell entwerfen, er belbst wacht« dit^tiiual und

fr&hcr zahlreiche {»hotugrajdnsche Aufnahmen.

Die wissenschaftliche Tragweite der vier Campa^'neu der „Hirondelle" in

oceanngraphischer und zoologischer Hinsicht wird erst voll und klar zu Tage

treten, bis die Bearbeitung des reichen Materiales vollendet sein wird, allein man

kann sieh sehon ans den lahlreichen orlftofigen Mittheilungen, die von Seite

des Fikrsten und anderer Golshrten erfolgten, ein antreffendes Urtheil bilden.

Ich habe aus diesem Grunde nachfolgend eine Zusammenstellung deraelbeB

wiedergegeben. Die ausgearbeiteten Abhandlungen sind bestimmt, swan^oa er»

scheinende Theile eines Prachtwerkes in Polio tu bilden, das auf Kosten des

Fürsten und unter seiner Aegide erscheinen wird, mit dem Titel: „Hesultats des

campagnes sicieutifi(|iiee, accomplies snr sou Yacht par S. A. le Prince Albert de

Mooacn. pnblies sous sa directiou avec le concurs de M. Jules de Guerne, ch&rge

des travaux zoologiques a burd.*' Bis jetzt sind die Mollusken der Azoren, be-

arbeitet von Ph. Dautxenberg, mit 25 neuen Arten der Vollendung nahe, die

Fieche von &, Collet und die Oecapoden von A. Mihi e-Edwards am weitesten

forlgesehritten. Bei der Umsicht und dem Eifer dee Fttieten und seines Be>

rathers steht es ausser Zweifel, dass die wissenschaftliche Yerwerthung des auf-

gesammelten Stoffes und somit das Hirondelle-Werk einen raschen Fortgang

nehmen wird, mSgen auch, wie es tu hoffen steht» neue Unternehmungen, n«us

Forschungen denselben aufii Noue veigrössern.

S. A. Le Prince Albert de Slunae»). J>ur une experit iico entrepriHO poor deter-

miner la direction des cuurauts de l'Atlantique. (Compt rend. de l'Acad.

de« sciences, 16 novembre 1885.)

j _ d by Google
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8. A. Le Piiace Albert de Monaco. >Sur le Golf-Stream. liecbercbes pour etablir

sf>B rappoits avec la cote de Fraace. CsmpagDe de THirondelle, 1885.

Brochim gnnd io 8% caites et faesimUtf d^autogrsphes. Paris,

Gaulhier-ViUara, 1888.

— Sur nne ezpMenoe entreprise ponr d^termioer la direetion des eonrants

de l'Atlantiqne du Nord. Deui&me eampagne de l*Hirood»lIe. (Compt rend.

de TAcad. des aeieaeee» 28 d^eembre 1888.)

— Sar Im Imitats partieJs des deax premi^res exp<$rienc«s ponr d^terminer

Is direetion des courani» de TAtlantique Nord. (Ibid.. 10 janvier 1887.)

— Sur les rechorchps 7ooU»giqnes poursuivies duraiit la seconde campagoe

scientifique de 1 Hiroudelle ISS«». (Ibitl.. 14 f^vrier 1887.)

— L'Induatrie de la Sardiue sur l(».s cötes de la Galice. Brochure iu 18".

(Extrait de la Bevue scieutifique, avril 1887.)

— La deuziime campagne de l'UirondeUe. Dragages daos le gulf« de Gas-

cogna. (Association fian^aise ponr PaTancsment des scienees. Coogi^s de

Nancy, 1888, pift. II, p. 597.)

— 8nr la troiBi^e campagne de l'Hirondelle. (Gompt read, hebdomadairea

des säances de la Sodtftä de biologie [VlII], toI. IY, 23 octobre 1887.)

— Snr )a trotsitoe campagne säentifiqne de rHirondelle. (CompL rend. de

l'Acad. des sciencea, 21 octobre 1887.)

— Sur leß filets lius de prufoiideur employ^s ä bord de riTirondelle. (Conipt.

rend. hebdoniadaires des se&nces de la äociete de biolugie [VUIJ. ?ol. IV,

novembre 1887.)

— Lettre (Sur le filage de l'buile ponr calmer la mer), adress^e a Tamiral

Glonö, in 6. Clonä, Le filage de rbuile. lU"* edit, 1 vol., 8", avec figures,

Paris, Gautbier-ViUsars, 1887.

— Denii&me campagne sdentifique de l'Hirondelle dans PAtianüqae da Nord,

avec uns cartei (BnU. de la See. de g^grapbie [VII], vol. VIII, 4 tri-

mestre, 1887.)

Snr les conrbes barom^iques, enregistr^ h bord de PHiiondelle, avec

figures. (Compt. rend. de TAcad. des science.«;, 16 janvier 1888.)

— A propos (l'un cycloue. (Revne des Deiix-monde«. 15 juiu 1888.)

— Sur l'emploi den nasses pour les reclierchcs zoologiques eu eaux prol'ondes.

(Compt. rend. de l'Acail. des science.*, 1> joilliet 1888.)

— Sur la qtiatribme campsgne seientifique de THirondeLle. (Ibid., 26 novembre

1888.)

~ Sur an Cacbalot des Afores. arec fignres. (Ibid^ S d<Seembre 1888.)
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S. A. Le Prinee Albert de Monaco. Sur ralimoDtotion dos aanfitgte ob pleino

m«r. (Ibid., 17 ddcembro 1888.)

— Poimons-Iunos (Orihagorigeun mala), captures pendant dorn camp^igues

de riiirondelle, afec tigure. (Boll, de la !Soc. zoolog. de France. T. XIV,

janvier 188V>.)

— La dyiiamometre ä ressorts eiiiboite.« de rHirondell«*. l.e ^ondeu^ ä

clef de l'HiroQdelle. avec figures. (roiiipt. rend. des seancee de la Soc.

de gtfo^pbie, N« 4, 15 f^ier 1889.)

— Sar lo oourantB sapo^eiob do l'Atlaiitique du Nord. (Gompt rood. do

l'Acad. des icioDCOs, 8 jnin 1889.)

— Sar nn appareU nouroau poor los recborebos soologSques et biologiqaos

dans los profondonrs ddiermiiides do la mer« afoc ligues. (Compt read,

bobdomad. des sdanoes de la 8oc. do btologie [IX], vol. I, 29 jniii 1889.)

CboTrottx, Edouard. Oatalogue des Cmstaeds amphipodes marins da sod-

i'uest de la Bretagne, sui?i d'an aperoa de la distributiou g^ograpliique

des Amphipude.- Mir les cütes de Fraiii e. ;ivec 1 jilauche et tigiireb dau^

le texte. (Bull, de la Soc. zoolug. de Franc*-, v« !. Xil. 1887.)

— Troisit'ine caiupagne de l'UiroDdelle, 1887. bur quelques Crustacös amphi-

podes du Uttoral des A^ores. (Ibid., toL XIII. 1)^ janvier 1888.)

— Sur quelques Crustac^ amphipodes, provenaat d'un dragage de l'Uiron"

doUo au largo do LorSont (Ibid., fdviier 1888.)

— Crastaods ampbipodos nouvoau, dragvdi par rHirondsUo pondant sa caiii>

cagno do 1886. (Ibid., toI. Xn, 1887, 1888.)

— Trolsi^mo eampagDe de raiiottdolio, 1887. Addition k la note snr quolquis

Orusfcac^ &in)>hipodes du littoral des A^ore-s. (Ibid., vol. Xni, 28 Wvrior 1888.)

— Amphipüdt'h uouveaux, pruveuaut de.>? campagueb de l'Uirt>udeüe (18i>7/88),

avec figiires. (Ibid.. vol. XIV, 2.5 juin 1889.)

— Quatrieuie campagne de THirondelle. 1888. Description d'un Gammanui

nouveau des eaux douces de Flores (Afores), avec figure. (Ibid., vol. XIV,

25 juin 1889.)

— (^uatribmo campagne do i'Jürondolle, 1888. iäor la prdeonco d*nno rare ei

intdioasaBte ospieo d'Ampbipode, BmyihenM grpUm Uandt, dans les

oanz profoados do TOcdan, an voisinago doe A^rea, avoo iignre. (Ibid.,

ToL XI7, 9 joimet 1880.)

et J. do Guerno. Snr nn Amphipodo nouveau (Cyrtophiwm Manth
phünm) commensal de ThalassocJteltfs caretta L. (Compt read, de l'Acad.

des Sciences, 27 l'e?rier 1888.)
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Collett, Bobert. DiaguosM dePoissoDS nonveanx, {troTenaut des campagoes de

rHirondelle. — I. Snr an genn oonvean de la famille des Muraenidae,

(Bull, de 1» Soc loolog. de Fnooe, foL XIV, 5 juin 1889.) — II. Sur uo

gerne iiou?e«i de U famine des StowMiäae. (Ibid., toL XIV, 25 juin

1889.) — III. Deieription d*mne espteo DOQfeUe du gerne EopUtHethm.

— lY. DeeeripttoB d'uDe eeptee nouvelle du genre Notacanihuß. (Ibid.,

Ol XIV, 9 jnUliet 1889.)

Dollfas, Adrien. Tnnettoe campagne de l'HiroBdene, 1887. Sur quelques

Crustaces isopodes du littoral des A^ores, avec ligure. (Bull, de la See.

zoolog. de France, vol. XIII, 10 janvier 1888.)

— Liste prdliminaire des Isopodt-s extra-inarins, recueillia aux A^ores pen-

dant les campagnes de l'Hirondelle (1887—1888) par M. Jules de Guerne.

6ui?ie de l'^num^ration des epects signalöes jusqu'ä ce jour am A^ores et

daos les archipels ToisiDs (Caaaries et Mad^re). (lbid.,Tol. XIV, 11 juin 1889.)

— DescriptioD d'un Isopode flunatile dn gwire Jaen, profenant de llle de

Plorfta (A^ores). (Ibid., toI. XIV, 11 juin 1889.)

Onerne, Jules de. Deaeriptton du Centropagea Otinuddü, Cop^pode nooFeau

du
f
olfe de Unlande. (Bnll. de la Soc. toolog. de Franoe, ?ol. XI, 1886.)

— Snr les genres JBeUtnoMma Boeck et Podon Lilljeborg, a propoe d« deuz

Entomoitrac^ {BOmotoma atlanHeum O. 8. Brady et Robertson et

Podon minutm G. 0. Sars), trouvös ä la Corogne dans Testomac des

Sardines, avec 1 planche et figures dans le texte. (Ibid., vol. XII, 1887.)

— Les dt;igaf,^es de l'Hirondelle dans le golfe de Gascogne. (Assoo. fran^aise

pour l avanc. des sciences, Cougres de Nancy, 188ü, part. II, p. 598.)

— La fauoe des eaux douces des Agore« et le tranepoit des animaux ä grande

distance par Tinterrndtiiaire des oiseanx. (Compt. rend. bebdomad* des

sdanees de la Soo. de biologte [VlU], vol. IV, 22 octobre 1887.)

— Snr la fanne des lies de F^iyil et de San Miguel (A^ores). (Compt. rend.

de PAead. des Sdences, 24 octobre 1887.)

— Notes snr la fanne des A^res. Diagnoses d'une Mollnsque, d'nn Rotiföre st

de trois Cm^tae^ nouveanz. (Le NaturaUste [II], K* 16, 1 noTombre 1887.)

— Ezcnrsions soologiques dsos les lies de Fayal et de San Mignel (A^res).

Vol. grand in 8°, avec 1 planche et 9 figures dans le texte. Paris, Gau-

tbier-Villars, 1887.

— Remarques au siijet de VOrcliesiid Chevreuxi et de ra<l;i|>tiün des Anipbi-

podcs ä la vie terre.stre, avec figures. (Ball, de la Soc zoolog. de Fraoce,

vol. XllI, 28 f^vrier 1888.)

Z. Ii. Qm. U. XXXIX. Abb. g|
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Pouoli*^t, Georges. Commuuication de M. Poucbet ä propos de ranatomie du

Cacbalot (Compt. reud. liebdomad. des fläances de la Soc. de biologie

fVUl], vol. IV, 22 juilliet lb87.)

Les eanx Tertes de rOc^an. (Ibid., 5 novembre 1887.)

— La coaI«ur des wu da la mar et les pdohes au filet fin, avec 1 carte.

(Anoc frao^B« poar l'aTaiic. des teianoos, Congtte de Toulooee^ 1887,

pari II [1888], p. 596.)

— Le rdgime de la Sardine aar la c6te ocdaniqne de Franee en 1887. (Compt

read, de l'Acad. dea aeieneea, 20 fdnier 1888.)

— Sur nn nouTeau Cyamus parasite dn Cacbelot (Ibid., 29 oetobre 1888.)

Poaebet, G. et Beanregard, H. Note aar le« pansites dn Cacbalot. (Compt.

rend. liebdomad. des stiance» de la Soc. de biologie [VlliJ. vol. V, 10 dü-

vembrp 1888.)

— et CiuL'rne, Jul. de. Sur l'alimentation des Tortues marines. (Compt.

rend. de l'Acad. des sciences, 12 avril 1886.)

— — Sur la nourriture de la Sardine. (Ibid., 7 mars 1887.)

Regoard, PauL Sar ao dispoaitif deetind k dolairer laa eaui profoadea, avee

flgure. (Ibid., 9 julUiet 1888.)

Boneh, 0. D*an novmn mdcaniame de la leepiratioo obes les Thalasao-

cbdlonieoa. (Boll, de la See. leolog. de Franee, toI. XI, 1886.)

Simen, Engtae. Idafce prdliminaire des Araebnides, lecntilUs auz A^ores par

11 Jules de Gveme pendant les campagaes de rHirondelle (1887—1888).

(Ibid., vol. XIV, 0 juilliet 1889.)
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