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Hel

Die systematische Gliederung der Gattung Fumana.
Ton Erwin Janchen (Wien).

(Mit 1 Textabbildung.)

Die Cistaceen-Gattung Fumana, welche lange Zeit hindurch mit
anthemum vereinigt worden ist, diirfte jetzt wohl ziemlich allgemein

als selbstandige Gattung anerkannt werden. Zwei wichtige Merkmale sind
fur Fumana charakteristisch: erstens die Differenzierung der Staubge-
fafle in norraale fertile StaubgefaGe und in perlschnurahnlich gegliederte

antherenlose Staminodien, zweitens der anatrope Bau der Samenanlagen.
Durch diese beiden Merkmale unterscheidet sich Fumana nicht nur von
Helianthemum und den damit nahe verwandten Gattungen Tuberaria und
Halimium, sondern tiberhaupt von alien anderen Cistaceen, die durch-
gehends nur fertile StaubgefaGe und stets orthotrope Samenanlagen
besitzen.

Durch beide genannten Merkmale erweist sich Fumana innerhalb
der Cistaceen als relativ stark abgeleitet; sie ist. wenn wir die in anderer
Hinsicht noch viel starker abgeleiteten rein amerikanischen Gattungen
Hudsonia und Lechea ailfipr Rfttra^ht: lasson nntar don QltwoMi'rthnn c

D

ceen-Gattungen, d. s. Cistus, Halimium (nur diese Gattung hat gleich-

zeitig auch amerikanische Vertreter), Tuberaria, Helianthemum und
Fumana, entschieden die am starksten abgeleitete. Damit soil aber durch-
aus nicht gesagt sein, dafi wir es in Fumana mit einer jungen Gattung
zu tun haben. Ich denke mir im Gegenteil, daG die Entstehung der
Gattung Fumana wahrscheinlich recht weit zuriickliegt. Betrachten wir
einrnal die anderen altweltlichen Cistaceen-Gattungen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daG die Gattung Cistus die

urspriinglichste in der ganzen Familie der Cistaceen ist. Cistus hat ein

5blattriges Gynoceum
? zahlreiche Samenanlagen, einen schraubig ge-

wundenen Embryo mit schmalen Kotyledonen, einen recht verschieden
ausgebildeten oder auch ganz fehlenden Griffel. Halimium, Tuberaria,
Helianthemum und Fumana besitzen durchgehends 3 blattriges Gynoeeum.
Die Ubereinstimmung in diesem einen Merkmal hat dazu gefuhrt, daG
man diese vier Gattungen so lange Zeit zu der einen groGen Gattung

Osterr. bot«n. Zeitschrift, 1920, Heft 1—S.
,
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Helianthemum im weiteren Sinne vereinigt hat. Um eine solche Ver-

einigung wissenschaftlich verfechten zu konnen, miifite erstens in den

wichtigeren Merkraalen eine hinlanglich grofie Ubereinstimmung vor-

handen sein — was wenigstens fur Fumana, wie wir gehort haben,

gewifi nicht zutrifft — , zweitens mufite man gleichzeitig auch eine ein-

heitliche Abstammung von einer bestimmten, sei es einer noch jetzt durch

lebende Arten vertretenen, sei es auch einer hypothetischen ausgestorbenen

Gruppe der Gattung Cistus annebmen kOnnen.

Wir brauchen indes nur die Ausbildungsweise des Griffels etwas

genauer zu berucksichtigen, damit eine solche einheitliche Abstammung

recht zweifelhaft wird. Man vergleiche beispielsweise Ealimium und

Helianthemum. Erstere Gattung, die in vielfacher Hinsicht Cistus am
nachsten steht, hat einen geraden, kurzen oder ganz ruckgebildeten Griffel,

wie dies in gleicher Weise bei nicht wenigen Cistus-Arten der Fall ist.

z. B. bei den Sektionen Ledonia, Ladanium und Halimioides. Eine

direkte Ableitung von derartigen Vorfahren ist fiir Halimium sehr nahe-o * v~ ~~.~»».

liegend und begegnet keiner Schwierigkeit. In der Gattung Helianthemum
— in der von Will komm 1

), Grosser 1
) und den meisten neueren Autoren

angenommenen Umgrenzung — besitzt bloC die stark abgeleitete Sektion

Brachypetalum einen kurzen geraden Griffel, alle anderen Arten einen

langen, mehr oder weniger gebogenen Griffel, wie sich ein solcher auch

wieder bei einigen Cistus-Arten vorfindet. z. B. in der Sektion Rhodo-

cistus oder (nicht gebogen, aber lang) in der Sektion Eucistus. Es ware

nun wohl recht gezwungen, wenn man etwa die langgriffelige* Gattung

Helianthemum von der kurzgriffeligen Gattung Halimium ableiten wollte.

nur deshalb, weii beide Gattungen in der Dreizahl der Pruchtblatter uber-

einstimmen. Viel natiirlicher erscheint es mir, Helianthemum direkt auf

langgriffelige Cistus-Arten zuriickzufuhren und anzunehmen, daC sich die

Ruckbildung der Fruchtblattanzahl von fiinf auf drei mehrmals ganz

unabhangig in mehreren getrennten Entwicklungsreihen abgespielt hat.

Aus diesen und anderen Griinden bin ich entschieden fur die Tren-

nung der Gattungen Halimium und Helianthemum.

Nun einige Worte liber Tuberaria. Diese Gattung enthalt ausschlieC-

lich krautige Pflauzen. Der Griffel ist ,sehr kurz oder fehlt vollstandig.

Die Unterschiede gegeniiber Helianthemum sind nicht sehr grofi. Gleich-

wohl kann ich Frit sch nicht beipfiichten, wenn er in der zweiten Auflage

seiner Exkursionsflora fiir Osterreich (1909) trotz der inzwischen er-

schienenen Cistaceenarbeiten von Grosser und mir, Tuberaria glattwegj

rait Helianthemum vereinigt. Es ist ausgeschlossen, Helianthemum von

Tuberaria abzuleiten, est ist auch kaum moglich, Tuberaria von Helian-

themum abzuleiten; gegen eine solche Ableitung spricht schon die Be-

2
) Vgl. das Literaturverzeiehnis am Schlusse der Arbeit.
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schaffenheit der Embryos. Eher ware an eine gemeinsame Ableitung von

gleichen Vorfahren in der Gattung Cistus zu denken. Aber hiefiir liegen

wenig Anhaltspunkte vor. Manches spricht direkt dagegen. Auf Grund

anatomischer Befunde halt es Rosenberg 1

) fiir wahrscheinlich, dafi

Heli

Halimium
Helianthemum und Hal

eigene Gattung zu belassen.

Weitaus besser begrundet als die Gattungen Tuberaria und Hali-

mium ist indes die Gattung Fumana, wie schon eingangs dargelegt wurde.

Wenn wir nach den nachsten Verwandten von Fumana TJmschau halten,

ist dabei zu beachten, dafi es sich durchwegs una Halbstraucher, also

Holzpflanzen handelt, dafi bei alien Arten der Griffel gut entwickeft.

schlank, am Grunde etwas gebogen ist, endlich wohl auch, daC mehrere

Artea gut entwickelte Nebenblatter besitzen. Trotz der von Rosenberg 1

)

betonten-Ahnlichkeiten im anatomisehen Bau der Samenschale ist es dem-

nach unmoglich, zwisehen Tuberaria und Fumana nahere Beziehungen

zu konstruieren, etwa gar Fumana direkt von Tuberaria abzuleiten. Wegen

des Griffelmerkmales sind auch nahere Beziehungen zu Halimium aus-

geschlossen. Es bleibt daher nur Helianthemum oder Cistus ubrig.

Habituell sind die Ahnlichkeiten mit Helianthemum entschieden

grofier. Auch das erwahnte Vorkommen von Nebenblattern spricht fiir

nahere Beziehungen zu Helianthemum. Dagegen macht der Bau des Em-

bryos, welcher bei Fumana lange schmale Kotyledonen besitzt und ent-

weder spiralig, bzw. schneckenformig eingerollt oder aber U-formig ge-

bogen ist, eine Ableitung von Helianthemum unmoglich und weist auf

Cistus hin, von dessen schraubig gerolltem, schmalblattrigem Embryo sich

jener von Fumana leicht und ungezwungen ableiten lafit. Die Gestalt

des GrifFels stimmt sowohl mit vielen Helianthemum-Arten als auch mit

einigen Cistus-Axlzn iiberein, kann also zur Entscheidung nicht ausschlag-

gebend sein. Die anatropen Samenanlagen und die Staminodien trennen

Fumana scharf sowohl von Cistus als auch von Helianthemum. In diesen

beiden Organen haben wir abgeleitete Charaktere zu erblicken, die irgend-

einmal aufgetreten sind, wobei die Pflanze, an der sie aufgetreten sind,

Hel 5

Allen vorgebrachten Umstanden wird man wohl am besten gerecht,

wenn man annimmt, dafi Helianthemum und Fumana auf einen gemein-

samen Urtypus zuruckgehen, der sehr fruhzeitig von Cistus abgezweigt

Hel

Fumana
dieses Urtypus erfolgte zu einer Zeit, als in der Gattung Cistus noch

) Vgl. das Literaturverzeichnis. am Schlusse der Arbeit.

1
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die langen Griffel vorherrschten oder allein vorhanden waren, die wir

jetzt nur noch bei verhaltnismaBig wenigen Cistus-Arten, aber charakte-

ristischerweise gerade bei den urspriinglichsten firiden. Der hypothetische

Urtypus von Helianthemum und Fumana besafi durchwegs fertile Staub-

blatter und zahlreiche orthotrope Samenanlagen, stimmte darin also mit

Helianthemum iiberein, unterschied sich aber durch die Gestalt des Em-
bryos, der schmalblattrig und schraubig gekrummt war wie bei Cistus,

von welchem er sich zunachst nur durch die Dreizahl der Fruchtblatter

entfernte. Bei diesem gemeinsamen Urtypus bildeten sich nunraehr

jene Charaktere aus, in welchendie jetzigen halbstrauchigen Helianthemum-
Arten mit Fumana ubereinstimmen, und wohl auch die Nebenblatter,

oder doch die Fahigkeit und Neigung, solche auszubilden. Bei den zu

dreien bis mehreren aus dem Stamm in das Blatt eintretenden GefaG-
biindeln, wie sie uns bei Cistus, Halimium und Tuberaria entgegen-

treten 1
) und wie sie jedenfalls auch das Ur-Helianthemum besaC, war

namlich die Moglichkeit geboten, daG durch Abspaltung der seitlichen

Teile der Blattbasis nebenblattartige Bildungen — die Nebenblatter der

stipulaten Arten von Tuberaria, Helianthemum und Fumana ent-

stehen konnten. Bei starker abgeleiteten Arten konnten solche Neben-
blatter dann auch wieder versehwinden, so daG es nicht immer leicht zu

entscheiden sein wird, ob das Fehlen von Nebenblattern als ursprung-

liches oder als abgeleitetes Merkmal anzusehen ist. Der Urtypus von
Helianthemum und Fumana wandelte sich nun einerseits durch Um-

Helianthem

Fumana
Halimium

wesentlich spater als die Differenzierung von Helianthemum und Fumana,
u. zw. zu einer Zeit, als in der Gattung Cistus die Eeduktion des
Griffels schon weite Fortschritte gemacht hatte.

Aus dem Gesagten erhalt man fur die mutmaGliche Abstammung
der altweltlichen Cistaceen-Gattungen folgendes Schema :

Cistus Cistus

Halimium

Tuberaria

Helianthemum

Fumana

Pur die Gattung Fumana ist aufier dem anatropen Bau der

Wahrend

daruber auch die am Schlusse zitierte Abhandlung
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Helianthemu

nur bei einzeliien abgeleiteten Arten finden, bezw. bei amerikanischen

Halimium-Arten aD kleistogamen Bltiten, liegt bei Fumana darin ein

wichtiger Gattungscharakter. Die Zahi der Samenanlagen, bezw. Samen

ist dabei fur jede Art eine genau bestimmte ; sie betr-agt entweder 12

oder 6 oder 3. Ich hake es nicht liir unmoglich, dafi die Eeduktion der

Samenanlagen auf einige weoige, und zwar auf die am hSchsten inserierten

jedes Faches, das Priraare war und die Verwachsung des Funikulus

mit einer Langskante des Sameus eine durch die raumlichen Verhaltnisse,

vielleieht auch durch das Gewicht desSamens bedingte Folgeersch»inung.

Mit dieser Vermutung steht es in gutem Einklang, dafi gerade bei den

12samigen, also weniger stark abgeleiteten Arten, u. zw. bei den

unteren Samen jedes Faches die Verwachsuug des Funikulus mit dem

Samen eine ziemlich unvollstandige ist, namlich wenig mehr als die

Halfte der Langskante des Samens betragt.

Mit der Zahl der Samen hangt nun die Gestalt und Grofie der

Samen und offenbar damit weiterhin die Lagerung des Embryos in

demselben zusammen. In den kurzen, uahezu isodiametrischen Samen

der zwolfsamigen Arten ist der Embryo spiralig oder leicht schnecken-

formig eingerollt und beschreibt wesentlich mehr als eine voile Windung;

in den mehr langgestreckten Samen der sechssamigen und der drei-

samigen Arten hat der Embryo genugend Raum sieh auszubreiten, hier ist

er nur ungefahr U-formig gekriimmt, beschreibt wenig mehr als einen

halben Kreisbogen, die Spitze der Keimblatter ist sogar meistens etwas

nach auCen zuriickgekriimmt.

Diese so charakteristischen Unterschiede sind den verschiedenen

Monographen der Cistaceen, insbesondere auch Willkomm (1856)
l

)

und Grosser (1903) *) entgangen. In der Gattungscharakteristik be-

schreiben sie nur das VerhalteD der zwblfsamigen Arten, zu denen ja

die verbreitetste Art, Fumana vulgaris, gehort. Bei Willkomm hei&t

es : -„embryo homotropus, circumflexus ; radicula hilum versus directa.

cotyledonibus linearibus angustis, subcircinnatis." In ahnlicher Weise

sagt Grosser: „embryo circumflexus, cotyledonibus linearibus, uncinato-

recurvis.* Zuerst beobachtet wurde das Embryo-Merkmal von Pom el

(I860) 1
), welcher darauf sogar zwei verschiedene Gattungen, Fumana

und Ftimanopsis, gegriindet hat. Er sagt von Fumana (in dem von

ihm restringierten Sinn): „embryon enroule decrivant plus d'une circon-

ference", von Fumanopsis „embryon absolument homotrope, courbe en

hamecon ou plustot en agrafe". Auch die ubrigen Samenmerkmale werden

bei ihm richtig angegeben. Leider hat Pome 1 nur die in seinem Gebiet

(algerischer Atlas) von ihm gefundenen Arten berucksichtigt. d. s. zwei

x
) Tel. das Literaturverzeichnis am Schlusse der Arbeit.

i
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Fumana im enfferen Sinn, namlich F. calycina (F. Fontanesii)

F. 99 %J * *•

Fumanopsis. namlich Fumana thymifolia (F\

gkttinosus) und Fumana laevipes (Fumanopsis laevipes). Dadureh, dab

seine eehten Fumana-Arten gerade solche ohne Nebenblatter und seine

Fumanopsis-Arten gerade solche mit Nebenblattern waren, wurde er

dazu gefuhrt, den Mangel oder Besitz von Nebenblattern rait in die

Gattungsdiagnose aufzunehmen, indes, wie wir horen werden, in beiden

Gruppen sowohl Arten mit Nebenblattern als auch solche ohne Nebenblatter

vorkommen. Die Unterscheidung der Gattung Fumanopsis wurde spaterhin

auGer von Fourreau in Ann. soc. Linn. Lyon, nouv. ser., XVI

(1868), pag. 340 — meines Wissens von niemandem wieder aufge-

griffen ; aber als diagnostisches Merkmal zur Unterscheidung der Arten

von Fumana findet sich der Embryo-Charakter verwertet bei Battandier

et Trabut, Flore analytique et synoptique de TAlgerie et de la Tnnisie

(1902), wo auch Fumana arabica aufgefuhrt wird, die trotz des Be-

sitzes von Nebenblattern in die Gruppe der eehten Fumana-Arten gehort.

Ohne das Embryo-Merkmal zu kennen, nur auf Grund der Anzahl

und der Gestalt der Samen kommt Willkomm (1856) *) zu einer ahn-

lichen Einteilung; er gliedert die Gattung Fumana in zwei Sektionen,

Eufumana und Helianthemoides, deren letztere der Po melschen Gattung

Fumanopsis entspricht. Seine Einteilung beriicksichtigt aber auch blofi

fiinf Arten; zu Helianthemoides rechnet er Fumana thymifolia (F.viscida)

und F. laevipes, zu Eufumana stellt er F. arabica, F. vulgaris

(F. procumbens) und F. ericoides (F. Spachii). Die Fumana calycina

wurde damals von F. ericoides noch nicht hinlangiich unterschieden,

F. grandiflora scheint ihm entgangen zu sein, die restlichen Arten

waren damals (iberhaupt noeh nicht bekannt.

Boissier, der schon mehr Arten kannte, bringt in seiner Flora

orientalis (1867) eine viel weniger gliickliche Gliederung. Als H^upt-

einteilungsgrund nimmt er den Mangel oder Besitz von Nebenblattern

(Exstipulatae und Stipulatae), dann erst teilt er jede Gruppe nach der

Zahl der Samen (in 12samige, 6samige, die Exstipulatae auch noch

in 3samige).

Grosser (1903) *) gliedert die Gattung Fumana tiberhaupt gar

nicht, sondern reiht die Arten einfach nach seinem hauptsachlich auf

vegetative Merkmale aufgebauten Bestimmungsschlttssel aneinander.

Hiebei hat er insoferne Gluck. als einzig Fumana grandiflora in eine

ihr ganz fremde Umgebung gerat. Dagegen mangelt bei Grosser, ab-

gesehen von dem schon von Pomel aufgefundenen Embryo-Merkmal,

*) Vgl. das Literaturverzeichnis am Schlusse der Arbeit.
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sogar eine zuverlassige Angabe der Samen-Anzahl. Nur Fumana
oligosperma und F. aciphylla sind riehtig als dreisaraig angegeben.

Fumana laevipes und F. thymifolia, die regelmaCig sechssamig sind,

werden als sechs- oder mehrsaraig bezeichnet; die zwolfsamige F. calycina

wird als sechssamig angegeben; bei alien anderen Arten ist uber die

Anzahl der Saraen iiberhaupt nichts gesagt.

Man konnte die Frage aufwerfen, ob eine weitere Einteilung der

Gattung Fumana iiberhaupt notig ist, da es sich doeh nur um eine

recht kleine Gattung handelte. Tatsachiich ist die Zahl der Arten eine

geringe. Grosser kennt deren neun; es sind dies F. arabica (L.) Spach,

F. grandiflora Jaub. et Spach, F. vulgaris Spach — bei Grosser
(D

F

, F. ericoides (Cav.)

F. laevipes (L.) Spach, F. thymifolia

kommen zwei im Jahre 1908 neu beschriebene Arten : F. Bonapartei

Maire et Petitmengin und F. paphlagonica Bornrauller et Janchen.

Wenn man die zuletzt genannte wohl besser nicht als eigene Art.

sondern Fumana
fafit, so bleiben 10 Arten. Diese in kleinere Gruppen zu gliedern, ware

wohl kein Bedtirfnis, wenn es lauter nahe verwandte Arten waren. Das

sind sie aber durchaus nicht.

Gerade darin liegt ein Zeichen fiir das verhaltnismaCig hohej Alter

der Gattung Fumana, dafi sie zwar nur wenige Arten umfafit, daft diese

aber durchwegs voneinander vollkommen scharf getrennt sind, z. T. sogar

vollkommen isoliert dastehen. Die jetzt lebenden Fumana-Arten sind

eben die letzten sparlichen Reste einer friiher gewiC viel reicher ent-

wickelten Gattung. Daher die ganz zusaramenhanglos dastehenden Typen
wie F. arabica, F. thymifolia, F. laevipes, F. grandiflora. Daher weiters

die Schwierigkeit, phylogenetische Eeihen aufzustellen sowie ursprung-

liche und abgeleitete Arten zu unterscheiden, denn in einem Merkmal
ist die eine Art ursprunglich, die in anderen Merkmalen wieder sehr

abgeleitet ist und umgekehrt. Alle Arten sind eben stark abgeleitet und

wirklich urspriinglich ist keine einzige.

Aus diesen Grunden halte ich es nicht nur fur ein praktisches

Bedurfnis, sondern in erster Linie fur ein wissenschaftliches Erfordernis,

eine systematische Gliederung der Gattung Fumana durchzufiihren,

selbst dann, wenn einzelne der zu sehaffenden Gruppen recht klein

ausfallen, eventuell nur eine einzige Art umfassen.

Als Haupteinteilungsgrund muB dabei naturgemafi die Gestalt des

Embryos dienen. In analoger Weise wie bei Helianthemum mochte

ich auch hier auf dieses Merkmal Untergattungen begrunden. Als zweiter

Einteilungsgrund folgt der Besitz oder Mangel von Nebenblattern, nicht
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so sehr, weil dieses Merkmal an sich von so grofier Bedeutung ist,

sondern, weil sich bei dieser Einteilung recht natiirliche Gruppen ergeben.

Danach erhalt man folgende Ubersicht der Gattung :

Subgenus L Eufumana (Willkomm) Janchen.

Placentae tetraspermae. Embryo circinatus.

Sectio 1. Platyphyllon Janchen.

Folia stipulata.

Species 1, F. arabica (Juslenius) Spach.

Sectio 2. Leiosperma Janchen.

Folia exstipulata.

Species 2. F. calycina (Dunal) Clauson.

„ 3. F. ericoides (Cavan.) Pau.

4. .F. vulgaris Spach. °

bgenus II. Fumanopsis (Pomel) Janchen.

Placentae dispermae vel monospermae. Embryo uncinato-curvatus.

Sectio 3. Helianthemoides Willkomm.

Folia stipulata.

Species 5. F. thymifolia (L.) Verlot.

„ 6. -F. laevipes (Juslenius) Spach.

Sectio 4. Megalosperma Janchen.

Folia exstipulata.

Species 7. F. grandiflora Jaub. et Spach.

„ 8. F. Bonapartei Maire et Petitmengin.

„ 9. F. oligosperma Boiss. et Kotschy.

„ 10. F. aciphylla Boiss.

Bevor nun tiber die einzelnen Arten erganzende Bemerkungen
folgen, seien zunachst die wichtigeren Merkmale kurz besprochen, die

bei der Unterscheidung der Arten und bei der Beurteilung ihres

phylogenetischen Alters eine Rolle spielen.

Hiebei muC zunachst auf die Samenmerkmale naher eingegaDgen
werden. Die Eufumana-Arten besitzen durchwegs 12samige Kapseln;
von Fumanopsis haben die Arten 5—8 je 6 Samen, die Arten 9 und 10

Eufi

(F
raumlichen Verhaltnisse, unter denen sich die oberen und die unteren

Samen entwickeln, bedingen eine vergchiedene Gestalt derselben, einen

W
ganz zutreffende Andeutung macht 1

)

[

) dimorpha, superiora ovoideo-triquetra, inferiora compressa.
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schweigen iibergangen wird. Der allgemeine Umrifi kann in beiden

Fallen etwa als dreikantig-eiformig bezeichnet werden, wobei das spitze

Ende durch die mehr oder weniger nach oben gerichtete Mikropyle

gegeben ist, von den drei grofiten Flachen eine der Fruchtwand, eine

der Plazenta, die dritte den Samen des benachbarten Fruchtblattes zuge-

wendet ist. Hauptsachlich wohl infolge des wechselseitigen Druckes der

Samen liegt nun die Langsachse derselben nicht in einer durch die

Langsachse der Kapsel gehenden Vertikalebene, sondern etwas schriig,

indem die Mikropyle gegen den von Fruchtknotenwand und Plazenta

gebildeten Wmkel verschoben ist. Diese Schragstellung und die dadurch

hervorgerufene Asyrametrie ist naturgemafi an den unteren Samen eine

bedeutend starkere als an den oberen Samen. Die Ruckenflaehe der

oberen Samen ist entsprechend der hier viel sanfteren Wolbung

der Fruchtknotenwand wesentlich flacher als die fast halbkugelig ge-

wolbte Eiickenflache der unteren Samen. Von den beiden seitlichen

Randern dieser Eiickenflache ist der von der Plazenta abgewendete Rand

in bezug auf die durch die Mikropyle gelegte Achse des Samens in

ihrem oberen Teil starker nach aufien vorgewolbt, u. zw. auffallender

an den unteren als an den oberen Samen. In der Mitte der Bauchseite

des Samens, der Langsachse der Frucht zugewendet, verlauft eine Kante,

die mit dem Funikulus verwachsen, folglich als Raphe ausgebildet ist.

Diese Kante ist an den oberen Samen ziemlich stumpf, an den unteren

bedeutend scharfer. Die Raphe nimmt dabei — und dies ist wohl der

wichtigste Unterschied der beiden Samenformen — an den oberen Samen

den grofiten Teil (etwa t
/l bis

4
/5) der Langskante ein, an den unteren

Samen nur wenig mehr als die Halfte (genauer l
/f bis

8
/5 , selten

nahezu 2

/3 ). Dabei liegt .der freie Teil des Funikulus dem oberen Ende

des Samens in dem ersteren Fall nahezu oder wirklich an, an den

unteren Samen steht er davon mehr minder weit ab, sehr oft geradezu

im rechten Winkel. Auch ist der Funikulus der unteren Samen meist

deutlich langer als jener der oberen Samen. Die Seitenflachen der oberen

Samen sind voneinander etwas, aber nicht stark verschieden. An den

unteren Samen dagegen ist die der Plazenta zugewendete Seitenflache

ziemlich flach und eben, die von ihr abgewendete Flache aber dureh

eine Querkante in zwei Felder geteilt, so dafi von der grofieren eigent-

lichen Seitenflache, welche an den benachbarten unteren Samen des

nachsten Fruchtblattes anstofit, eine kleinere, schrag nach oben ge-

wendete Flache abgegrenzt wird, welche den dariiberliegenden oberen

Samen beriihrt. Durch diese reichere Flachengliederung, durch die durch

-

wegs scharferen Kanten sowie durch die stark vorgewolbte Ruckenflaehe

werden die unteren Samen in bedeutend hoherem Mafie isodiametrisch

als die oberen Samen und erhalten ein mehr polyedrisches Aussehen.
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Alle diese Gestaltungsverschiedenheiten sind durch die raumlichen Yer-

haltnisse in der Kapsel mit Notwendigkeit bedingt. Gewisse Unregel-

maCigkeiten sind naturlich nicht selten. Sobald sich beispielsweise in

einem Fach anstatt vier Samen nur drei ausbilden, so miissen sich diese

naturlich anders gegeneinander abplatten als im oben beschriebenen

typischen Fall. Das Wesentliche bleibt aber unter alien Umstanden er-

halten, das ist Dimorphismus der Samen und Asymmetrie derselben.

besonders der unteren.

Ganz anders und wesentlich einfacher liegen die Yerhaltnisse bei

den sechssamigen Arten. Hier sitzen an jedem Fruchtblatt nur zwei

Samen, einer rechts, einer links von der Plazenta. Jedem Samen steht

ein voiles Sechstel des Kapselraumes zur Verfugung. Die Gestalt ist

demgemafi die eines entsprechenden Sektors aus einem stark zugespitzten

Ei: Riickenflaehe oben schmaler, unten breiter, oben schwacher gewolbt,

unten starker gewolbt, ein wenig auf die beiden Langsseiten ubergreifend,

Seitenflachen fast eben. Letztere stoflen dabei selten wirklich unter einem

Winkel von etwa 60°, sondern (je nach der Lagerung des Embryos) ent-

weder unter einem spitzigeren Winkel, meist aber, da der innere Teil des

Kapselraumes nicht ganz ausgenutzt wird, unter einem stumpferen Winkel
aneinander. Die von ihnen gebildete innere Langskante wird zum weitaus

grofiten Teil von der Eaphe eingenommen. Der Funikulus ist hoch oben

an der Plazenta inseriert. Die Samen der sechssamigen Arten entsprechen

sicher den oberen Samen der zwolfsamigen Arten. Zu einer seitlichen

Asymmetrie der Samen ist hier in den raumlichen Yerhaltnissen keinerlei

Anlafi gegeben. Hochstens in der etwas seitlichen Stellung der Funikulus

konnte man eine schwache Andeutung einer solchen erblicken.

Ganz analog gebaut sind die Samen der flreisamigen Arten. Hier

sitzt an jeder Plazenta nur ein einziger Same, die Insertion des Funikulus

ist hoch oben, aber wie es scheint, nicht auf einer Seite, sondern auf

der Mitte der Plazenta. Ob vielleicht ursprunglich zwei Samenanlagen
vorhanden sind, von denen sich aber regelmaBig nur die eine weiter

entwickelt, diese Frage zu entseheiden, stand mir nicht das notige Unter-

suchungsmaterial zur Verfugung. Im ausgebildeten Zustand stehen die

Samen stets neben der zugehorigen Plazenta, u. zw. in jeder Kapsel immer
alle rechts oder alle links von ihren Plazenten, mit ihrer Mittellinie fast

iiber der Grenze zwischen dera eigenen und dem benachbarten Frucht-

blatt, nur etwas nach dem eigenen Fruchtblatt zu verschoben. Die Frucht-

blattgrenze markiert sich auf der Ruckflache des Samens als eine etwas

seitlich verschobene, sehr deutliche, wenn auch stumpfe Langskante. Die

hiedurch bedingte leichte Asymmetrie hat mit der Asymmetrie bei zwolf-

samigen Arten nichts zu schaffen, denu bei den dreisamigen Arten ver-

bleibt ja wie bei den sechssamigen Arten die Langsachse des Samens
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in einer (durch die Langsachse der Kapsel gelegten) Vertikalebene. Da

bei den dreisamigen Arten jedem Samen ein voiles Drittel des Kapsel-

hohlrauraes zur Verfugung steht, ist natiirlich die Riickenflache aufler-

ordentlich breit und stoCen die Seitenflachen unter 120° oder einem noeh

sturaferen Winkel zusamraen. Die Raphe nimmt wie bei den sechssamigen

Arten fast die ganze Lange der inneren Langskante ein ; im oberen Teil

weicht sie von der Langsachse des Samens etwas in der Richtung gegen

die zugehdrige Plazenta ab.

Es ist klar, dafi die Zwolfsamigkeit ein relativ urspriingliches Merk-

mal darstellt, daG wir die dreisamigen Arten von sechssamigen, die

sechssamigen von zwolfsamigen Arten und diese von noch mehrsamignn

Vorfahren abzuleiten haben. Doch finden wir unter den jetzt lebenden

Arten keine einzige zwolfsamige, die zu irgend einer sechssamigen nahere

Beziehungen hatte. Dagegen stehen die sechssamige Fumana Bonapartei

und die dreisamige F. oligosperma elnander recbt nahe.

Im Anschlufi an die Gestalt des Samens sei gleich die Oberflachen-

skulptur erwahnt. Nur die Arten der Sektion Leiosperma haben eine glatte

Oberflache. Bei alien ubrigen sind die Samen mehr minder tief netzig-

grubig oder zumindest wulstig-langsfurchig. Ich betrachte die Glattsamig-

keit als ein ursprungliches Merkmal. Aueh die Vorlaufer der heutigen

Gattung Fumana durften glatte Samen besessen haben. Die zunehraende

Oberflachenskulptur, zunachst in Gestalt von Langswiilsten, die spater

durch Querwiilste netzig verbunden werden, so daG tief eingesenkte Gruben

entstehen, geht stets mit einer zunehmenden Dicke der Samenschale par-

allel. Beide Merkmale stehen offenbar mit der zunehmenden GroGe der

Samen und mit der abnehmenden Zahl derselben in Zusammenhang.

Wenn ich trotzdem die Sektion Leiosperma nicht an den Beginn des

Systemes stelle, so geschieht dies deshalb, weil ich sie in anderer Hin-

sicht fur abgeleiteter halte als die Sektion Platyphyllon, d. h. F. ardbica

Die Leiosperma-Arten haben eben gerade in dem einen Merkmal der

Samenskulptur einen ursprtinglichen Oharakter bewahrt, wahrend die

sonst viel ursprunglichere F. arabica gerade in dieser Hinsicht starker

abgeleitet ist und sich dadurch den Arten der Untergattung Fiona-

nopsis nahert,

Vom inneren Bau des Samens interessiert uns vor allem der Embryo.

Die beiden Kotyledonen sind in alien Fallen lang und schmal, linealisch,

tiach, etwa l
1
/, mal so lang wie die Radikula samt Hypokotyl. Die Dicke

beider Kotyledonen zusammen entspricht ungefahr der Dicke der Radi-

kula, so daC der Embryo, von der Seite gesehen, fast uberall gleich breit

erscheint. Unbedeutende Abweichungen von dem geschilderten Verhalten

ergeben sich unter anderem dadurch, daC das Wiirzelchen in einiger

Entfernung von seinem verjungten Ende mitunter etwas verdickt ist und
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dafi die Keimblatter gegen ihre abgerundete Spitze zu manchmal etwas

diinner werden, oft aach das eine Keimblatt, u. zw. das bei der Krummung

nach auBen liegende, welches folglich den grofieren Bogen beschreibt,

friiher endet als das andere.

Bei den Arten der Untergattung Eufumana ist nun der Keimlii

schneckenartig eingerollt (Fig. 2 und 3). Hiebei ist nur der grofiere Teil

Fig. 1.

Fig. 1—3. Untergattung Eufumana.

Anheftung
beiderlei Samen zeigend. — Fig. 2. Oberer, Fig. 3. Unterer Same im Tangential-

schnitt.

Alle drei Figuren nach Fumana ericoides entworfen, schematised
Fig. 4—6. Untergattung Fumanopsis.

Fig. 4. Breiter Same von Fumana Bonapartei im Tangentiaischnitt. — Fig. 5. Breiter

Same yon F. thymifolia im Tangentiaischnitt. — Fig. 6. Schmaler Same von F. thymi-

folia im Kadialschnitt

Wurzelchens

Schneckenkrtimmung gebogen oder mitunter auch in geringer Entfernung
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von der Spitze ganz wenig im entgegengesetzten Sinne zuruckgebogen.

Diese Einzelnheiten wechseln von Saraen zu Samen an ein und derselben

Pflanze und hangen wohl hauptsachlich von der ja auch nicht ganz kon-

stanten Form des Samens ab ; in den unteren Samen ist das Wiirzelchen

im allgemeinen starker gleichsinnig gekriimmt, in den oberen mehr gerade

oder zuruckgebogen. Erst in der oberen Halfte des Wurzelehens beginnt

die charakteristische Hauptkriimmung, die anfangs wenig vou einer Kreis-

linie abweicht, spater aber zusehends enger wird und in eine Schnecken-

linie iibergeh't. Die gesamte Kriimmung betragt meist l
1
/* bis fast l

1

/,

volie Windungen, selten sogar etwas mehr als V/
2 , mitunter aber auch

nur etwas mehr als eine Windung. Die starkste Krummung liegt nahe dem

Ende der Keimblatter; dieses selbst ist meist etwas schwacher, aber

stets immer noeh im selben Sinne gekriimmt. Im Samen liegt der Embryo

der Hauptsache naeh in einer zur Riickenflache parallelen Tangeutial-

ebene. Die Spitze des Wurzelehens ist entsprechend der Lage der Mikro-

pyle naeh oben, bzw. an dem unteren Samen schrag aufwarts gegen den

von Fruchtblatt und Plazenta gebildeten Winkel gerichtet. Von hier aus

wendet sich das Wiirzelchen zunaebst naeh der von der Plazenta ab-

gekehrten, dem Samen des Nachbarfruchtblattes zugekehrten Seite; diese

Seite ist ja, wie friiher bei Schilderung der Asymmetrie der unteren Samen

hervorgehoben wurde, die starker naeh auGen vorgewolbte. Der Embryo

wendet also zunaehst dem anstofienden Samen, dann dem unteren Band

des eigenen Samens seine konvexe Krummung zu, kehrt nun an die

Plazentaseite zuriick und beginnt sodann die zweite engere Windung.

Diese tritt, den Raumverhaltnissen entsprechend, aus der Tangentialebene

heraus und erhebt sich schneckenartig in den naeh der Kapselmitte zu

gelegenen Teil des Samens. Diese schneckenartige Emporkriimmung ist

naturgemaG an den unteren dickeren Samen im allgemeinen starker aus-

gepragt als an den oberen flacheren, in denen mitunter Raum genug ist,

daft der Embryo fast ganz in einer Ebene liegt, also nicht schnecken-

artig, sondern spiralig eingerollt ist.

Bei der Untergattung Fumanopsis mit ihren mehr langgestreckten

und flachen, dabei auch grofieren Samen finden wir keine Einrollung des

Embryos, sondern nur eine U-formige Krummung oder aber eine zwei-

malige Knickung um je etwas mehr als einen reehten Winkel, so daG

rlao F.nrla Aar TToimWaHor rom/W Jn 1V.0 NTahp (\(>r Snitze deS WlirZelchenS

kommt (Fig. 4—6)
Wiirzelchen

da ja letzteres 'naturgemaG ganz oben an der Mikropyle beginnt. Das

Wiirzelchen selbst (samt Hypokotyl) ist entweder vollstandig gerade oder

zeigt einen ganz leiehten Sehwung in dem der Hauptkrummung ent-

gegengesetzten Sinn, selten eine ganz schwache Biegung im Sinne der
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Hauptkriimmung. Knapp nach der Trennungsstelle der Kotyledonen erfol^t

die starke Kriimmung des Embryos, die an der inneren Seite oft so scharf

ist, dafi man sie direkt als Knickung bezeicbnen kann ; hierauf folgt eine

Strecke, die nur leieht gekriimmt, mitunter sogar vollstandig gerade ist:

dann kommt die zweite intensive Kriimmung, die aber zumeist doch etwas

sanfter ist als die erste. Infolge der zweiraaligen starken Kriimmung ist

Wurzelchen zuriickg

(etwa unter 45°)

Wurzelchen vollstandig trifFt, kriimmt er sich — und hierin liegt der

wesentlichste Unterschied gegenuber Eufumana — nicht weiter each

einwarts, sondern gewohnlich sogar ein wenig nach auswarts, so dafi die

Spitze wieder etwas vom Wurzelchen ab gegen den Rand des Samens
gerichtet ist. Anstatt der zweimaligen starken Kriimmung mit fast geradem
Verbindungsstiick kann auch eine einheitliche, mehr gleichmafiige Kriim-

mung vorhanden sein. Dies hangt sowohl von der Gestalt des Samens
als auch von der Lagerung des Embryos in demselben ab. Der Embryo
liegt namlich in jeneu Samen, deren Tangentialdurchmesser den Radial-

durchmesser iibertrifft, in einer Tangentialebene; dies ist immer der Fall bei

F.

) bei F.

folia und F. laevipes. Der Embryo verlauft hiebei, mit der Spitze des

Wiirzelchens an der Mikropyle beginnend, langs des einen Seitenrandes
nach abwarts, dann langs des unteren Randes des Samens im flachen

Bogen oder horizontal (anscheinend um der Ohalaza-Region auszuweicheni
queruber, dann langs des zweiten Seitenrandes wieder in die Hone, hier

aber meist nicht unmittelbar am Rande, sondern mehr einwarts desselben.
um sich zuletzt mit der Spitze schrag oder senkrecht gegen den Rand
nach aufien zu biegen. Diese Auswartsbiegung unterbleibt naturlich an
solchen Embryonen, deren Keimblatter, wie es gelegentlieh vorkommt.
gegenuber ihrer regelrechten Stellung etwas verdreht sind, so dafi sie

im oberen Teile dem Wurzelchen nicht eine Flache, sondern nahezu
eine Kante zuwenden (Fig. 5).

Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Embryo an der der
Plazenta zugewendeten Seite nach abwarts verlauft und die Keimblart-
spitzen gegen die dem Keimblattrand zugewendete Seite richtet oder
gerade umgekehrt. Beides habe ich haufig beobachten konnen, und das
ist ganz verstandlich, weil ja diese Samen symmetrisch gebaut sind und
nicht asymmetrisch wie jene von Eufumana. In solchen Sameu, deren
Radialdurchmesser grofier ist als der Tangentialdurchmesser, liegt der
Embryo in der Radialebene; dies ist bei Fumana oligosperma und
F. aciphylla naturlich niemals der Fall, mehrfach, aber doch verhaltnis-

raafiig selten beobachtet wurde es an F. Bonapartei, mehrfach auch an
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jP. thymifolia und F. laevipes. Hiebei verlauft der Embryo von der Spitze

des Samens langs der Mitte der Buckenflache nach abwarts, wendet

sich, am Grunde des Samens angelangt, in einem ziemlich en gen und

mehr gleichmafiigen Bogen von aufien nach innen und steigt nun langs

der Bauchkante (der Bhaphe) empor, wobei die Spitze der Kotyledonen

meist gleichfalls wieder etwas nach aufien gekriimmt ist.

Zwischen den beiden Typen der Embryo-Krummung von Eufumana
und von Fumanopsis habe ich trotz Untersuchens sehr zahlreicher Samen
niemals die geringste Andeutung eines Uberganges gefunden. Trotzdem

fallt es nicht schwer, sich uber die Entstehung beider Typen ein Urteil

zu bilden. Der schneckenformig eingerollte Embryo von Eufumana
unterscheidet sich in nichts wesentlichem von dem schraubig gewunde-
nen Ebmryo der Gattung Cistus, wie wir ihn fur den Urtypus von

Fumana annehmen mussen. Fiir einen mehr isodiametrischen Samen
ist diese Form des Embryos sehr angemessen. Flacht sich der Same
ab, dann wird aus der Schneckenwindung eine in einer Ebene liegende

Spirale. Streckt sich der Same am Mikropylarende etwas in die Lange.

dann streckt sich zunachst das Wurzelchen wenigstens teilweise

gerade, die Kotyledonen bleiben aber noch spiralig eingerollt. So etwa

sieht der Embryo in den oberen Samen von Eufumana aus. Die

Samen von Fumanopsis entsprechen aber solchen oberen Samen von

Eufumana, die sich nach Ausfall der unteren Samen gewaltig vergrofiert,

in die Lange gestreckt und mehr flachig ausgebildet haben. Bei solchen

Samen ist eine schneckenartige oder spiralige Einrollung des Embryos
nicht notig; der Embryo hat genug Baum, wenn er sich in U-formiger

Krummung in die grofite Durchschnittsflache des Samens einstellt; die

spiralige Einrollung wird daher aufgegeben. Es ist somit ganz klar, dafi

wir in dem Verhalten des Embryos von Fumanopsis einen abgeleiteten

Charakter zu erblicken haben, der sich in Anpassung an die Gestalt

und Grofie des Samens herausgebildet hat.

Erwahnt sei in diesem Zusammenhang, daG innerhalb der Unter-

Fumanopsis die Arten Fumana thymifolia

Ifl

und F. Bonapartei wesentlich groCer sind. Dies war mitbestimmend

dafur, die beiden letzteren mit den zwei dreisamigen Arten zu einer

Sektion Megalosperma zu vereinigen.

Gegeniiber den Samen-Merkmalen treten die iibrigen Biiiten-

Merkmale an Bedeutung ganz in den Hintergrund. Der Blutenbau ist ja

Fumana Auf-

fallig ist die bedeutende Grofie der Bliiten von F. calycina und von

F. grandift £V3LiVlkllXAKs IX^lX XlUOLUllilUUU^



16

Vorfahren konnte in der Grofie der Bluten ein urspriingliches Merkraal

gelegen sein. Da beide Arten iiberdies verhaltnismafiig breite, flachige

Blatter besitzen, habe ich sie an den Beginn der betreffenden Sektionen

gestellt.

Was die Stellung der Bluten betrifft, so glaube ich in der Ausbildung

gut abgegrenzter Infloreszenzen, mit kleinen, nicht laubblattartigen Hoch-

blattern ein urspriingliches Merkmal erblicken zu durfen. Wir linden

deutlich ausgebildete Infloreszenzen zumeist vereinigt mit mehr auf-

rechtem Wuchs, und solcher ist ja wieder charakteristisch fur die

meisten Arten der Gattung Cistiis. Einzelne, zerstreut zwischen Laub-

blattern stehende Bluten, wie wir sie besonders an Fumana arabica und

jF. procumbens finden, sind wohl zumeist eine Folge von niederliegend-

kriechendem Wuchse, daher ein abgeleiteter Charakter. Man denke in

diesem Zusammenhang an die gleichfalls sicher stark abgeleiteten

Veronica-Arten aus der Verwandtschaft von V. Toumefortii, V. polita

und V. hederifolia, an Lysimachia nummularia u. a. m.

In bezug auf die Blattstellung kann es wohl keinem Zweifel unter-

liegen, daC die Gegenstandigkeit bei den Cistaceen ein urspriingliches

Merkmal ist. Wahrend wir nun vergleichsweise bei der Gattung

Helianthemum nur in der stark abgeleiteten Sektion Eriocarpum mit-

unter wechselstandige, sonst durchwegs gegenstandige Blatter finden, ist

unter alien JFwmana-Arten nur eine einzige, F. thymifolia, durch

gegenstandige Blatter ausgezeichnet Diese ist auffalligerweise ein Ver-

treter der * abgeleiteten Untergattung Fumanopsis. Die Fufumana-
Arten mit gegenstandigen Blattern — und solche mufi es gegeben

haben — sind eben alle bereits ausgestorben.

Ob der Mangel von Nebenblattern als urspriinglich oder als abge-

leitet anzusehen ist, lafit sich nicht immer leicht und nicht immer im

gleichen Sinne beantworten. Ich bin geneigt, in gleicher Weise wie inner-

halb der Sektion Pseudocistus Dunal (Chamaecistus Willk.) der Gattung

Helianthemum so auch in der Gattung Fumana die durch den

Besitz von Nebenblattern ausgezeichneten Arten fur die urspriinglicheren

zu halten, und ich habe daher in jeder Untergattung die durch Nebeu-

blatter charakterisierte Sektion vorangestelit. Der Fall ist freilich nicht

vollstandig analog. Denn in der genannten Sektion von Helianthemum
handelt es sich um offenkundig nahe verwandte Arten — nebenblatt-

tragend H. paniculatum, H. rubellum, H. hymettium etc., nebenblattlos

H. canum, H. italicum, H. alpestre etc. — und es kommen sogar bei

den normalerweise nebenblattlosen Arten vereinzelt ausnahmsweise

Nebenblatter vor; bei Fumana dagegen bestehen zwischen den stipulaten

und den exstipulaten Arten keinerlei nahere Beziehungen. Sie stehen

einander als scharf verschiedene. auch durch geniigend andere Merkmale
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jretrennte Gruppen gegeniiber und rechtfertigeu dadurch die Scliaffung

eigener Sektionen.

Bei Beurteilung der Blattgestalt ist zu bedenken, daC wir in der
Gattung Pistus durchgehend flachig ausgebildete, z. T. sogar sehr breite

Blatter, nur selten schraale, zusammengerollte Blatter finden. _\hnliches

gilt auch fur Ileliauthemum, nur dafi hier zuriickgerollte Blatter haufiger

sind. Dagegen begegnen uns schmal nadelforraige Blatter, wie F. ericoides,

F. vulgaris und F,

Cistaceen. Zweifellos sind daher die flacheu breiten Blatter die urspriing-

liehsten, von denen sich einerseits die nach unten eingerollten Blatter

(Fumana thymifolia), andererseits die nadelformigen Blatter abgeleitet

haben. Darum habe ich auch innerhalb der Sektionen nach Tun-
lichkeit die breiterblattrigen Arten vorausgestellt. Dieser Grund war
auch mitbestimmend dafiir, die Fumana arabica den schmalblattrigen
Leiosperma-Arten voranzustellen und die durch sie vertretene Sektion
mit dem Namen Flatyphijllon zu belegen.

Der Besitz steriler Blattbuschel in den Blattachseln, also eine
scharfe Differenzierung in Lang- und Kurztriebe, ist, wie uberall, so
auch hier ein abgeleiteter Charakter. Bei Fumana-Arten finden sich
solche unfruchtbare Achselsprosse sehr haufig. Besonders auffallig sind
sie an F. thymifolia und F. laevipes. RegeiraaCig finden sie sich auch
an F. oligosperma und F. Bonapartei, sowie an den unteren Blattern
von F. aciphylla. Auch an F. vulgaris sind solche Achselspiosse haufig.
Soweit angangig, habe ich getrachtet, solche Arten moglicbst dem Ende
der betreffenden Sektionen zu nahern.

Filzige Behaarung, hervorgerufen durch eine dichte Bekleidung
mit Buschelhaaren, ist eine bei Cistaceen sehr verbreitete Erscheinung.
Vuch aie Mehrzahl der Cisttis-Arten und der Htlianthemum-Arten ist

mehr minder dicht mit Buschelhaaren bekieidet. Zuriicktreten der
buscheligen Behaarung oder ganziiches Verkahlen ist stets ein Merkmal

Helianthemum erinnere
ich aus dem Verwandtschaftskreis von H. nummnlarium (H. vulgare)
an H. articum und H. nitidum 1

), aus dem Verwandtschaftskreis von
H. eanum.m H. oelandicum und E. alpestre f. glabratum. Es ist nun
charakteristisch, daC gerade die Arten der abgeleiteten Gattung Fumana
so stark zur Verkahlung neigen. Wo noch zerstreute Buschelhaare vor-
handen sind, zeigen sie sich verarmt oder sind durch einzellige Borsten-
haare ersetzt. Eine typische, aus Buschelhaaren zusammengesetzte Filz-

bekleidunghingegen kommt einzig bei Fumana arabica vor und auch bei
dieser nur selten, namhch nur bei deren Form incanescens. Diese steht

*) Vgl. meine am Schlusse zitierte Cistaceen-Arbeit.
Oiterr. botan. Zeitschrift. 1920, Heft 1—3.

2
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also in bezug auf Behaarung dera Urtypus von Fumana offenbar am
nachsten.

£ine viel groftere Rolle in der Gattung Fumana spielen die Driisen-

haare. Wie bei alien Cistaceen sind die Driisenhaare auch hier gegliederte,

d. h. roehrzellige, aus einer einzigen Zellreihe gebildete Haare. Die Lange

dieser Haare kann sehr verschieden sein und die Zahl der sie zusammen-
setzenden Zellenkann zwiscben ganz wenigen und etwa zwanzig scbwan ken.

Besonders interessant sind aber solcbe Driisenhaare, die nur ein ver-

kuramertes oder gar kein Driisenkopfchen ausbilden, infolgedessen auch
kein Sekret sezernieren, sondern einfach als Deckhaare fungieren, bei

diehter Stellung sogar eine Art Filz zusamraensetzen konnen. Von typischen

Driisenhaaren unterscheiden sich diese Gliederhaare auch dadurch, daft
*

sie nicht von der Oberflache des Pflanzenorganes senkrecht abstehen,

sondern derselben mehr minder dicht oder, besonders wenn sie in reich-

licber Menge auftreten, locker aufliegen. Die Zahl ihrer Zellen betragt

im Mittel etwa5 bis 9, steigt aber mitunter auf 15 und mehr. Solereder
(Systematische Anatomie der Dikotyledonen, 1899, S. 93) beschreibt

dieselben mit den Worten: „Bei Helianthemum Fumana Mill, bestehen

die Driisenhaare aus einer gebogenen Zellreihe wenig voneinander ver-

schiedener Zellen *)." Ich habe auf diesen Trichomtypus schon in friiheren

Arbeiten mehrfacb aufmerksara gemacht. insbesondere als gutes Unter-

scheidungsmerkmal von Fumana vulgaris (inkL paphlagonica) und F.

calycina gegenuber der mit echten Driisenhaaren bekleideten F. ericoides.

Der gleiche Trichomtypus findet sich auch bei F. grandiflora. Sicher

sind diese nicht drusigen Gliederhaare aus normalen Driisenhaaren durch

Funktionsverlust, bzw. Funktiouswechsel hervorgegangen. Eine derartige

Umpragung kann sich aber in einer Gattung, die einmal Anlage undNeigung
dazu zeigte, sehr gut mehrmals voilkoramen vollstandig vollzogen haben, so

dafi eine nahere Verwandtschaft der mit solchen Haaren bekleideten Arten

nicht angenommen zu werden braucht.

Nach dieser eingehenden Besprechung aller wichtigeren Merkmale
kann ich mich bei der nun folgenden Behandlung der einzelnen Arten

recht kurz fassen. Da keine Monographie der Gattung beabsichtigt ist,

sondern blofi eine systematische Cbersicht, so kann wegen der Einzel-

heiten in Beschreibung und Verbreitung sowie wegen der Synonymie
und der Namen irgendwelcher unbedeutender Forraen auf die Literatur

verwiesen werden, insbesondere auf Grosser 2
) und auf meine eigene

Cistaceenarbeit 2
). Hier geniigt daher eine kurze Charakteristik der Arten,

J
) Naheres dariiber findet sich vielleicht in der am Schlusse zitierteu, mir nicht

zugan
2
j Vgl. das Literaturverzeichnis am Schlusse der Arbeit.
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die ADgabe der Gesamtverbreitung, die Anfiihrung der Hauptvarietaten

sowie erganzende Angaben, die fallweise wiinschenswert erscheinen.

1. Fumana arabica (Juslenius) Spach.

Zweige niederliegend oder aufsteigend, Die steif aufrecht. Blatter,

schraubig gestellt, mit flacher, weicher, verhaltnismaGig breiter Spreite

und ahnlich ausgebildeten, nur bedeutend kleineren, selten ein Drittel

der Blattlange erreichenden Nebenblattern. Blatter der Biiitenstandsregion

nicht oder wenig kleiner als die ubrigen. Sehr oft tiberhaupt kein aus-

gesprochener Bliitenstand, sondern nach jeder Bliite wieder ein lfingeres

steriles Stengelstuck folgend. Behaarung vorherrschend aus langen Driisen-

haaren bestehend; auGerdem auch Biischelhaare vorhanden, aber meist

sparlich, nur bei f. incanescens Hausskn. reichlicher und zuraindest an

raanchen Blattern, besonders den uberwinternden der Seitensprosse, zu

einem ausgesprochenen Filz zusammenschlieGend. Fruchtstiele langer als

der Kelch. Kapsel mit zwolf netzig-grubigen Samen.

Ost-AIgier, Tunis, Tripolis, Sizilien, Malta, Westkiiste von Unter- und

Mittelitalien, Siiddalmatieii samt Inseln, Albanien, Griechenland sarat den

Inseln, auch Korfu und Kreta, Sudmazedonien, Thrazien, Krim, Kleinasien,

Khodus, Cypern, Syrien, Palastina, Kurdistan, Armenien, Nordpersien

(bis Khorassan).

LaGt sich gliedern in:

' a) f. incanescens Hausskn. (= Helianthemum arabicum var. cane-

scens Fenzl) und

h) f. viridifolia (Fenzl) Janehen (allenfalls weiter zerlegbar in

a. genuina Willk. und /3. parviflora Willk.).

Ich fasse die f. incanescens etwas weiter als Grosser dies tat,

indem ich alle Pflanzen, die an irgendwelchen Blattern eine Filzbekleidung

erkennen lassen. hieher zahle. In der filzigen Behaarung ist em sehr

auffalliger ursprunglicherOharakter zu erkennen. HiehergeborigeExemplare
sah ich von Tunis, Sizilien, Kalabrien,raehrerengriechischen Inseln 1

), Cypern
und Syrien. Sie scheint gewohnlich mit der griinblattrigen Form zusammen
vorzukommen.

2. Fumana calycina (Dunal) Clauson. -

Synonym: Fumana Fontanesii Pomel.

Aufrecht, hochwiichsig, reichlich verzweigt, mit kraftigen, stark

verholzten Zweigen. Blatter schraubig gestellt, ohne Nebenblatter, schmal

uod dicklich, aber doch ausgesprochen flach, nicbt nadelformig, breit-

lineal bis verkehrtlanzettlich, mit stump fiicher Spitze, ihre Lange vom
Grund gegen die Mitte der Zweige alimahlich zunehmend, dann wieder

abnehmend. Behaarung sehr sparlich. Jungere Zweige von aniiegenden.

aicht drusigen Gliederhaaren locker grau-filzig. Bliitenstieie und Kelche

l
) Auch Halbinsel Methana in Argolis (nach Bornmuller, briefl. Mitt.).

2*
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fast kahl; an letzteren nur vereinzelte Borsteuhaare, desgleichen mitunter

an den Blattrandern. Bluten einzeln seitenstandig oder, wenn mehrere an

einera Zweig, dann durch ein langeres steriles Zweigstiick getrennt, ver-

haltnismafiig groG. Fruchtstiele langer als der Kelch. Kapsel mit zwolf

glatten Samen.

Gebirge von Marokko und Algier.

Wuchshohe, Blutej

deuten auf Urspriinglichkeit, die Behaarung und die hier nicht recht moti-

vierte Einzelstellung der Bluten sind abgeleitete Merkmale. Die Pflanze

steht den beiden andeien Arten derselben Sektion jedenfalls ferner als

diese sich untereinander.

3. Fumana ericoides (Oavan.) Pau.

Synonym: Fumana Spachii Gren. et Godr.

Starkere Aste liegend oder aufsteigend, Bliitenzweige aufrecht;

seltener die ganze Pflanze aufrecht oder die ganze Pflanze nur aufsteigend.

Blatter schraubig gestellt, ohne Nebenblatter, sebr schmal, dicklich, nadel-

formig, lineal, seltener schmal lineal-lanzettlich, mit begranntem oder

stumpfem Ende, ihre Lange vom Grund der Zweige gegen die Mitte der-

selben allmahlich zunehmend, dann wieder abnehmend. Borstenhaare an
Blattrandern und Kelchen vorhanden oder ganzlich fehlend. Drusenhaare
auf den jungeren Zweigen und den Blutenstielen sehr reichlich, auf den
Blattern und Kelchen sparlicher, durchwegs mit wohlentwickelten Drusen-
kopfchen und durchwegs abstehend, dabei aber sehr klein und kurz, so

daC die betreffenden Teile dem unbewaffneten Auge kahl oder nur rauh
(niemals iilzig!) erscheinen, seltener, und dann besonders im oberen Teil

des Stengels und an den Blutenstielen die Drusenhaare langer, so daG
die Behaarung kurz zotf'g wird und auch mit freiem Auge nicht zu uber-
sehen ist. Bluten zu armblutigen endstandigen traubenahnlichen Wickeln
zusammengestellt oder mehr einzeln mit zwischengeschalteten sterilen

Zweigstucken, stets aber die Blatter der Blutenstandsregion kurzer bis

bedeutend kurzer als die schlanken Bluten-, bzw. Fruchtstiele und diese
auch meist langer als die Kelche. Kapsel mit zwolf glatten schwarz-
braunen Samen.

(

Alg

voyen), Schweiz (Kantone Tessin,
Wailis, Bern und CFri, hier die Nordgrenze seiner Verbreitung erreichend)
(Korsika?), Sardinien, Sizilien, Unter-, Mittel- und Oberitalien, Sudtirol,
Sudistrien, Kusten-Kroatien, Dalmatien, (Herzegowina ?), litorale Teile
von Montenegro und Albanien, Griechenland (Oephalonia, S. Maura,
Attika, Aegina), Sud-Mazedonien (?), Cilicien, Nordsyrien.

Im ostlichen Mittelmeergebiet ist die Art allem Anscheine nach
viel weniger verbreitet als bisher angenommen. Eine neuerliche Pest-
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stellung der Nordgrenze an Hand eines reieheren Materials als es mir

derzeit zuganglich ist, ware wiraschenswert. Die Angabe aus Paphlagonien

ist irrtumlich; aus Kreta und dem Peloponnes habe ich nur F. vulgaris

f. alpina gesehen, auf die sich Grossers Angabe „Gebirge Griechenlands"

bezieht; was ich aus Mazedonien als JF. ericoides bestimmt fand, war
durchwegs jF. vulgaris mit Ausnahme einiger geraischt rait F. vulgaris

auf demselben Bogen liegenden Stucke (Friedrichsthal, Herb. Mac. Nr.

1275), die also auch irrtumlich dazugeraten sein konnten; daher be-

zweifle ich auch Aznavours Angabe aus dem Gebiet von Konstantinopelv>

Die Angaben von Pandic aus Serbien beziehen sich nachweislich durch-

wegs auf Fumana Bonapartei. Fur die Herzegowina wird die Pflanze

von Ascherson und Kanitz angegeben. Neuere Bestatigungen dieser

Angabe sind nicht erfolgt. Auch Kustos Maly (Sarajevo) kennt sie von

dort nicht. Immerhin ware das Vorkoramen ira siidlichsten Teile der

Herzegowina nicht unwahrscheinlich.

An wichtigeren Formen werden vier unterschieden, von denen ich

f. grandiflora und f. montana nicht selbst gesehen habe.

a) f. grandiflora Willk. Aufrechte, bis 60 cm hohe Pflanze mit

sehr groGen Bliiten. Leider wird liber Behaarung und Bliitenstaud

nichts aogegeben. Steht vielleicht der f. glandulosa Pau nahe, wiewohl in

Willkomm, Suppl. prodr. fl. Hisp. (1893), pag. 292, beide selbstandig

nebeneinander aufgefuhrt werden. Wuchshohe und Blutengrofie kann man
vielleicht als ursprtingliche Charaktere auffassen. Nur in Siidostspanien.

h) f. glandulosa Pau. Meist kraft

auffallend lang driisig-zottiger Behaarung der Infloreszenz. Diese meist

gut gegen die vegetative Begion abgegrenzt, mit nur sehr kleinen Hoch-
blattern durchsetzt. In alien diesen Charakteren erweist sich die

f. glandulosa als ursprunglicher ira Vergleich zur f typica. Sie ist auf

die warmeren Teile des Mittelmeergebietes beschrankt. Belege sah ich

aus Ost-Spanien, Italien (Etrurien und Apulien), Mittel-Griechenland

(Attika, Aegina 1
), Oilicien und Nord-Syrien. Sie bewohnt mindestens

zum Teil dieselben Gesrenden wie die foteende. Im ostlichen Gebiet^w^^v,^ »»*w y**v *"*CJ

konnte sie vielleicht allein vorkommen, denn aus Mittel-Griechenland,

Cicilien und Nord-Syrien habe ich keine andere Form gesehen.

c) f- typica Pau. im Wuchs sehr versehieden. Bald aufrecht und
bis an 35 cm hoch, bald niedriger, aber doch mit aufrechten Zweigen,

niitunter auch fast ganz niederliegend, nur mit aufsteigenden Infloreszenzen.

Driisenhaare kurz bis sehr kurz. Zweige und Blutenstiele erscheinen

dadurch kurz flaumig oder nur bei LupenvergroBerung rauh, mit freiem

-Auge kahl. (Dunal teilte sein Helianthemam ericoides in a. glabrum und

0- pubescens; letzteres umfafite vielleicht auch f. gandidosa Pau, fails

*) Auch bei Eorinth (nach Bornmuller, briefl. Mitt.)



22

Dunal diese Form iiberhaupt gekannt hat.) Iniloreszenz mitunter deutlich

abgesetzt, wie bei der vorigen Form, haufiger jedoch die Bliiten raehr

einzeln und durch sterile Zweigstiicke getrennt, oft auch nur eine einzige

Dahe dem Ende des diesjahrigen Zweiges. Diese sichtlich abgeleitetere

Form ist bedeutend weiter verbreitet als die beiden fruher besprochenen
und findet sich ira gesamten fiir die Art angegebenen Gebiet, vielleieht

mit Ausnahrae des sudostlichen Teiles. Sie iibersehreitet also stellen-

weise (Schweiz, Savoyeji, Siidtirol) ganz weseotlich die Grenzen der

fMittelmeerflora. ' •

d) f. montana (Pomel) Grosser. Eine niederliegende, dicht drusig-

klebrige Hoehgebirgsform, nur mit aufrechten Blutenzweigen, mit meist
kleistogameu Bluten. Gebirge der algerischen Hochsteppen. Eine ganz
analoge Wuchsform, ebenfalls stark drtisig-kiebrig, aber mit (wahr-
scheinlich) normalen Bluten sammelte Baldacci auf dem Gipfel des
Berges H. Ilias, Insel S. Maura, Griecheniand (Ites Albanicura III,

1895, Nr. 4). Auffallig ist an dieser Pflanze auch die starke Reduktion
der Hochblatter, so dafi die kurzen, aber sehr gut abgegrenzten Bluten-
wickel fast nackt erscheinen.

4. Fumana vulgaris Spach.

fol
(Lam.) Janchen olim (1908) sind gemali den auf dem Briisseler Kol .„„
(1910) beschlossenen Erganzungen zu den internationalen Nomenklatur-
regeln aJs sogenannte Btotgeborene" Namenskombinationen zu betrachten
und daher nicht zu verwenden.

Niedrige Pflanze mit nieforliegenden oder aufsteigenden Asien.
Blatter schraubig gestellf, ohne Nebenblatter, sehr schmal, dieklich,
nadelfdrmig, lineal, mit begranntem oder stumpfem Ende. Die untersten
und obersten Blatter jedes Zweiges nicht wesentlich kurzer als die
mittleren, ausgenommen f. alpina und f. paphlagonica; dagegen viel

haufiger als bei .F. ericoides in den Achseln der gewohnlichen Blatter
sterile, aus ganz kurzen Blattern bestehende Biischel vorhanden. Borstige
Behaarung sparlich an Blattrandern und Keichnerven oder uberhaupt
fehlend. Normale Drusenhaare nicht oder nur sparlich andeutungsweise
vorhanden. Die charakteristische Behaarung von raehr minder anliegen-
den, gekriimmten, nicht oder kaum drusigen Gliederhaaren gtbildet.
Diese sind besonders zahlreich im oberen Teil der Zweige und bilden
hier gewohnlich nur eine diinue graue Haarbekleidung, selten einen
dichten weifien Filz. Sparlicher sind diese Gliederhaare an Blattern,
Kelchen und Blutenstielen

; letztere erscheinen mitunter fast kahl. jeden-
falls.immer auffallig schwacher behaart als das benachbarte Stengelstuck.
Bluten in der Rgel einzeln seitenstandig, nur sehr selten (f. paphlagonica)
zu endstandigen Wickeln vereinigt. Blutenstiele gewohnlich verhaltnis-
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maGig kurz und dick, ungefiihr so ! laDg wie der Kelch, etwas kurzer

oder nngefahr so lang wie die nachststehenden Blatter, nur selten

(f. alpina und f. paphlagonica) bedeutend langer als diese. Kapsel mit

zwolf glatten schwarzbraunen Samen.

Nord-Portugal, Spanien (mit Ausnahme des siidwestlichen Teiles),

Frankreich (fast in alien Teilen), Schweiz, Ober- und Mittel-Italien,

Sudtirol, Istrien, Gebiete von Gorz, Triest und Fiume, Osterreich (Nord-

tirol, Karnten, Steiermark, Ober- und Niederosterreich, Heinzenland),

Deutschland (Siid-, West- und Mittel-Deutschland, hier die Nordgrenze

des geschlossenen Verbreitungsgebietes erreichend), Schweden (Inseln

Gland und Gotland, zwei weit vorgeschobene, isolierte Standorte),

Tschecho-Slowakei (Bohmen, Mahren, westliche Slowakei), Ungarn,

(westlicher, mittlerer und siidlicher Teil), Siebeuburgen, Rumanien,

Dobrudscha, Slowenische Lander, Kroatien, (auch Slawonieu?), Dal-

matien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Albanien, Griechenland samt

einigen Inseln i>uch Kreta, im siidlicheren Teil Griechenlands an-

scheinend selten und auf die Gebirge beschrankt), Mazedonien (Griechisch-

und Serbiscb-M.), Serbien, Bulgarien, Thrazien, Kleinasien, Armenien,

Nord-Persien, Transkaukasien, Siid-Rufiland.

Es mufi nachdrucklich betont werden, dafi F. vulgaris eine von

F. ericoides vollkommen selbstandige Art ist und daC es Ubergange

oder Annaherungsforraen nicht gibf. Unter vielen Hunderten von

Exemplaren sind mir solche nicht ein einzigesmal begegnet. Freilich

darf man nicht nach dem Habitus bestimmen, denn dieser ist sehr ver-

anderlich. Die Variationsbreite beider Arten ist eben eine viel groCere

als es nach den Beschreibun£en iu den meisten Buchern den Anschein

hat. In der Behaarung, vor allem der Blutenstiele und oberen Stengel-

teile, besitzt man aber ein absolut verlaCliches, nie trugendes iMerkmal

zur Erkennung der beiden Arten. Um hiebei sicher zu gehen, ist

freilich zumeist der Gebrauch einer Lupe unerlaGlich, in einzelnen Falleu

sogar die Benutzung eines Mikroskopes.

Ein zweites Merkraal, welches gewohnlich gute Dienste leistet, ist

das Langenverhaltnis zwischen Bliitenstielen und uachststehendeu Blattern.

Im groCten Teile des Verbreitunjjssebietes der F. vulgaris sind die
o~o

Blutenstiele kurzer oder ungefiihr so lang, selten nur etwas langer als

die nachststehenden Blatter. Dberraschenderweise finden sich nun im

stlichen Teile des Verbreitungsgebietes, den einzigen Gegeudeu,

*o die Art in hohere Gebirgslagen aufsteigt (im Westen geht sie

weniger weit siidwarts), auch Pflanzen mit auffallend langen Bluten-

^tielen, die man fur eine eigene Art halten konnte. wenn sich nicht

deutliche Zwischenglieder zu typischer F. vulgaris finden liefien. Da

Auftreten der mit langen Blutenstielen versehenen vulgaris-Formen
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z. T. in Landern, wo F. ericoides fehlt, z. T. in Gebirgshohen, zu
welchen F. ericoides niemals emporsteigt, deutet nicht auf eine ursprung-
licb niihere Verwandtschaft mit letzteren, sondern eher auf eine sekundare
EDtstehung der langeii Blutenstiele infolge klimatischer oder stand-
ortlicher Einflusse.

Demnach laCt sich Fumana vulgaris in folgender Weise gliedern:
a) f. typica Janchen. Die gewohnliche, allgemeia verbreitete Form

mit kurzen Blutenstielen. Stengelbehaarung raeist schwach, selten fast
weififilzig.

b) f. alpina Maire. Pflanze niedrig, Zweige stark verkiirzt, die
oberen Blatter dicht gedrangt, kiirzer als die raittleren Blatter und be-
deutend kiirzer als die auffalleod langen Stiele der meist einzeln nahe
dern Ende der Zweige stehenden Bliiten. Maire in sched. herb. Halacsy
charakterisiert die Form mit den Worten „glabrescens, foliis abbreviatis,
deosis, pedunculis foliis et saepe calyce longioribus". Indes ist die Stengel-
behaarung mitunter sogar recht stark, bis ausgesprochen weififilzi*

°
In

charakteristischer Ausbildung sah ich die f. alpina von folgenden
Standorten: Kreta, Berg Hagios Pneuraa (Baldacci, Iter Creticum* 1893,
Nr. 106); Peloponnes, Berg Chelraos (Herb. Orpanideum, Nr. 275.
Maire et Petitmengin, Mission botan. en Orient, 1906, Nr 705V
Mazedon.en, Berg Athos (an Felsen der hdchsten Abhange der Athos-
Spitze, 1913. leg. Hartmann). Als Meereshohe wird von Maire und
Petitmengin 2100 m augegeben; der Athos ist uber 1900 m der
Hagios Pneuma fiber 2400 m hoch.

Die f. alpina wurde bisher haufig verkannt. Die Exsikkaten von
Baldacci und Orphanides werden von Grosser zu F. ericoides
zitiert. Auch ich habe die Kreta-Ptiauze friiher fur F. ericoides gehalten.
(Mitt d. Naturw. Ver. a. d. Univ. Wien, VII, 1909, S. Ill), was hiemit
bencht.gt sei. Die Athos-Pflanze habe ich ehedem (Mitt. d. Naturw
Ver i. Ste.ermark, LI, 1914, S. 195) als F paphlagonica publiziert; sie
ist durch dicht weiC-filzige Behaaruog ausgezeichnet, wie sich solche
auch an Orphanides' Pflanzen vom Chelraos findet und an
jenem Exsikkat aus Paphlagonien (Sintenis, Iter orientale 1892
Nr. 3880), auf welches seinerzeit die F. paphlagonica Bornmilller et
Janchen begriiodet wurde. Diese paphlagonische Pflanze hat etwas
wemger n.ederliegenden Wuchs als die typische f. alpina und meist
mehrblutige Infloreszenzen mit sehr kurzen Hochblattern und sehr lan^n
Blutenstielen. Aus ihrer Behaarung ist zu erkennen, dafi sie nicht°zuF ericoides gehoren kann, wofiir sie von Grosser gehalten wurde.
Ohne kenntn.s der Hartmannschen Athospflanze, die sie zwan-los
mit der Form vom Chelraos verbindet, war es das naheliegendste sie
fur eine selbstandige Art anzusehen. Nach unseren gegenwarti^en
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Kenntnissen muG sie also in den Forraenkreis der Fitmana vulgaris
eingegliedert werden. Deranach bezeichne ich sie hier im Einvernehmen
rait Professor Bornmiiller als:

c) f. paphlagonica Bornmiiller et Janchen. Zweige von weiGen
Gliederbaaren filzig, auch Blutenstiele und Kelche in etwas geringerer
Dichtigkeit mit solchen Haaren bekleidet, Blatter gegen oben an GroGe
abnehmend. Bluten meist mehrere in geriugen Abstanden am selben
Zweig; ihre schlanken Stiele langer als die Kelche und viel lunger al^

Paphlagonien: Wilajet Kastaml
Iter orientale 1892, Nr. 3880).

Blatter. Gesehen nur aus

folia (L.)

Niedrig bis maGig hoch, mit aufrechten Blutenzweigen. Blatter

gegenstandig, mit lineal-lanzettlicher bis elliptisch-lanzettlicher, dicklicher,

am Rande sehr stark zurtickgerollter Blattspreite und unterseits kraftig

vorspringendem Mittelnerv, stumpf oder begrannt. Nebeublatter vor-
handen, die untersten klein, die mittleren etwa ein Drittel so lang bis

wenig kiirzer als die Blatter selbst, im Bau diesen sehr ahnlich. In den
Blattachseln zumeist Biischeln steriler Blatter, die oft recht ansehnliche
GroGe erreichen. Behaarung vorherrschend aus maGig langen bis kurzen,

abstehenden Driisenhaaren bestehend, die entweder die ganze Pflanze
dicht bekleiden oder doch, auch bei den kahlsten Formen, zumindest im
Biutenstande noch reichlich vorhanden sind. AuGerdem finden

1

sich

reichlicher oder sparlicher Borstenhaare, seltener auch sehr verarmte

Buschelhaare an den Kelchen und Blattern, u. zw. hier nicht nur an
Spitze, Bandern und Mittelrippe, sondern oft auch an der Blattflache:
die borstige Behaarung kann aber auch vollstandig fehlen. Blutenstand
deutlich abgesetzt, ziemlich reichbliitig, mit sehr kleinen Hochblattern.

Fruchtstiele langer als der Kelch. 'Kapsel mit sechs hellbraunen, furchig-

grubigen bis schwach netzisr-orubiffen Samen.o &

Tunis, Algier, Marokko, Portugal, Spanien, Balearen, Siid-Frank-
rele^> Pieraont, Ligurien, Mittel- und Unter-Italien, Korsika, Sardinien.
Sizilien, Sud-Istrien, Mittel- und Sud-Dalmatien, litorale Teile von
Montenegro und Albanien, Griechenland samt den Inseln, auch Korfu
aud Kreta, Sud-Mazedonien, Nordwest-, West- und Sudkuste von Klein-
asien, Chios, Cypern, Syrien, Paliistina, Unter-Agypten, Cyrenaika, Tripolis.

Io den ostlichen Balkanlandern soil F. thymifolia nach Grosser
an den sudserbischen Gebirgen und dera unteren Laufe der Donau
die Nordgrenze finden. In Serbien koramt sie indes nach giitiger Mit-
teiiung von Professor Kosanin bestimrat nicht vor; auch fur Bulgarien
babe ich kerne Belege gesehen uad keine Literaturangaben gefunden,
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halte daher ihr Vorkommen daselbst fur sehr unwahrscheinlich. Ebenso

ist Grossers Angabe fur die armenisch-iranische Provinz nach Professor

Bornmullers freundl. Mitteilung offenbar irrtumlich.

F. thymifolia ist die einzige Art der Gattung rait gegenstandigen

Blattern. Durch diesen priraitiven Cbarakter, ferner durch die wohl aus-

gebildeten Nebenblatter, die scharf abgesetzte lnfloreszenz, die ruckwarts

gerollten Blatter und gewisse habituelle Eigentiiralichkeiten erhalt diese

Art eine groCere Ahnlichkeit mit Helianthemum als irgend eine andere

Fumana. In der Behaarung ist die Pflanze sehr variabel, einerseits in

der Ausdehnung und Starke der Bekleidung rait Drtisenhaaren, anderseits

auch in dem Vorhandensein oder Fehlen von Borstenhaaren. Danach sind

von den verschiedenen Autoren bis zu sechs und raehr Formen unter-

schieden worden, die liickenlos ineinander iibergehen und fast samtlich

ira ganzen Verbreituagsgebiet der Art zu finden sind. Ira wesentlichen

geniigt aber wohl die Unterscheidung der stark behaarten und der fast

kahlen Formen, die wirklich sehr verschieden aussehen und von zahl-

reichen Autoren. von Pau noch in der jiingsten Zeit, fur verschiedene

Arten gehalten worden sind. Ich. beschranke mich daher zunachst anf

lie Unterscheidung von zwei Formen

:

a) f. glutinosa (L.) Burnat. Synonym : Fumana glutinosa (L.) Boiss.

im engeren Sinn. Blatter mehr weniger reichlich driisig, trubgrun oder

irraugrun, u. zw. entweder beiderseits dicht drusenhaarig oder, namentlich

die unteren, oberseits reichlich kurzborstig und nur unterseits driisig,

die untersten Blatter mitunter kahl. Im ganzen Verbreitungsgebiet der

Art und zumeist die vorherrschende Form.

b) f. laevis (Cavaa.) Grosser. Synonym: Fumana laevis (Cavan.)

Pau. Blatter kahl oder am Eande zerstreut borstig, grasgriin oder etwas

blaugrun, drusenlos oder nur am Grunde etwas driisig, nur die obersten

rnanchmal unterseits etwas starker driisig. Fast im ganzen Verbreitungs-

gebiet der Art, aber gewohulich weniger haufig.

Dazu kommt als dritte eine Form mit ganz beschrankter Verbreitung,

die ich nicht aus eigener Anschauung kenne:

c) f. papillosa (Willk.) Grosser. Blatter dicht papillos, kurz und
dick, zusammengedrangt. Algier und Tunis.

6
»)

Niedrig bis maBighoch, mit aufsteigenden oder aufrechten Bluten-
zweigen. Blatter schraubig gestellt, schmallineal, fadlich-stielrund, mit
ebensolchen, etwa halb so langen Nebenblattern, in den Aehseln fast
stets mit kurzen bis ziemlich ansehnlicben Buscheln steriler Blatter. Kelche,
Hochblatter und Blutenstandsachsen, seiten auch die BlQtenstiele mit locker
gestellten, langen und dunnen Drusenhaaren bekleidet, im ubrigen die



&
27

Pflanze vollstandig kahl, von auffallend blaulich-graugruner Farbung.
Bliitenstand deutlich abgesetzt, mehrblutig bis reichbliitig, rait sear kieinen

Hochblattern. Fruchtstiele bedeutend langer als der Kelch. Kapsel mit
sechs dunkel-graubraunen, tief netzig-grubigen Saraen.

Tunis, Algier, Marokko, Portugal, Spanien, Balearen, Siidfrankreich,

Ligurien, Westkiiste von Mittel- und Unteritalien, Korsika, Sardinieu,

Sizilien, siiddalmatinische Inseln.

Eine sehr eigenartige Pflanze, die durch ihre Kahlheit und in re

extrem schmalen, an Larchennadeln erinnernden Blatter einen stark ab-

geleiteten EiDdruck macht. Sie ist sehr wenig variabel.

7. Fumana grandiflora Jaub. et Spach.

Mafiig hoch. Hauptaste sehr kraftig und stark verholzt. Blutenzweige

aufsteigend bis aufrecht. Blatter schraubig gestellt, ohne Nebenblatter,

verkehrt-eilanzettlich bis verkehrt-lanzettlich, spitz, vollkommen flach, am
Rande und Mittelnerv borstenhaarig, ebenso auch die Kelche. Drusenhaare
vorwiegend als gekrummte Gliederhaare mit verkummertem Kopfchen
entwickelt; Blatter und Kelche mit solchen sparlich besetzt, die Bluten-

stiele sehr sparlich behaart bis fast kahl, die Blutenzweige und Infloreszenz-

achsen dagegen von dicht stehenden Gliederhaaren grau. Bliitenstand arm-
blutig, nicht scharf abgegrenzt; Blatter der Bliitenregion nicht wesent-

lich kleiner als die ubrigen. Blutenstiele auffallend lang, langer als die

Kelche und viel langer als die nachststehenden Blatter, zur Fruchtzeit

bogig zuruckgekrummt. Bluten sehr groG. Kapsel mit sechs grofien,

braunen Samen; diese anscheinend furchig-grubig (in ausgereiftem Zu-

stand nicht gesehen).

Kappadozien.

Kraftige Verholzung, Blutengrofie und breit flachige Entwicklung
der Blatter deuten auf Ursprunglichkeit ; dagegen liegt in der Behaarung
em abgeleiteter Charakter. In der Sektion Megalosperma nimmt die

Art eine ziemlich isolierte Stellung ein.

8. Fumana Bonapartei Maire et Petitmengin.

Auf Grund unzureichendeu Materiales und ohne Berucksichtigung

der Samenmerkmale wurde diese Art von mir friiher als F. ericoides

i. Malyi beschrieben.

Niedrig bis mittelhoch (etwa 4 bis 20 cm hoeh), am Grunde

reiehlich verzweigt. Altere Aste niederliegend, Blutenzweige aufsteigend

bis aufrecht, unterwarts mit kurzen, oberwarts und in der Infloreszenz

mit langeren abstehenden Drusenhaaren, die wohlausgebildete {vopfehen

tragen, reiehlich besetzt. Blatter schraubig gestellt, ohne Nebenblatter,

schmallanzettlich. lineal-lanzettlich bis lineal, vollkommen flach, die
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groBten mittleren (an albanischem Material) etwa 12 bis 18 mm lang

uod 1V2
bis 3 mm breit, nach unten kleiner werdend, nach oben

plotzlich in sehr kleine Hochblatter ubergehend, alle Blatter grasgrun

mit einem Stich ins Blauliche, auf der Flaehe sehr fein drtisig, am
Rande kahl oder haufiger zerstreut borstig bewimpert, so auch manchmal

unterseits am Mittelnerven. Traubenformige Wickel scharf abgesetzt, bis

siebenbliitig, baufig vier- bis funfbliitig. Bliitenstiele ungefahr so lang

oder wenig langer als der Kelch, zur Fruchtzeit bogig zuriickgekrummt,

wie die Kelche von etwa V4 bis
l

/t mm langen, wohlausgebildeten, ab-

stehenden Driisenhaaren reichlich besetzt. Innere Kelchblatter etwa

7 bis 9 cm, Kronblatter getrocknet etwa 10 bis 11 mm lang. Kapsel

6 bis 7 mm lang, braunliehgelb, kahl, glanzend, sechssamig. Samen
ansehnlich, 2V2

bis 3 mm lang, l
l

/2 bis 2 mm breit und dick, grubig-

furchig, seltener fast glatt, dunkel-rotlichbraun, stellenweise blaugrau

bereift.

Siidwest-Serbien (Mokra gora, Zlatibor, Umgebung von Ra
Stidost-Bosnien (Rudo), (Nord-Montenegro, Durmitor-Gegend?), Nord-

Albanien (Serpentingebiet ostiieh von Skutari), Nord-Mazedonien (Siidfufi

der Sar planina), Nord-Thessalien (Berg Zygos).

Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Prof. N. Kosanin
(Belgrad) wachst F. Bonapartei in Serbien ausschliefllieh auf Serpentin.

(Paneic, der die Pflanze urspriinglich als y.Helianthemum Spachii" ,

d. i. Fumana ericoides, veroffentlichte, hat in einer spateren Herbar-
notiz selbst eine neue Art darin vermutet und auf die abweichende

Samenanzahl hingewiesen.) Der Standort in Ostbosnien bei Rudo an der

Siidseite der Jarda planina liegt nach gutiger Mitteilung von Herrn
Kustos K. Maly (Sarajevo) ebenfalls auf Serpentin. Bei Skutari habe ich

die Pflanze ausschlieClich auf Serpentin, hier aber sehr verbreitet und
massenhaft gefunden, auch Gomsice, von wo Baldacci die Pflanze aus-

at gemiseht mit Fumana vul-

garis), liegt im Serpentingebiet. Auch Professor Kosanin hat F. Bona-
partei im Drintale in Nord-Albanien sehr oft, aber stets nur auf Serpentin

gefunden; er nennt mir brieflich folgende Standorte: Berg Maja Eauns
Berg Eos und langs des FliiCehens Srica (Strica). Der von Prof. J

Born mii Her im Jahre 1917 in Mazedonien entdeckte und mir freundliehst

brieflich mitgeteilte Standort bei dem Dorfe Raduse im Hiigelland an der

Sudseite der Sar planina liegt gleichfalls aul Serpentin.

Ma ire und Petitmengin geben Schiefer als Unterlage an. Wir
haben es also wahrscheinlich zumindest mit einer kalkfeindliehen Pflanze.

wenn nicht gar mit einer ausgesprochenen Serpentinpflanze zu tun.

Als Meereshobe geben Maire und Petitmengin fur den Original-

standort in Thessalien 1200 m an, Maly fur den ostbosnischen Standort
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900 bis 1000 m, Kosanin fur die serbischen Standorte 500—1100 m>

fur seine Funde in Albanien 300—1300 m, Bornmiillar fur den maze-

donischen Standort 400 m. Die Standorte bei Skutari liegen zwischen

50 m und 300 rn Meereshohe und zum Teil in sonnigster Sudexposition.

Gewifi ist F. Bonapartei keine Gebirgspflanze, sondern nur eine Pflanze,

die unter Umstanden bis zu einer gewissen Meereshohe ansteigen kann
#

In bezug auf Hohenlage und Bodenbeschaffenheit von alien sonst

bekannten stark abweichend ware der Fundort in Montenegro. Kustos

V. Curcic sammelte sie angeblich auf dera Wege vom Skrcko jezero

(1727 ra) gegen die Cirova pecina, den hochsten Gipfel des Durmitor-

Gebirges, in einer Gegend, welche fast ausschliefilich aus Kalk besteht.

Vielleicht liegt hier doeh eine Verwechslung des Standortes vor und ist

eine neuerliche Bestatigung abzuwarten.

Famana Bonapartei wurde ganz mit Unreeht so lange mit

F. ericoides zusammengeworfen oder, wie von Mai re und spater von

Halacsy (Consp. fl. Graec, suppl. II.) , in dessen nachste Verwandt-

schaft gestellt. Die Ahnlichkeiten siad rein auGerliche, die umsomehr

schwinden, je reichlicheres Material man sieht. Besonders die relativ

breiten flachen Blatter und die stets scharf abgesetzte, niemals durch-

blatterte Infloreszenz, die eher an Helianthemum sect Enhelianthemum

erinnert, machen einen von Famana ericoides ganzlich abweichenden

Eindruck. Die groCte Ahnlichkeit und nachste Verwandtschaft besteht

vielmehr init der syrischen F. oligosperma. Mit jR grandiflora, der

F. Bonapartei in der Samenzahl gleicht, hat sie sonst wenig gemeinsames.

9. Fumana oligosperma Boiss. et Kotscby.

Niedrig bis mittelhoch. Bliitenzweige anfsteigend bis aufrecht,

unterwarts mit ganz kurzen, oberwarts mit etwas langeren, abstehenden,

wohlausgebildeten DriiseDhaaren dicht bekleidet. Blatter schraubig ge-

stellt, ohne Nebenblatter, schmal-lanzettlicb bis lineal-lanzettlich, spitz,

flach, auf der Flache sehr fein drusig, am Rande kahl oder haufiger

zerstreut borstig bewimpert. In den Blattacbseln zumeist sterile Blatt-

buschel von ansehnlieher GroGe vorhanden. Infloreszenz ein scharf ab-

gesetzter, ziemlich lang gestielter traubenformiger Wickel von etwa

4 bis 7, selten weniger, Bluten mit sehr kleinen Hochblattern. Bliiten-

stiele ungefahr so langer oder etwas langer als der Kelch, ebenso wie

dieser mit wohlentwickelten abstehenden Drusenhaaren dicht bekleidet.

Rapsel mit drei groGen, grob furchig-grubigen Samen.

Nord-Syrien (Tolos-Dagh).

Steht der F. Bonapartei sichtlich nahe, hat aber, abgesehen von

der dreisamigen Kapsel, kleinere und noch zahlreichere Bluten und

kiirzere Drusenhaare des Blutenstandes. Die von Grosser angegebenen

•
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Nebenblatter beruhen auf Verwechslung mit den ersten Blattern der

Achselsprosse.

10. Famana aciphylla Boiss.

Mittelhoch. Blutenzweige sehr schlank und dunu, nur am Grund

normal beblattert, mit zerstreuten, sehr kleinen, sitzenden oder fast sitzen-

den Driisen bekleidet, kahl erscheinend. Blatter sehr schraal-lanzettlich bis

lineal, etwas dicklicb, nadelartig, auf der Flache auCerst fein drusig,

am Rande kahl oder sehr zerstreut borstig bewimpert, an Grofie nach

oben rasch abnehmend und in sehr zerstreut stehende, fast schuppen-

artig kleine Blattchen (ibergehend. In den Achseln der unteren von den

wohlentwickeltea Blattern finden sich kleine Buschel sehr zahlreicher

stark verkurzter Blatter. Bltitenstand ziemlieh armbliitig, sehr looker.

Blutenstiele sehr lang, zur Fruchtreife raehrmal langer als der Kelch,

wie dieser aufierst fein drusig, scheinbar kahl. Kapsel rait drei grofien,

tief netzig-grubigen Saraen.

Thessalien, Kleinasien. Armenien.

Pflanze von sehr eigeuartigern Habitus, die sowohl wegen der

wenigen, dieht netzig-grubigen Samen an das Ende der Gattung gehort,

als auch durch die sehr schmalen Blatter und die Kahlheit sich als

stark abgeleitet erweist. Die lediglich auf die Blattform beschrankte Ahn-

liehkeit mit Famana ericoides und F. vulgaris beruht wohl nur auf

Konvergenz.
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Botanische Notizen.

Von R. Wettstein (Wien).

III.

Die Keiiuung Ton Streptopus amplexifolius DC.

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des monokotylen Keimblattes.

(Mit Tafel I.)

Paris quadrifolitis
1
) war bisher meines Wissens die einzige

monokotyle Pflanze, von der ein laubblattartiges, flachig verbreitertes

Keirablatt bekannt war. Das entwicklungsgeschichtliche Interesse, das

diesem Falle zukommt, veranlafite mich, in den letzten Jahren der

Keimung der Asparagoideen meine Aufraerksamkeit zuzuwenden. Von

den meisten europaisehen Gattungen derselben ist die Keimungsgeschichte

), Asparagus 6

) j Ruscus 7
)

!

)

ratur keine Angabe; nur tiber den SproGaufbau der schon bliibiahigen

Pflanze hat Irmiscb*) eine wenig beachtete kurze Mitteilung gemacht.

Mehrjahrige Versuche, Streptopus amplexifolius aus Saraen zu

zieben, schlugen aus mir unbekannten Griinden fehl
9
); ich suehte daher

im Sommer 1919 einen relativ reichen Standort der Pflanze bei Trin-

in Tirol auf, wo es mir gelang, alle Entwicklungsstadien von der

Keimung bis zur Bliite aufzufinden.

Die Keimung erfolgt am naturlichen Standorte ira Friihjahre. Die

Hauptwurzel verlaCt den Samen, der Kotyledo fuugiert zunaehst ah

Saugorgan in dem machtig entwickelten Endosperm, wachst aber als-

bald zu einem 5—8 cm langen schmallinealen, griiuen, abgeflachten.

sfurchen (Fig. 1 a) versehenen,

2
) kh folge in der Sehreibweise Ascherson und Graebner, Synopsis,

III. Bd., S. 317.

-) Vg]. Irmisch Th., Beitrag z. vergL Morph. d. Pflanzen, VI. (Abh. d.

naturf. Ges. zu Halle, III. Bd., 1858). — Raunkiaer C, De danske Blomsterpl.

(1895-99).

3
) Irmiscb, 1. c; Raunkiaer, 1. c.

4
) Irmiscb, 1. c; Raunkiaer, 1. c.

5
) Brandt, Phoebus, Ratzeburg, Abb. u. Beschr. Giftgew., I., 1838.

Irmisch, 1. e. — HuaH., Lajeunessede Paris quadrifolia, Feuilles d. j. nat., 1893.

8
J Mirbel C F., Observ. s. 1. germ. d. l'oign. et d. 1'asp. Ann. mus. bist.

nat., torn. XIII., 1809. — Saint-Pierre, G. de, Germ. d. Diosc. Bat. Bull. soc.

hot fr. IV, 1857. — Bernatsky J. in Kirchner, Loew und Schroter, Lebensg.

d- Bliitenpfl. Mitteleur., I., p. 615 (1914).

) Bern&tsky, 1. c; Velenovsky J., Vergl. MorphoL, II., 8. 319 (1907).

8
) 1. c, p. 134.

9
) Vermutlich lag der Grund darin, dat trocken aufbewahrte Samen erst

Fnihjahr angebaut wurden.

UD
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allmahlieh in den Stiel verschmalerten Blatte heran, das lange Zeit

coch an seiner Spitze den Saraen, bezw. die Saraenschale tragt. (Pig.. la.)

Die Pluraula ist am Grunde dieses Keimblattes von dessen Seheide

vollkoraraen umhuilt. (Pig. 2.) An der Seheide ist nahe der Plumula-

spitze manchraal (aber nicht irnmer) ein kleiner Spalt zu konstatieren.

Der Keiraling ist mithin vollstandig rait dera von Paris ver*

gleichbar, uur dafi das Keimblatt bei der Einbeere eine deutlich vorn

Stiele abgesetzte und breitere Lamina hat. Die Hauptwurzel bedeckt

sieh alsbald vom Wurzelhalse ab mit Wurzelhaaren. Das Hypokotyl ist

meist sehr kurz, ab und zu etwas verlangert. Das Keimblatt wird der

ganzen L&nge nach von zwei Gefafibundeln durchzogen, welche in der

Mitte stark genahert sind und die Xylemteile einander zukehren. (Fig. 12.)

Eechts und links von den Bundeln schwindet das Grundgewebe sehr

bald, so daB hier zwei Hohlraume entstehen; im oberen Teile des

Blattes geht dieses Schwinden des Grundgewebes so weit, daft das die

Biindel umgebende Gewebe geradezu frei im rohrenformigen Hohlraume

liegt. (Fig. 12.)

Bemerkenswert ist der Verlauf der GefaCbundel im Hypokotyl

und in der Hauptwurzel. Der geschilderte Verlauf der Gefafibundel

bleibt im wesentlichen unverandert bis herab zur Ursprungstelle der

Plumula. Unterhalb derselben zeigt sich genau dieselbe tetrarehe An-

ordnung des Xylems (Fig. 13), wie sie in dem Hypokotyl anderer

Monokotyledonen nachgewiesen wurde; in der Hauptwurzel findet sich

im ganzen Verlaufe eine diarche Stelle. (Fig. 14.) Das Keimblatt stirbt

im ersten Herbste ab und die Knospe iiberwintert, von Resten der

Keimblattseheide urageben. Im naehsten Jahre wachst die Knospe heran.

indem sie zunachst ein sie einhtillendes Niederblatt sprengt, ein kurzes

Stengelstuck treibt und sofort ein Laubblatt entwickelt, das dem Keim-

blatte sehr ahnelt, nur etwas breiter und kiirzer ist, am Grunde jedoch,

genau so wie das Keimblatt, eine neue Knospe umhiiilt. (Pig. 3 und 4.)

Dieses erste Laubblatt wird scheinbar von drei Gefafibiindeln durch-

zogen; in Wirklichkeit sind es vier, da das mittlere wieder aus zwei

sehr stark genaherten besteht. Der Rest des Keimblattes und das erste

Niederblatt sind nun ganz mazeriert bis auf die GefaCbundel,

Gebilde und 5

c und nb.) Knapp unterhalb der Keimblattnarbe und der Narbe des ersten

Niederblattes entsteht haufig je eine Adventivwurzel, manchmal iiberhaupt

nur eine. Die Adventivwurzel unterhalb des Keimblattes scheint manch-
mal schon im ersten Jahre angelegt zu werden.

Bis zu diesem Stadium ist die Blattstellung streng */r ^* e Knospe

enthalt ein, wenigstens im unteren Teile ganz geschlossenes Nieder-

blatt und die Anlage des nachstjahrigen Laubblattes, dessen Mediane
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jedoch gegeniiber der Mediane des vorhergegangenen Blattes ganz oder

fast urn 90° gewendet ist, so dafi damit der Ubergang zur y4
-SteIlung

vollzogen ist. Von Abweichungen tod diesera Verhalten im zweiten Jahre

konnte ich nur konstatieren : starkere Verlangerung des Hypokotyls und

vollstandiges Unterbleiben der Adventivwurzelbildung (z. B. Pig. 6).

Dieses Verhalten wiederholt sich nun ein paar Jahre ; die Pflanzen

der nachsten Jahre (Fig. 7 und 9) unterscheiden sich von der des

zweiten Jahres nur durch die kurzer und breiter werdenden, von mehr

GefaCbiindeln durchzogenen Blatter, durch die Zahl der Blattnarben und

die von diesen entspringenden borstenformigen Reste der Blatter. Wie

lange dieses Stadium anhalt, kann ich nicht sagen; die Dauer wird

wohl, wie bei den verwandten Gattungen, je nach dem Standorte

wechseln. An den altesten, noch genau analysierbaren Pflanzen konnte

ich Eeste von vier Jahrgangen konstatieren, so dafi die Pflanzen sich

im funften Jahre befanden. In den ersten Jahren ist der Aufbau des

Rhizoms ein streng monopodialer. An alteren Pflanzen ist der

ganze Sprofiaufbau nicht mehr zu verfolgen, da der unterste Teil des

Rhizoms mit der Hauptwurzel abstirbt und der Bau des erhalten ge-

bliebenen Teiles infolge der zahlreichen borstenformigen Blattnarben

und der dichten Wurzelhaare ein sehr undeutlicher ist. (Fig. 10 und 11.)

Von dem Momente ab, in welchem sich ein oberirdischer be-

blatterter Sprofi bildet, wird der Aufbau des Rhizoms ein sympodialer.
Der beblatterte SproC bildet das Ende der Hauptachse; er entwickelt

in den ersten Jahren, welche auf den monopodialen Aufbau folgen,

eine wechselnde Anzahl von Blattern, die alternierend stehen, von denen

die untersten niederblattartig und geschlossen, die spateren flaeh und

griin sind. In der Achsel eines der untersten Blatter entsteht der Er-

neuerungssprofi. Von dem Zeitpunkte der Bliihfahigkeit ab gilt das von

Irmisch iiber den Sprofiaufbau Gesagte; ich konnte seine Angaben

durchaus bestatigen, abgesehen davon, dafi ich die Zahlenverhaltnisse

der Blatter nicht so konstant fand.

Der hier beschriebene Keimling von Streptopus bildet mit dem
von Paris einen bemerkenswerten Typus innerhalb der Monokotyle-

doDen 1

), bemerkenswert durch die flachige Entwicklung de

Kotyledos, der anfangs als Saugorgan, spater als Assimilationsorgan

fungiert 2
). Die zahlreichen Keimlinge der Monokotyledonen mit stiel-

J
) Yielleicht gehort auch Trillium hieher; leider konnte ich keine Beschreibung

der Keimlinge von Trillium finden; daB solche schon beobachtet wurden, geht aus

einer Bemerkung von Sargant (Ann. of Bot., XVII, p. 34) hervor.
2
) Nach der Abbildung ia Lubbock (A. Contrib. t. Knowl. of Seedl., Vol. H.,

P- 578) hat es den Anschein, als wenn Boiciea ein solches Keimblatt besafie; nach

Irmisch (Die Wachstumsverh. v. Bowiea volubilis, Abh. naturw. Ver. Bremen,
VI, S.433, 1879) istaber das Keimblatt Ton Boiciea nicht abgeflacnt, sondern stielrund.

Osterr. botan. Zeitschrift. 1920, Heft 1—S. 3

*
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runden, lange mit der Spitze im Endosperm stecken bleibenden, aber

auch ergriinenden Kotyledonen (Beispiele: Allium, Tulipa, Alisma u. a.)

stellen einen zweiten Typus dar, der ungezwungen von ersterem durch

das Zurucktreten der assimilatorischen Funktion des Keimblattes ab-

geleitet werden kann. Ebenso ungezwungen schlieGen an diese zwei

die Falle. in denen das Keimblatt dauernd als Saugorgan fungiert und

durch das ± entwickelte Mittelstiick mit dem Scheidenteil in Verbin-

dung steht. (Beispiele: Palmen, Ruscus, Iris, Clivia u. a.) Keimlinge

mit rohriger Verlangerung des Scheidenteiles (Koleoptile und Koleor-

rhiza), schlieClich mit Trennung der Koleoptile vom Haustorialteile des

Keimblattes durch das „Mesokotyl u (Gramineen) bilden Endglieder der

Entwicklung. Die Moglichkeit der ungezwungenen Konstruktion dieser

Eeihe 1
) im Zusammenhange mit der systematischen Stellung der

Asparagoideae notigt zur Erorterung der Frage, o& in dem Keimlingstypus

von Paris und Streptopus ein relativ primitiver Typus zu erblicken ist.

Die Beantwortung dieser Frage hangt mit der Deutung des mono-

kotylen Keimlings tiberhaupt zusammen. Bekanntlich liegen — wenn wir

von den speziellen Deutungen des Gramineen-Keimlings absehen — drei

solcher Deutungen vor:

1. von den beiden Kotyledonen der Dikotyledonen ist der eine stark

reduziert, der andere ganz oder zum Teile zu einem Saugorgane geworden;

2. von den beiden Kotyledonen ist der eine zu einem Saugorgane,

der zweite zu einem Assimilationsorgane, dem ersten Laubblatte der

Monokotyledonen, geworden;

3. der Kotyledo der Monokotyledonen ist durch Yereinigung der

beiden Kotyledonen der Dikotyledonen entstanden.

Eine eingehende Diskussion fiber diese drei Deutungen and damit

(iber die Frage der Herkunft der Monokotyledonen iiberhaupt ist hier

nicht moglich — ich behalte sie mir fur eine andere Gelegenheit vor

hier sei nur folgendes kurz ausgefuhrt:

Die sub 1 erwahnte Deutung, nach welcher der eine der beiden

Kotyledonen der Dikotyledonen stark reduziert, der zweite ganz oder zum
Teile zu einem Saugorgane wurde, hat weder durch entwicklungsgeschicht-

liche noch durch vergleichend morphologische Untersuchungen eine

Stiitze erhalten; niemals wurde bei Monokotyledonen ein reduziertes

zweites Keimblatt gesehen oder auch nur die Anlage eines solchen. Wenn
der Epiblast der Gramineenkeimlinge dieses Kudiment ware, dann mufite

sich dasselbe vor allem bei weniger stark abgeleiteten Monokotyledonen
finden, was bekanntlich durchaus nicht der Fall ist. Man hat auch auf

die noch zu besprechenden Pseudomonokotyledonen uuter den Dikotyle-

2
) Vgl.' auch Goebel K., Organographie, 2. Aufl.
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donen (z. B. Ficaria, Corydalis u. a.) hingewiesen, von denen man gleich-

falls annahm, dafi der Kotyledo ein einfaches Organ darstellt, wahrend
das zweite ruckgebildet wurde. Aber auch hier verhalt sich die Sache
ganz anders, auch hier wurde. kein Rudiment eines zweiten Keimblattes

gefunden 1
).

Die zweiterwahnte Deutung, nach weleher die Verhaltnisse bei den

Monokotyledonen auf eine Heterokotylie zuruckzufiihren waren, die darin

sich aufierte, dafi von den zwei Keimblattern das eine zum Saugorgane.

das zweite zum ersten Laubblatte wurde, stutzt sich insbesondere auf die

Beobachtungen von Hill 2
) bei Peperomia, wo tatsachlich bei geophilen

Arten.eine solche Heterokotylie vorkommt. So interessant dieser Fall ist,

so kann er doch unmoglich zur Erklarung der Herkunft des Kotyledo

der Monokotyledonen herangezogen werden. Niemals steht das erste

Laubblatt der Monokotyledonen dern Keimblatte in gleicher Hohe gegen-

iiber, was ja der Fall sein muCte, wenn es dem zweiten Keimblatte

gleichwertig ware, stets ist es hoher inseriert, was schon daraus hervor-

geht, dafi es am Grunde vom Scheidenteile des Kotyledo umhullt wird.

Gerade der Keimling von Aram, auf den sich Hill zur Stiitze seiner

Deutung beruft, zeigt dies auf das deutlichste.

Fur die dritte Deutung ist bekanntlich in neuerer Zeit insbesondere

E. Sargant 3
) eingetreten und ich habe mich ihrer Argumentation an-

geschlossen. Eine grofie Rolle in der Beweisfflhrung Sargants spielt

der GefaCbundelverlauf in der Keimpflanze, und es ist ihr in der Tat

gelungen, in sehr plausibler Weise den GefaCbundelverlauf bei den Mono-

kotyledonen mit dem der Dikotyledonen zu homologisieren. Einen rela^i v

primitive Eigentumlichkeiten auiweisenden Fall hat Sargant in der

Liliacee Anemarrhena asphodeloides erkannt.

Ranunculus-Arten u. a. ausdehnt 4
), nicht nur deshalb, weil hier der

Der Vergleich des GefaGbiindelverlaufes wird besonders lehrreich,

wenn man ihn auch — wie dies E. Sargant getan hat — auf die

pseudomonokotylen Ranunculaceen, wie Eranthis, Ficaria, einzelne

*) Vergl. Schmid B., Beitr. z. Euibroyo-Entw. einiger Dicot. Bot. Zeitg., 1902,

Heft X/XI.

-j Hill A. W., The Morphol. and Seedl. Struct, of the geophil. Spec, of Peperomia
Ann. of Bot,, XX., 1906. — Die Deutung Hills wurde von Lotsy, Vorl. lib. Stammes-
gesch., III., S. 617, fur einen Teil der Monokotyledonen akzeptiert.

3
) Sargant E., The Evolution of Monocot, Bot. Gaz., XXXVII., 1904, und die

dort zitierten fruheren Arbeiten der Verf.
4
) Vgl. diesbezuglich auch Velenovsk y, Vergl. Morphol., II., p. 299 (1907).

Bei dieser Gelegenheit sei darauf aufinerksam gernacht, daft die Abbildung des Keimlings
von Chelidoniu?n mains auf S. 298 irrtumlich ist; entweder bezieht sie sich auf eine

Bildungsabweichung oder auf eine ganz andere P3anze. Chelidouium ist sicher nicht

Pseudomonokotyl, sondern besitzt — wovon ich mich erst heuer wieder iiberzeugen

3*
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Fall der Vereinigung der beiden Kotyledonar-Anlagen in der Ontogenie

realisiert vorliegt, sondern auch deshalb, weil ja so vieles dafiir spricht,

dafi der Typus der Polycarpicae dem der Vorlaufer der Monokotyledonen

nahe steht.

Wenn wir uns in dieser Hinsicht den Keimling von Streptopus

betrachten, so erscheint er yon besonderem Interesse. Der Gefafibiindel-

verlauf im Kotyledo, Hypokotyl und in der Wurzel (vgl. Fig. 12—14)

stimmt nicht nur im wesentlichen rait dem von Anemarrhena, sondern

auch mit dem von Eranthis und Ficaria 1
) so uberein, dafi es kaum

moglich ist, nur an einen ZufallodereineKonvergenzerscheinung zudenken.

Es erscheint mir darum der Keimlingstypus von Streptopus und

wohl auch der von Paris wirklich als ein relativ primitiver unter den

Monokotyledonen. Seine Besehaffenheit steht gut im Einklange mit der

Vorstellung iiber die Entstehung des monokotylen Keimblattes aus der

Vereinigung der beiden Keimblatter der Dikotyledonen. An den Typus

des dikotylen Keimlings schlieCt sich der Fall, in dem es Hand in Hand
mit der, Yerspatung in der Anlage der Plumula zu einer Verschmelzung

2
)

(Typus

Die terminate Stellung des

Verschmelzungsproduktes erklart sich damit ebenso, wie der EinschluG

der Plumula in den Scheidenteil des Kotyledo ; eine Steigerung der zeit-

lichen Verzogerung der Anlage der Plumula muCte zu einer Steigerung

der lateralen Stellung derselben und damit zum Typus des monokotylen
Keimlings fuhren.

Wien. im November 1919.

/ Figurenerklarung (Tafel I.)

Fig. 1. Heifer Samen von Streptopus amplexifolius (vergr.).

„ la. Keimling mit ganz entwickeltem Keimblatte, an dessen Ende noch der Rest
des Samens haftet (etwas vergr.).

, 2. Basalteil des Keimlings: c Kotyledo.

» 3. Jnnge Pflanze im zweiten Vegetationsjahre (etwas vergr.).

4. Basaler Teil von Fig. 3, starker vergr. : hw Hauptwurzel, aw Adventivwurzeln,

konnte — zwei ganz normale Kotyledonen. — Wenn Velenovsky die Falle von
Eranthis, Delphinium nudicaule u. a. von den Pseudomonokotylen abtrennt, so
beruht dies darauf, daft er die gewiB irrtiimliche Ansicht vertritt, daA bei den Pseudo-
monokotylen keine Verwachsung der beiden Keimblatter, sondern die Verkiirzung eines
derselben vorliegt.

x
)
Vgl. die Abb. 13 und 14 der beigegebenen Tafel mit jenen in Sargant E.,

A theory of the Origin of Monokotyledons founded on the Struct, of their Seedlings.
Ann. of Bot, Vol. XVH, Nr. LXV, 1903, Taf. VU, Fig. 2 und 3.

2
)
Vgl. Solms-Laubach H„ Uber monokot. Embryonen mit scheitelburt.

Vegetationsprfnkt. Bot. Zeitung, 1878.



Wettstein R., Die Keimung von Streptopus amplexifoHus D C. Tafel I.

Oestm. Botan. Zeitschr., 1920.

Aator delin.
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h Hypokotyl, c Kotyledonarrest, nb Rest des ersten Niederblattes, l x
erstes

Laubblatt.*

Fig. 5. Basaler Teil einer Pflanze im zweiten Vegetationsjahre mit verlangertem

Hypokotyl und schwacher Adventivwurzelbildung ; Bezeichnungen wie in Fig. 4.

„ 6. Analoger Teil mit abnorm rerlangertem Stengelteil, ohne Adventivwurzel-

bildung.

„ 7. Basaler Teil einer Pflanze im 3. Vegetationsjahre; Bezeichnungen wie in

Fig. 4, l 2 zweites Laubblatt.

w 8. Pflanze im 4. Vegetationsjahre mit relativ stark verlangerten Stammteilen,

etwas vergr. Die aus Fig. 9 zu entnehmenden Details des basalen Teiles sind

nicht eingezeichnet.

n 9. Basaler Teil von 8, starker vergr.; Bezeichnungen wie in Fig. 4 und 7,

l z drittes Laubblatt. *

„ 10. Habitusbild einer mehrjahrigen jungen Pflanze, etwas vergr.

„ 11. Basalteil von 10; n nach dem Absterben alterer Rhizomteile zuriickgebliebene

Narbe.
„ 12. Mittlerer Teil des Querschnittes durch den Kotyledo.

„ 13. Quersehnitt durch das Hypokotyl unmittelbar unter der Ansatzstelle des Kotylode

„ 14. Quersehnitt durch die Hauptwurzel des jungen Keimlings.

Veronica Bonarota L. in den nordlichen Kalkalpen.

Von Dr. August Hayek (Wien).

')

eine Charakterpflanze der siidlichen Kalkalpen, wo sie von Giudicarien

an ostwarts bis in die Julischen Alpen durch Sudtirol 5
), Oberitalien*),

') Sie wachst hier in Fels-

spalten, besonders gerne in den Ritzen senkrechter Felswande, in einem

iiber 1000 m breiten HOhengurtel, der sich von der Talsohle bis in die

alpine Stufe erstreckt; die tiefsten Standorte liegen zwischen 200 m
(Coll

(G

')

Haufige Begleitpflanzen des „Blauen Manderle" sind unter anderen

Dianthus Silvester, Heliosperma quadrifidum, Saxifraga caesia, S.

incrustata
y

Potentilla rupestris, Veronica urticifolia, Euphrasia salis-

r
) Species plant., Ed. 1., p. II. (1753).

2
) Spec, plant, Ed. 2., p. 10. (1762).

3
) Dalla Torre nnd Sarnthein, Fl. v. Tirol, VI. 3., p. 261.

*) Fiori e Paoletti, Flora anal, d'ltalia, II., p. 433.

5
) Pacher und Jabornegg, Fl. v. Karnten, I. 2, p. 294.

6
) Fleischmann, Ubersicht der Fl. Krains, p. 172.

7
) Gortani, Flora Friulana, II, p. 349.

8
) Hausmann, Fl. t. Tirol, I, p. 645.

9
) Dalla Torre und Sarnthein, Fl. v. Tirol, VI. 3, p. 261.

10
) Pacher und Jabornegg, Fl. v. Karnten, I. 2., p. 293.
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Morett

Trisetum argentenm.

Doch wird schon seit fast 70 Jahren Paederota Bonarota auch

fflr die nordlichen Kalk- und Schieferalpen und zwar far Salzburg an-

gefuhrt. Schon in der im Jahre 1851 erschienenen 1. Auflage des Pro-

dromus einer Flora Salzburgs ftthren Rud. und Jul. Hinterhuber 1

) fur

(M

)

als zuverlassige Beobachter und gute Pflanzenkenner bekannt sind, wird

Paederota Bonarota doch von Sauter2
) unter die aus der Flora Salzburgs

zu streichenden Arten gerechnet und im speziellen Teile seiner Flora
3

)

ebenso wie in der 2. Auflage derselben4
) uberhaupt nicht angefiihrt.

Hinterhubers Standortsangaben werden zwar von Hinterhuber
selbst in der 2. Auflage des Prodromus 5

) und von Fugger 6

)

wiederholt, dennoch findet man in keinem der neueren Floren-

werke 7
) das Vorkommen der Pflanze fur Salzburg erwahnt. Der an der

Tiroler Grenze gelegene Standort auf dem Geisstein findet sich bei

Dalla Torre und Sarnthein8
) zwar angefiihrt, aber in Klaramer, was

bedeutet, dafi die Autoren die Angabe als irrig ansehen.

In einem im Jahre 1899 veroffentlichten Beitrag zur Kenntnis der

Flora Salzburgs von Fugger und Kastner 9
) wird nun Paederota

Bonarota neuerlich fiir das Birnhorn angeluhrt, wo Fugger die Pflanze

im Reitergraben gefunden hat, und dazu bemerkt „vielleicht der Mielich-
hofersche Standort". Nichtsdestoweniger finden wir auch in der 2. Auf-

lage vonFritsch' Exkursionsflora10) Veronica Bonarota nicht fiir Salz-

burg angefiihrt, und da Frits ch sich seit Jahren intensiv mit der Flora

des Landes Salzburg beschaftigt, glaubte ich
11
) ihm in dieser Hinsicht

folgen zu mussen. Nur in der Neubearbeitung von Kochs Synopsis durcb

1
) Prodromus einer Flora Salzburgs, p. 160.
2
) Flora des Herzogentums Salzburg. II. Teil. Die Gefa&pflanzen. Sonderabdruck

aus dea im Selbstverlag der Gesellsch. f. Salzburger Laiideskunde erschienenen Mit-
teilungen, VIII. (1868), p. 8 (88).

3
) A. a. 0., p. 110 (190) f.

4
) Flora des Herzogtums Salzburg, 2. Aufl. (1879).
5
) Prodromus einer Flora Salzburgs, 2. Aufl. (1879), p. 84.
6
) Verzeiehnis der GefaGpflanzen des Herzogtums Salzburg, p. 20.

7
) Z. B.: Kochs Taschenb. d. Deutschen und Schweizer Flora, 8. Aufl., ron E.

Hallier; Thome, IU. FL von Deutschland, Osterreich und der Schweiz, IV. Bd.;
Fritsch, Exkursionsflora fiir Osterreich, 1. Aufl.

8
) Flora der gefurst. Grafsch. Tirol etc., VI. 3., p. 260.

9
) Mitt. d. Ges. f. Salzburger Landeskunde, XXXIX. (1809), p. 194.
10

) Exkursionsflora f. Osterreich, 2. Aufl. (1909), p. 539.
M

) In Hegi, 111. FL t. Mitteleuropa, VI., p. 42.
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W
den Pflanze die Bemerkung: „Neuerdings auch fur Salzburg angegeben,

Reitergraben am Birnhorn."

Analoge ungewohnliche Vorkommnisse hatten mich jedocb auch

gegeniiber derartigen negativen Angaben etwas skeptisch gemacht,

und so suchte ich iiber dieses aDgebliche Vorkommen der Veronica

bezw. Paederota Bonarota genaueres zu erfahren und wandte mich um

Auskunft an Prof. Fritsch in Graz und Frau Prof. Marie Andree.

geb. Eysn in Munchen. Von beiden erhielt ich eine Bestatigung des

Vorkommens auf dem Birnhorn. Prof. Fritsch schrieb mir am

14. September 1914, dafi der Gartner am botanischen Garten in Salz-

burg, Ludwig Glaab, ihm mitgeteilt habe, dafi Fugger Veronica

Paederota vom Birnhorn lebend in den botanischen Garten nach Salz-

burg gebracht habe, und am 15. Janner 1915 schrieb mir Frau Prof.

An dree -Eysn: „dafi ich beim Abstieg vom Birnhorn Paederota

Bonarota gefunden, weiC ich noch sehr genau, erstaunt, fast unglaubig.

die mir aus Siidtirol so wohl bekannte Pflanze hier zu finden." Das

Vorkommen der Pflanze auf dem Birnhorn schien somit sichergestellt.

Wie ich nachtraglich erfuhr, hat auch Prof. Vierhapper sich in der-

seiben Angelegenheit an Frau Prof. Andree gewandt und von ihr so-

gar ein Belegexemplar der dortigen Pflanze erhalten, welches sich im

Herb Wiener

der Etikette derselben lautet die Standortsangabe folgenderma&en

:

„Birnhorn, Siidseite, zwischen Felsen des Reiterhorndls oder Reitergrabens

(am Wege /VII

W ar somit das Vorkommen der Pflanze auf dem Birnhorn, bezw.

auf dem Leoganger Steinberg in einer jeden Zweifel ausschliefienden

We Weise

die Pflanze selbst an diesem ungewohnlichen Standorte zu beobachten

und ich bestieg am 19. und 20. August v. J. das Birnhorn. Leider

hatteichnur sehr wenige Anhaltspunkte, wo die Pflanze zu suchen sei.

Leogang liegt 786 m hoch, die Spitze des Birnhorns erreicht 2634 m;

nachdem aber in Siidtirol Paedorata in einem Honengiirtel zwischen

200 m und 2500 m \orkommt, kam natiirlich auf dem Birnhorn in Be-

Mg auf die Hohenlage der ganze Weg von der Talsohle bis zum Gipfel

in Betracht. Erst fiibrt der Weg vom Bahnhof Leogang uber Bad

Leogang durch das mit Fichtenwaldern bestandene Gebiet des Werfener

Sehiefers, wo vom Vorkommen einer Paederota wohl keine Rede sein

konnte. Bei etwa 1000 m aber beginnt der Alpenkalk, erst Fichten-

waider, dann in einer steilen heifien Schlucht ausgedehnte Krummholz-

J
) W. D. J. Koch s Synopsis der Deutschen uad Schweizer Flora, 3. neu-

tearbeitete Auflage von E. Hallier, fortgesetzt von A. Brand, p. 2040 (1907).
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bestande mit der gewohnlichen Flora der Salzburger Kalkalpen, wie

Helianthetnum alpestre, Heracleum

lica fruticans, Galium anisophyllw Campanula coch-

leariifolia, C. Scheuchseri, Achillea atrata, Carduus viridis, Leontodon

hispidus, Hieractum staticifolium etc. Hier hie 6 es naturlich offene

Augen haben, aber obwohl ich jede Felswand absuchte, war von Veronica

Paederota keine Spur zu entdecken, und schon bei einbrechender

Dammerung langten meine Begleiter und ich bei der 2254 m hoch ge-

legenen Passauer-Hiitte an. Am nachsten Morgen wurde dann das

Birnhorn selbst erstiegen, mit dem gleichen negativen Erfolg. Ich ge-

dachte nun den Abstieg durch das westlich vom Birnhorn gelegene

Kaar. durch welches nach der Spezialkarte 1 : 75.000 der Weg in das

Tal des Beiterbachs fiihrt, und in dessen oberem Teil ich den auf der

Etikette genannten Reitergraben vermutete. zu nehmen, doch lieCen die

eingezogenen Erkundigungen dies jetzt, wo w'ahrend des Krieges alle

Steiganlagen und Wegmarkierungen halb verfallen sind, nicht ratsam
erscheinen, und so wurde derselbe Weg wie beim Aufstieg eingeschlagen.
Und wider Erwarten hatte ich nun Erfolg. Gar nicht weit unter der

Passauer-Hutte, in d^n Felsen der Sudwestabstiirze des Mitterhorns.
in etwa 2000—2100 m Meereshohe, fand ich, allerdings sparlich, in

Felsritzen die gesuchte Pflanze. Dieser Standort ist demnach mit dem
vonFugger undEysn entdeckten nicht ganz identisch und so scheint
Veronica Paederota im Leoganger Steinberg an mehreren Punkten
vorzukommen.

Auf dem Geisstein bei Kitzbuhel ist Veronica Paederota meines

doch gewinnt die An-Wissens

gabe durch den Umstand, dafi die alte Standortsangabe auf dem Birn

Wahrscheinlichkeit

Dieses Vorkommen einer sonst im Gebiete der sudlichen Kalkalpen
endemischen Pflanze auf einem einzigen isolierten Punkt in den nord-
liehen Kalkalpen (der problematische Standort auf dem Geisstein lage
i feralpen)

Hinsicht von hervorrageudem Interesse. Naturlich aber ist eine Ein-
schleppung in jiingster Zeit nicht mit absoluter Sicherheit auszuschlieCen,
sei es durch Zugvogel, sei es, was mir wahrscheinlicher dunkt, durch
Weidevieh, Heu oder durch den Menschen direkt. An ein Anwehen
der Samen durch den Wind ist nicht zu denken, da nach Suden zu
weithin kein Tal und kein niedriger PaG liegen, sondern die Gletscher-
kette der Hohen Tauern sich als gewaltiger Riegel vorlegt.

Was aber die Annahme, dafi eine rezente Einschleppung vorliegt, sehr
unwahrscheinlich macht, ist der Umstand, daC der in Rede stehende
Fall keineswegs der einzige seiner Art ist, dafi vielmehr auch eine
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Reihe anderer. Arten der stidlichen Kalkalpen isolierte Standorte in den

nordlichen Kalkalpen aufweisen.

Carex balden sis L. gilt als ein Endemisraus des insubrischen

Seengebietes, wo sie auf trockenen steinigen Triften in schon geringer

Meereshdhe nicht gerade selten ist, jedoch am Monte Baldo bis gegen

1700 ra hoch ansteigt 1
), aufierdem wurde sie aueh an der Siidseite der

Zentralalpen ira Val Nuglia und Val Chaschlot, hier in einer Meereshohe

von 2300 — 2400 ra beobachtet2
). Sehon im Jabre 1836 aber land

Einsele diese siidalpine Art im Kies der Loisach und Neideruach bei

Griesen nachst Garmisch 8
). Dieser Standort ist auch aus dem Grunde

merkwiirdig, weil die Ptlanze hier zweifellos von den benachbarten Hohen

des Wettersteingebirges herabgeschwemmt ist, doch ist es weder

Sendtner noch Spateren bisher gelungen, den primaren Standort der

Ptlanze im Gebiete aufzufinden.

Eine weltere, sonst in den Siidalpen endemische Art, die einen

isolierten Standort in den nordlichen Kalkalpen besitzt, ist Androsace

Hausmanni Leyb. Sie ist an Felsen in der hochalpinen Stufe der

Brentagruppe und der Sudtiroler Dolomiten nicht gerade haufig; der

hochste bekannte Standort ist der bei der Tucket-Pyramide auf der

Cima Tosa (Brentagruppe) in 3170 m M.-H. Ftir das Gebiet der nordlichen

Kalkalpen stellte diese Art Dionys Stur fest, welcher sie urn das

Jahr 1850 auf dem Gipfelgrat des Hochmolbing bei Liezen (im Osttiiigel

des Toten Gebirges) in zirka 2325 — 2334 m Meereshohe entdeckte.

Auch diese Angabe fand, ganz ahnlieh wie die ttber das Yor-

kommen von Veronica Bonarota in Salzburg, nur wenig Glauben. Doch

liegen im Herbar des naturhistorischen Museums in Wien Sturs Belege. .

die zweifellos richtig bestimmt sind, was auf den Etiketten auch von

Knuth, einem der Bearbeiter der Primulaceen iflr Englers Pilanzen-

reich, bestatigt ist. Obwohl also Knuth diese Sturschen Belege ge-

sehen hat erwahut er in seiner Bearbeitung der Gattung Androsace*)

diesen Standort gar nicht, sondern fiigt den Tiroler Standorten nur die
*

Bemerkung „vielleieht aueh in Oberosterreich und Steiermark nach

Dalla Torre" bei, scheint also trotz der eingesehenen Belege an der

Kichtigkeit der Standortsangabe zu zweifeln. Androsace Hausmanni wachst

aber tatsachlich auf dem Hochm5lbing, wo meine Frau und ich sie im

Joli 1907 wieder auffanden5
).

r
) Porta in Kerner, Schedae ad fl. exs. Austro-Hung., III., p. 1*0.

2
) Briinies in Bull, de l'herb. Boiss., 2. Ser. II., p. 353.

3
) Koch, Synopsis fl. Gorm. et. Helv., Ed. 2., p. 863.

*) Primulaceae, in Engler, das Pflanzenreich, p. 207.

«) Hayek, Schedae ad. fl. Stiriac. exs ,
13. und 14. Lief., p. 17.
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Auch Saxifraga incrnstata (Vest) mochte ich dieser Kate-

gorie beiziihlen, obzwar sie nicht auf die siidlichen, bezw. siidost-

lichen Kalkalpen beschrankt ist, sondern auch in den illyrischen Gebirgen

vorkommt. Im Gebiet der nordlichen Kalkalpen ist jedoeh ein einziger

Standort dieser Art bekannt, auf der Hohen Veitsch in Obersteier-

raark, von wo sie sehon im Jahre 1838 Maly kannte 1

) und wo sie

dann im Jahre 1885 A. "Wiemann wieder auffand 2
). Uberdies soil sie

auch im Bereich der Zentralalpen auf der Krebenze bei St. Lambrecht
in Steiermark waehsen 8

).

Ferner ist Alyssum ovirense Kern., bezw. eine ihr sehr nahe

stehende Form zu nennen. Diese Art, die fruher zumeist mit Alyssum
Walfenianum Bernh., zusammengeworfen wurde, bis A. Kerner4

)

beide Arten klar stellte, findet sich sehr zerstreut in den siidlichen

Kalkalpen vom Vette di Feltre bis in die Wochein, ferner nach J. Baum-
gartner 6

) auch auf dem Lupoglav in der Herzegowina. Schon im Jahre

1838 fuhrt Dolliner6
) „Alyssnm Wulfenianum" fur Obersteiermark

an, welche Angabe 30 Jahre spater von Maly 7
) genauer prazisiert

wird wie folgt: „Bei Aflenz (Steyrer), auf dem Hoehschwab (Hillebrandt).

bei. Maria-Zell (Holzl)." Alle drei Angaben weisen auf dem Hoch-
schwabstock hin, wo tatsachlich von verschiedenen Autoren eine in

diesen Formenkreis gehorige Art gesammelt wurde und wo ich sie

auch selbst beobachtete. Wahrend jedoeh Jos. Baumgartner8
) die

Pflanze vom Hoehschwab fur Alyssum ovirense erklart, mochte ich

sie wegen der dichten silberweifien schulfrigen Behaarung lieber zu
dem nahe verwandten, auf den hoheren Gipfeln des Apennin und der

Ten. zahlen. 9
)

f

Auch der sudalpine Dianthus Stembergii Sieb. wird, und
zwar von mir selbst

10
), fur das Gebiet der nordlichen Kalkalpen, namlich

fur die Dachsteingruppe angeluhrt. Bevor jedoeh die schwierige Gruppe
der Federnelken nicht eiDer eingehenden monographischen Bevision

!
) Maly, Flora Stiriaca, p. 49.

.
2
) Wet t stein in Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV., p. 21.

') Steyrer in Flora, 1838, p. 127.
4
) Schedae ad fl. exsic. Austro-Hung.,'.IL, p. 99.

T
5) Die ausdauernden Arten der Sectio Eualysmm aus der Gattung Alyssum,

II. Ted. Beil. zum 35. Jahresber. des n.-6. Landes-Lehrerseminars in Wiener Neu-
stadt, p. 54.

6
) Maly, Flora Styriaca, p. 12.
7
) Flora t. Steiermark, p. 198.

8
) A. a. 0., p. 36.

9
) Vergl. Hayek, Fl. v. Steiermark, I., p. 508.
10

j
Osterr. bot. Zeitschr., LIIL, p. 368, und Fl. t. Steiermark, I. p. 321.
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unterzogen ist, mochte ich die vollige Identitat der Dachsteiapflanze

mit der der Siidalpeu nicht als unbedingt sichergestellt ansehen, und
diesen Fall daher nicht weiter in Betracht ziehen.

Bekannt ist endlieh auch das einstmalige Vorkommen der be-

sonders im Karstgebiete verbreiteten Paeonia corallina am Saura

des Kugelbacherfeldes ober Reichenhall, wo die Pflanze von Spitz el

entdeck* worden ist
1

).

Andere siidalpine Arten sind von zwei oder mehr Standorten im
Bereiche der nordlichen Kalkalpen bekannt

So waren die zeitgenossischen Floristen nicht wenig uberrascht

als am 14. Juli 1836 Heufler den bisher nur aus den Pyrenaen und

Siidalpen bekannten Eanunculus pamassifolius L. an den sttd-

ostlichen Gehangen des Solstein bei Innsbruck entdeckte*); doch wurde
diese Pflanze spater auch von Hellweger auf der Oberpatrollalpe bei

) sowie viel

weiter ostlich von Freyn 5
) auf dem Eeiting in Obersteiermark entdeckt.

Im Jahre 1848 besehrieb F. Schultz 6
) eine neue Aquilegia, die

von Einsele im Wimbachtal bei Berchtesgaden 3047' hoch bis ober

die Griesalpe gegen Tribischel, am FuG der Palfenhorner und bei der

sogenannten „Kirche" weiter oben in Felsritzen und Kasenterrassen

entdeckt und von einem Forster auch im angrenzenden Tirol am Hinteren

Sonnwendjoch 7
) gefunden wurde, unter dem Naraen Aquilegia Ein-

sele an a. Die genannten Standorte sind im Bereiche der n5rdlichen

Kalkalpen bis heute die einzigen geblieben, hingegen hat es sich bald

beiausgestellt, daG diese Aquilegia Einseleana mit einer bisher irriger

W eise mit A. pyrenaica DO. identifizierten Aquilegia, die in den sud-

lichen Kalkalpen von der Grigna am Comer-See bis nach Karnten hinein

weit verbreitet ist, und hier von den Sehutthalden der Taler bis in die

alpine Stufe reicht, identisch ist
8
).

Ein ahnliches Schicksal hatte auch Orchis Spitzelii Saut.
9
).

Diese Art wurde auf Grand von Exemplaren als neu beschrieben. die

Spitzel auf der Weifibachalpe ober Saalfelden (Steinernes Meer) ge-

J
) Sendtner, Vegetation sverh. v. Sudbayera, p. 731.

') Sauter in Flora, XXI. (1838), p. 368.
3
) Murr in Deutsche bot. Monatsschr., XII. (1894), p. 18.

*) Ricken in Ost. bot. Zeitsehr., LII. (1902), p. 342.
") Freyn in Osterr. bot. Zeitsehr., XLVIII. (1898), p. 224.

) Arch, de fl. France et Als., I., p. 135 (1848).
6

;)
Vergl. Sendtner, Veg. Verb., v. Sudbayera, p. 729.

8
) Vergl. Zimmeter, Verwandtschafts-Verh. und geogr. Verbr. der in Europa

emheimischen Arten der Gattung Aquilegia, p. 51.
9
) In Koch, Syn. fl. Germ, et Helv., Ed. 1., p. 686.
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samraelt hatte. Dieser Standort blieb lange Zeit hindurch der einzige

im Bereich der nordlichen Kalkalpen, bis Bilimek einen zweiten Standort

dieser seltenenPflanze auf demSchneebergeinNiederosterreieh entdeckte 1

);

spater fand sie dann Niedereder 2

) aueh bei Windisch-Garsten in Ober-

osterreich. Eigentlich aber ist auch sie ein Kind des Siidens, denn viel-

grbfier ist die Zahl ihrer Standorte in den West- und Sudalpen von
den Seealpen 8

) durch Sudtirol 4
) bis Karnten5

) und vor allem in den
Gebirgen Bosniens und der Herzegowina6

); ja seibst im eigentlichen

Mediterrangebiete auf den Dalmatinischen Inseln kommt sie nach
Fleischmann 7

) vor und diirfte wohl identisch sein rait der Pflanze,

Visiani8
) als 0. patens, Keichenbach9

) unter dem Namen Orchis
patens c. canariensis von der Insel Lesina anfiihrt.

Des weiteren geh6rt in diese Gruppe auch das seltene Asplenium
Seel os ii Leyb. Im Jahre 1843 von Bartling bei Salurn und am
Schlern in Sudtirol entdeckt, jedoch nicht besehrieben, wurde es 1854
von Seelos neuerdings am Schlern gefunden und von Leybold 10

) in

der „Flora a
besehrieben. Spater wurde dieser kleine, stets in den Spalten

senkrechter Dolomitwande von der TalsobJe bis etwa 2000 m Meeres-
hdhe wachsendeFarn noch an zahlreichen Standorten Sudtirols gefunden 11

),

?.
rner ™ Karnten an der Tiroler Grenze bei Pirkachi 2

), in Krain am
ierfall gegeniiber der Bahnstation Trifail 18

), im Gorzer Gebiet
an der Ternowaner Felswand 14

) und endlich auch in Sudsteiermark bei

Eomerbad 15
); er ist demnach im gauzen Zuge der siidbstlichen Kalk-

alpen ziemlich verbreitet. Im Bereiche der nordlichen Kalkalpen wurde
er zuerst vop Obrist ober den Achnermauern am Goller entdeckt 16

),

woselbst er dann, sowie an anderen nahe gelegenen Punkten auch von
zahlreichen spateren Botanikern gesammelt worden ist. Einen zweiten

1

) Neilreich, Nachtr. z. Fl. v. Wien, p. 107.
2
) M. Schulze in Mitt. d. Thur. bot. Ver., N. F., XIX. (1904), p. 104.

3
) De Nanteuil in Bull. soc. bot. de France, XXXIV. (1887), p. 70.

4
) Dalla Torre nnd Sarnthein, Fl. v. Tirol, VI. 1., p. 511.

5
) H. Fleischmann in Annal. d. naturhist. Hofmus. Wien, XXVIII, p. 115.

6
) Beck, Flora v. Bosnien und der Herzeg., I. in Wiss. Mitt, aus Bosn. and

der Herzeg., IX., p. 103.

Was

7
) A. a. 0.

8
)

Fl. Dalm., I., p. 1687.

XIII
10

) Flora, XVIII. (1855), p. 84, t. 15.
n

) Vergl. Luerssen, Die Farnpflanzen oder GefaBbundelkryptogamen, p. 217,
und Dalla Torre und Sarnthein, Fl. v. Tirol, VI. 1., p. 21.

12
) Pacher und Jabornegg, Fl. v. Karnten, I, p. 88.

13
) Fehiner in Ost. bot. Zeitschr., XXXIIL, p. 355.

u
) KraSan in Verb, zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. (1868), p. 206.

15
) H. Neumayer in Hayek, Fl. v. Steiermark, I, p. 1227.

16
J Osterr. bot. Zeitschr., XXX. (1880), p. 269.
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Standort im Bereiche der nordlichen Kalkalpen entdeckte spater
H. Fleischraann 1

) bei Windisch-Garsten.

Endlich ware noch Euphrasia cuspidata Host zu nennen.
Diese mit E. salisburgensis entfernt verwandte, durch die groGen BlQten
imd wenigzahnigen Blatter auffallende Art ist darch die sudlichen
Kalkalpen von Karnten ostwarts bis Krain und Siidsteiermark ziemlich
weit verbreitet 2

), weist aber iiberdies auch zwei isolierte Standorte im
Bereiche der nordliehen Kalkalpen auf, den einen bei Kufstein in Tirol9),
den anderen im Johnsbachtale in Steiermark*).

Schliefilich waren noch drei siidalpine Arten anzufuhren, die auGer-
halb ihres geschlossenen Verbreitungsgebietes im SOden auch im Be-
reiche der nordlichen Kalkalpen je ein kleines, jedoch geschlossenes
Verbreitungsgebiet aufweisen.

Hieher gehort in erster Linie Astrantia bavarica P. Schultz. Diese
jruher vielfach mit der verwandten A. carniolica verwechselte Art ist

in den sudostlichen Kalkalpen von Karnten 5
), Krain 6

), dem GOrzer Gebiet
und Siidsteiermark 7

) von der subalpinen bis in die alpine Strife ver-

breitet. AuGerdem aber besitzt sie in den nordlichen Kalkalpen ein

geschlossenes Verbreitungsgebiet, das ungefahr' vom Quellgebiet der
Isar bis an den Inn reicht. Von hier kannten sie schon Hausmann8

)
und Sendtner 9

) von mehreren Standorten, und hier ist sie im ganzen
Isargebiet, besonders an der Nordseite des Karwendelgebirges, sowie
»n Sonnwendgebirge, im Achental und in den nordliehen Seitentalern
des Inn weitverbreitet und haufig10). Bezeichnend ist, dafi es die. bayrische
Pflanze war, die zuerst von F. Schultzu) von der verwandten
4. carniolica unterschieden wurde.

Bemerkenswert erscheint es tibrigens, daG ich im vergangenen
Sommer A. bavarica auch fur das Gebiet der Zentralalpen nachweisen
konnte. Ich fand sie namlich in den Zillertaler Alpen an den beider-

seitigen Abhangen des Brand berger Jochs auf Kalkboden in einer

^^hohe von etwa 1800—2000 m. Der Standort ist nicht allzuweit

») Hayek, Fl. v. Steiermark, I., p. 20.

«

3

j Vergl. We tt st ein, Monographic d. Gattung Euphrasia, p. 238

) Murr, Deutsche hot. llonatsschr., XX., p. 51.
4
) Wettstein, 1. c.
5
) Pacher und Jabornegg, Fl. v. Karnten, I. 3„ p. 2.

6
) Paulin, Beitr. zur Kenntnis der Veg. Verh. Krains (Schedae ad fl. Cam.

eisiec), II., p . 176>
7

\ ?.
ayek

'
F1

- v- Steierm., I., p. 1146.

) FL v. Tirol, I., p. 347.

) Veget. Verh. v. Siidbayern, p. 778.
10

) Vergl. Dalla Torre und Sarnthein, Fl. v. Tirol, VI. L, p. 897, und
Vollmann, Fl. v. Bayern, p. 556^

") Flora, XLII. (1859), p. 169.
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vom SonnweDdgebirge entfernt, von den Standorten in den siidlichen

Kalkalpen hingegen ist er noch durch den vergletseherten Hauptkamm
der Zillertaler Alpen getrennt.

Eine zweite hier zu nennende Pflanze ist Horminum pyre-
naicum L. Verbreitet in den PyrenaeD, im nordlichen Apennin, so-

wie im ganzen Zuge der Siidalpen vom Tessin und Graubiinden bis in

die karnischen und julischen Alpen, tritt sie iiberdies in den Salz-

burger Kalkalpen, sowohl auf bayrischem 1
) als auf Salzburger 2

) Boden
auf, wo sie an den Siidhangen des Steinernen Meeres und des Hoch-
konig von der Talsohle bis ins Krummholz stellenweise ebenso massen-
haft auftritt, wie z. B. in den Sudtiroler Dolomiten. Das Tal der

Saalach bildet die scharfe Westgrenze dieses isolierten Verbreitungs-
gebietes; im Gebiet des Leoganger Steinberges babe ich kein einziges

Stuck dieser Art gesehen.

Die dritte der hieher gehorigen Arten ist Doronicum Columnae
Ten. Diese Pflanze hat in den Gebirgen Siideuropas eine weite Ver-
breitung 3

). Sie findet sich nieht allein in den Kalkalpen Siidtirols, son-
dern auch im Apennin sowie auf den Gebirgen der Balkanhalbinsel.
von wo aus sie einerseits bis in die Sudostkarpaten, andrerseits bis

nach Kleinasien 4
) reicht. Fur das Gebiet der nSrdlichen Kalkalpen wurde

sie schon im Jahre 1796 von Berndorfer 5
) fiir das Kaisergebirge an-

gefuhrt; aufierdem ist sie aus Salzburg vom Tannengebirge, Nebelborn
und der Loferer Alpe. aus Bayern vom Kammerlinghorn, Watz-
mann, Hochkalter, dem Steinernen Meer und dem Golf bekannt.
ihr Verbreitungsgebiet reicht also vom Kaisergebirge bis zum Tannen-
gebirge, scheint aber nieht Itickenlos zu sein. doch ist ihre Auffindung
im Gebiet des Loferer- und Leoganger Steinberges, der Reiteralpe, des
Hagengebirges und Hochkonig bei dem schlechten Stand der floristischen
Durchforschung dieser Gebiete keineswegs ausgeschlossen.

Es konnen also nieht weniger als 15 Arten aufgezahlt werden,
deren Hauptverbreitungsgebiet in den siidlichen Kalkalpen liegt, und
welche iiberdies einen oder wenige isolierte Standorte im Bereiche der
nordlichen Kalkalpen, vom Arlberg bis zum Wiener Schneeberg, auf-
weisen. Bei einer so groCen Zahl analoger Falle ist uaturlich an eine
Erklarung durch rezente Einschleppung nieht zu denken, umsoweniger.
als weder die Verbreitungsgebiete der einzelnen Arten im Suden, nocli

J
) Y oilman n, Flora v. Bayern, p. 632.

8
) Sauter, Fl. d. Herzogt. Sal'zburg, 2. Aufl.

3
)

Vergl. Hayek, Beitrag z. Kenntn. d. Flora des Albanisch-montenegr Grenz-
gebietes, m Denkschr. d. math. nat. Kl. d. Akad. d. Wiss. Wien, 94 Bd p 196

*) Boissier, Fl. orient., III., p. 381.
5
) In Hoppe, Bot. Taschenb. auf d. Jahr 1796, p. 126.
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ihre isolierten Standorte in den Nordalpen zusaramenfallen. Andrerse its

liegt es aber doch nahe, anzunehmen, daG derartig ahnliche Verbreitungs-

verhaltnisse so verschiedener Arten auf die gleiche Ursache zuriickzu-

fuhren sein durfte.

Wenn wir die besprochenen Arten (Dianthus Sternbergii schlieDe

ich aus den oben genannten Grunden aus, desgleichen Paeonia corallimn

beziiglicb ihrer Verbreitungsverhaltnisse und ihrer florengeschichtlichen

Bedeutung eiuer vergleichenden Kritik unterziehen, kommen wir zu fol-

gendem Resultate :

Die weitaus grofite Mehrzahl dieser Arten stellt sogenannte „gute,

alte Arten u
dar, d. h. Formenkreise, deren Differenzierung gegeniiber

den zunachst verwandten vollkommen abgeschlossen ist und darum ver-

mutlich schon vor relativ langer Zeit, d. h. in einer ziemlich weit

zuruckliegenden geologischen Epoche sick vollzogen haben durfte. Bei

den zwei Arten, bei denen dies nicht der Fail ist und welche nahe-

stehende bezw. nicht scharf getrennte Eassen oder Unterarten aufweisen,

Euphrasia cuspidata und Alyssum ovirense, sind sie selbst die einzigen

Vertreter ihres Formenkomplexes, die auch im Bereich der Nordalpen

vorkoramen.

Was die vertikale Verbreitung der in Eede stehenden Arten be-

trifft, so gehoren drei derselben, y< Alyssum

Hausmanni
PI

der hochalpinen bezw. subnivalen

ora an. Die tibrigen Arten sind samtliche dadurch au sgezeichnet,

daG sie einen relativ sehr breiten Hohengiirtel bewohnen, wie aus

folgender Zusammenstellung hervorgeht:

Tiefster Hochster Differenz

bekannter Standort

Asplenium Seelosii

Aquilegia Einseleana

Saxifraga incrustata

Astrantia bavarica

Mitalawasserfall Paternkofel b. Sei- gosn m
bei Trifail, 220 m ten, ea. 2500 ra

Salurn, ca. 300 m

Doline von St.

Canzian, 300 m

Dreischusterspitze, ^-qq m
ca. 2800 m

Marraolata, ca.

2800 m 2500 m

. , „ ork Brandberger Jo ch in i qqa m
Achensee, 920 m d _ Zi iiert

5
AiD. 2100 m uw m

Borminutn pyrenaicum Geraona, 200 m
Euphirasia cuspidata

Veronica Bonarota

Dor

Karfreit, ca. 600 m

d. Zillert. Alp. 2100 m
Vallarsa. 2200 m 2000 m
Steiner Sattel, ca. ^qq m

1800 m
Colle di Cavasso, Grubenkopfel bei

2300 m
200 m Laggau, 2500 m

oronicum Columnae Insel Thasos, 250 ra Majella, 2150 m 1900 m
Orchis Spitselii

C(irex haldensis

Insel Curzola,

ca 20 m.

Comer See, 200 m

Val di Ledro,

2000 m
Val Chaschlot.

2400 m

1980 m

2200 m
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Es kann das jedenfalls als ein Beweis daftir angesehen werden,
dafi diese Arten gegeniiber klimatischen Einfliissen in hohem Grade
anpassungsfahig sind.

Was die geographische Verbreitung der in Rede stehendeo Arten
betrifft, so sind Asplenium Seelosii, Aquilegia Einseleana, Euphrasia
cuspidata, Veronica Bonarota, Androsace Haustnanni und Carex bal-

densis nur im Gebiete der Alpen zuhause.

Ranunculus parnassifolius kommt auGer in den Alpen auch noch
in den Pyrenaen vor, Alyssum ovirense und Saxifraga incrustata in

den Alpen und in den Gebirgen der nordwestlichen Balkanhalbinsel.
In den Pyrenaen, dem nordlichen Apennin und in den Stidalpen ist

mini pyrenaicum zuhause; Orchis Spitselii kennen wir aus den
Alpen, aus Wtirttemberg und von der Balkanhalbinsel; die weiteste

Horm

W

Verbreitung unter alien besproehenen,, Arten weist Doronicum Columnae
auf, die aus den Alpen, Sudkarpaten, Apenninen und den Gebirgen
der Balkanhalbinsel und Kleinasiens bekannt ist.

Keine der in Rede stehenden Arten kommt jedoch in der Arktis
Oder in den Gebirgen Nord-Europas, keine in den Sudeten, Karpaten
(mit Ausnahme von Doronicum Columnae, das aber nur im auGer-
sten Stiden dieses Gebirges auftritt), keine im Kaukasus oder in den
zentralasiatischen Hochgebirgen vor.

In entwicklungsgeschicbtlicher Hinsicht konnen wir in der Flora
der Alpen bekanntlich drei Elemente uuterscheiden, namlich:

1. Die Reste jener Hochgebirgsflora, die nach der Erhebung der
Alpen zu Ende des Tertiar dieses Gebirge besiedelte, spater aber dureh
die eiszeitliche Vergletscherung groGtenteils vernichtet wurde. (Z. B-
Trisetum distichophyllum, Saponaria pumila, Saxifraga Aisoon, Pri-
mula Auricula).

2. Arten die in der Arktis oder den Gebirgen Nordeuropas, in
den Karpaten, Pyrenaen, dem Kaukasus etc. ihre Heimat haben und
von dort aus in die Alpen eingewandert sind (z. B. Carer atrifusca,
Sahx hcrbacea, Viola lutea, Saxifraga hieracifolia). Wir stellen uns
das Zustandekommen dieser Einwanderung gewohnlich so vor, dali wir
annehmeu, daC diese Arten zur Zeit der groGen Vergletscherung aus
ihrer Heimat in die eisfreien Gebiete zwischeu ihren ursprunglichen Yer-
breitungsgebie ten und den Alpen verdrangt wurden, und dann nach
dem Zuruckweichen der Gletscher, sei es in interglazialer, sei es in
postglazialer Z eit, von dort aus nicht nur zuruck in ihre fruheren Wohn-
gebiete, sondern auch in die giinstige Lebensbedingungen bietenden
Alpen einwanderten.

3. Arten bzw. Formen, die erst in jiiogster Zeit unter dem
Einflufi des alpinen Klimas sich aus Arten tieferer Lagen ent-
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wickelt haben (z. B. Trifolium nivale, Anthyllis alpestris, Myosoti
alpestris.)

Nachdera, wie oben dargelegt wurde, die Arten, urn die es sich
uns handelt, alte Typen sind, die sich gewifi nicht erst in jUngster
Zeit aus Talformen entwickelt haben, ja grofitenteils ira ganzen Gebiet
der Alpen und der sudeuropaischen Gebirge iiberhaupt keine verwandten
Talformen besitzen, mtissen wir wohl annehmen, daC sie bereits vor
der Eiszeit in ihrer heutigen Gestalt existiert haben. Einige derselben
kdnnten wohl die Eiszeit in den den Alpen benachbarten Gebieten
tiberdauert haben und postglazial in die Alpen eingewandert sein •

sehr unwarscheinlich ist dies aber fur jene Arten, die ausschliefilich
im Alpengebiet vorkommen; fur diese miissen wir wohl annehmen,
dafi sie die Periode der grofien Vergletscherung innerhalb der Alpen
tiberdauert haben. Befahigt waren sie hierzu wohl, denn wie erwahnt
sind es teils Arten der hochalpinen und subnivalen Flora, die auch
gegen reeht ungunstige klimatische Einflusse gefeit sind, teils aber
Arten, die dadurch, dafi sie auch heute einen sehr breiten Hohengurtel
bewohnen, beweisen, dafi sie unter den verschiedenartigsten klimatischen
Bedingungen zu gedeihen im Stande sind. Es liegt deranach gar kein
Grund vor, der dagegen sprache, dafi diese Arten wenigstens in ihrem
siidalpinen Verbreitungsgebiete die Eiszeit tiberdauert haben.

Eine sekundare Einwanderung dieser Arten in die nordlichen Kalk-
alpen aus der Arktis, den subarktischen Gebirgen, den Sudeten und
Karpaten in postglazialer Zeit erscheint deshalb ausgeschlossen, weil
keine der in Eede stehenden Arten in diesen Gebieten vorkomrat. An
eme rezente Einschleppung oder Einwanderung aus den Sfldalpen in
JUngster Zeit ist aber ebenfalls nicht zu denken, da der grofitenteils
vergletscherte Wall der Zentralalpen ein fur die Pflanzen unubersteig-
bares, gerade an den in Betracht kommenden Stellen nirgends durch
tiefere Passe unterbrochenes Hindernis darstellt. Es bleibt folglich
our die ein« Annahme tibrig, dafi diese Arten schon vor der
Eiszeit in den Nordalpen zuhause waren und auch daselbst die Eiszeit
tiberdauert haben. Hochstwahrscheinlich haben eben diese Arten vor
der Eiszeit die ganzen Alpen oder wenigstens Ostalpen bewohnt und
smd erst durch die eiszeitliche Vergletscherung daselbst vernichtet
worden, bezw. nur an wenigen Beliktstandorten erhalten geblieben.
Dafi die Mehrzahl der genannten Arten in den Stidalpen heute viel

weiter verbreitet ist als in den Nordalpen, ist ohne weiters aus dera
Umstand zu erklaren, dafi die Vergletscherung der Nord- und auch
der Zentralalpen eine weit ausgedehntere war als die der Stidalpen, so
dafi Pflanzenarten, die in den zur Eiszeit eisfreien Gebieten der Stid-
alpen in relativ ausgedehnten Gebieten erhalten bleiben konnten, im

0«t«r. botan. Zeitschrift, 1920, Heft i_s. 4
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Norden nur an wenigen Reliktstandorten die Eiszeit tiberdauern konnten.

DaC aber diese Arten vor der Eiszeit die ganzen Alpen, bezw. Ost-

alpen besiedelt hatten, dafiir spricht der Umstand, dafi manche der-

selben auch in den Zentralalpen auf ihren zusagendem Kalkboden heute

noch vorkommen, wie Ranunculus parnassifolius auf der Serlesspitze,

Astrantia bavariea auf dem Brandberger Joch und Saxifraga incrustata

auf der Krebenze, Standorte die meiner Ansicht nach ebenso als

Praglazialrelikte zu deuten sind wie die in den nordlichen Kalkalpen.

Cbrigens liegt auch kein zwingender Grund dafiir vor, dafi alle

jene Arten, welche in den Alpen und Pyrenaen einerseits, in den Alpen

und illyrischen Gebirgen andrerseits vorkommen, unbedingt aus den

Alpen in diese Gebirge oder vice versa in relativ spater Zeit eingewan-

dert sein mtissen. Die praglaziale Hochgebirgsflora dieses ganzen

Gebirgsbogens kann ganz gut von Anfang an eine einheitliche gewesen
sein, W
die der illyrischen Gebirge und der Ostalpen andrerseits. DaG dem so

ist, dafiir sprechen auch die Eelikte von Arten wie Horminum pyre-

naicum, Ranunculus parnassifolius, Alyssum ovirense (bezw. cunei-

folium) und Saxifraga incrustata, die uns beweisen, dafi diese

Arten vor der Eiszeit nicht allein in den Sudalpen, sondern auch

in den Nordalpen bereits vorhanden waren. Es liegt demnach aucb

gar kein Grund vor anzunehmen, daC jene Typen der Alpenflora, die

wir als „illyrische" bezeichnen, und die auCer in den Ostalpen auch
in den illyrischen Gebirgen, und hier zumeist haufiger als in den

Alpen vorkommen, wie z. B. Asplenium fissum, Potentilla Clusiana,
Saxifraga incrustata, in inter- oder postglaziiler Zeit aus den illyrischen

Gebirgen in die Alpen eingewandert seien, sondern es ist viel wahr-
scheinlicher, dafi sie schon vor der Eiszeit in beiden Gebirgsztigen
verbreitet waren. Dafi sie heute in den Alpen seltener sind als auf

der Balkanhalbinsel, ist wohl auf die weit starkere Wirkung der Ver-
gletscherung in den Alpen zuruekzuftihren.

Beitrag zur Kenntnis der Gattung Heracleam
in den Ostalpen.

In den

Von Professor Johann Nevole (Briinn).

(Mit 3 Textabbildungen.)

Heracleu
in zwei Gruppen geteilt, welche sich durch die Blattform unterscheiden.
Die erste Gruppe umfafit jene Arten, welche sich durch un^eteilte
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Grundblatter kennzeichnen, die zweite Gruppe umfaBt jene Arte a, welche
alle Blatter geteilt haben.

Schon altere Autoren, wie Crantz, Jacquin, Linne, hatten das
Bestreben, die Gattung Heracleum in Species aufzuteilen, deren Merk-
raale hauptsaehlich an der Blattform zu erkennen sind. Tatsachlich ver-

sagen bei der Bestimmung alle anderen Merkmale, wie Form der Fruchte,
Lange der Striemen, fast vollkommen. Aus diesera Grunde teilte Neilreich
in seiner Flora von Niederosterreich Heracleum Sphondylium blofi in zwei
Unterarten: H. Sphondylium a latilobatum und angustilobatum.

Die Einbeziehung des Heracleum Follinianum in die Flora von
Steierraark durch Hayek gaben mir Veranlassung, die Arten der
Gattung Heracleum fur die Ostalpen einer kritischen Sichtung zu unter-
ziehen, um fur eine eingehendere Arbeit spater eine brauchbare Grundlage
zu haben. Beobachtungen der kritischen Pflanzen in nahezu alien Gauen
der Ostalpen und Durchsicht der grSfleren Herbarien in Wien, Graz,
Prag (Beck) und Innsbruck bildeten die Grundlagen vorliegender Arbeit.

Briquet untersuchte die Heraclea der Westalpen und wies in

seiner Arbeit auf die Merkmale der Grundblatter hin, wobei ihn die

gennge Konstanz der Blattform bewog, manche Arten nur als Subspecies
aufzufassen. Tatsachlich variieren manche Formen derart, daC es auf
den ersten Blick fast unmoglich erscheint, die richtige Species heraus-
zufinden, umsomehr, als bei den alteren Species, wie H. montanum,
H. elegans usw. die Nomenklatur dureh die verschiedenen Diagnosen
sehr erschwert ist.

Ubersicht der Arten der Gattung Heracleum in den Ostalpen.

Bestimmungstabelle.

Wenigstens die Grundblatter ungeteilt, Blattabschnitte verschieden gestaltet 2

Alle Blatter fiederspaltig oder fiederschnittig 3

Grundblatter grot, Blattabschnitte zugespitzt, stark stachelspitzig, Blatter

oberseits schwach, unterseits stark rauhaarig, Doldenstrahlen rauh bis

2 j flaumig Heracleum montanum Schleich.

Grundblatter groli, Blattabschnitte zugespitzt, Blatter oberseits glatt bis

kurzhaarig, unterseits rauhaarig und zerstreut wei&haarig

Heracleum Pollinianum Bert.

q |
An den Fruchten innere Striemen vorhanden i

I An den Fruchten innere Striemen kurz oder fehlend 6

Blattabschnitte gestielt, lappig, breit, schwach stachelspitzig, meist rau-

4
- \ haarig Heracleum Sphondylium L. var. typicum

Blattabschnitte teils sitzend, teils gestielt, alle schmal, oft zusammenflieflend 5

Blattabschnitte bandartig, sehr verlangert, lanzettlich, grobgezahnt, meist

tahl ; Heracleum Sphondylium var. longifolium

Blattabschnitte schmal, zierlich, fingerformig, oft zusammenflieflend, kahl

bis behaart. Heracleum Spondylium var. angustifolium

6 [ Bliiten wei5 strahlend, Friichte kahl Heracleum austriacum L.

Bliiten rot bis rosa strahlend, Friichte behaart . Heracleum siifolium Rchb.

4*
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Fast alle hier angefuhrten Arten und Varietaten zeigen die Neigung,

hinsichtlich der Behaarung und Blattgestaltung mehr oder minder zu

variieren, so dafi bei manchen zahlreiche Ubergangsformen existieren.

So sind die beiden Formen longifolium und angustifolium am natiir-

lichen Standort eiaer sehr groBen Variation fahig, so dafi es subjektiv

nicht schwer fallt, hier noch andere Varietaten aufzustellen, die aber

alle schon an natiirlichen Standorten in die Staramform H. Sphondylium

abergehen.

Im nachfolgenden werden die einzelnen Arten und Varietaten be-

sprochen und, soweit dies moglich ist, auch ihre geographische Ver-

breitung festgestellt.

Heracleum montanum Schleicb., Catalog. (1821).

E.

cauc. III., 1819.

Prospetto d. Fl. Trent. (1893)R. Pollinianum Gelmi,

H. elegans Crantz, Stirp Austr. III. (1767), z. Teil, non

H. elegans Jacquin, Fl. Austr. Icon., torn. II. (1774).

H. montanum Gaudin, FL helv., II. 1828 (hier Diagnose!).

Diagnose: Caulis erectus, 100. ,

folia basalia et caulina simplicia, palmatiloba, argute dentata, dorso

praecipue ad nervos venasque setis rigidis, quae etiam in petiolis ac

praesertim infra foliorura basin oecurrunt, hispida (Gaudin). Umbellae

araplae radiis infra pubeseentibus vel hispidis. Flores radiantes petalo

Fructus obovatus, glaber. Floretprofunde bilobato. Germen asperulura,

ab Julio usque ad Septembrem.

Gaudin fuhrt in seiner Flora helvetica zum erstenmal eine Diagnose

dieser zuerst von Schleicher im Catalogus (1821) erwahnten Pflanze

an, die ihm aus dem Jura (D61e) bekannt war. Er weist hier auf die

rauhe Behaarung hin, die auf der Unterseite hauptsachlich Torhanden
ist und die auf der Oberseite oft nur auf kurze Harchen beschrankt ist.

Eine genaue Untersuchung dieser, besonders auf den Nerven der Blatter

sitzeuden Haare zeigt, dafi diese Haare selbst kleine Verdickungen und
Wulste haben, wodurch sie selbst rauh erscheinen. Doch sind diese

Verdickungen blofi Ausscheidungen der Zellwand, da eine Einwirkung
von konzentrierter Salzsaure ohne Einflufi bleibt. Durch diese sehr

charakteristischen, Haaren, sind

sowohl H. montanum ais auch H. Pollinianum ausgezeichnet. Bei

H. Sphondylium konnte ich diese Haare blofi ab und zu am Rande des

Blattes beobachten, auf den Blattflachen fehlen sie iedfwh.
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Diese eigentiimliche Behaarung, wodurch das Blatt, der Stengel und
selbst oft die Doldenstrahlen sich rauh anfiihlen, gab AnlaG, dafi altere

Autoren diese Pflanze einfach als H. „asperumu
bezeichneten. Da aber

das echte H. asperum MB. auch stachelige und behaarte FrQchte hat,

unsere Pflanze dagegen stets glatte reife Frtichte besitzt, so ist eine Yer-

wechslung mit jener kaukasischen Art ausgeschlossen.

Kerner, in dessen Herbarium (Ieider mitunter sehr schlecht er-

halten!) Exemplare aus den Tiroler Alpen liegen, hat zu den einzelnen

Bogen Bemerkungen gemacht, aus welchen zu entnehmen ist, dafi diese

Abb. 1. Heracleum montanum Schl. Links vom'Otscher (N-Oster.) f rechts vom Eisen-

erzer Reichenstein (Steierm.).

Pflanze der Alpen frflher allgemein als H. asperum MB. bezeichnet

wurde. Er vergleicht wiederholt die Diagnosen und kommt zu der An-
sicht, dafi es sich nur um H. montanum Schleich. handeln kann. Auch
er betont, dafi auf der Oberseite haufig deutlich entwickelte Haare mit

der Lupe sichtbar sind.

Was die an B ere Gestalt der Blatter betrifft. so variieren dieselben

in bezug auf die einzelnen Blattabschnitte.

Nach Briquet sind die Blatter am haufigsten dreischnittig, hand-

formig geteilt Die Blattabschnitte sind zugespitzt und haben eine be-

spitzte Zahnung des Blattrandes. Die Exemplare aus den steirisch-nieder-

osterreichischen Alpen sind durch nichts yon den Tiroler Pflanzen ver-



54

schieden. Die Blattform der Exemplare von der Baxalpe, vom Otscher

und aus den Eisenerzer Alpen zeigen genau dieselbe Behaarung und Pormen

der Blatter wie die aus deni Platschentale bei Innsbruck. Schon Neil-

reich fiel die Pflanze aus den niederosterreichisehen Alpen auf und er

vergleicht sie mit einer Alpenform von H. Sphondylium , die Jacquin

H.

H.

unsere Pflanze gemeint ist. Vergleicht man die Pflanzen der Tiroler

Alpen mit jenen aus den Eisenerzer und niederosterreichisehen Alpen,

so ergibt sich gar kein einschneidender Unterschied.

Briquet wies auf ein Merkmal in der Ausbildung der seitlichen

Fiedern erster Ordnung hio. Er unterscheidet „akropetal u und „basipetal
u

geforderte Blattabschnitte. Die akropetalen haben die nach vorne gelegene

Halfte starker entwickelt; die basipetalen hingegen zeigen die uns bekannte

Form wie Abb. 1. Es ist nun allerdings nicht ausgeschlossen, dafi H.

montanum, welches in den gesamte* Alpen vorkommt, auf Grund dieses

Merkmales in eine westalpine und eine ostalpine Unterart zerfallt und

dafi bei Durchsicht reichlicheren Materiales oder Beobachtuog an natur-

liehen Standorten die von Briquet augefuhrten Unterschiede zutreflFen.

Doch hatten diejenigen Exemplare, die ich aus der westlichen Schweiz

sab, genau dieselben Blattabschnitte wie die Tiroler und ostalpinen Pflanzen.

Aueh erwahnen weder Gaudin noeh andere franzosisehe und Schweizer

Autoren dieses angebliche Merkmal.

Wohlfahrt hat, wie Briquet richtig bemerkt, alle Irrtiimer der

friiheren Kochschen Synopsis in seine Neubearbeitung aufgenommen.
Dadurcb, daC Wohlfahrt bei H. montanum die Unterseite der Blatter

als grau bis weifi beschreibt, verwechselt er H. montanum mit B-

Pollinianum. H. setosum Lap., Hist. abr. Pyr. (1813), welches Wohl-
fahrt in der 3. Auflage der Kochschen Synopsis als eigentlichen Namen
R

seite und diirfte am ehesten in die Grruppe Fon H
H.

H.

Manche Autoren, wie De Candolle, Bertoloni, Grrenier et Godron,
und auch osterreichische Autoren, wollen in H. montanum das von
Linne zuerst aufgestellte H. JPanaces sehen.

Geographische Verbreitung: H. montanum kommt in den
Tiroler Alpen nicht selten vor. Kerner kennt es aus den Zeutralalpen

Lechtaler Alpen und aus Vorarlberg. Auch bei Innsbruck, bei Dux und auf

dem kleinen Eettenstein kommt es vor. In SiidtiroJ ist es bis Trient, Val

Sugana (Feltre?), Cereda (N 1
), Broconepafi, FedajapaC (2100 m), Sasso

I

) N = leg. Nevole.
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da rocca, 2400 m, Marmolata (N), Pordoijoch (N) verbreitet. Iq den Kara-

wanken (Scharfetter) und weiter sudostlich in den Wocheiner Alpeu,

wie Triglav (N), Crna prst, 1800 m (N, Rechinger, Beck) ist es nicht

selten. In den Hohen und Niederen Tauern tritt es in der Krummholz-

region auf und ist endlich in Salzburg naeh Sauter {H. „asperumu
) auf

dem Untersberg usw. und im Salzkamrnergut [(Mondsee) verbreitet. Irn

ostlichen Teile der nordliehen Kalkalpen tritt H. montanum zwischen 1500

bis 1800 m in den Eisenerzer Alpen, am Eeichenstein (bei 1800 m Nord-

seite und 1500 m Sudseite) auf. Noeh weiter ostlieh ist es am Otscher (N

»

bei 1500 m und in den Otschergraben, ferner auf der Eaxalpe (von 1500

bis 1800 m) und dem Sehneeberg (1700—1800 m), jedoch selten, zu finden.

Heracleum JPollinianum Bert., Fl. it., III. (1837).

Synonyme: H. pyrenaicum Poll., Hort. et prov. Veron. (1816).

H. amplifolium Poll., Fl. Veron., I. (1822), non Lapeyr.,

abr. Pyren.

Diagnose: Caulis erectus, 100—150 em altus, pilosus, profunde

striatus. Folia basalia et caulina siraplicia, palmatiloba, argute dentata,

supra glabra vel hispidiuscula, subtus pilis brevibus crassis granulatis et

longioribus tenuioribus laevibus obsita. Umbellae pubescentes. Flores margi-

nales radiantes. Germen hispidiusculum. Fructus glabrL rotundato-cordati

:

vittae valleculares productae usque ad duas tertias partes diachenii et

etiam ultra (Bertoloni). Floret a medio mense Julio usque ad Augustum.

H. Pollinianum unterseheidet sieh von dem sebr ahnlichen

II. montanum in erster Linie durch die Behaarung der Blatter. Auf

der Unterseite der Blatter findet man aufier kleinen borstenartigen

Haaren noch langere weiGe Haare, die besonders in deu Blattwinkeln

auftreten und die Unterseite grau erscheinen lassen. Auch sind die

Doldenstrahlen mehr flaumig und nicht steifhaarig, die Blattabschnitte

nicht so zugespitzt. Von H. pyrenaicum Lam., welches haufig mit dieser

Art verwechselt wurde, unterseheidet es sich durch dieweit schwa chere

wollige Behaarung. Lamarck gibt in seiner Original-Diagnose aus-

driicklich an „feuilles vertes et tout a fait glabres en dessus tres

blanches et cotonneuses en dessous.

Es scheint daher, dafi Kerner beim Vergleiche der sudtirolischen

Exemplare, welche er fur H. pyrenaicum hielt, keine echten Eieraplare

von H. pyrenaicum Lam. vorlagen.

Kerner findet zwischen H. Pollinianum und H. pyrenaicum keineo

Cnterschied. Da aber seine Exemplare aus Sudtirol eine schwache weiCe

Behaarung neben kurzen Harchen zeigen und auch sonst die Blattform

damit ubereinstiramt, so sind diese Exemplare mit H. Pollinianum identisch.



56

Vom H. Orsini, welche Art Kerner in seinen Notizen in seinem

Herbarium auch zu H. pyrenaicum Ziehen will, unterscheidet sich

unsere Pflanze wesentlich. H. Orsini hat oberseits glanzende lederartige

Blatter
1
), deren Rand kammartig gezahnt ist und deren Stengel und

Doldenstrahlen sehr rauh behaart sind. Es ist dies eine siidliehe Art.
m

die sich an das Areal des H. Pollinianum siidlich anschlieCt und vor-

nehmlich in den Abruzzen, in Bosnien und Mazedonien vorkommt.

Hayek hat in seiner Flora von Steiermark H: Pollinianum aus den

Sanntaleralpen aufgenommen und dadurch die Aufmerksamkeit auf diese

von Pollini zuerst aufgestellte Art hingelenkt

Abb. 2. Reehts: Heracleum Sphondylium L. aus den Eisenerzer Alpen.
Links: H. Sph. var. angustifolium (Jacq,) Celak. von Lackenhof am Otscher.

Pollini beschreibt in seinem Hort. et prov. Veron. drei ver-

schiedene Arten, die er naeh der Unterseite der Blatter charakterisiert

Ein H. foliis subtus incanis, lobulato angulosis mihi, welche dem
H. Pollinianum entspricht, dann ein H. foliis subtus incano-scabris

H. amplifoli und H. foliis

Dec, Syn. PL gall., 310, welches H. pyrenaicum Lam. entspricht. In

seiner PL Veron., I, 339, beschreibt er die vorliegenden Pflanzen genau

kenntnis diese

H. amplifying

H. amplifoli Bertoloni hatte nun in richtiger Er-

H. Pollinianum benannt, da ein Irrtum rait

) „folia supra Iaete viridia, nitida, glabra tf

(Bertoloni
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Geogr. Verbreitung: Siidtirol: Fassa, Fierame, bis Feltre, Monte
Baldo (loc. class!), Bondone, Val. vestino (Kerner), Trento, M. Spinale,
Val di Ledro (2000—2200), Schluderbach, Landro; ferner in den
Julischen Alpen, Karawanken selten (Petzen, Halacsy), Wocheiner Alpen
und Sanntaler Alpen (Hayek).

Sphondylium L.

Diagnose : Caulis erectus, ramosus, 50—150 cm altus, sulcatus,

pubescenti-pilosus.; Folia basalia quinato-pinnata, caulina ternata, foliolis

ovatis, incisis, serratis, undulatis piloso-scabris. Umbellae radii striati,

hirti vel glabrati. Flores raarginales radiantes, albi. Germen glabrura.

Fructus glabri, rotundato-cordati. Floret ab Augusto usque ad Octobrem.
Bei alien alteren Autoren, wie Linne, Jacquin, Crantz usw.

machte sich in Hinblick auf die Abweichungen, welche H. Sphondylium
besonders in den Alpen aufweist, das Bedurfnis geltend, andere Parallel-

arten aufzustellen. Aus den Diagnosen dieser mehr oder minder ver-

anderlichen Arten geht hervor, dafi es sich um Pflanzen handelt, deren

Blatter eine andere Form besitzen als das normale H. Sphondylium.
Alle anderen Merkmale, wie Behaarung der Friichte. Form der Btfiten

sind durchaus unverlafilich.

Vom gewohnlichen H. Sphondylium unterscheiden sich diese

Varietaten dadurch, dafi die einzelnen Blattabschnitte entweder ver-

langert, schmal oder bandartig sind und dafi die einzelnen Blatt-

abschnitte miteinander derart verbunden sind, dafi die obersten Ab-
schnitte rait den unteren durch schmale mehr oder minder geflugelte

Blattspindeln zusammenhaugen. Die Zeichnungen von Crantz und

Jacquin geben von alien diesen Moglichkeiten nur die hervorstechendsten

Palle an. In Wirklichkeit eiistieren eine grofie Zahl von verschiedenen

Formen, die auf einem Stock oft alle zusamraen vorkommen.

An naturlichen Standorten hatte ich Gelegenheit, durch mehr als

zehn Jahre solche Varietaten zu beobachten. Es war dies ein Exemplar
von H. Sphondylium var. longifolium bei Weichselboden und mehrere

Exemplare von H. Sphondylium var. angustifolium in den Eisenerzer

Alpen (Prabichl). Beide Pflanzen zeigten die Tatsache, dafi sich in manchen
Jahren die Blattabschnitte fast wie H. Sphondylium veranderten, so dafi von

einer Konstanz der Merkmale an einem Standort nicht die Rede sein konnte.

Infolge der grofien Veranderiichkeit haben manche Autoren wie

Hegetschweiler, Neilreich, Beck und insbesondere Briquet diese

„Arten" nur als Varietaten einer Art und zwar des H. Sphonylium an-

gesehen. Hayek schlofi sich der Anschauung alterer Autoren an und

stellte uberdies noch eine dritte Art, H. styriacum, auf. Da diese „Arta

aber ebenso wie die anderen in ihren Blattformen alle moglichen
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Kombinationen aufweist, so ist ihr die Artberechtigung kaum zuzu-

sprechen.

Sphondylium Tar. longifolium (Jaeq.) mihi.
9

jyme: jET. longifoliiim Jacqu., Fl. Austr. (1778),

H. angastifolium Willd. in L., Sp. pi., ed. IV (1797).

H. sturiacum Hav.. Fl. v. Steierm., I.
«

\

s

H. angustifolium y. longifolium Beck, Fl. v. N.-

H. stenophyllum Gaud., Fl. helv.

H. longifolium Hegetschw. u. Heer, Fl. d. Sehweiz.

Jacquiu gibt in seiner Flora Austriaca von ihr folgende

Diagnose: „Hoc longitudine insigni laciniarum foliorura oraniurn

raagis abscedit a Sphondylio quam reliqua: sunt enim hae laciniae'primariae

semipedales, in culta etiara plantae pedales, ex lanceolato oblongae, acu-

tae, superne glabrae, subtus asperae, parum et breviter subdivisae. Et vel

in tenella adhuc plantula folia sunt palmata in lacinias longas. Caulis

pilis albidis asper a duobus ad quattuor pedes altus et striato sulcatus

est Involucrum universale, quod saepe desideratur est polyphyllum ex foli-

olis linearibus, aeutis et partieulari simile. Petala alba, subovata et ob in-

flexum apicem subcordata, exteriora sunt radiantia maiora et semibiloba.

Semina Sphondilii. Pars folii cauliui infirai, non colorata, etiam delineata

conspicitur."

Jacquin beschreibt im Jahre 1778 die Pflanze zum ersten Male

ziemlich genau and gibt in seiner FJor. austr. icon., torn. II., tab. 174,

eine sehr instruktive Abbildung, ahnlich wie sie aus dem Hollentale am
FuCe des Wiener Schneeberges gesaramelt wurde. Neilreich, in dessen

wohlerhaltenem Herbarium im Wiener Hofmuseum Exemplare aus

dem Hollentale liegeu, bezeiehnet diese Pflanze als H. Sphondylium

/3. angiistifolium. Er bemerkt biezu, das dies eine Form mit verli

lanzettlichen bis 15 cm langen Blattzipfeln sei. Doch habe ich diese auch

sehr variabel gefunden
; an manchen Exemplaren maCen sie bei 25 cm.

Beck fuhrt die Pflanze unter dem Namen H. angustifolium y. longi-

folium an. „Samtliche Zipfel sehr verlaugert, vier bis achtmal so lang

als breit, langlich-lanzettlich, sehr lang zugespitzt, ungleich kerbsagig,

manehmal etwas lappig" (Beck). Auch Hegetschweiler und Heer
haben die Pflanze unter dem Namen H. longifolium nob. angefuhrt. Die

beiden Autoren Ziehen jedoch auch IL elegans Jacqu. (non Crantz!),

H. longifolium Jacqu. sowie H. sibiricum L. und H. flavescens irrtum-
lich dazu.

Hayek trennte noch eine dritte Art von H. Sphondylium ab. Diese
Art, H. styriacum Hay., wurde sich von H. longifolium nur dureh die

Behaarung und vielleicht die Farbung der Blatter unterscheiden. Bei der
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ungeraein groGen Veranderlichkeit der Blatter und der Behaarung ist

diese „Art tt auch wohl nur eine Ubergangsform zwischen H. Sphowlylium
var. longifolium und var. angustifolium. Denn schon die Schweizer Bo-

taniker gebeii das H. longifolium als rauh behaart an.

Wi lid enow, welcher diese Pflanze in die IV. Ed. der Sp. PI.

Linnes aufnahm, fiihrt folgende Diagnose an: „Statura H. Sphondylii

sed folia angustissfraa, linearia, ad petiolum communem pinnata cru-

Abb. 3. Heracleum Sphondylium L. Tar. longifolium (Jacq.) Nevole. Hollental

am FuBe des Schneebergs in Nieder-Osterreich.

ciatim, scilicet ad singula genicula quaterna; anteriore foliolo basi lobato.

Flores uniformes viridis, albi." Auch hier liegt das Hauptmerkmal in den

bandforrnigen Blattern.

Trotzdem viele Autoren diese Pflanze als eine Art ansahen, ist

dieselbe infolge der zahlreichen (Jbergange und der Inkonstanz
aller in den Diagnosen angegebenen Merkmale an naturlichen Stand-

°rten nicht als echte Art zu bezeichnen. Diese Varietat steigt zura

Gegensatze der friiher ansefuhrten Arten bis zur Krumraholzregion und
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ist (iberdies gerne in den Kalkalpentalem und schattigen Schluchten ver-

breitet. . «

Geographisehe Yerbreitung: In den gesamten Ostalpen bis in

die Schweiz, jedoch im allgemeinen selten. Hollental in Niederosterreich

(loc. class.!), Wiener Schneeberg (Beck u. a.), Weichselboden im Salza-

tale und Mariazeller Alpen (N), Rottenmann und Niedere Tauern (Ni.

Wien)

(K

JET. Sphondylium var. angustifolium (Jacq.) Celak,

nyme: H. angustifolium Jacqu., Enura. Stirp. (1763) und Fi.

Austr. Icon,, II.

H. elegans Jacqu., wie oben.

H. elegans Willd. in Linne, Sp. pi. ed. IV. (1797.)

27. protheiforme y) elegans aut problematicum und s) angusti-

folium Crantz, Stirp. Austr. (1767).

H. Sphondylium /3 elegans DC, Prodrom. (1830).

H. Sphondylium elegans Koch, Syn,, Ed. L u. II. (1837)-

H. Sphondylium a angustifolium Celak., Prodrom. Fl. v.

Bohmen.

H. angustifolium /3 elegans Beck, Fl. v. Niederosterreich.

Jacquin gibt von dieser Pflanze eine Diagnose, welche im allge-

meinen fiir diese Abart ganz gut geeignet ist:

m H. longifolio, ut nit

Heracleum angustifoli

H. longifol

taraen ab hoc etiam sic magisque a reliquis diversum. Scilicet sunt,

laciniae valde angustae nee longae; tam multum confluentes.

Folia plerunque ternata; sed inveniuntur etiam ultra divisa in individuis

majoribus. Crescit et floret cum prioribus (H. longifolium). Magnitudo

floris nativa inutilem reddit ejusdem aucti delineationem, Folii caulini

inferioris pars non colorata a tergo figurae exaratur.

Crantz stellte in der Erwagung, dad H. Sphondylium eine sehr

veranderliehe Art sei, einen Sammelnamen auf : H. Prothei forme. Dieser

urafafit nach Crantz funf verscbiedene Abarten. a) Branca ursina ent-

spricbt ganz unserem H. Sphondylium, /J) Panacea ist auf der Unter-

seite behaart und durfte sich ehestens dem H. Pollinianum oder

montanum nahern; y) elegans aut problematicum ist teiiweise mit

H. longifolium und montanum ubereinstimmend; d) palmatum entspricbt

offenbar dem H. montanum und s) angustifolium endlich ist eine

schmalblatterige Form, die unserer Varietat angustifolium entspricbt.
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Auch die Zeichnung in Grant z, Stirp. fasc. III. entspricht dieser Form

wie sie in den Alpen haufig ist

W
Et. angustifoliu

Spec, plant, Ed. IV. (17&8) ein H.

gnose: Foliola pinnatifida, laciniis distantibus, angulo intermedio subovato.

Habitat in Austria. Kein Zweifel, daC hier die schmalblattrige Form ge-

meint ist.

Neilreich vergleicht H. angustifolium Jacqu. mit einer Alpen-

form der H. Sphondvlium fin Verhandl. zool.-bot Ges., Bd. I, S. 43).

H. angustifolium

)

H. montanum ist, /?)

y) longifolium

Nach Hayek unterscheidet sich H. elegans von H. longifolium

stiriacum dureh die Behaarunsr der Doldenstrahlen und Blatterund H. stiriacum dureh die Behaarung

neben der Teilung derselben.

Das Merkmal der Behaarung versagt jedoch bei der naheren

Untersuchung, denn ieh sah behaarte und unbehaarte Forraen dieser

schmalblatterigen Varietat nebeneinander. Dadurch, dafi Jacquin in

seiner Fl. Austr. Icon., t. II. drei Formen, namlich H. longifolium,

H. elegans und H. angustifolium, beschrieb, aber friiher in seiner

foil

(1762) nur zwei, namlich H. Sphondylium und H.

Aus alien diesen Beschreibungen von Jacquin und auch von

Crantz gent hervor, dafi es sich in erster Linie um zwei „Arten"

handelt. Die eine „Art" besitzt sehr lange Blattabschnittte. H. longi-

folium, die zweite mehr oder minder schmale, zierliche Blattabschnitte,

H. {elegans') angustifolium.

Dafi im Bereiche des H. Sphondylium uberall eine schmalblatterige,

formenreiche Varietat vorhanden ist, geht auch aus alien Werten

Lamarcks, De Candolles, Bertolonis etc. hervor. Je nach der

subjektiven Auffassung sind diese Pflanzen als Art oder Varietat be-

schrieben. Bei der uberaus groGen Variability an einem Standorte

sowie beim Vorhandensein von Ubergangen in das gewohnliche H. Sphon-

dylium ist es wohl besser, diese im Sinne Briquets als Varietat auf-

fassen. Die Pfianze ist an keine Hone und an kein besonderes Substrat

gebunden; doch ist sie mehr in gebirgigen Gegenden als im flachen

Lande gefunden worden.

Geographische Verbreitung: In den ganzen Ostalpen vom

Wienerw
(loc. class.)
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Otscher und Diirrnsteingebiet (N., Kerner), Lunzersee, Prabichl (N.)

Eisenerzer Alpen, Maria-Trost bei Graz (Freyn), Koralpe (N.), Ober-

Wolz in din Niederen Tauern (Krasan) ; Tirol: Trins und Gschnitz

(Kerner).

Anhangsweise seien noch zwei fur die Ostalpen zweifelhaften Arten
* T ^ & & _

H. Panaces L. und H.

H.

R
Linne gibt in seinem Hort. Ups., p. 65, folgende Beschreibung

vou dieser Pflanze (gekiirzt): Stengel am Grunde ca. 10 cm im Durch-
messer, rotlich, gefurcht; Scheiden stark behaart, Blatter weehselstandig
mit handformigen dreiteiligen Blattchen, deren Lappen spitzlicb siad.

Blattchen kaum deutlich filzig, Hulle wenig bleibend, Dolde vielstrahlig

grofi, Bluten strahlend, weifi, Frucht wenig gewolbt, mit vier Striemen.

Nach Linne wachst H. Panaces in den Appenninen und in Sibirien.

Lamarck hielt H. Panaces fur eine Varietat der H. Snhondulium
die sich blofi durch die GroGe unterscheidet.

Jacquin fuhrt H. Panaces in Rain^r T^nnm an und gibt sie auf

dem Wiener Schneeberg an, wahrend sie andere Autoren sogar von

(B

H.

blofi H. asperum MB. (das echte H. asperum des Kaukasus!) hat. Neil-
reich hatte ubrigens schon in seiner Fl. v. Niederosterr. H. Panaces
zu H. asperum wegen der rauhen Fruchte gestellt und aus den Alpen
Niederosterreichs ausgeschieden.

Auch Kerner vertritt (in den Notizen seines Herbars) den Stand-
punkt, dafi es sich hier nur urn einen Sammelnamen handelt.

fl
Linnes

H. Panaces ist eine Sammelspecies; soweit die Appeninpflanze gemeint
ist, gehort H. Panaces allerdings dahin, aber die Angabe: foliolis
quinis paGt nicht. Auch sagt Fries (Nov. Mant.): H. Panaces huisque
in Hort. Upsal. rigens hemicarpia verrucoso-scabra gerit."

Wohlfahrt fuhrt in Koch, Syn., Ed. III. H. Panaces an und zitiert

an dieser Stelle die ganze Diagnose Linnes, ohne aber darauf naher ein-

zugehen. Die Anfuhrung einiger Standorte, wie S. Marco und Cere bei

Capo d'Istria (Ost. b. Z., 1860), am Predilpali der Julischen Alpeu,
Tirol usw., ist ganzlich kritiklos, da gar keine Diagnose oder Beschreibung
dieser Pflauzen gegeben ist; der bloCe Name gibt die Miiglichkeit zu

alien Deutungen. Aus alien diesen Bemerkungen und Diagnosen fruhere
Autoren gent deutlich hervor, dafi diese Pflanze den Ostalpen fremd ist

Es ist immerhin moglich, dafi H. Panaces mit der einan oder anderei

ID

r

der Flora der Ostalpen zu streichen.

H

\.
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H. sibiricum L., Sp. Plant., Ed. I. (1753).

Lin ne gibt gleich in seiner Ed. I. eine ganz kurze Diagnose

dieser Pflanze: Foliis pinnatis, foliolis quinquis intermediis sessilibus,

corollulis uniforraibus.

In der Ed. II. (1762) fuhrt er dieselbe Diagnose an und fugt

hinzu „floribus radiantibus!"

Auch andere Autoren, wie Blocki (Ost. bot. Z., 1883), finden

aufier in der Bliitenfarbe keinen Unterschied, und Neilreich be-

zweifelt, daft die Bliitenfarbe allein ein ausschlaggebendes Merkraal

darstellen kann, da auch bei H. Sphondylium kleine Abweichungen

vorkoraraen. Beck hingegen legt auf die nichtstrahlenden Bliiten das

Hauptgewicht.

Ein nicht unwichtiges Merkmal scheint mir aber nach Ascherson
(Fl. march., p. 255) in der vollstandigen Kahlheit der Pflanze, ver-

bunden mit den strahlenlosen Bliiten, zu liegen.

In den ganzen Alpen ist mir diese Form nirgends begegnet und

nur aus den ostlichen Landern, wie Karpathen etc., bekannt.

Da die Gattung Heracleum, wie friiher oft erwahnt, uberhaupt die

Eigentumlichkeit besitzt, zahlreiche Blattvarietaten zu bilden, so sind

auch hier zahreiche Formen, wie H. sibiricum a longifoliurn etc. be-

schrieben worden. Dadurch wurde die Nomenklatur noch mehr verwirrt

H.

o H.

eine kahle Pflanze mit eigentQmlichen griinen Bliiten ist, welche jenseits

der Alpen in erster Linie in Polen vorkommt, deren Areal aber

derzeit noch ungenugend erforscht ist. Den Ostalpen ist jedoch diese

Pflanze fremd 1
).
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Kronfeld E. M. Volkstiimliches voa der Linde. (Mitteil. d. deutsch.

dendrolog. Gesellsch., Nr. 28, 1919, S. 254—273.) Gr. 8°.

Enzian. (Wiener Medizinische Wochenschrift, 1919. Nr. 45 und

47.) S.-A. 8°. 10 S., 1 Abb.

Krji F. Uber den EinfluC von Uitrarnarin auf Pflanzen. (Zeitschrift ffir

Pflanzenkrankheiten, XXIX. Bd., 1919, Heft 5/6, S. 161—166.) 8°.

Lammermayr L. Legfohrenwald und Grunerlengebusch. Eine ver-

gleichend-okoiogische Studie unter besonderer Berucksichtigung der

Lichtstimmung der Bestandesbildner und der Beleuchtungsverhaltnisse

ibres Unterwuchses. (Denkschriften d. Akad. d. Wissensch. Wien.

math.-naturw. Kl., 97. Bd., S. 55—91, 1919.) 4°. 6 Textfig.

Matouschek F. Das Aeroplankton. (Naturw. Wochenschrift, N. F-,

18. Bd., 1919, Nr. 45, S. 655—657.) 4°.
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Molisch H. Das ChlorophyllkorD als Eeduktionsorgan. (Sitzungsber. d.

Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. KL, Abt. I, 127. Bd., 1918

6. u. 7. Heft, 8. 449—472.) 8°. 1 Tafel.

Vgl. diese Zeitsckr., 1918, S. 311, 312.

Uber die Kunst, das Leben der Pflanzen zu verlangern.

(Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kennt-

Disse in Wien, LIX. Bd., 1919, S. 57—88.) 16°.

Murr J. Botanische Studien aus Feldkirch. 4. Die Jetzten Mohikaner"

der Feldkircher Flora. SchluG, S. 67—79. (Feldkircher Anzeiger.

111. Jahrg., 1919.) S.-A. Kl. 8°.

Botanische Studien aus Feldkirch. 5. Die saftfruchtigen Rosen-

blutler unserer heimischen Flora. (Feldkircher Anzeiger, 111. Jahrg..

1919.) kl. 8° 8 S.

Enthalt u. a. die OriginalbeschreibuDg von Rosa rhae'tobavarica, welche

der Verf. fur einen artgewordenen Bastard von R. pendulina und R. glauca halt.

Neuheiten auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes. Herausgegeben von

der landwirtschaftlich-bakteriologischen und Pflanzenschutzstation Wien,

II. Trunnerstrafie 1. Redigiert von Dr. G. Kock.

Kritische Referate uber die neuesten Abhandlungen aus dem genannten

Gebiete. Jahrlich 12 Mitteilungen in einem Gesamtumfang von zirka sechs Druck-

bogen zum Jahresbezugspreis von 6 K.

Scharfetter R. Vorlesungen uber Methodik uncL Technik des Natur-

gescbichtsunterrichtes. (Zeitschr. f. Realschulwesen, Jahrg. 1919.)

8°. 12 S.

Schiffner V. Lehrbuch fur Aspiranten der Pharmazie, III. Bd. Botanik.

Zweite Auflage. Wien und Leipzig (C. Fromme), 1919. Gr. 8°. 342 S.,

400 Textabb.

Beurteilung der Pilz?ergiftungen vom Standpunkte des Botanikers.

(S.-A. a. d. Mitteil. d. Volksgesundheitsamtes.) 8°. 4 S.

Schiller J. Cber neue Prorocentrum- und Extiv tella-Arten aus der

Adria. (Archiv fur Protistenkunde, Bd. 38, 1918, Heft 2, S. 250—262.)

8°. 1 Karte, 12 Textfig.

Die neuen Arten sind: Prorocentrum triestinum, P.Bochi, P. rotuwlatum,

-P- comutum, P. nanum, P. adriaticum, P. sphaeroideum ; Exuviella ovum,

E. cincta, E. bisitnpressa, E. apora.

Schmidt W. Die Verbreitung von Fruchten durch die Luftbewegung.

(Die Naturwissenschaften, VII. Jahrg., 1919, Heft 44, S. 810-812.) 4°.

Spath E. Zur Konstitution des Cytisins. (Sitzungsber. d. Akad. d.

Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl., Abt. lib, 127. Bd., 1918, 9. Heft.

S. 709—727.) 8°.

Die Synthese des Cytisolins. (Ebenda, 9. Heft. S. 787—822.) 8 .

Cber die Anhalonium-Atialoide. I. Anhalin und Mezcalin. (Ebenda

10. Heft, S. 825-850.)
5
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Sperlich A. Die Fahigkeit der Linienerhaltung (phyletische Potenz),

ein auf die Nachkoramenschaft von Saisonpflanzen mit festera Rhytrnus

ungleichmafiig iibergehender Faktor. Auf Grund von Untersuchungen

tiber die Keimungsenergie, Rhytmik und Variabilitat in reinen Liaien

von Alectorolophus hirsutus All. (Sitzungsber. d. Akad. d. Wissenscb.

Wien, mathem.-naturw. Kl., Abt. I, 128. Bd , 1919, 5. u. 6. Heft.

S. 379—475.) 8°. 4 Textfig., 4 Tafeln.
•*

Uber den EinfluB des Quellungszeitpunktes, von Treibmitteln und

des Lichtes auf die Samenkeimung von Alectorolophus hirsutas All.;

Oharakterisierung der Samenruhe. (Ebenda, S. 477—500.) 8°.

Streicher M. Zur Entwicklungsgeschichte des Fruchtknotens der

Birke. (Denkschriften d. Akad. d. Wissensch. Wien, mathem.-naturw.

Kl., 95. Bd., 1918, S. 355—367.) 4°. 3 Tafeln.

Tsehermak E. Beobachtungen iiber anscheinende vegetative Spaltungeo

an Bastarden und iiber anscheinende Spatspaltungen von Bastard-

nachkommen, speziell Auftreten von Pigmentierungen (an sonst

pigmentlosen Deszendenten. (Zeitschr. f. indukt. Abstaramungs- uod

Vererbungslehre, Bd. XXI, 1919, Heft 4, S. 216—232.) 8°.

Uber Zuchtung landwirtschaftlich und g£rtnerisch wichtiger

Hiilsenfruehter. (Arbeiten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft far

Osterreich, Heft 4, S. 80—106, 7 Textfig.) 8°.

Wagner R. Uber den Aufbau der Limnocharis Laforestii Duchass.

(Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. KL, Abt. I,

127. Bd., 1918, 4. u. 5. Heft, S. 317—327.) 8°. 11 Textfig.

Die ©p-Fachelzweige des Scolosanthas grandifolius Kr. et Urb.

(Sitzungsber. d. Akad. d. Wissenscb. Wien, math.-naturw. KL, Abt. I,

127. Bd., 1918, 6. u. 7. Heft, S. 505—518.) 8°. 9 Textfig.

Vgl. diese Zeitschr., 1918, S. 244.

Weese J. Beitrag zur Morphologie und Systematik einiger Auricula-

riineengattungen. (Ber. d. deutseh. bot. Gesellsch., Bd. XXXVII, 1919,

Seft 10, S. 512—519.) 8°.

Mykologische und phytopathologische Mitteilungen. (Ebenda,

S. 520—527, Taf. VIII.) 8°.

Wettstein Fr. Vererbungserscheinungen und Systematik bei Haplonten

und Diplohaplonten im Pflanzenreich. (Zeitschr. f. indukt. Abstammungs-
und Vererbungslehre, Bd. XXI, 1919, Heft 4, S. 233—246, Taf. IV.)

Gr. 8°.

Zellner J. Vergleichende Pfianzenchemie. (Schriften des Vereines zur

Verbreitung naturwissenschaftlieher Kenntnisse in Wien, L1X. Bd.,

1919, S. 117-144.) 16°.

Zikes H. Uber den Einflufi der Temperatur auf verschiedene Funktionen

der Hefe. I. Teil. (Zentralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde und
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•

Infektionskrankheiten, II. Abt., Bd. 49, 1919, Nr. 14/17, S. 353 bis

373.) 8°.

Zikes H. Neue Methode der Zahlung von Mikroorganismen, una ver-

schiedene Arten in etwa gleicher Zellenzahl zur Aussaat zu bringen.

(Allg. Zeitschr.~f. Bierbrauerei und Malzfabrikation, 47. Jahrg., 1919,

Nr. 48, S. 329—332.) 4°. 1 Textabb.

Bachmann E. Der Thallus der Kalkflechten rait Chroolepas-, Scytonema-

und Xanthocapsa-Gonidien. (Nova Acta, Abh. d. k. Leop.-Carol.

Deutschen Akad. d. Naturforscher, Bd. CV. Nr. 1, 1919.) 4°. 80 S..

4 Tafeln.

Der Tliallus saxikoler Pilze: Phaeospora propria (Am.) und

Nectria indigens (Arn.). (Centralblatt fur Bakteriologie, Parasiten-

kunde und Infektionskrankheiten, II. Abt., Bd. 50, 1920, Nr. 1/4,

S. 45—54.) 8°. 11 Textfig.

Berkhout P.J. T. v. Etude d'une substance sucree du Polygala amara

(auct.) (P. amarella Orantz). (Universite de Geneve, Institut de

Botanique, Laboratoire de Microbiologic et de Fermentations, 9. ser..

fasc. IX.) Geneve, 1918. 8°. 57 pag., 4 fig.

Bertscb K. Warmepflanzen ira oberen Donautal. (Botan. Jahrbuch ftlr

Systematik etc., 55. Bd., 1919, 4. Heft, S. 313—349.) 8°. 6 Textabb.

Bitter G. Die Gattung Lycianthes. Vorarbeiten zu einer Gesamtschrift.

8.-A. a. d. Abh. Nat. Ver. Bremen, 1919/20, Bd. XXIV, Heft 2.

S. 292—520.) 8°. 5 Textabb. Bremen, 1919.

Bore sen K. Uber den Eintritt und die emulgierende Wirkung ver-

schiedener Stoffe in Blattzelien von Fontinalis antipyretica. (Mit be-

sonderer Berucksiehtigung der Alkaloide.) (Biochemische Zeitschrift,

Bd. 101, 1919, Heft 1/3, S. 110-158.) 8°.

Bornmuller J. Notizen zur Flora Oberfrankens nebst einigen Be-

merkungen uber Bastarde und eine neue Form von Polystichum

Lonchitis (L.) Roth im Alpengebiet. (Beihefte z. Botan. Zentralblatt.

Bd. XXXVI, 1918, Abt. II, S. 183—199, Taf. I.) 8°.

Aus Nord-Tirol (Sonnwendgebirge): Polystichum Lonchitis (L.) Both,

f. Reineckei Bornm.

Kritische Bemerkungen tiber Quercus decipiens Bechsf. und andere

Bastardformen Bech stein scher Eichen. (Beihefte zum Botan. Central-

blatt, Bd. XXXVII, 2. Abt., S. 288-298.) 8°.

Chirtoiu M. Kecherches sur les Lacistemacees et les Symplocacees.

(Universite de Geneve, Institut de Botanique, 9. ser.. fasc. XI.)

Geneve, 1918. 8°. 50 pag., 23 fig.
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Oorrens C. Fortsetzung der Versuche zur experimentellen Verschiebung

Wissensch

1918, S. 1175 )

Vererbungsversuche mit buntblattrigen Sippen, I. Capsella bursa

pastoris albovariabilis und chlorina. (Ebenda, 1919 S. 585—610.)
4 Textfig.

Vererbungsversuche mit buntblattrigen Sippen.. II. Vier neue

Typen bunter Periklinalchimaren. (Ebenda, 1919, S. 820—857.)

6 Textfig.

Dick J. Beitrage zur Kenntnis der .Desmidiaceen-Flora von Siidbayern.

(Kryptogamische Forschungen, herausgeg. v. d. Kryptogamenkom-
mission d. Bayer, botan. Gesellsch., Nr. 4, 1919, S. 230-262.
Taf. XI—XVII.) Gr. 8°.

Doflein F. Das Problem des Todes und der Unsterblichkeit bei

Pflanzen und Tieren. Jena (G. Fischer), 1919. Gr. 8°. 120 S..

32 Textabb., 1 Tafel. — K 44*

EnglerA. und GilgE. Syllabus der Pflanzenfaniilien. Achte, mehrfach

erganzte Auflage. Berlin (Gebr. Borntrager), 1919, Gr. 8°. 395 S.,

457 Textabb. •

Fedde F. Beitrage zur Kenntnis der europaischen Arten der Gattung
Corydalis. I. (Fedde, Eepertorium Europaeum et Mediterraneum, I

Nr. 21, 1919, pag. 49 [321]—60 [332].) 8°.

Beitrage zur Kenntnis der europaischen Arten der Gattung
Corydalis, II. (Fedde, Eepertorium, Bd. XVI, 1919, Nr. 5/12, pag.

187—192; Fedde, Repertorium Europaeum et Mediterraneum, Bd. I,

Nr. 22, pag. 347—352.) 8°.

Inbalt: 8. liber die Verwandtscbaft von Corydalis solida var. australis

Hausmann und C. densiflora Presl. — 9. Corydalis slivenensis, C. bicalcara,
C. balcanica Velenovsky. — 10. Corydalis campochila (G intermedia X solida)

Teyber.

Fischer H. Apogamie bei Farnbastarden. (Ber. der deutsch. botan.

XXXVII, 1919, Heft 7, S. 286 ) 8°. 1 Textabb.

auomaleFitting H. Untersuchungen fiber die Aufnahme und iiber

osmotische Koeffizienten von Glyzerin und Harnstoff. (Jahrbuch fur

wissensch. Botanik
I

LIX
)

Frisch K. v. Uber den Farbensinn der Fische und der Bienen.

(Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissensehaftlicher Kennt-

Wien 1

Uber den Geruchsinn der Biene

)

bli

deutung. (Zoolog. Jahrbiicher, Abt. f. allg. Zool. u. Physiol., Bd. 37

1919.) 8°. 238 S., 14 Textabb.

•
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Gates E. R. A systematic study of the North American genus Trillium,

its variability and its relation to Paris and Medeola. (Annals of the

Missouri Botanical Garden, vol. 4, 1917, pag. 43—92, tab. 6—8.) 8°.

Godfery M. J. Cephalanthera Richard or Epipactis Crantz? (The

Journal of Botany, vol. LVIII, 1920, nr. 687, pag. 69—74.) 8°.

Goth an W. Potonies Lehrbuch der Palaobotanik. Zweite, umgearbeitete

Auflage. Erste Lieferung (Bogen 1— 10). Berlin (Gebr. Borntrager),

1919. "Gr. 8°. Illustr. — K 63-

Greeumann J. M. Monograph of the North and Central American

species of the genus Senecio. Part II. (Annals of the Missouri

Botanical Garden, vol. 3, 1916, pag. 85—194, vol. 4, 1917, pag.

15—36, vol. 5, 1918, pag. 37—107.) 8°.

Greger J. Die Algenflora der Komotau-Udwitzer Teichgruppe. II.

(Beihefte zum Botan. Centralblatt, Bd. XXXVII, 2. Abt, S. 299—309.) 8°.

Die Mitscherlichschen Korperchen. (Zeitschr. d. Allg. osterr.

Apotheker-Vereines, 57. Jahrg., 1919, Nr. 42, S. 261, 262, Nr. 43,

S. 269—271.) 4°. 17 Textfig.

Untersuchungen uber die Lichtbrechung einiger Harze.

(Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl., Abt. I,

128. Bd., 7. u. 8. Heft, 1919, S. 503—523.) 8°.

Grufl J. Lithogene und normale Verkalkung. (Ber. d. deutsch. botan.

Gesellsch., Bd. XXXVII, 1919, Heft 10, S. 531 -543, Taf. IX.) 8°.

Guttenberg H. Untersuchungen iiber den Phototropismus der Pflaazen.

I und II. (Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch., Bd. XXXVII, 1919,

Heft 7, S. 299—310.) 8°.

X M. ft

2
uuu x

S
Med

56,

1919, S, 149—165.) 8°.

HerterW. Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung von Gebacken

auf Art und Menge der Bestandteile. (Zeitschr. f. d. ges. Getreide-

wesen, 11. Jahrg., 1919, Nr. 7, S. 65—72.) 4°.

He 6 C. Messende Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen dem

Heliotropismus der Pflanzen und den Lichtreaktionen der Tiere.

(Zeitschrift f. Botanik, 11. Jahrg., 1919, Heft 10, S. 481—506.)

8°, 6 Teitabb.

Hesselmann H. Iakttagelser over skogstradspollens spridningsformaga.

Beobachtungen uber die Verbreitungsfahigkeit des Waldbaumpollens.

(Meddelandeo fr»n statens skogsforsoksanstalt, Heft 16, Nr. 2, 1919.

S. 27-60.) 8°. 3 Fig.

Hjelt Hj. Conspectus florae Fennicae. Vol. V: Dicotyledoneae, pars IV:

Rosaceae—Solanaceae. (Acta societatis pro fauna et flora Fennica

T. 41, Nr. 1.J Helsingfors, 1919, 8°. 502 S.
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Hohm F. Botanisch-phanolegische Beobachtungen in Bohmen fttr das

Jahr 1917. (Lotos, Bd. 66, 1918, Nr. 1—5, S. 41—48.) 8°.

Huber-Pestalozzi G. Morphologie und Entwicklungsgeschichte von

Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansgirg. (Zeitschrift fur Botanik,

11. Jahrg., 1919, Heft 9, S. 401—473.) 8°. 9 Tafeln, 1 Textabb.

Jaccard P. Nouvelles recherches sur l'accroissement en epaisseur des

arbres. Essai d'une theorie physiologique de leur croissance concen-

trique et excentrique. Lausanne et Geneve (Paytot et Cie.), 1919. 4°.

200 pag., 32 planches, 23 tableaux, 75 fig. en texte.

Kaiser P. E. Desmidiaceen des Berchtesgadener Landes. (Kryptogamische

Forschuugen, herausgeg. v. d. Kryptogamenkommission d. Bayer,

botan. Gesellsch., Nr. 4, 1919, S. 216—230.) Gr. 8°. 34 Textfig.

* Killer raann S. Ober den Hexenpilz (Boletus laridus Sehaff.) und

Verwandte. (Kryptogamische Forschungen, herausgeg. v. d. Krypto-

gamenkommission d. Bayer, botan. Gesellsch., Nr. 4, 1919, S. 336—343.)

#
Gr. 8°. 3 Abb.

Die Herkunft des Kalmus. (Acorns calamus L.). (Naturw.

Wochenschrift, N. P., 18. Bd., 1919, Nr. 44, S. 633—637.) 4°. 1 Abb.

Kniep H. Cber morphologische und physiologische Geschlechts-

differenzierung. (Untersuchungen an Basidiomyzeten.) (Yerhandl. d.

physikal.-med. Gesellschaft zu Wurzburg, 1919.) 8°. 18. S., 4Tabellen.

Konig J. Cheniie der raenschlichen Nahrungs- und Genufimittel. Nach-

trag zu Band I. A. Zusammensetzung der tierischen Nabrungs- und

Genufimittel. Bearbeitet von J. Grofifeid, A. Splittgerber, W.

Sutthoff. Berlin (J. Springer), 1919. Gr. 8°. 594 S. — K 360'

Krasser F. Studien uber die fertile Region der Cycadophyten aus den

Lunzer Schichten : Makrosporophylle. (Denkschr. d. Akad. d. Wissensch.

Wien, math.-naturw. KL, 97. Bd., 1919, S. 1—33.) 4°. 1 Tafel.

Vgl. diese Zeitschrift, 1919, Nr. 1—4, S. 107, 108.

Krause E. H. L. Die hiilsenfruchtartigen Gewachse Elsafi-Lothringens.

(Leguminosae.) (Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Bd. XXXVIL
2. Abteilung, Heft 2, S. 210—262.) 8°.

Lac ait a C. 0. A Revision of some critical species of Echitim, as exem-

plified in the Linnean and other Herbaria; with a Description of Echiutn

judaeam, a new species from Palestine. (The Journ. of the Linnean

Society, vol. XLIV, 1919, Botany, Nr. 299, pag. 363-438.) Gr. 8°.

Lynge B. Index specierum et varietatum Lichenum, quae collectionibus

„Lichenes exsiecati" distributae sunt. Pars I, 2 (pag. 305—559). (Nyt

Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. 55 u. 56.) 8°.
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Maly K. Priiozi za floru Bosne i Hercegovine. V i VI. (Glasnik zem.

muz. u Bosni i Herceg., XXXI, 1919, pag. 61—93.) Gr. 8°.

Neu beschrieben (mit lateinischer Diagnose) werden folgende Arten, Unter-

arten, Varietaten und Formen: Alectorolophus rumelicus (Vel.) Borb. subsp. m-
melicus var. mostarensis Maly, Angelica brachyradia Preyn W. planinensis Maly,

Angelica illyrica Maly, Oaltha cornuta Sch. N. K. var. natans Maly, Centanrea

densta Ten. var. nobilis (Grov.) Maly, Crataegus monogynus Jacq. var. rosiforvu

(Janka) f. Uocarpa Maly, Euphrasia liburnica Wettst. subsp. bosnensis Mai;

Ors

Heracleum

Maly f. involucratum Maly und lus. varbossainum Maly, Iris varbossania Mah

Laserpitium Siler L. var. stenophyllum Maly, Melampyrum Boermannianum Maly

susp. Beckianum Maly mit a. latifolium Maly, p. ensifoliiun Maly, y. (Uvergen

Maly und subsp. bosniacum (Ronniger) Maly mit a. platyphyllum Maly und (3. aw-

gustifolium Maly, Peucedanum illyricum Maly, Pimpinella saxifraga L. var. He-

reto Maly und var. erythrocephala Maly, Punica granatum L. var. sponfawenm

Maly und var. satii-nwi Maly, Scrophularia tristis Maly, &seh" hercegovinum Mah

Tt7h'a platyphyllos Scop. var. illyrica Maly. — Enthalt iiberdies mehrere neue

Namenskombinationen und kritische Auseinandersetzungen, u, a. iiber Boripa proli-

fera (Heuff.) Neilr. und TorHis homophylla Stapf et Wettst.

Mayer A. Bacillariales von Reichenhal! undUmgebung. (Kryptogaraisebe

Forschungen, herausgeg. v. d. Kryptogaraen-Komraission d. Bayer, botan.

Gesellsch., Nr. 4. 1919, S. 191—215, Taf. V—X.) Gr. 8°.

Melin E. Studier over de Norrlandska Myrmarkernas Vegetation med

sarskild hansyn till deras skogsvegetation efter torrlagning. (Norrlandskt

Handbibliotek. TIL) Uppsala und Stockholm, 1917. Gr. 8°. 428 S.,

49 Textabb., 11 Tafeln.

Meyer Th. Arzneipflanzenkultur und Krauterhandel. Ratioueile Zuchtung.

BehaDdlung und Verwertung der in Deutschland zu ziebenden Arznei-

und Gewtirzpflanzen. Eine Anleitung fur Apotheker, Landwirte und

Gartner. Dritte, verbesserte Auflage. Berlin (J. Springer), 1919. 8°.

188 S., 21 Textabb. — K 48*

Michael E. Fuhrer fur Pilzfreunde, Ausgabe B. 3. Bd., 13. bis 19.

(* 1919. 8°. 140 farbige Pilz-

gruppen mit Text.

ung

sowie mehrfache Abanderung der Benennungen zu verzeichnen.

Miehe H. Taschenbach der Botanik. I. Teil: Morphologie, Anatomie,

Fortpflanzung, Entwicklungsgeschischte, Physiologic 2. Auflage.

(Dr. Werner Klinkhardts Kolleghefte, Heft 3.) Leipzig (W. Klmkhardt).

1919. Gr 8°

Moesz G. Mykologiai kozlemenyek. III. kozlemeny. [Botanikai Kdzle-

menyek, 1918, Heft 1—3, S. 60-78 und S. (25)-(39).] 8.

Nathan sohn A. Die physiologische Verbrennung als elektrolytischer
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OxydationsprozeG. (Die Naturwissenschaftea, VII. Jahrg., 1919, Heft 48.

S. 909—912.) 4°.

Nathanson A. Uber kapillarelektrische Vorgange in der lebendea Zelle.

(Kolloidchemische Beihefte, Bd. XI, 1919, S. 261—321.) 8°.

Netolitzky F. Die Fiebermittel des Volkes und ihre Deutang. (Pharm.

t>ost, 1918.) S.-A. 8°. 17 S.

Der Buchenschwamm, ein vergessener Rohstoff der Heimat. (Pharm.

Post, 1918.) S.-A. 8°. 10 S.

Neuweiler E. Die Pflanzenreste aus den Pfahlbauten am Alpenquai in

Zurich und von Wollishofen sowie einer intergiazialen Torfprobe von

Niederweningen (Zurich). (Vierteljahrsschrift d. naturforsch. Gesellsch.

in Zurich, Jahrg. 64, 1919, S. 617—648.) Gr. 8°.

Paul H. Vorarbeiten zu einer Rostpilz-(Uredineen-) Flora Bayerns. II.

(Kryptogamische Forschungen, herausgeg. v. d. Kryptogamen-Kom-

mission d. Bayer. Joolan. Gesellsch., Nr. 4, 1919, S. 299—334.) Gr. 8°.

Pa vi Hard J. Remarques sur la nomenclature phytogeographique. Mont-

pellier, 1919. 8°. 27 pag.

Pringsheim H. Die Polysaccharide. Berlin (J. Springer), 1919. Kl. 8°.

108 S. — K 36'—.

Pugsley H. W. A Revision of the genera Fumaria and Rupicapnos.

(The Jonrn. of the Linnean Society, vol. XLIV, 1919, Botany, Nr. 298,

pag. 233—355, tab. 9—16.) Gr. 8°.

Raciborski M. et Szafer W. Flora Polska. Rosliny naczyniowe polski

i ziem osciennych. Tom. I. Paprotniki, iglaste i jednolis'cienne. Krakow

(Ak. d. umiejetn.), 1919. Gr. 8°. 427 S., 41 Textabb.

RoB H. und Boshart K. Deutschlands Gewurzpflanzen. Beschreibung,

Anbau, Verwendung. (S.-A. a. d. Monatssehrift „Heil- und Gewurz-

pflanzen".) Miinchen (J. F. Lehmann), 1920. 8°. 48 S.

Sehaxel J. Ober die Darstellungallgemein er Biologie. (Abhandlungen

zur theoretisehen Biologie, Heft 1.) Berlin (Gebr. Borntraeger), 1919.

Gr. 8°. 62 S. — Mk. 4-40.

Schulz 0. E. Cruciferae-Brassiceae, pars prima: Subtribus I. Brassi-

cinae et II. Raphaninae. (A. Engler, Das Pflanzenreich, 70. Heft,

IV, 105.) Leipzig (W. Engelmann), 1919. Gr. 8°. 290 S., 35 Textabb.

Mk. 42-

Schwerin F. Grf. v. Uber die Moglichkeit der Verwachsung zweier

Geholzarten. (Verhandl. d. botan. Ver. d. Prov. Brandenburg, LXI. Jahrg y

1919, S. 55—67.) Gr. 8°.

Seeliger R. Untersuchungen iiber das Dickenwachstum der Zuekerrtibe

{Beta vulgaris L. var. rapa Dum.). (Arbeiten aus der Biologischen

Reiehsanstalt fttr Land- und Forstvrirtsehaft, Bd. X, Heft 2, 1920,

S. 149—194, Tafel II.) 4°. 21 Textabb.
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Steinecke F. Die Zehlau, ein staatlich geschiitztes Hochrnoor. (Xatur-

denkmaler, Bd. 2, Heft 20.) Berlin (Gebr. Borntraeger), 1919. 8°.

47 8., 1 Titelbild.

Stern K. Ober elektroosmotische Erscheinungen uud ihre Bedeutung fur

pflanzenphysiologische Fragen. (Zeitschr. f. Botanik, 11. Jahrg., 1919,

Heft 11, S. 561—604.) 8°. 5 Textabb.

The Journal ofIndian Botany. Edited by P. F. Fyson. Vol. I. Madras, 1919.

Die neue Zeitschrift soil in 10 Nummern jahrlich erscheinen.

Thellung A. Beitrage zur Adventivflora der Sehweiz. III. (Vierteljahrs-

schrift d. naturforsch. Gesellsch. in Zurich, Jahrg. 64, 1919, S. 684

bis 815.) 8°.

Tischler G. Uber die sogenannten „Erbsubstanzen" und ihre Lokali-

sation in der Pflanzenzelle. (Biologisehes Zentralblatt, 40. Bd, 1920,

Nr. 1, S. 15—28.) 8°.

Iroll W. Xerotherme Einwanderer in die Miinchner Flora. (Mitteil. d.

Bayer, botan. Gesellsch , III. Bd., Nr. 28/29, S. 512—517.) 4°.

Vries E. de. Versuche uber die Frueht- und Samenbildung bei Art-

kreuzungen in der Gattung Primula. (Recueil des trav. botan. neer-

landais, vol. XVI, livr. 2, 1919, pag. 63—205.) 8°. 2 Tafeln.

Wisselingh C. v. Uber Variability und Erblichkeit. (Zeitschr. f. in-

dukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre, Bd. XXII, Heft 2, 1920,

S. 65—126.) Gr. 8°.

Wunsche 0. Die Pflanzen Sachsens und der angrenzenden Gegenden.

Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis. Elfte, neubearbeitete Auflage, heraus-

gegeben von B. Schorler. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner), 1919.

12°. 622 S., 793 Textabb., 1 Portrat.

Akademien, Botanisehe Gesellscliaften,Vereiiie, Kongresse etc.

Akadeiule der TVissenschafteii in Wien.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse

vom 8. Janner 1920-

Dr. Rudolf Wagner (Wien) iibersendet folgende Mitteilung: rVor-

kommnisse von ^/p-Sympodien bei Lasiopetaleen."

In einem nUber die Existeaz von ,Jp-Sympodien u betitelten Artikel (vgl. diese

Zeitschrift, 1919, S. 185, 186) wurde auf die Diirftigkeit unserer Kenntnisse hinsichtlich

der in einer Ebene entwickelten Sympodien hingewiesen, die sich naturgema5 meist

tei dekussierter Blattstellung finden, wofur Staphylea pinnata L. und ( rcidiphyllum

japonicum S. & Z. als Vertreter der nach ihnen benannten Familien erwahnt wurden.
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Dazu kommen noch die Sichelzweige von Crossandra undulifolia Salisb. und die

Gattung Scolosanthtis Vahl, erstere Acanthacee, letztere Rubiacee, der sich noch

Da?nnacanthus Gaertn. fil. anschlieftt, sowie die Apocynaceengattung Carissa L.

Bei zerstreuter Blattstellung kommt zunachst die 1
/2-Stellung in Betracht,

mit zahlreichen Beispielen aus der Familie der Anon ace en, und bisher nur in zwei

Fallen die 2
/5-Stellung, die bei Opisthodromie Fachelsympodien aus dp ermoglicht^

bei der weit selteneren Emprosthodromie Sichelsympodien aus <Ja . Fiir den letz-

teren Fall sind bisher gar keine' Beispiele bekannt, fiir den ersteren die zwei Falle,

die in der eingangs zitierten Arbeit kurz besprochen wurden, naralich Polygala

glaucoides Hook. fil. aus Siidindien und P. Thicaitesii Hassk. aus Ceylon.

Nun haben sich in der Gruppe der Lasiopetaleen, die als Straucher oder

Halbstraueher fast ganz auf Westaustralien beschrankt sind und sich nur in Gestalt

eines maehtigen Bauines auf den Fidschiinseln finden und in Madagaskar einen

Reprasentanten besitzen, zwei Falle gefunden, und zwar bei habituell insofern ausge-

zeichneten Gewachsen, als sie scheinbar dreizahlige Quirle aufweisen, was

innerhalb der Sterculiaceen wohl ein Qnikum darstellen wurde. Auf die Irrtumer in

der Beurteilung dieser Falle einzugehen, verbietet der Raum, der Hinweis mag
gentigen, daft verschiedene Autoren sich dabei tauschten.

Die Gattung Guichenotia wurde von dem Schweizer J. Gay 1821 aufgestellt,

und zwar mit einer einzigen Art, der G. ledifolia J. Gay, die im Gebiete des

Schwanenflusses in Sudwestaustralien wachst. Als Beispiel mag hier ein Hauptsym-
podium erwahnt sein von der Formel

1)2 Fad* ^p4:,5 r a d6 Bdl 4'
p %$ Zrfio

und ein Nebensympodium $j z/P3 Tadl ^5-7 sowie ein weiteres jj2 ra8 s zfyi-e Zp i

Von der inzwischen auf etwa sechs Arten angewachsenen Gattung hat Nikolaus
Turczaninow 1846 eine zweite, habituell ahnliche Art beschrieben, die G. macrantha
aus dem namlichen Gebiete. Bei ihr konnte ein Hauptsympodium p z/P 3-s fest-

gestellt werden, als Nebensympodium mag hier tj2 Bdl ^P4-e Tasi 4p s,9 Erwahnung
finden. Da sich die letztere Art in Kultur befindet — wenigstens iy England — , so

wird vielleicht diese Anregung geniigen, eine genauere, auf lebendes Material und
vor allem auch auf das Experiment gestiitzte Analyse zu veranlassen. Die schon
Eichler bekannte Apotropie des a-Vorblattes innerhalb der Lasiopetaleen tritt

namentlich bei den etwa achtbliitigen a-Wickeln der ersteren Art deutlich hervor.

Sitzung der mathematisch-naturwissenscbaftlichen Klasse
vom 15. Janner 1920.

Das w. M. Hofrat R. Wett stein legt eine Arbeit von Prof. Dr.

Fridolin Krasser in Prag vor mit dem Titel: „Die Doggerflora
von Sardinien."

• •

Ubersicht fiber die wichtigsten Ergebnisse:

1. Es konnten 37 sicher unterscheidbare Arten festgestellt werden, namlich:
Equisetites columnaris Brongn.*, Laccopteris spectabilis Stur nom. mus., Lacco-
pteris „polypodioides Sew." von Stamford!*, Laccopteris elegans Presl, Lacco-
pteris Woodwardi (Leckenby) Sew.*, Todites Williamsoni (Brongn.) Sew.*,
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew.*, Coniopteris cf. arguta L. et H.*,

Dictyophyllum rugosum L. et H.*, Klukia exilis (Phill.J Racib.*, Cladophlebis
denticulata (Brongn.) Font.*, Taeniopteris vittata Brongn.*, Sagenopteri*

.

Goeppertiana Zigno*, Baiera Phillipsi Nath.*, CzekanowsJcia Murrayana (L. et

H.) Sew.*, Nilssonia compta (Phill.) Bronn*, Otozamites Beani (L. et H.)
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Brongn.*, Otozamites Lovisatoi F. Krasser, Ptilophyllum pecten (Phill.) Morris*,

Zamites sp .*, Podozamites lanceolatus (L. et H.) S chimp.*, Williamsonia Leckenbyi

Nath.*, Williamsonia Sewardi F. Krasser*, Williamsonia acuminata (Zigno)

P. Krasser (Synon.: Williamsonia italica S ap.)- Laconiella sardinica P. Kiasser

n. g. et n. sp., Cycadeospermum Persica P. Krasser, Cycadeospermum Lovisatoi

F. Krasser, Nageiopsis anglica Sew.*, Pagiophyllum Williamsoni (Brongn.)

Sew.*, Cheirolepis setosus (Phill.) Sew.*, cf. Pityophyllum Nordenskioldi (Heer)

Nath, Thuites expansus Sternb., Brachyphyllum mamillare Brongn.*, Arauca-

rites sardinicus F. Krasser, Carpolithes (2 Arten), Sardoa Bobitscheki P. Krasser.

2. Von diesen 37 Arten sind 23 (mit * bezeichnet) identisch mit Arten der

Doggerflora von Yorkshire.

3. Die iibrigen 14 Arten sind nur zum Teil endemisch in Sardinien, namlich

7 Arten; Otozamites Lovisatoi und Zamites sp. (Blatter), Laconiella sardinica

(Pollensacke oder Sameu tragende Achse), Cycadospermum (2 Arten von Cycado-

phytensamen, nicht zu Nilssonia gehorig), Araucarites sardinicus (Samen in der

Schuppe), Sardoa Bobitscheki (vermutlich Cycadophyten-Stammoberflache). Die bciden

Carpolithes-Arten sind nicht charakteristisch. Die Laccopteris-Arten cf. spectabils

und elegans zeigen Beziehungen zur Liasflora. Sagt 1

1

opteris Goeppertiana und

Williamsonia acuminata sind Vorlaufer der Lower Oolite Flora von Venetien. Das

als cf. Pityophyllum Nordenskioldi determinierte Fossil ist etwas problematisch.

4. Die aus den Juraschichten Sardiniens zutage geforderten Pflanzen sind

demnach die Reprasentanten einer typischen Doggerflora, welche sich enge an die

Flora des englischen Inferior Oolite der Yorkshirekuste anschliefit.

5. Auffallend ist das sparliche Vorkommen vo:i Otozamites (nur 2 Arten), well

diese Gattung sowohl in der Yorkshireflora als im Jura von Frankreich und Nord-

italien reich entwickelt ist. Von besonderem Interesse ist das Vorkommen von

Williamsonia-Blnten (3 Typen).

Sitzung der mathematiseh-naturwissensehaftlichen Klasse

vom 22. Janner 1920.

Dr. Heinr. Handel-Mazzetti iibersendet Berich tigungen zu

seiner „vorlaufigen Cbersicht tiber die Vegetationsstufen

und-Formationen von Yunnan und Siidwest-Setschuan"
1

)
und

den „Erganzungen dazu" 2
).

Wie ich in der Einleitung zu meiner zitierten Arbeit hervorhob, konnte ich in

China die Bestimmungen eines groDen Teiles der Leitpflanzen der Formationen kernes-

wegs .icherstellen und mufite meine Ubersicht daher in systematischer Hmsicht, die

allerdings auch nicht ihr Zweck war, vielfaeh nnsicher-und ltickenbaft bleiben.

Nach Wien zuriickgekehrt, konnte ich nunmehr durch Einsicht von Material

und Literatur die Formen soweit sicherstellen, dafi ich alle wirkhchen Fehler aus-

. , .. i.__ i j.maic im Ance cfihaDten
.llerwichti^stenmerzen und die Bestimmungen der allerwicnngsten, muuu uam»« — --=

. - ,

Leitpflanzen hinzufugen, kurz, die Arbeit auf die gleiche Hohe wie meine mzwischen

erschienene analoge Ubersicht uber die Vegetation von Kweitschou und Hunan*) bnngen

iTii^ungsanzeiger der Akad. der Wissensch. in Wien, mathem.-naturw. Klasse,

vom 6. VII. 1916, und Osterr. bat. Zeitschr., LXVI, p. 196 bis 211 (1916).

bis 112 and p. 174 bis 176 (1918).

3
) Sitzungsanzeiger, 12. VI. 1919.
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kann. Ich beschriinke mich hier absichtlich auf solche Berichtigungen, um nicht durch

umfangreichere Nachtrage, die erst in einem Neudruck des Ganzen angebracht sein

werden, die Uniibersichtlichkeit noch zu erhohen.

Zu A. 1. (Laubbaume): Canarium sp., Clerodendron sp., statt Aralia Treresia

palmata, (Lianen): Mucuna sp., Pueraria sp., Tltunbergia grandiflora, (Stauden):

Xanthosoma sp., kriechend Rhaphidophora sp. S treiche Colocasia und ahnliche

Araceen.

2. Artocarpus integrifolia (kaum wild), Bischofia Javanica?, Helicteres sp.,

Sterculia sp., Buabanga grandiflora, Mayodendron sp.; Oxyspora paniculata.

Callicarpa sp., Pterostyrax sp. (Straucher). Str. Pistacia vera. Statt B jl lies BI 1.

3. Arundo Bonax, Themeda gigantea ssp. caudata, Thysanolaena Agrostis,

das Saccharum: arundinaceum. Str. Phragmites, Avenea, Sporobolus.
4. Capparis sp

, Pterospermum sp. Ob der ilexblattrige Strauch Balanostreblus
ilicifolia?? Str. Thea sp.

Zu B.I. 1. (Baume) Phyllanthus Emblica, Melia Azedarach, Meliacea gee..

Delavaya Yiinnanensis, Solatium verbascifolium, Nouelia insignis, die Ziziphus:
Jnjuba und sativa, der Paliurus: Sinicus, (Straucher) Excoecaria acerifolia, BudA-

leia sp., Capparis subtenera, (Leguminosenstraucher) wie Flemingia sp.. Lespedeza
Belavayi, (subsukkulent) Jatropha Curcas, (immergrun) Bodonaea viscosa, die BaV
bergia: stenophijlla? Statt Mariscus Sieberianus: Cyperus niveus. Str. Canarium
album, Sapindus sp., Blumea sp., Croton sp., Jscfe^iadacea gen., Thea sp.

a; Calotropis sp., Erythrina sp., Oroxylum Indicum. Kultiviert ausnahmsweise
Cartca Papaya. Str. Asclepias Curassavica, Erythrina Crista galli.

a. (Charakterpfl.) Leacosceptrum canum 1
), Woodfordia fruticosa, Roureal

sp. Str. Prunoidea.

2. Pecteilis Susannae, Roettlera bifolia?

3. Saurauia sp., Sapindus Belavayi, Alangium Chinense, Ehretia macro-
phylla, (Lianen) Derm sp., Commelina obliqua?, (uberhangende Graser) Andropogon
assimilis, Justicia etc. statt Strobilanthes, Petrocosmea sp. statt Saintpaulia; an be-

schatteten Felsen Gmatanthus sp. Str. Cordia sp., Sterculiacea gen., Streptolirion sp.

5. Saccharum arundinaceum, die Cassia: Tora, Tribulus: terrestris. Str.

Erianthus.

Zu II. 1. (Sklerophyllen) Myrica sp., Myrsine Africana, Thea drupifera?,
Ternstroemia Japonica, Eurya Japonica, Anneslea sp.*), Rhododendron sp., (diinnbl.

winterbl. Straucher) Brandisia Hancei, (sommergr. Str.) Engelhardtia sp., Coriaria
Nepalensis, Sophora viciifolia, Pieris formosa, ovalifolia, Vaccinium Bunalianum
(teilw. immergrun), (Lianen) Pueraria sp. div., (Steppe) Hypoxis aurea. Str. Myrica
Nagi, Coriaria Nepalensis unter Skleroph., Camellia, Murrya, Rhododendron
spinuliferum, Triosteum hirsutum, Caragana sp., Pterocaryas?., Phaseolus, Gagea sp.

2. Die Quercus vom Robur-Typus: Griffithii.

3. Statt Bill lies Bill. Selten, von 2300 m an, Quercus aquifoUoides var

rufescens und ^w. sp.-Gebiische.

4. (Graser) Themeda triandra, Andropogon Nardus?, A. Belavayi, (kriechende

Straucher) Besmodmm triflorum, die Ficus: Ti-koua*), (Halbstraucher) die Osbeckia:

1
) Einzeln auch im Yangtse-Tal zwischen Likiang und Yungbei.

2
) Nur einmal nordlich von Lufung im W. von Yiinnanfu.

3
) Die von mir in der Steppe ausgegrabenen Exemplare hatten keine Friichte:

solche fand ich nur zweimal an feuchteren Stellen — das eine Mai in Hunan
aber nicht unterirdisch, sondern hart am Boden sitzend und hochstens nachher von

weicher Erde iiberschuttet.
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capitata, Anaphalis sp., Senecio sp., (Straucher) Rhododendron scabrifolium, die

Spiraea: virgata?,Lespedezapolyantha, Vaccinium fragile, (Stauden) das Polygonum',

paleaceum, Boenninghausenia sp., Dobinea Delavayi, Plectranthus sp. div., Sperma-
coce sp., das Leontopodium: subulatum, Bletilla striata und ochracea, Gerbera

Anandria. Str. Arundina sp., das? von Arundinella, Avenea gen., Lespedeza sp.

Eelichrysum sp., Rhododendron racemosum, Pieris sp., Nepeta, Asperula, Conyza,

das? von Wahlenbergia gracilis, Gerbera Delavayi.

Lycopodium clavatum statt sp., die Gleichenia: linearis.

5. Lithocarpus sp. statt Quercus spicata. Die Magnolia: Delavayi, Notho-

panax Delavayi statt Panax D., Schefflera Delavayi, Rhododendron spinuliferun

Benzoin sp., Sarcococca ruscifolia var. Chinenxis, Tupistra sp., Ophiopogon sp..

Part's polyphylla und verw., Panax sp., Begonia sp., Cryptogramme Japonica, die

Pteris: Cretica. Str. Cornus sp. Pachysandra sp., das? von Ainsliaea pertyoide?

Haemodoraceae, Trillium, Begonia Harrouiana, Asplenium sp.

6. Tripogon sp., Microchloa sp., Paspalum? sp., Halenia elliptica, Cyanotis

barbata, kriechend Fi#na vexillata. Str. Nardurus sp., Dactylis sp.

7. Embelia Ribes, die „Wunderpflanze Selaginella u
: involvens.

8. Carex microglochin? (statt S. Uncinia), Jasminum primulinum, das i?/*o-

dodendron: Simsii, Alnus sp. statt Nepalensis.

9. Xystrolobus Yunnanensis 1
) statt Aponogeton sp.

Monochoria plantaginea statt Pontederia sp., die Marsilia: quadrifolia.

Azolla: pinnata, Salvinia: natans.

(Wasserlaufrander) Vernonia cinerea, Pteris longifolia. Str. Senecio sp.

Nephrolepis sp.

Phtheirospermum Chinense statt Pedicularis sp., Calorhabdos Brunonianaf
statt Ferfeenacca gen.

Die Cupressus; sempervirens, die Celt is: Bungeana, Salix Cavaleriei statt

tetrasperma?

In C. I. 1. lies BI6 statt jBII6.

4. Die Moracea: Debregeasia longifolia, statt Laportea Boehmeria, Boenning

hausenia sp., Calorhabdos Brunoniana?, Houttuynia cc lata, Camptandra -p.,

Habenaria pectinata? Str. 2fa-£a sp., Fer&ewacea gen.

Zu III. a^ 1. Die Quercus: Griffithiu Ligularia sp. div. statt Senecio, Dry-
naria Fortunei statt Polypodium.

2. Lithocarpus sp. statt Quercus spicata.

3. Lies CIII5 statt CIII6.

4. Quercus aquifolioides var. rufescens statt Qw. Iter, dichte statt lichte.

5. Der Cyperns: Sieberianus, die Anemonen: coelestina, obtusiloba etc., 5p£?t-

cm*a Ramalana, Gueldetistaedtia Yunnanensis, die Scutellaria: Likiangensis, das

Onosma: paniculatum, Aster sp., Ligularia sp. div., Hypoxis aurea, Iris Ruthenica,

Satyrium Henryi, Halenia elliptica. Str. Astragalus aff. coelesti, Aster Liki-

angensis, Senecio sp. div., #agm sp., Satyrium NepaUnse.

Zu den Heidewiesen des Tschungtien-Plateaus und den damit zusammenhangen-

den Formationen (Jakweide etc.) ist zu bemerken, dafi es sich vielleicht urn Auslaufer

des sudost-tibetisehen Hochsteppenlandes handeln k5nnte, eines eigen^n Ge-

bietes, das ich sonst nicht ktnne.

6. Die weiBe Saxifraga: gemmipara, die gelben aus S.Hircnlus subs. 2te*f*-

fohatae, das Leontopodium: subulatum.
7. Das Leontopodium: alpinum, Iris Forrestii-

) Boottia echinata W. W. Sin.!
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Melios
Aralia sp., (Lianen) Apios carnea, (Stauden) Smilacina sp. div., Paris polyphylla
und verw., Tupistra sp. div., die Sedum: Unearifolium, bupleuroides, Saxifraga
Sinensis, korr. Bub us s. Chamaemorus sp. div., Paracaryum glochidiatum, Senecio
cyclotas, Taliensis und verw. Str. Pentapanax Leschenaultii, Sarcococca sp., Aracea
gen., Phaseolus sp., Maianthemum sp., Trillium sp., Saxifraga cortusaefolia, Ompha-
lodes Forrestii, Prenanthes sp. div.

caulescens, Sorbaria sorbifolia statt Astilbe sp.

Mandragon

3. Brachypodium sp., Avenastrum sp., Cobresia sp , die Neillia: gracilis, die

.Mepeta: iam*op6ts u. a., der Dipsacus: Sinensis, Triosteum sp., Ligularia sp. div.,

die Jurinea: edulis etc. Str. Agropyrum sp., 4mm sp., Gobresia capillifolia, Senecio

Hippophaes rhamnoides, JEvonymus Unearifolia? Myricaria sp. Str. JEta*-

sp. div.

Myrica
ZuIV. 1. Die Sorcus: Vilmorini (?), die Umbellifera; Pleurospermum sp., die

Carfowwe: macrophylla, Gorydalis: cheirifolia, Yunnanensis, Smilacina sp. div.,

Paracaryum glochidiatum. Str. Omphalodes Forrestii.

3. Lysimachia pumila? (auf nackter Erde). Die Car««: afram, Jlfecojjopsw
Delavayi und sp., Ligularia sp. div. statt Se/eecio, das 4Mmm«; Forrestii. Str.
Hydrophyllacea gen.

4. Das Rhododendron: intricatum, Piptanthus sp., die Meconopsis : Forrestii
Potent ilia peduncularis, ATandragora caulescens.

6. Das Polygonum: sphaerostachyum , Oreosolen sp., Pedicularis sp. div., das
Chrysanthemum: Delavayi?, die akaule Komposite: Saimwrea 5*e«a, 4*fer sp. star

Likiangens is . Str. Labiata gen.

6. Die Primula: Forrestii. Str. das?
7. Die Potentillen: fruticosa, Veitchii, Rheum palmatum statt Sfc. iW&M,

der Senecio: stenoglossus.

H,
Zu V. 1. Die Caragana: Tibetica?

2. (Abweichende Typen) Tretocarya Sikkimensis, Ajicga lupulina, Aletris,
Nepalensis. Muli statt Nuii.

3. Dipoma iberideum, Eriophyton sp., Saussurea leucoma. Str. Jfecn's sp.

Lamium sp., Saussurea gossypiphora.

4. Das Sedum : linearifolium var.

5. Die iSttttssttrea : obvallata.

Zu D. I 1. S/oanea sterculiacea, Saurauia sp., (Straucher) Leycesteria stipu-
lata, die AeMa: thyrsiflora?, statt .4raKoc«oe Schefflera sp.div., (Epiphyten) ^a-
pe*« sp., Cymbidium giganteum, (Lianen) Rhaphidophora sp., Aglaonema sp
4e*c/»naMfAu8 sp., So?,a sp., Trichosanthes palmata?, (Kriiuter) Proem sp., BoA-
merta 6tZo6a.?, Lysionotus sp., Gnimiife alismifolia (Fame) Diptem sp., Gtac/ «*'«

(/Zauco, Drymoglossum subc&rdatum, der Saprophyt: Galeola *M. Lindleyanae . Str.
bagacta gen., BrfuJa sp., Dilleniacea gen. Symphoricarpus sp., Craibiodendron.
Pothos sp., Aracea gen., GM»erow<w div., Tylophora sp., Cueurbitacea gen.

Zu Pt««s exeelsa: „am IJbergang zu If. 2. a)", 4fn«s sp . statt Nepalensts
Betula luminifera?

2. Thysanolaena Agrostis. Str. Sporobolus.
Zu II die Angaben uber das Sommerklima (in 2550 m Hohe) von III.
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1. Lies Londjre als, Kiu-tschu bis. Litsea? sp., Buxus Wallichiana

panax sp. (sehr einzeln), Chionanthus retusa, (Straucher) Excoecaria acerifolia,

(Lianen) Paederia sp., Poratia sp., Acanthopanax sp. statt Araliacea gen. (Felseni

Saxifraga candelabrum, das Dendrobium: clavatum, Coelogyne ovalis?, Sarcochilus
sp., Hoya sp. Str. Schoepfia sp., Croton sp , Solanacea gen., Tylophora.

Fiige ein 2a. "Hygrophiler Laubwald als Mittelglied zwischen I I und
III 2 in geringer Ausdehnung. Von III 2 hierher Juglans regia, Magnolia denudata,
dann Schima sp , Castanopsis sp., Straucher: Ardisia sp., Damnacanthus h>di-

cus, Lianen: Ilubus sp. div., Epiphyten: Wendlandia aff. stamineae??, Dendro-
bium sp., Eria graminifolia? Schattenkrauter: Arisaema speciosum (?), Tupistnt
sp. div. Begonia sp. div., Wurzelparasit : Gleadovia sp

Hier anzuschlieten der Satz iiber Taiwania cryptomerioides: n In diese

Formation und deren Ubergang zu III 2 fallt in 2200

3. Die Buddleia: crispa, Excoecaria acerifolia, Ceratostigma sp. Zu Ame-
thystea: (Kraut). Str. Croton sp.

4. Laubwald statt Mischwald. Str. „der folgenden Stufe". Lithocarpus sp. statt

spicata:

5. Bletilla sp. und Orch. gen., Botrychium lanuginosum? statt Virginianum,
Houttuynia cordata, die Leguminosa: Apios aff. Delavayi.

In III. 2800 statt 3400. Str. die Temperatur- und Feuchtigkeitsangaben

1. Quercus aquifolioides var. rufescens statt (>w. I7e.r.

2. Torreya statt Cephalotaxus, Lauraceae div., Euptelea sp.?, Schefflera
elata?, die Rhododendron: lacteum?, coriaceum?, (Epiphytenstraucher) die -4ra7iac< a

wntapanax sp., das Faccmwwi; Moupinense?, (Strauchunterwuchs) Corylopsis sp.,

ttelwingia sp., Senecio densiflorus, (Hochstauden) das Cirsium: eriophoroides?
Lilxiim: giganteum, Arisaema sp. div., zu Anthriscus: ?, (Schattenpflanzen) Elato-
stemma sp. div., Beesia cordata, Sarcopyramis Nepalensis, Balanophora sp. statt

ynomorium, Woodicardia sp. statt radicans, Coniogramnie fraxinea, das Adian-
mum: pedatum, (epiphytisch) Polypodium trichomanoides etc., Cymbidium sp. statt

9randiflorum. Str. Ulmacea gen., Magnolia conspicua, Pentapanax Leschenaultii,
Lordia sp., Saxifragacea gen., Euphorbiacea gen., Pachysandra sp., Begonia sp.,

tiaemodoraceae div., Biplazium sp. und die zu II 2 a iiberstellten. Taiwania
er yptomerioides ziehe dorthin.

Bicranacea gen. statt Leucoloma.

3. Polygonum: polystachyum und sp. div.

Nach 4. Pseudotsuga Sinensis statt <4&«6S sp.

Zu IV. l. Die Bhododendrmi: lacteum? und sp. div., Sorbus reducta? statt
epaMi)6r«^a, Berneuxia sp., Ypsilandra sp.

2. Dicranostigma sp. statt Chelidonium, das Cirsium : eriophoroide \ zum
Anthriscax: ?.

^Gaultheria sp., logonia sp. Str. Vaccinium sp., Pleione sp.

zu V. l. Gaultheria trichophylla und sp., Diplarche multijlora, Bhododen-
n sp. div. Str. Faccin/wm, Bruckenthalia sp.

6. Braya Sinensis. Str. Eutrema Edwardsii.

Ostarr. botan. Zeitschrift, 1920, Heft 1-3. 6
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Berielit cier botanischeii Sektion des naturwissenschaftliclien

Vereines fur Steiermark in Graz iiber ihrc T&tigkcit im Jahre 1918.

Erstattet vom Obinann Prof. Dr. K. Fritsch1
).

Trotz des fortdauernden Kriegszustandes gelang es, die Tiitigkeit

der Sektion betraehtfich reger zu gestalten als im Jahre 1917.

Die Jahresversammlung am 9. Janner 1918 fuhrte zur Wieder-

wahl der bisherige Amterfiihrer. Herr Prof. M. Salzmann legte hior-

auf eiue groCere Anzahl voa Blutenpflanzen aus der Flora voq Steier-

mark vor. Am Schlusse zeigte der Obmann das von ihm 1877 bei

Leoben gefundene Glaucium corniciilatnm (L.) Curt, vor, welches in

Hayeks „Flora von Steiermark 14

fehlt.

Fiir den 20. Janner hatte Herr Prof/ P. Mailer die Mitglieder

der Sektion zur Besiehtigung seiner Orchideenkulturen auf dem Rosen-

berge eiugeladen. Er hielt daselbst einen eingehenden Fiihrungsvor-

trag. Niemand hatte damals gedaeht, dafi noch im Sommer desselben

Jahres der liebenswiirdige Veranstalter dieser interessanten Ftihrung

aus dem Leben scheiden wurde. Prof. F. Mil Her hat sich auch als

botanischer Schriftsteller betatigt, obwohl er von seiner arztlichen und

lehrenden Tatigkeit sehr in Anspruch genommen war. Sein Name wird

daher auch in den Kreisen der Botaniker nicht vergessen werden.

Am 13. Februar hielt Herr Prof. R. S char fetter einen Vor-

trag: „Die Faztesbildung in der Formation des Buchenwaldes".

Am 3. April legte der Obmann die neuen monogiaphischen Arbeiten

Hierauf be-iiber die Gattung Eubus vor.von Focke und Sudre
t

richtete Herr Direktor F. Fellner iiber seine Vorarbeiten zu einer Um-

gebungsflora von Graz. Er hatte mit Hilfe der alteren Literatur fiber

diesen Gegenstand ein Verzeichnis der um Graz vorkommenden Pterido-

phyten und Anthophyten angelegt und beantragte, die Sektion moge die

Vervollstandigung dieses Verzeichnisses in die Hand nehmen und even-

tuell die Herausgabe eines botanischen Fuhrers fur die Umgebung von

Graz erwagen. Zur weiteren Beratung dieser beachtenswerten Anregung

wurde ein Ausschufi gewahlt, bestehend aus Herrn Direktor F. Fellner

und den Professoren K. Fritseh, E. Palla, M. Salzmann und

R. Scharfetter.

Am 7. April wurde ein Ausflug in die Murauen bei Andritz

unternommen, wo das zahlreiche Vorkommen von Anemone nigricans

(Stork) Fritsch auffiel.

Am 23. April trat der eben erwahnte Ausschufi zu seiner ersten

Beratung zusammen. Es wurde die weitere Ausgestaltung des von Herrn

Direktor Fellner zusammengestellten Verzeichnisses unter Zuhilfenahme
^—i

—

,- n -
_

- .... --—i -—-———

l
) Die frfiheren Berichte erschienen in den „Mitteilungen des naturwissenschan-

lichen Vereines fiir Steiermark u
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der neueren Literatur und des Zettelkataloges der Sekiton beschlossen,

welche miihevolle Arbeit Heir Direktor Fellner in liebenswiirdigster

Weise iibernahro. Von der DruckleguDg eines Fuhrers rauC gegen-

wartig abgesehen werden, da die auCeren Verhaltnisse hiezu sehr un-

gflnstig sind.

Am 1. Mai hielt Herr Dr. P. Weber einen Vortrag unter dera

Titel: „Der Tod der Pflanze."

Am 5. Mai wurde auf der Kalkleiten bei Andritz mit Erfol<:

botanisiert. — Am 30. Mai bot der geraeinsame Vereinsausflug Gelegen-

heit zur naheren Besichtigung der Flora der bohen Rannach und ihrer

Vorberge. — Weitere Sektions-Ausfliige fanden statt: am 9. Juni auf

das Lineck bei Maria Trost, am 24. Juli von St. Peter bei Graz fiber

den Lustbiihel in die Ragnitz und am 27. Oktober in die Walder des

Sti'tingtales und des nordlichen Ries-Abhanges.

Vortragsabende waren im Herbst wegen der Beheizuugsschwierig-

keiten nicht moglich.

Fur die Sektions-Bibliothek wurde angekauft: Thonner, Anleituug

zum Bestimmen der Familien der Bliitenpflanzen. 2. Auflage. Als Ge-

schenk des Verfassers lief ein: F. Selle, Botanische Trostungen.

Grofi ist die Zahl derjenigen, welche durch Ubermittlung von in

Steiermark gesammelten Pilanzen die floristische Erforsehuug des

I^andes gefordert haben. Es sind (unter Weglassung aller Titel) die

Damen B. Lauricb, G. Martiny und M. Mrazek (alle in Graz),

femer die Herren 1

) H. Aufschlager, E. Bendl, R. v. Benz (Volker-

markt), J. Bullmann; R. Czegka, F. Fellner, K. Fritsch jun.,

A. Frohlich (Landskron), B. Kubart, L. Larnmermayr, P.

^achatschki, G. Marktanner, A. Meixner, F. Musger (Kapfen-

berg), J. Nevole (Brunn), D. Pellischek, M. Salzraann, F. Stippl.

L. Taucher (Kaindorf bei Hartberg), H. Weingerl, E. Wibiral,
P- Widder (Klagenfurt).

Herr. Prof. F. Vierhapper (Wien) sendete dem Obmann ein

^ erzeichnis von Pflanzen, welehe von ibm im Gebiete des Oberlaufes

der Mur beobachtet wurden. Diese, sowie die bemerkenswerteren sonstigen

^uude, darunter auch solehe des Beriehterstatters selbst, sind in das

folgeude Verzeichnis aufgenommen. Um den Namen Vierhapper nicht

inimer wiederholen zu raussen, sind diejenigen Pflanzen, deren Vor-

konimen von diesem Forseher festgestellt wurde, mit * bezeichnet. Alle

anderen Pflanzen hat der Berichterstatter selbst gesehen. Die auf den

Sektions-Exkursionen beobachteten Arten sind mit SE, die auf dem

frwahnten Vereinsausflug gefundenen mit VA bezeichnet. UE bedeutet,

daG die betreflVnde Beobachtung auf einer Universitiits-Exkursion des

') Wo nicht anders angegeben, ist der Wohnsitz liraz.

6*
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Berichterstatters mit seinen Horern gemacht wurde. Da Anordnung

und Nomenklatur genau der zweiten Auflage der „Exkursionsflora fur

Osterreich" folgen, konnten die Autornaraen weggelassen werden.

*Struthiopteris germanica. An der Mur bei Murau und Einach.

Nephrodium montanum. Gratwein (UE), Premstatten (UE).

N. spinulosum. Premstatten (UE). — Botrychium luparia. Tobelbad

(Mar tiny). — *Selaginella helvetica. Murau.

Helodea canadensis. In einem Tumpel am Eosenberg bei Graz.

(Pritsch); in der Steggasse . in Graz (Fellner). — *Andropogon

ischaemum. Puxberg bei Teufenbach. — *Lasiagrostis calamagrostis. Pux-

berg; Kalkfelsen am „Romerweg" gegeniiber Frojach.— *Phleum phleoidet.

Murau. — ^Calamagrostis arundinacea. Puxberg. — *(7. varia. Puxberg.

*Sesleria varia. Puxberg. — Molinia arundinacea. Gratvt

Eoeleria gracilis. Oberandritz (VA); Buchkogel bei Graz (W
*K. pyramidata. Puxberg ; Mui

*M. nutans. Judenburg; Unzmarkt.

*Mel
(UE)

St. Peter bei Graz (Fritsch). — *P. compressa. Puxberg. — *Festuca

glanca. Puxberg; Murau. — *jF. sulcata. Unzmarkt; Murau.

*F. heterophylla. Murau. — *Bromas inermis. Unzmarkt; Puxberg;

Murau. — *B. tectorum. Puxberg; Murau. — Nardus stricta. Wiesen

unweit Dobl(UE).— Lolium multiflorum. Backergasse in Graz (Fr i tscb);

Maria Trost (Fritsch); St. Peter bei Graz (Fritsch). — *Carex

muricata. Unzmarkt; Puxberg; Murau. — *C. brizoides. Sekkau.

C. cyperoides. In abgelassenen Teichen bei Waltendorf nachst Graz

(Stippl). — C. leporina. Im Gebiete von Premstatten- Dobl gemein

(UE). — *C. flacca. Murau. — *C. digitata. Unzmarkt. — *C. orm-

thopoda. Judenburg; Murau. — *C caryophyllea. Judenburg; Unzmarkt.

Calla palustris. Am FuCe des Dremmelberges bei Knittelfeld (Nevole!

Juncus tenuis. Gratwein (UE); Lustbuhel bei Graz (SE); mehrfach

am Wege von der Hilmwarte nach Maria Trost (Fritsch). — *LiimU

pilosa. Murau. — L. silvatica. Natterriegel bei Admont (Lammer-

may r). — *L. campestris. Sekkau; Judenburg; Unzmarkt. — *Anthtri"

cum ramosum. Puxberg; Murau. — *Allium montanum. Puxberg;

Murau. — *M. carinatum. Murau.
#

— *Lilium bulbiferum. Murau.

Ornithogalum Boucheanum. Eudersdorf bei Graz (Fellner). — *Folf

gonatum officinale. Judenburg; Unzmarkt; Puxberg. — *P. multifloruM'

Unzmarkt (im Lungau nicht mehr!). — Gymnadenia odoratissima. An1

Wege von Gratwein nach Plankenwart (UE). — *Cephalanthera rubr&

Puxberg; Murau. — *Epipadis latifolia. Puxberg; Murau. — *E. o,tn

purpurea. Puxberg. — *Goodyera repens. Puxberg.

*Salix aurita. Murau. — *Fagus silvatica. Auf den sonnseitige*1

Hangen zwischen Unzmarkt und Lind. — *Qi$ereus robur. Murau.
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Tkesium tenuifolium. Kaiserschild, kalter Folzgrabeu bei Eisenerz

(Nevole). — Polygonum tomentosum. Holteigasse in Graz, in zwei

Formen: mit weiGlicbgriinen und mit rosenroten Bliiten (Fritseh).

Melandrynm noctiflonm. Am Wege zur Ruine Gosting (Fritseh).

*Iunica saxifraga. Puxberg. — Dianthus deltoides. Am Wege von

St. Peter nach Lustbiihel bei Graz (DE). — *D. silvestris. Auf Felsen

des SchloGberges bei Murau. — D. monspessulanus. Am Wege zur Ruine

Gosting im Gebiisch, wc-hl nieht ursprunglich
1

) (Fritseh). — *D. plu-

marius. Puxberg. — *Saponaria officinalis. Unzmarkt. — *Stellaria

aquatica. Teufenbach. — St. nemorum. Maria Trost (SE). — St. uh-

ginosa. Lineck bei Graz (SE). — Holosteum umbellatum. Kalkleiten bei

Graz (SE).

Helhborus niger. An der Nordwestseite des Eisenhut, 1600 m,

auf Kalk (Nevole). — *Anemone hepatica. Unzmarkt. — *A. ranun-

culoides. Unzmarkt; Murau. — *Banunculus bulbosus. Judenburg; Unz-

markt. — *R. auricomus. Sekkau. — B. arvensis. Dobl (UE).

Thalictrum lucidum. Kaindorf bei Hartberg (Taucher). — *Lepidinm

mderale. Auf dem Bahnkorper bei Unzmarkt. — Teltaria alliacea.

Rannach bei Graz (VA). — Sisymbrium sophia. Gratwein (UE). -

Cardamine bidbifera. Rannach bei Graz (VA). — Arabis turrita. Kalk-

leiten bei Graz (VA). — *A. arenosa. Puxberg. — A. Halleri. Reiter-

weg in Graz, durch den Leonhardbach herabgeschwemmt (Fritseh).

^Erysimum silvestre. Puxberg. — Alyssum alyssoides. Am Bahnkorper

zwischen Premstatten und Lieboch (Martiny). — *Berteroa incana.

Auf dem Bahnkorper der Murtalbahn bei Stadl. — Hesperis matro-

nalis. Beim Schlosse Strechau unweit Rottenmann (Lammermayr).

*Sedum spurium. Auf Kalkfelsen bei Murau. — S. dasyphyllum. Bei

Krenhof im Sallatal (Martiny). — Saxifraga oppositifolia. Westkante

des G'hacktkogels im Hochsehwabgebiet, 2200 m (Czegka jun.).

Parnassia palustris. Wiesen bei Kaindorf nachst Hartberg (Tauchc

Sorbus torminalis. Lineck bei Graz (SE). - *S. aria. Puxberg.^

*Amelanchier ovalis. Puxberg. — ^Crataegus monogyna. Judenburg; Unz-

markt; Puxberg. — Bubus Vestii. Gratwein (UE). — B. tomentosus.

Felieferhof bei Graz (UE). — Potentilla recta. Kaindorf bei Hartberg

(Taucher). — P. rupestris. In Auen bei Knittelfeld (Nevole).

*Agrimonia eupatoria, Murau. — *Sanguisorba officinalis. Bei Teufen-

bach
; zwischen Kaindorf und St. Lorenzen bei Murau. — *Bosa elliptica.

Puxberg. — Cytisus husutus. Ruine Eppenstein bei Judenburg (Nevole).

C. ciliatus. Kalkleiten bei Graz (SE). — Trifolium rubens. St. Johann

und Paul bei Graz (Frohlich). — T. alpestre. Rohrerberg bei Graz

Fritseh); Gratwein (UE). — T. ochroleucum. Felieferhof bei Graz

VVennutlich 7om mstorbenen Schulrat P. Eras an dort angesaet
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(UE). — *T. ar cense. Murau; zwischen Ranten und Seebaeh. -

*T. strepens. Murau. — T. patens. Rosenberg bei Graz. — Anthyllis

polyphylla. Lineck bei Graz(SE); unweit Plankenwart (UE). — A. vul-

neraria. An Waldrandern bei Kaindorf nachst Hartberg (Taucher).
*Coronilla varia. Murau. — Vicia tetrasperma. Premstatten (UE), Grat-

wein (UE). — V. villosa. Premstatten (UE). - V. glabrescens. Grat-

wein (UE). — V. lathyroides. Kalkleiten bei Graz (SE). — ^Geranium

sanguineum. Unzraarkt. — Ailanthus glandulosa. Junge Baumchen ver-

wildert am Reiterweg in Graz und in Gosting (Frits ch). —- *Chamae-

buxus alpestris. Puiberg.

mayr)
egel (L

Negundo aceroides. Kleine verwilderte Baumchen in der Holteigasse

in Graz (Frit sen). — *Ehamnus cathartica. Puxberg; Murau.

*TUia platyphylla. Unzmarkt. — ^Hypericum montanum. Puxberg;

Murau. — Viola Riviniana. Teichalpe am Hochlantsch (Nevole). —
Epilobium obscurum. h). — Chamaenerion
palustre. In der Holteigasse in Graz (Fritsch). — Myriophyllum spi-

catum. In Ziegeleiteichen bei Premstatten (UE). — *ChaerophylUm
aureum. Unzmarkt; Murau. — *Libanotis montana. Murau. — Peuce-

danum oreoseliniim. Kaindorf bei Hartberg (Taucher). — *Cornns

sanguinea. Judenburg; Unzmarkt.

Pirola secunda. Zwischen Gratwein und Plankenwart (UE)

Rhododendron ft

Walde am Wege

Mit den Stammeltern am
Hochlantsch (Bullmann). — Hottonia palustris. Im Fiedelbogenteich

bei Arnfels (Machatschki). — *Gentiana cruciata. Murau. — Gf.

pnettmonanthe. Wiesen um Kaindorf bei Hartberg (Taucher).
Menyanthes trifoliata. Horfeld am Fufi des Zirbitzkogels (Nevole).
Myosotis hispida. Kalkleiten bei Graz (SE). — *Teucrium chamaedrys.
Murau. — *Brunella grandiflora. Murau. — *Stachys recta. Murau.
*S. officinalis. Puxberg. — Verbascum austriacum. Kaindorf bei Hart-

berg (Taucher). — V. lanatum. Leber bei Graz (VA). — *Cymbalaria
muralis. Judenburg; Murau. — Scrophularia alata. Briindlteiche bei

Graz (UE). — Veronica agrestis. Platte, gegen Maria Trost (UE).
Digitalis purpurea. Plabutsch bei Graz (Fellner; nach Lammer-
mayr dort auch flor. albis; das Vorkommen sicher uicht urspriing-

lich!) — Melampyrum arvense. Felder bei Gratwein (UE).
M. nemorosum. Gratwein (UE). — *Pedicularis sceptrum Carolinum.
In sumpfigen Wiesen auf dem Nordhang der Frauenalpe bei Murau,

1500 m, knapp an der kiirntnerischen Grenze (Fest). — Utriculana
vulgaris. Premstatten (UE). — *GaUum silvaticum. Unzmarkt; Murau;
Seebaeh bei Ranten. — *G. verum. Murau. — G. Wirtgeni. Auf
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Wiesen bei Premstatten (UE). — *Scabiosa columbaria. Unzraarkfc;

Marau. — Solidago serotina. Bei St. Leonhard naehst Graz am Zu-

sammenfluG des Stiftingbaches mit dem Ragnitzbach (Fritsch); Thai

bei Graz (Launch). — *Inula conyza. Puxberg; Murau. — *Buph-
thalmum salicifolium. Murau. — Eudbeckiajaciniata. Kaindorf bei Hart-

berg (T a u c h e r). — Erechthites hieracifolia. Petersbergen bei Graz

(Prohlich). — *Senecio rupestris. Puxberg. — S. aquations. St. Peter

bei* Graz (Fritsch). — S. Fuchsii. Kaindorf bei Hartberg

(Taucher). — *Arctium nemorosum. Teufenbach; Murau. — Cirsium

heterophyllum X pauciflorum. Am FuGe des Grieskogels in den niederen

Tauern (Nevole). — Serratula tinctoria. Waldrander bei Kaindorf

naehst Hartberg (Taucher). — Centaurea carniolica. In der Holtei-

gasse in Graz (Widder). — C. macroptilon. Am Felieferhof bei Graz

(UE). — C. pseudophrygia. Natterriegel bei Admont (Lammermayr).
C. rhenana. An der Murtalbahn zwischen Teufenbach und Frojach

und bei Stadl. — Crepis paludosa. Sumpfwiesen bei Dobl (UE).

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Neuere Exsikkatenwcrke.

Bergt G. Herbarium der Arzneipflanzen und Heilkrauter. Lief. 1

(Nr. 1—25). — Mk. 14-

• Enthalt die offizinellen und obsoleten Arzneipflanzen, sowie die in den

Krauterbiichem angegebenen Heilkrauter.

Hedicke H. Herbarium tierischer Frafistiicke. Lief. 4 (Nr. 76—100).
Jaap 0. Cocciden-Sammlung. Serie 21.

Zoocecidien-Sammlung. Serie 24 (Nr. 576-600).

Fungi selecti exsiccati. Fasc. 34.

Kopsch A. Bryotheca Saxonica. Cent. 1. — Mk. 40'

Krieger H. W. Fungi Saxonici. Fasc. 50 (Nr. 2451—2500). — Mk.15
N eger F. W. Forstschadliche Pilze. Lief. 7 (Nr. 151—175).

Schemmann W. Deutsche Glumaceen (Juncaceen, Cyperaceen und

Gramineen). Lief. 1 (Nr. 1—102).
We »G J. E. Herbarium pathologicum (fortgesetzt von R. Staritz).

GroCe Ausgabe Lief. 5 (Nr. 101—125).

Mikroskopische Praparateii-Saniniluiiffeii

Debes E. Sammlung mikroskopischer Diatomeenpraparate. Serie 1

(Nr. 1^25). — Mk. 45' .

Handmann R. Mikroskopische Praparate fur L
T
nterriehtszwecke.

Serie 1, Abt. 2 (Nr. 11-20) u. Abt. 3 (Nr. 21-30), Serie 2, 3, 4, 5

(je Nr. 1—10). — Je Mk 25-
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i

He eke L. Sammlung mikroskopischer Dauerpraparate von phylopatho-

Iogisch-mykologischen Objekten. Serie 1 (Nr. 1— 6). — Mk. 25*

Sprenger E. Diatomaceae Bohemiae. Diatomeen-Streupraparate von den

verschiedensten Fundorten Bohmens aus dera Laboratorium der

biologischen Station zu Hirschberg in Bobmen. Dekade 1 (Nr. i

—

10):

GruBteich bei Hirschberg, Dekade 2 (Nr. 11—20). Umgebung
Liboeh a. E. Dekade 3 (Nr. 28—30). Umgebung Hirschberg.

lm ganzen wird die Sammlung etwa 10 Dekaden umfassen.
*

Personal-Nachrichten.

Prof. Dr. Ludwig Jost (friiher StraBburg i. S.) wurde zura

Professor der Botanik an der Universitat Heidelberg ernannt.

Prof. Dr. Carl Skottsberg (Upsala) wurde zura Direktor de>

botanischen Gartens in Goteborg (Schweden) ernannt.

W
Wilna (Polen)

J. Beauverie, Prof. adj. a la Pac. des Sciences de Nancy, wurde

zura Professor der Botanik an der Fac. des Sciences de Clermont-Ferrand

ernannt. (Botan. Zentralblatt.)

Dr. Fritz von Wettstein wurde zum Assisteuten am Kaiser-

Wilhelm-Institut fur Biologie in Berlin-Dahlem bestellt.

Gestorben: •

Prof. Dr. Julius Mac Leod (Gent) am 4. Marz 1919.

Prof. Dr. Viggo Albert Poulsen (Kopenhagen) am 17. Oktober 1919.

Privatdozent Prof. Dr. Christian Maule (Stuttgart) am 4. No-
vember 1919.

Prof. Dr. Spyridoo Miliarakis (Athen) am 6. November 1919.

Dr. Otto Baumgartel, Assistent am Botanischen Institut der

Deutschen Universitat in Prag, am 7. November 1919.

Geheimrat Prof. Dr. Wilhelm Pf effer (Leipzig) am 31. Janner 1920
im 75. Lebensjahre.

Prof. Dr. Pier Andrea Saecardo (Padua) am 12. Februar 1920
im 74. Lebensjahre.

Die im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift, Nr. 8—10, S. 292,
gebrachte Naehrieht tiber den Tod des Dr. E. P. Meinecke hat sich

nicht bestatigt.
'
Derselbe lebt vielmehr in San Francisco, Cal., U. S. A.

i .
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Uber einige Centaurea-Avten der adriatischen Kiisten

und Inseln.

I. Zur Kenntnis yon Centaurea lungensis (xinzberger nnd

Centaurea ragusina L*

Von August Ginzberger (Wien).

Mit einem Beitrag von Alfred Burgerstein

(Mit Tafel II und 7 Textabbildungen.)

Die von mir (Literaturverzeichnis : Ginzberger, 1) im Jahre 1916

veroffentlichte Diagnose von Centaurea lungensis war nach nur drei kleinen

Asten mit unaufgebliihten Kopfchen und einigen raiindlichen Angaben

des Entdeckers Julius Baumgartner abgefafit worden. Seither hat

Herr Augustin Pad el in, Pfarrer in Sale auf Lunga, mehrmals reichliches

Material dieser interessanten Pflanze geschickt, u. zw. sowohl ganze

Stocke als auch bliihende und fruehtende Aste. Die schon in der ge-

nannten Publikation ausgesprochene Vermutung, daC diese Diagnose

nur eine vorlaufige, daC namentlich die Variationsweite verschiedener

Merkmale viel bedeutender sein werde, hat sich als richtig erwiesen.

Insbesondere gilt dies von der Form der Blatter ; hier bot das reichlichere

Material sogar eine seinerzeit nicht vermutete Uberrasehung und fuhrte

zur Aufstellung von zwei den beiden Entdeckern derselben gewidmeten

Unterarten, deren Namen und kurze Diagnosen ich — nachdem die

Pflanzen bereits im Oktober 1916 der zoologisch-botanischen Gesellschaf?

im Juni 1919 ebenda mitteilte und

2)

Wie

Verschiedenheit der Blatter der erwachsenen Exemplare wurden durch

solche an den im Wiener botanischen Garten aus rSamen" heran-

gezogenen jungen Exemplaren erganzt.

An Stella der alten Diagnose hat folgende zu treten:

Plantalignosa ramosissima, habitu plantae pulvinatae, /4— /, ni

alta. (Abb. 1.) Partes subterraneas non vidi. Truncus et rami

vetustiores cortice longitudinaliter reticulato-rimoso, pallide gnseo-

Osterr. botan. Zeitschrift. 1920, Heft 4—6. 7
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(

indumento albo. Rami parte inferiore (nondum cortice instrueta) foliis

emortuis nigrescenti-cinereis et petiolis dense obsiti, inter petiolos lana

alba, longissima, partim sericea obtecti, complures annos solum multa

folia conferta producentes, demum eaule florifero terminati. Caules erecti,

15—50 em (a summis foliis confertis) alti, simplices aut paucis ramis

longis, interdum iterum tales ramos gerentibus ; caules eorumque rami

exceptis paucis foliis sub ramificationibus — nudi, angulati, albo-

lanato-toraentosi. Folia — exceptis summis caulium parvis, ianceolatis,

albo-lanatis — longe petiolata
; petiolus basi dilatatus, laminae fere

aeguilongus, albo-lanato-tomentosus ; lamina oblonga, 4—12 cm longa,

1*5—4 cm lata, in petiolum angustata, apice obtusiuscula aut obtusa,

saepe tuberculo aut mucrone glabro praedita, carnosula (ca. 1 mm crassa),

utrinque adpresse albo-tomentosa ; nervi vix conspicui, exceptis mediano

(in parte inferiore laminae subtus valde prominente) et aliquot nervis

lateralibus validioribus ; laminae in subspecie Baumgartneri 1

)

omnes integrae et inte gerrimae, in subspecie JPadelini*)
partim integrae et integerrimae, partim grosse obtuse-dentatae,

partim pinnatilobae aut pinnatipartitae, maxiraam partem lyra-

tae, utrinque 1—4 segmentis oblongis aut ellipticis, obtusiusculis, ob-

tusis aut rotundatis, saepe tuberculo aut mucrone glabro praeditis, semper
integerrimis.

Cap

i

tula in apice ramorum caulis solitaria aut bina (haec

sessilia aut brevibus pedunculis) ; in axillis foliorum caulinorum par-

vorum saepe capitula minima abortiva. Capitula bene evoluta in anthesi

sine corollis ca. 15—35 mm longa et lata, terminalia lateralibus saepe

majora. Anthodium globosum. Squamae anthodii earumque
appendices illis C. ragnsinae simillimae ; squamae ipsae flavescenti-

virides, plus minusve albo-floccosae, internae omnino fere glabrae;

externae ovatae, internae lineares; mediae ab illi's C. ragusinae
(marginibus omnino fere parallelis instructis) forma prius ovata, mar-
ginibus apicem versus convergentibus differunt (Abb. 2). Appendices
brunneae vel pallidae, albo-floccosae aut glabrescentes. Paleae (ut in

C. ragusina) anguste lineares, contortae. Co roll ae forma et colore illis

C. ragusinae omnino aequales, flavae, marginales non radiantes.

Achenia (Abb. 3) quoque simillima, oblonga, (2
s

/4—) 3'/
4
—4 (—47J mm

longa, maximam partem pallide cinerea (partim pallida viridiflava), plus

minusve sparse pilis tenuissimis patentibus, margine superiore hili saepe
densioribus obsita

; dorsum saepe, basis semper fere glabra aut minus
pilosa. Pap pus illi C. ragusinae simillimus : duplex; radii omnes plani *

*) Taf. II, Fig. 1.

1 Taf. II, Fig. 2.
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tangentialiter ctfmpressi ; radii pappi exterioris multi, imbricati, ab

extremis brevissirais ambitu triangularibus ad intimos anguste lineares

gradatim longiores [eorum longissimi (4 / /. (—6) mm loogi],

omDes in marginibus aculeis unicellularibus dense obsiti (Abb. 4); papp us

interior uniserialis, paucis radiis conniventibus, db 1 mm longis, illis

pappi exterioris aequilatis ant latioribus, eorum margines maximam

integ \

JS*

Abb. 1. Stock yon Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri. Verkl. 4.

Phot. L. Stenzl.

C. ragusinae habitu, ramificatione, indumento albo (similitudo

microscopica pilorum et caulis et laminae etiam maxima est), squamis

sine dubio valde affinis,

imprimis foliis ab ilia differt, cuius folia semper pinnati-partita

nunquam fere lyrata sunt, segmentis saepe iterum pinnatilobis

a ut pinnatipartitis (Taf. II Fig. 3, 4).

anthodii, corollis, acheniis, pappo simillima et

7*
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Zu dieser Diagnose ist folgendes zu bemerken: Von

jeder der beiden Unterarten liegt em bis auf die unterirdischen Teile

vollstandiger Stock vor. Derjenige von subsp. Baumgartneri (Abb. 1)

ist 40 cm lang, 30 cm breit und 35 cm hoch ; die Schnittflache des

Stamraes mifit 4 X 3 cm ; da er Mitte Dezember (1916) gesammelt

wurde, sind nur mehr einige dtirre Bliitenstengel vorhanden ; seine

Oberflache ist fast eben. Ein Mitte Jul! 1917 gesammelter Stock vod

subsp. Padelini ist ungefahr ebenso lang und breit, 25 cm hoch, hat

aber eine flach gewolbte Oberflache und einen erheblich schwacheren
Stamm ; er ist sicher junger, was auch daraus zu schlieften ist, daft

selbst die altesten Teile der Aste noch ganzlich mit trockenen Blattern

besetzt sind, die so dicht aneinanderschlieflen, daG man weder von den

Asten selbst etwas sieht, noch einen Einblick in das Innere des

Verzweigungssystems hat. Obwohl unterirdischeOrgane erwachsener
Stocke nicht vorlagen, ist doch kaum zu zweifeln, dafl es sich um eine

echte, ausdauernde, spindelformige, schwach verzweigte Wurzel 1

) handek,
wie ein wenige Jahre altes wildgewachsenes sowie junge kultivierte

Exemplare sie deutlich zeigten.

A. Burgerstein unterzog sich der dankenswerten Miihe, Holz
vom Stamme des abgebildeten Stockes der subsp. Baumgartneri ana-

tomisch zu untersuchen. Er schreibt hieruber :

„Die GefaBe verlaufen einzeln oder zu zweien, oder sie sind in

kleine Gruppen vereint. Der haufigste Wert ihres langsteu Lichten-
durchmessers betragt 0-035—0*050 mm, die durchschnittliche Weite
0-044 mm. Die GefaCglieder sind kurz, mit einfacher Durehbrechung.
An den GefiiCwanden dichtstehende Tupfel, mit spaltenformigem, quer-

gesteiltem, etwa 0-008 mm langem Porus. —Einen wesentlichen Anteil

der Holzmasse bildet dickwandiges, englumiges Libriform. Wegen
der gelben Parbe der Verdickungsmassen dieser ira Mittel 0-017 mm
breiten Fasern ist das Holz in toto ausgesprochen gelb. — Holz-
parenchym tritt in mafiiger Entwicklung in der Nahe der Gefalie

auf; seine Zellen haben etwa dieselbe (radiale) Breite wie die Libriform-
elemente. — Die Zellen der vielschichtigen Markstrahlen besitzen im
Durchschnitt eine Hone von 0-026 mm und eine Lange von 0*030 mm;
bemerkenswert ist die auCerordentliche Zartheit der Wand (zirka

0-0018 mm). An der zylindrischen Tangentialflache des Holzkorpers
erscheinen die Markstrahlen dem freien Auge als bikonvexe, scharf be-

grenzte, in der Richtung der Stammachse orientierte Poren von
0-36—0-60 mm Lange und 0-08—0-15 mm grolltem Querdurchmesser.

i) Hayek schreibt S. 661 der hierin gewifi nicht rerschiedenea C. ragusin*
ein „Rhizoma crassum, descendens, pleiocephalum" zu.
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Dieses Bild kommt dadureh zustande, dafi jeder Markstrahl voq dick-

wandigem Libriform linsenartig umschlossen wird und das auCerordent-

lich dunnwandige, farblose, nur Luft fuhrende Markstrahlgewebe als

solches nur unter dem Mikroskope erkennbar ist.

Ich habe seinerzeit (a. a. 0., S. 330) das Holz von Centaurea raga-

sma L. anatomisch untersucht und beschrieben. Darch Vergleich mit

Centaurea lungensis ergibt sich, dafi beide Arten im wesentlichen den-

selben histologischen Holzbau haben. Ein gradueller Unterschied zeigt sich

nur in der grofieren Hohe der Markstrahlzellen bei Centaurea ragusina.

Makroskopisch sind die beiden Centaurea-Arten leicht unterscheidbar,

da C. ragusina weifies, C. lungensis gelbes Holz besitzt.

Die langen, unverzweigten, luftfuhrenden Haare, welche die

Achsenteile als dichter, weifier Filz einhiillen und die auch beide Seiten

der Laubblatter iiberziehen, bilden einen wirksamen Transpirationsschutz.

Die vielen Biindel dickwaDdiger, fester Libriformfasem sind ein Schutz

gegen mechanische Verletzungen beim Anprall heftiger Winde, denen

die Pflanze an den meerseitigen Felsabsturzen zeitweise ausgesetzt ist."

Die kopfchentragenden Stengel sind endstandig und vertrocknen

nach der Fruchtreife. Der vegetative Sprofi wird durch einen

SproC aus der Achsel eines der obersten Blatter fortgesetzt. Schon

zur Zeit der Fruehtreife sind diese Achselsprosse als nBlattbiischel
u

sichtbar
; bisweilen haben sich auch neben dem heurigen einer oder

mehrere tiefer unten entspringende durre Blutenstengel einer fruheren

V«getationsperiode erhalten.

Die in der Diagnose erwahnten kahlen Hockerchen und Stachel-

spitzen sind bei beiden Subspezies und bei C. ragusina an den Ab-

sehnitten der Stengelblatter viel haufiger zu beobachten als an deu

Grundblattern. Cbrigens scheinen sie 5fter vorhanden zu sein, als man

sie deutlich wahrnimmt, und nur vom Indument verdeckt zu werden,

durch welches man sie bisweilen undeutlich durchschimmern sieht.

Die GroCe der Kopfchen konnte nur ungefahr angegeben werden,

da sie durch das Pressen etwas gequetscht worden sind.

Die in der Diagnose angegebenen Unterschiede in der Gestalt der

mittleren Hullschuppen (Abb. 2) beruhen auf genauer Beobachtung

a» je einem Kopfchen der beiden Unterarten der C. lungensis und an

zwei Kopfchen der C. ragusina; die Hullen dieser vier KSpfchen

wurden zerlegt und zwischen Glasplatten gespannt. Dieser sehr muhsame

und zeitraubende Vorgang konnte fur eine grofiere Zahl von Kopfchen

nicht angewendet werden. An den unversehrten Hulien sieht man wegen

der Deckung der Schuppen die Form meist nicht deutlich genug
;
wo
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dies doeh halbwegs moglich war, konnten die angegebenen Beobachtungen

bestatigt werden.

Sowie manche Exemplare von (7. ragusina, u. zw. diejenigen von

Lesina und einige von Spalato, an den Anhangseln der unteren und

raittleren Hullschuppen eine auffallend (bis iiber 5 mm) lange, dorn-

formige Endfranse aufweisen, so findet sich eine solche auch an den

entsprechenden Organen bei C. lungensis nicht selten.
i

%
I

Abb. 2. Mittlere Hiillsehuppen, oben voa Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri>
unten von (7. ragusina (Spakto). Vergr. 3.

Von jeder der drei Formen wurden 20 Achenen genauer unter-

3) Herbar-
exemplaren von drei verschiedenen Standorten. Gemessen wurde die

Lange der Frueht und des langsten Strahles des aufieren Pappus (durch
Auflegen auf Miliimeterpapier), ferner auf dieselbe Weise (annahernd) die
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Lange des inneren Pappus, der oft nicht oder nur undeutlich zu sehen

ist und durch Auszupfen oder Abschneiden der auCeren Pappusstrahlen

freigelegt (Abb. 3b) oder durch Einstecken der Achene in Hollunder-

mark mit dem Stereomikroskop von oben beobachtet werden kann. Der

feinere Bau der Strahlen des aufieren und inneren Pappus wurde'an

mikroskopischen Praparaten studiert, auch die Behaarung der Achenen

bei den drei Formen verglichen. Es ergab sich folgendes:

Abb. 3. Achenen von C. lungensis subsp. Padelini (a) und C. ragusina von Pelagosa

grande (b)\ bei b der aufiere Pappus gro&tenteils entfernt, urn den inneren zu zeigen.

Vergr. 10

sub
P-

subsp.

Lang* der Achenen

C lungensis

Baumgartneri :'(3V4-)3\/2
-33

/4 (-4)mm
Padelini : (2%-)33/t

-4(-4i/
4)mm

C. ragusina; (3-) 3i/
4
-4 (-4>/4) mm

Lange des langsten

aufieren Pappasstrahles

:

Verbaltnis dieser

Grofien (verein-

facht)

:

(4-)43/4-5(-6)mm (Vj

(4
1
/fl-)

B (
_6,/2)nim (%"

(4
1
/2
-)5'/2-6(-« 1 4)mm H.

)
3/4-l

Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die seltener vorkommenden

auGersten Grenzwerte. Die Lange der Achenen selbst lafit keine deut-

lichen Unterschiede erkennen, dagegen ist — wenn man nur die haufi-

geren Grenzwerte berucksichtigt — deutlich zu erkennen, daG C. ragusina
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langere aufiere Pappusstrahlen hat; dem eDtsprechend ist der aufiere

Pappus relativ (zur Lange der Achenen) langer als bei <7. lungensis, und die

Achenen erreichen niemals die Lange des langsten Pappusstrahles. Die

Zahne der aufieren Pappusstrahlen werden durcb

je eine dickwandige Zelle gebildet, deren Lumen sich

spitzenwarts sehr verengt, ja bisweilen strichformig wird

(Abb. 4) (Abb. 5) i

C. ragusina etwas langer zu sein als bei C lungensis und

erreicht zum Teil
7.

(b

/- mm Lange. Seine breiten,

ren) sind bei alien drei Formen vorn oft in einige schmale

Lappen geteilt; die Rander sind meist ganzrandig, nur

vorn treten ahnliche Zahnchen wie an den aufieren Strah-

len auf, die aber von weniger dickwandigen Zellen ge

(Abb findet man statt

Abb. 4.

der Zahnchen oder neben ihnen kopfchenhaarahnliche
Gebilde, deren „K6pfchen" aus mehreren Zellen besteht

(Abb. 56, c). — Die Behaarung der Achenen ist bei

C. ragusina meist dichter als bei C. lungensis ; auch hier

wird sie gegen die Basis schiitterer, diese selbst ist fast

immer kahl; eine Haufung der Haare am oberen Rande
SpitzeeinesauDe- des Hilums konnte niemals gefuoden werden. Konstante

,T !!?
P
!£

st

!!
b " Unterscbiede in der Behaarung der Achenen konnten bei

den drei Formen nicht festgestellt werden: die ab-

Pelagosa grande. get)lj(leten Memplare dttrfen daher nicht als Eeprasen-
tantan der Eigenart der einzelnen Formen, sondern nur
als markante Einzelfalle aufgefaCt werden (Abb. 4, 5).

les von Centau-

rea ragusina Ton

Vergr. ca. 160

Sehr mannigfaltig und in Bezug auf das Verhaltnis der beiden
Subspezies zueinander sowie zu G. ragusina interessant ist die Form
der Blatter. Die Beschaffenheit und die Unterschiede derselben bei
erwachsenen, bluhenden Exemplaren der drei Formen ergibt sich aus
folgender Gegenuberstellung

:

Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri :

Alle Blatter ungeteilt und ganzrandig; nur sehr selten einige
scnwache stumpfe Zahne am Blattrande.

Centaurea lungensis subsp. Padelini:
Die Mehrzahl der Blatter ungeteilt und ganzrandig oder

fiederlapp,g- bis fiederteilig-leierformig, mit jederseits ein
bis vier ianghchen oder elliptischen Abschnitten, selten einem
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kleinen funften; manchmal sind diese Blatter unsymraetrisch, indem die

Zahl der Abschnitte rechts und links nicht gleich ist. Die Abschnitte

-

..

-^

' 4 - *

w
* V

" *

Abb
- 5. Telle-~.~ des innem Pappus : a Ton Centaurea lungt sis sabsp. Baum-

9<*rtneri; & Ton q ragusina von Pelagosa grande; e ein Strahl roa b, starker

vergrofiert. und b ca. 50, c c*.

sind stets vollkommen ungeteilt und ganzrandig, ebenso der

Endlappen; aufierdem kommen nicht selten grob und weitiaufig, fast
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lappig stumpfgezahnte, dabei nicht leierformige, anderseits fast ganz-

randige Blatter mit wenigen schwachen, stumpfen Zahnen vor.

Die AufeiDanderfoIge der verschiedenen Blattformen an einem SproG
ist ofter die, dafi die unteren Blatter eines Jahreszuwachses ungeteilt und
ganzrandig, die oberenfiederteilig-leierformig sind; dazwischen sind manch-
mal lappig gezahnte Blatter eingeschaltet. Als Kegel liefi sich dieses Ver-
halten deshalb nicht behaupten, weii in dem vorhandenen Herbarmaterial
sich nur wenige Aste finden, an denen — namentlich in den alteren Partien

eine grofiere Zahl aufeinanderfolgender Blatter noch in einem Zustande
sind, der die Form der Blattflachen erkennen lafit: von vielen sind iiber-

haupt nur die Blattstiele iibrig, bei andern sind die Blattflachen teilweise

zerstort, so dafi ihre ursprungliche Form nur mit Wahrscheinlichkeit
rekonstruiert werden kann. Ich habe funf Aste nach Aufweichung darauf-

hin untersucht, eine sehr muhsame und zeitraubende Arbeit, die ubrigens
meist zur „Aufldsung« des Herbarexemplars fiihrt, da die Blatter so

dicht stehen, dafi ihre Aufeinanderfolge meist nur erkannt werden kaao,
wenn man sie einzeln von der Achse abtrennt; kleine Irrtumer bezuglich
der Reihenfolge benachbarter Blatter sind dabei wegen der gedraagteo
Stellung und der dichtwolligen Behaarung am Blattstielgrunde nicht aus-

geschlossen, beeinflufien aber das Ergebnis nicht wesentlich.

Bei der Untersuchung und Zahlung wurden die Blatter nach dem
Erhaltungszustande in Gruppen geteilt. Dieser driickte sich in dem bereits
erwahnten Grade der Vollstandigkeit, aber auch in der Farbe (schwarzlich-
grau— grau[manchmal mit gelblichen oder braunlichenTonenl—weifigrau
schmutzigweifi — weifi)

gleichen Jahreszuwachs (St
entsprechen — eine Voraussetzung, die wenigstens fiir die ittngerea
Jahrgange sicher zutriflFt.

Unter diesen funf Asten waren zwei, die iiberhaupt mehr
zur Ausbildung ganzrandiger Blatter neigten und bei denen unter
grofiere Reihen solcher vereinzelte gezahnte bis fiederteilige ein-

geschaltet waren. Wo dies bei einer grofien Gesamtzahl der Blatter
an alteren Stockwerken der Fall war, lag die Vermutung nahe, dafi man
es trotz anscheinend gleichen Erhaltungszustandes mit Blattern aus
zwei Jahrgangen zu tun hat und dafi die geteilten Blatter dem oberen
J^nde des alteren Stockwerkes entsprechen, wahrend das juugere wieder
mit ganzen Blattern beginnt. Dieses Verhalten war auch sehr deutlich zu
sehen an einem erst wenige Jahre alten bis auf zwei wenigblattrige. Zweige
emfachen Exemplar, das noch nicht gebluht hatte und - sowie die
runf erwahnten Aste - zwischen Ende Juni und Mitte Juli, also gegen
Mde der Bliitezeit und schon wahrend der Trockenperiode des dalmatini-

l '
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schen Sommers gesaramelt worden war. Die verrotteten Blatter der
unteren Stockwerke konnten — soweit sie noch eine Lamina trugen
als ^ganzrandig erkannt werden, ebenso die vier unteren des Triebes des
laufenden Jahres, welche ihre voile GroGe erreicht hatten ; auf sie folgten
drei typisch fiederteilig-leierformige, gleichfalls voliig erwachsene.
die — gegen die Erwartung — der Reihe nach drei, zwei, einen Lappen
jederseits unter dem Endabschnitt besafien, so dafi diese Gruppe mit dem
starkst geteilten Blatt begann und mit dem schwachst geteilten endete.
Dariiber standen fiinf teils halberwachsene, teils (weiter oben) ganz kleine.

durchaus ganzrandige Blatter, welche schon dem nachstjahrigen Jahres-
zuwachs angehorten.

Zwei andere Aste neigten mehr zur Entwicklung verschieden ein-

geschnittener (gezahnter bis fiederteiliger) Blatter, wobei manchmal unter
groCere Reihen solcher wiederum einzelne ganze eingesehaltet waren. Von

(d fiinf gehoren) sei die

Blattfolge angefuhrt; bei dem Taf. II, Fig. 2, abgebildeten Ast : 1 ganz-

) )
formige Blatter, dazu noeb ein Ieierformiges Stengelblatt ; in einem
anderen Fall : 1 gezahntes, 1 gelappt-leierformiges, 2 fast ganzrandige, 1

)

3 ganzrandige, 1
) 1 geteilt-leierformiges, 2 ganzrandige1

) Blatter, dazu ein

Ieierformiges Stengelblatt. Unter dem sehr reichen Material fand sich

auch ein Zweig mit fast lauter ganzrandigen, 1
) anderseits einer ohne ganz-

randige 1
) Blatter.

Die Blatter der Bliitenstengel sind (bis auf die ganz kleineu

obersten lanzettlichen und ganzrandigen, hochstens hie und da mit

einem Zahn versehenen) stets fiederteilig oder leierformig.
Die Seitentriebe (mit Ausnahme derjenigen, die bei Ausbildung

bluhender Stengel den Haupttrieb fortsetzen) beginnen regelmafiig mit

ganzrandigen 1

) Slattern.

Centaurea ragusina

:

Alle Blatter (auch diejenigen aller Seitentriebe) stets

fiederteilig, sehr selten schwach leierformig 2
), also der End-

*) Kiirzerer Ausdruck far „ungeteilt und ganzrandig".

2
j Leierformige Blatter fand ich an einigen Exemplaren im Herbar des Wiener

naturhistorischen Museums, u. zw. an Stucken von Spalato, an verwilderten ven

Conegliano und in grofierer Zahl an einem kultivierten Exemplar, das auch ein ge-

*ahntes Blatt aufwies. — Ein von A. Teyber auf Lissa gesammeltes Exemplar (Wiener

Universitatsherbar) zeigte zwischen normalen drei aufeinanderfolgende gelappte, zum
Teil schwach leierformige Blatter. — Auch G. Zanoni bildet auf tab. 43 als „Jacea

arborea argentea di Bagusi eine — ubrigens unzweifelhaft C. ragusina dar-

steUende — Pflanze ab, die ganz unten und ganz oben sowohl leierformige als

auch ungeteilte und ganzrandige Blatter aufweist.



100

1

abschnitt fast nie erheblich groGer als die tibrigen ; Blatfceilung bisweilen

so tief, dafi die Blattspindel nur 2 mm breit ist ; Zahi der Seiten-
abschnitte jederseits meist mehr als 4 und bis 7, selten

3 oder 8; Abschnitte breitlineal bis elliptisch, selten fast kreisrund,

stumpflieh bis stumpf, sehr haufig (auch der Endlappen) wieder
gelappt oder geteilt, einseitig (oder jederseits) mit 1 bis 2 Ab-
scbnitten zweiter Ordnung von der Gestalt der ersteren ; Stengel-
blatter (bis auf manche der ganz kleinen obersten, lanzettliehen) stets

fiederspaltig. Auch bei dieser Art nimmt am selben Jahrestrieb die

Teilung der Blatter oft von unten nach oben zu (Taf. II, Fig. 4).

Um die Art der zeitlichen Aufeinanderfolge der versehiedenen
Blattformen kennen zu lernen, wurden mit alien drei Formen Anbau-
versuche gemacht. Das Saatgut der beiden Subspezies von C.lungensis
entstammte dem von A. Padelin im Juni und Juli 1917 gesammelten
Herbarmaterial, das nach den beiden Unterarten getrennt in zwei Kisten
versandt worden war; dasjenige von C. ragusina wurde auf mein Er-
suchen durch die landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsanstalt in

Spalato bei San Girolamo nachst Spalato am 4. August 1918 gesammelt.
Der Gang der Versuche ergab in bezug auf das Auftreten der Blatt-
formen folgendes

:

Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri :

Aussaat
: 23. April 1918.

33 Tage nach der Aussaat (25. Mai 1918) : Teils nur Keimblatter,
die kabl und daher grun sind, nebst ganz kleinen Primarblattern,
toils aufier ersteren schon entwickeltere, aber nicht viel grofiere, schwach
spmnwebig am Band dichter behaarte und daher graulichgrune Primar-
blatter vorhanden. Alle Blatter ungeteilt und ganzrandig.

95 Tage nach der Aussaat (26. Juli 1918) : Die folgenden Blatter
spinnwebig-nlzig der Eeihe, nach gruograu, grau, schUefilich weifi i

alle ungeteilt und ganzrandig.

l.h f3
i^l

6 Da
^ d6r AU3Saat (7

-
0ktober 1919> • Blatter der noch

le/a
e

nz1^ gr6toteilS WeiB
»

alle ««•'•«' »* ™alle ganzrand.g, wemge mit einigen schwachen Zahnen am Blattrande.
764 Tage

Exempl
1920): Von den 12 nocb

te^iTZT" ze,g

«?
eines im mittleren Teil des neuen Jahr#s'

und z7e . h7TT& BlaU mlt ZW6i ti6fen Einschnitten am Grunde

^unde Tedert J ? ^ ™m
; daS ^stQ B,att hatte amGrunde jederscts zwei Lappen; alle anderen Blatter waren wie oben-
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Centaurea lungensis subsp. Padelini :

Aussaat: 23. April 1918.

33 Tage nach der Aussaat (25. Mai 1918) : Wie subsp. Baum-
gartneri (Abb. 6).

95 Tage nach der Aussaat (26. Juli 1918) : Wie subsp. Baum-
gartneri (Taf. II, Pig. 5).

432 Tage nach der Aussaat (28. Juni 1919):Unter 10 ungefahr gleich

groGen Exemplar en hatten 7 lauter ungeteilte und ganzrandige
Blatter, bei 2 waren die raeisten Blatter so, nur die jungsten,
noch nicht erwachsenen Blatter waren leierformig; ein Exemplar,
das (Taf. II, Fig. 6) hatte 3 schon absterbende, grime,

sehr schiitter behaarte, 1 Blatt, das oberseits griin, unterseits grunlich-

grau, 2, die oberseits grOnlichgrau,

unterseits grauweifi waren ; diese

6 Blatter waren alle ungeteilt
und ganzrandig; das 7. Blatt und
die folgenden waren meist weiC

:

ersteres (oberseits noch fi)

aufier einem stumpfen Zahn jeder-

ganzrandig, das 8.—10. Blattseits

(beiderseits

fa

weifi) waren leier-

rmig-fiederteiirg, mit 2-5 Ab-
schnitten jederseits. (Die in der Ab-
bildung sichtbaren kleinen ganz-
randigen Blatter sind blattwiiikel-

standige Seitentriebe, die mit ganzran- ^^!^^f^^^^^.
aigen, aber sofort mit weiflen Blat-

tern beginnen.)

Keimpti von Centaurea

Gr. Die Punktierung deutet die spinn-

webige Behaarung der Primarblatter an.

533 Tage nach der Aussaat (7. Oktober 1919): Die 9 Exemplare,
aie za dieser Zeit noch lebten, zeigteo folgende Beschaffenheit

:

2 Stuck unverzweigt, alle Blatter ungeteilt und ganz-

ndig;

3 Stuck mit Seitentrieben, alle Blatter ungeteilt und ganz-

ra

randig;

1 Stuck mit Seitentrieben, die, wie der Haupttrieb, lauter

"ngeteilte, zum Teil ganzrandige, zum grofieren Teil Blatter mit

schwachen stumpfen Zahnen (meist mehr als zwei jederseits) hatten
;

; die untersten Blatter (soweit noch1 Stack unverzweigt
envorhanden) ungeteilt und ganzrandig, die (zahlreicheren) raittler

leierformig-fiederteilig, mit 1—2 (selten einem dritten, zahn-

formigen) Abschnitt jederseits, bisweilen unsymmetrisch ; selten Ah-
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schnitte, alle oder zum Teil, durch schwache, stumpfe Zahne angedeutet

;

die obersten Blatter weniger geteilt als die mittleren oder gezahnt.

2 Stiick mit Seitentrieben ; Blatter des Haupttriebes wie

bei dem unverzweigt'en Stuck; diejenigen der Seitentriebe alle

ungeteilt, meist ganzrandig, selten mit 1 oder 2 schwachen, stumpfen

Zahnen.

764 Tage nach der Aussaat (25. Mai 1920) : Von den erwahntea

9 Exemplaren hat eines der drei mit Seitentrieben nnd lauter ungeteilten

Blattern einen bliihenden Stengel getrieben, mit einem Endkopf (Knospe)

und einem viel kleineren Seitenkopf. — Bei dem nachsten Stiick (siehe

fzahlung)

leierformig.

resp. geteilt-

Centaurea ragttsina :

Aussaat: 2. September 1918.

30 Tage nach der Aussaat (1. Oktober 1918) : Wie C. lungensis.

Primarblatter noch sehr klein, daher Behaarung dichter erscheinend.

256 Tage nach der Aussaat (15. Mai 1919) : An dem einzigen

eingelegten Exemplar (Habitus wohl wegen zu grofler Feuchtigkeit und

Lichtmangel beim Uberwintern abnorm !) lauter ungeteilte, ganzrandige
Blatter (aufeinanderfolgend grun — grungrau — grau).

300 Tage nach der Aussaat (28. Juni 1919) : Alle 8 an diesem
Tage noch lebenden Exemplare ungefahr von gleicher GroCe ;

unterste
Blatter ungeteilt und ganzrandig, die iibrigen (die Mehrzahl)
fiederlappig- bis fiederteilig-leierfarmig

; an dem eingelegten

Exemplar (Taf. II, Fig. 7) hatte der Haupttrieb 3 sehr kleine grttne und

2 grofiere graugrflne, UDgeteilte und ganzrandige Blatter ; ihnen folgte

ein graugrunes Blatt, das jederseits einen kurzen, lappenartigen Zabn
zeigte

;
die anderen Blatter waren grau bis weifi, gelappt- bis geteilt-leier-

formig, jederseits mit 2 bis 4 Abschnitten. (Der in der Achsel des

+
!

ungeteiltes, ganzrandiges und zwei weifle Blatter, von denen eines

jederseits einen kurzen, lappenartigen Zahn besafi, das andere gelappt-
bis geteilt-leierformig war. Die Seitentriebblatter sind mit — bezeichnet

1
).)

x
)
Die Erreichung dieses Stadiums dauerte bei diesem Versuch nur deshalb so

iange, weil die Aussaat im Herbst erfolgte. Schon 1917 hatte ich Achenen voa
Herbarexemplarea aus den Jahren zwiscben 1880 und 1912 angebaut. Nur diejenigen
aus dem Jahre 1912 gingen auf; sie stammten von Pflanzen aus Spalato und
Pelagosa grande - Aussaat am 9. Mai 1917. Nach 101 Tagen (am 17. August 191?)
mu&te der Versuch wegen SchneckenfraGes abgebrochen werden. Ein Exemplar hatte
lauter ungeteilte, teils ganzrandige, toils sehr schwach gezahnte, die beiden anderen
tei s ganzrandige. teils leierformige Blatter, so dali dieses Stadium schon im dritten
leU der Zeit erreicht worden war.
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401 und 411 Tage nach der Aussaat (7. und 17. Oktober 1919) :

Bei den 7 noch lebenden Exemplaren die meisten Blatter
fiederteilig, zum Teil mit wieder gelappten oder geteilten Abschnitten.
nicht leierformig; die wenigen leierfonnigen mit gezahntem oder
gelapptem Endabschnitt. (Bei einem Exemplar ein Seitentrieb mit lauter

ungeteilten und meist ganzrandigen Blattern [eines schwach gezahnt]

;

bei eiDem anderen zwei Seitentriebe mit einigen dreilappig-Jeierformigen
Blattern.)

632 Tage nach der Aussaat (25. Mai 1920) zeigten die noch vor-
handenen 4 Exemplare, die iibrigens infolge des Gberwinterns im Kalt-
haus auffallend hoch aufgeschossen wareD, sowohl am Haupt-, als auch
an Seitentrieben auffallig viele leierformige und ungeteilte junge Blatter.

Aus de n angefiihrten Beobachtungen ergibt sich folgendes

:

1. Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri, C. langensis subsp.
Padelini und C. ragusina bilden in bezug auf die Gestalt ihrer
Laubblatter eine ziemlich luckenlose raorphologisehe Reihe.
Denn, obwohl sie sich — auch wenn man von der vollstandigen Trennung
der Verbreitungsgebiete der beiden Hauptarten absieht — stets unzweifel-
haft voneinander unterscheiden lasseo, so gibt es doch bei der in der
Mitte stehenden subsp. Padelini einerseits alle Ubergange von unge-

teilten und ganzrandigen zu fiederteilig-leierformigen Blattern, anderseits

Komraen die starkst geteilten Blatter dieser Form den schwachst geteilten

(schwach leierfonnigen) der C. ragusina auCerordentlich nahe (Taf. II,

*'g- 2 und 3). Das Prinzip dieser Reihe ist also zunehmende Teilung,
dl e schliefilich auch den Endlappen ergreift und in der Bildung yoq

Abschnitten zweiter Ordnung ihren Hohepunkt erreicht.

2. Eine ganz analoge Reihe zeigt aber auch die Onto-
genese von C. lungensis var. Padelini und C. ragusina, indem- bei

ersterer jede junge Pflanze, jeder Seitentrieb und ofter sogar der all-

Jahrliche Zuwachs jedes Triebes mit ungeteilten, ganzrandigen Blattern

beginnt, also gewissermaCen durch ein „Baumgartneri-Stadium" hin-

durchgeht. Bei C. ragusina macht jede junge Pflanze, indem sie zuerst

ungeteilte, ganzrandige, dann leierformige Blatter entwickelt, zuerst ein

»Baumgartneri-a
, dann ein „Pa<Mj'm'-Stadium" durch. Es scheint, dafi

auch die Seitentriebe, wenigstens bei jungen Pflanzen, diese Stadien

Passieren; dagegen entwickeln die Triebe, wenn sie einmal das „ragusina-

Stadium" erreicht haben, nur mehr fiederteilige, nicht leierformige
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pi

Blatter. Die damit nicht ganz (ibereinstimraenden Befunde, die S. 103,

Abs. 2, mitgeteilt wurden, betreffen nicht normal entwickelte Pflanzen
1

).

3. Die Phylogenie der drei Formen betreffend, mufi zunachst

festgestellt werden, daC — wie die Kulturversuche zeigen — die Erb-

lichkeit der charakteristischen Blattmerkmale bei C.ragasina

auCer Zweifel steht; dagegen ist das Eesultat bei den beiden Subspezies

von C. lungensis nicht ganz eindeutig. Wahrend — wie zu erwarten

war — die kultivierten Exemplare der subsp. Baumgartneri nach

533 Tagen durchaus ungeteilte and fast lauter ganzrandige Blatter auf-

wiesen 8
), zeigten nach derselben Zeit von neun Exemplaren der subsp.

Padelini nicht weniger als sechs ebenfalls lauter ungeteilte und unter diesen

nur eines eine Anzahl schwachgezahnte, soost aber — wie die funf

anderen — ganzrandige Blatter, wahrend nur bei drei Stiicken ein Teil

der Blatter leierformig war; nur diese — ein Drittel der Gesamtzahl —
hatten das „Padeh'ni-Stadium a

erreicht. Dieses Ergebnis kann wegen

der oben beschriebenen sorgfaltigen Behandluog des Saatgutes nicht in

einer Vermeugung der Achenen der beiden Subspezies seinen Grund

haben, auch die so beliebte „Etikettenverwechslung" ware bei 66 h
„Ausnahmen u

eine zu kuhne Annahme. Vielmehr laBt der Vorgang zwei

Erklarungen zu, die iibrigens auch nebeneinander — fur einen Teil der

Exemplare die eine, fur den anderen die zweite — moglich sind. Von

einigen Exemplaren, namentlich den schwacheren, kann man namlich

erwarten, dafi sie das „Padehm-Stadium" noch erreichen werden

;

dafur spricht auch der Umstand, daC nach 432-tagiger Kultur 7 Exem-

plare auf dem ^aww^artwen-Stadium" standen, nach 533 Tagen n«r

mehr 6, nach 764 Tagen 5. — Es scheint nun aber auch folgendes moglich:

Nach den Angaben von A. Padelin wachsen die beiden Subspezies an

dem Standort, von dem das ganze Material stammt, „vicine, ed auche

vicinissime", „miste a piccola distauza", also durcheinander, aber doch

so, daC nicht etwa aus einem Stock beiderlei Zweige entspringen, was

ubrigens durch genaue Betrachtung der beiden ganzen Stocke, die m»r

vorliegen, bestatigt wird. Da sind nun Bastardbestaubungen gewifi sehr

x
) Bemerkenswert ist auch der Umstaad, dafi bei alien drei Formen die jungsten

Blatter junger Pflanzen schwacher behaart sind als die spateren und dali die Be-

haarung allmahlich fortschreitend zunimmt, so daB diese Primarblatter erwachsen noch

nicht weiB aussehen, sondern der Reihe nach grun — graugrun — grau in verschie-

denen Abstufungen, wobei die Unterseite stets dichter behaart und daher lichter ist

als die Oberseite. Die endgiltige Dichte der Behaarung, die in der weiOen Farbung
der erwachsenen Blatter zum Ausdruck kommt, wurde bei den hier abgebildeten

jungen Pflanzen von subsp. Padelini und C ragusina erst im „Pade/i;n-Stadium*
errexcht, und zwar bei ersterer schon mit einem sehwach gezahnten Blatt (Tafel U,

Fig. 6).

*) Vergl. das Ergebnis nach 764 tagiger Kultur (S. 100, letzter Absatz).
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hating, und ein Teil der Aehenen hat gewiB Bastardnatur. Macht man
nun die Annahme, deren Beweis allerdings derzeit nicht moglich ist,

daG das Merkmal „lauter ungeteilte und ganzrandige Blatter" iiber „teils

ungeteilte und ganzrandige, teils leierformige Blatter" dorainiert, so ware
es ganz wool moglich, dafi die aus solchen Bastardfruchten entstehenden
Stucke samtlich das Aussehen der subsp. Baumgartmri haben 1

). Es
scheint nun also kein Grund vorhanden zu sein, an der erblichen
Konstanz der Merkraale der beiden Formen zu zweifeln, und darum,
sowie weil sie durcheinanderwachsen, vora EinfluC verschiedener Stand-
ortsbedingungen also nicht die Rede sein kann, habe ich sie nicht als

Varietaten, sondern als Subspezies bezeichnet. Wenn daneben C. ragu-
sina als eigene Art aufrechterhalten wird, so ist dies sicher bereehtigt;

denn als fertige, bluhbare Pflanze ist sie von subsp. Padelini starker

verschieden als diese von subsp. Baiimgartneri; uberdies bewohnt sie

em von dem gemeinsamen der beiden Subspezies vollig getrenntes Ver-

breitungsgebiet.

Es entsteht nun noch die Frage, wie wir uns den pbylogeneti-
schen Zusammenhang der drei Formen vorstellen sollen. DaC sie

sehr nahe verwandt sind, ist zweifellos, liegen ja doch die Unterschiede
fast nur im UmriG der Blattflache, und das Verhalten, besonders die

Aufeinanderfolge, der verschiedenen Blattformen in der Ontogenese be-

statigt dies. Man konnte nun meinen, die Form mit der einfachsten

und zugleieh den Primarbiattern entsprechenden Blattgestalt — subsp.

-Bautngartncri — sei die ursprungliche Form (oder stehe einer Urform
nahe), C. ragusina sei die am starksten abgeleitete. Fur diese Behauptung
JaCt sich aber keinerlei Sttltze finden, auch nicht im Verhalten der ver-

wandten Arten, die fast alle fiederteilige Blatter haben. Die umgekehrte

Annahme hat schon aus dem zuletzt erwahnten Grunde mehr Wahr-

scheinliehkeit fur sich; danach ware der Typus der C. ragusina der

Phylogenetisch alteste; aus ihm hatten sich die beiden aoderen

Formen herausgebildet, und es lage ein Fall von „Blutenreife einer

Jugendform" vor und zwar nach der Einteilung, die Diels in seinem

*) Der fast vollig einheitliche Ausfall der Kulturen aus Fruchten der subsp. Baum-
gartneri spricht aueh fur die Wabrscheinliehkeit dieser Annahme. Denn wenn selbst

«n Teil der Exemplare, von denen sie stammen, nur auBerlich wie subsp. Baumgartmri

aussieht, in Wirklichkeit aber hybrider Natur ist, oder wenn wenigstens die Friichte

™m Teil Bastardnatur besitzen, ist die Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer

Pflanze von der Erscheinung der subsp. Baiimgartneri mindestens eben so grofc, in den

meisten Fallen aber groGer. Bei einer geringen Zahl von Samlingen aus Fruchten

T°n Exemplaren mit der Tracht der subsp. Baumgartneri biaucht also durchaus

Reiner aufzutreten, der wie subsp. Padelini aussieht. tJbrigens kann dieses Stadium

°ei ein oder dem andern Samling noch immer erreicht werden. (Bei einem ist es

tatsachlich geschehen; vgl. S. 100, letzter Absatz.)

Osterr. botan. Zeitsehrift, 1920, Heft 4-6.
-
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bekannten Buchetrifft, eine nHeteroblastie mit gehemmten Primarblattern".

Ungiinstig wirkende Faktoren der AuGenwelt werden wir fiir das „vor-

zeitige Bltthen" der beiden Subspezies kaurn verantwortlieh machen

konnen; denn keine der beiden raacht irgendwie den Eindruck einer

reduzierten Pflanze gegeniiber G. ragusina, und ebensowenig lafit sich

etwas derartiges fiir subsp. Baumgartneri gegeniiber Padelini behaupten.

Auch - die Standortsverhaltnisse sind mindestens sehr ahnlich — Steil-

absturze in Meeresnahe. Das Gesamtklima (nicht das lokale dieser Ab-

stiirze, iiber das wir nichts wissen) des Siidteiles der Insel Lunga, der

Heimat der beiden Subspezies, ist (nach Vcfrgleich zwischen Zara und

Lesina) um 2—3° kiihler als dasjenige des etwa einen Breitegrad siid-

licher gelegenen Verbreitungszentruras der C. ragusina; aber gerade der

Gesamtcharakter der Geholzflora, wie ihn uns J. Baumgartner (a. a. 0..

S. 8) schildert, besonders aber das Hinaufreichen der ausgesprochen

siiddalmatinischen Strandfohre auf die Hohen von Siid-Lunga, zeigt eher

wie auch Baumgartner meint — „dafi es sich hier um ein an

gunstiger Stelle weit vorgeschobenes Vorkommen sudlicher Arten handelt".

Es geht also Dicht an, eine Abkiirzung der Vegetationszeit oder dgl. fur

das vorzeitige Bliihbarwerden der G. lungensis verantwortlich zu machen;

wir miissen uns vielmehr mit den Tatsachen begniigen.

Zura Schlufi mochte ich noch einige Beobachtungen und Literatur-

stellen anfuhren, die das in meiner ersten Arbeit Angefuhrte erganzen-

Die Exemplare der C. ragusina von dem Eiland Mellisello
(Brusnik) haben auflfallend breite, manehmal fast kreisrunde, daher

einander (bei gepreCten Esemplaren) stark deekende Abschnitte und

machen daher den Eindruck grofierer Cppigkeit1
). Vielleicht ist das aut

den Standort zuriickzufuhren, der — wie schon seinerzeit 'erwahnt
in zwei Punkten von fast alien andern Standorten der Pflanze abweicht

;

die Felsen bestehen nicht aus Kalk, sondern aus dem an sich sehr

kalkarmen (6—8% C0
2) Eruptivgestein Augitdiorit2

), und die Pflanze

wactslr— da see warts gewendete Absturze fehlen — nur an den im

Innern des Scoglio gelegenen Felswanden der Schluchten.

!) Dies ist schon G.C. Spreitzenhof er aufgefalien, der bei Schilderung der

\ egetation von Mellisello, a. a. 0., S.101, C. ragusina Bmit sehr breit gelappten Blattern*
erwahnt.

2
)
H. Vetters, der Mellisello geologisch untersucht hat, macht mich darauf

aufmerksam, dali auf Mellisello ein junges Augitdioritkonglomerat mit kalkigem
Bmdemitte sehr verbreitet ist und oft dem reineu Eruptivgestein aufliegt. Es ist

daher moghch, daB C. ragusina in kalkerffillten Spalten wurzelt oder daB darin
wemgstens kalkhakiges Wasser zirkuliert.
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Den Angaben iiber die Verbreitung der C. ragusina in
Siiddalrnatien ist folgendes hinzuzufiigen*: Auf der Insel Lesina
kommt die Pflanze — wie ieh schon seinerzeit andeutete — wohl auch
aufierhalb der naheren Uragebung der im Sudwesten der Insel gelegenen
Stadt Lesina vor. Der von E. Sagorski (a. a. 0., S. 18) angefuhrte Standort

» • • etwa 20 Minuten vom Ende der Anlagen am Meere bei der
Stadt entfernt", gehort zwar noch zu dieser naheren Umgebung; dagegen

W
* locus classicus.

&rcitunjspeSfe/

GrvnzcJt des adrrctc'iscte/z

im Miocaen
zrn Piiocaen
im Diluvium

S I

-**

/

QfJlcxyusai

KfMa.7usa -

Abb 7. Karte der Verbreitung von Centa rea lungensis und C.

Bezeichnung der ehemaligen Landgrenzen bezieht sich auf die

Centaurea-Studien.)

ragusina. (Die

zweite dieser

scheinen die Angaben auf Herbaretiketten 1

) : „Felsen einer Bucht auf

der Westseite der Iosel Lesina" (leg. Spreitzenbofer, 31. Mai 1876)
und „Pharia", d. i. der antike Name fur das im Nordwesten der Iusel

gelegene Cittavecchia (leg. Botteri), zu beweisen, dafi unsere Pflanze

im ganzen westlichsten Teil der Insel vorkommt. Jedenfalls ist eine

*) Beide im Herbar des Wiener Naturhistorischen Museums.

>



108

neuerliche Feststellung der Verbreitung auf Lesina erwiinscht. — Zu den

Angaben fiber das angebliche Vorkommen im Gebiet von Ragusa

raochte ich bemerken, daC im Herbar der zoologisch-botanischea Ge-

sellschaft in Wien ein Exemplar „Mauern von Ragusa (Welden)" and

im Herbar des Wiener Naturhistorischen Museums eines mit der ge-

druckten Etikette „Prope Ragusam. Junio. Unio itineraria. 1829" *) liegt.

In den Jahrgancren 1829 und 1830 der „Florau findet sich die Mit-

teiluDg, dafi Petter und Welden im Jahre 1829 fur den „Nafur-

bistorischen Reiseverein in Wfirttemberg" in Dalmatien gesamraelt

haben ;" ersterer bietet auch C. ragusina an, aber ttber den Standort ist

nichts Naheres zu erfahren. Das alles lafit die bereits ausgesprochene

Vermutung, C. ragusina mochte hn Gebiet von Ragusa doeh noch zu

finden sein, nocb berechtigter erscheioen. Icb selbst habe die Pflanze

in den Steilabfallen der Kiiste zwischen Ragusa und Ra<msavecchia von

der Kttstenstrafie aus im Juni 1917 ebenso eifrig als vergeblicb gesucht.

AusderUmgebungvonSpalatogibtH. Lindberg(a. a. 0., S. 114)

als Standort „Ba6vice, in fissuris rupium juxta mare" an ; der Punkt

ist auf der Spezialkarte nicht auffindbar, aber von den bereits genannten

Standorten sieher nicht weit entfernt. Ebensowenig ist die von Spreitzen-
hofer auf Herbaretiketfen (Herbarien der zoologisch-botanischen Ge-

sellschaft) und a. a. 0., S. 99, angeffihrte Bucht Salbona der Ins el Busi
auf der Spezialkarte zu finden ; es ist jedoch fast sieher die in &*
Westkfiste der Insel einschneidende Bucht Sabunara gemeint.

Meine fortgesetzten Versuche, fiber das angebliche Vorkommen
von C. ragusina auf den Balearen etwas Positives zu erfahren, haben

wiederum dazu geffihrt, daG doeh nur die Vermutung bleibt, die Pflanze

sei einmal dort irgendwo verwildert angetroffen worden. Die brieflichen

Mitteilungen von 0. Feucht und M. Rikli fiber die bereits in meiner
ersten Arbeit erwahnte Beschaffenbeit des Parkes von Miramare aut

Mallorca lassen nach wie vor ein subspootanes Auftreten der leicbt

verwildernden Pflanze als moglich erscheinen. 0. Stapf teilt mir mit,

daC in dem an Bourgeau'sehen Exsiccaten reichen Herbarium in Kew
em solches von C. ragusina nicht vorhanden ist, und dafi auch keifl

anderes Exemplar von den Balearen dort vorlie<rt Auch P. Porta
erwahnt (a. a. 0., S. 310) die Pflanze nicht. (Ein TeU der in dieser Arbeit

auf S. 278 und 290 ff. genannten Literatur war mir nicht zuganglicb-)

Uber die Verbreitung der beiden Subspezies der aiungensis
ergeben die brieflichen Mitteilungen von A. Padelin noch folgendes:
Der in der alten Diagnose genannte Joeus classicus" der var. Baum-

J
) Mehrere Exemplare mit der gleichen Etikette nach 0. Stapfs Mitteilung

m Herbarium in Kew.





Ginzberger A., Adriatische Centaurea-Arten,
Tafel II

terr. botan. Zeitschrift, 1920 LicUdrurk v. Max Jaffe, Wien
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gartneri ist richtig „Grpascak" zu schreiben ; von dorther stammt alles
von Padelin geschickte Material; er ist also auch der locus classicus

der var. Padelini, deren erste Exemplare Ende Mai, Anfang Juni 1916
gesammelt wurden. Die beiden Subspezies wachsen hier durcheinander-

gemischt. Padelin beobachtete C. lungensis auch an anderen diesem
Punkt benachbarten Stellen uberall an seeseitigen Felsabsturzen, u. zw.

in der Bucht Cuska duboka, die zu dem tief in das Sudostende der

Insel Lunga einschneidenden Meerbusen Tajer gehort '); hier soil nur

subsp. Padelini vorkommen. Aufierdem findet sich C. lungensis auch an

anderen Steilabsturzen der Insel Lunga sowie der Eilande, welche die

Iusel Incoronata, die langgestreckte stidostliche Fortsetzung von Lunga,
an ihrer gegen das offene Meer gerichteten Sudwestseite begleiten ; welche

der beiden Subspezies hier wachst, ist mir nicht ganz klar geworden.

Schliefiiich sei noch erwahnt, daft die so aufterordentlich auffallende

C. lungensis subsp. Baumgartneri steril einer nicht bltihenden Inula

Candida recht ithnlich sieht ; doch ist bei letzterer (in getrocknetem

Zustande) der Filz der Blatter wenigstens unterseits gelblichweifi, nicht,

wie bei der Centaurea, reinweift bis blaulichweift ; ferner ist bei den

Blattern der Inula das feinere Adernetz sehr deutlich, bei der Centaurea

(auch getrocknet) unsichtbar.

Erklarung der Tafel II.

Fig. l : Centaurea lungensis subsp. Baumgartneri,
Fig. 2: C. lungensis subsp. Padelini) beide am locus classicus gesammelt im Mai-

Juni 1916.

Fig. 3 und 4: C. ragusina, erstere mit schwacher, letztere mit starker geteilten

Blattern, beide vom Mte. Marijan bei Spalato (alte Herbarexemplare).

Fig. 5 und 6: Junge Pflanzen von C. lungensis subsp. Padelini, kultiviert, erstere 95,

letztere 432 Tage alt.

pig- 7 : Junge Pflanze von C. ragusina, 300 Tage alt.

Alle Figuren dreimal verkleinert.

Die z. T. recht schwierige Preparation der hier abgebildeten Herbarexemplare fiihrte

I. Dorfler aus.
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Uber Eiweifikristalloide in den Zellkernen von Albuea.
Von Dr. R. F. Solla (Pola).

(Aus dem pflanzenpbysiologischen Institute der Universitat Graz.)

(Mit 6 Textabbildungen.)

Sehon im Jahre 1897 machte Raeiborski auf das Vorkommen
von EiweiGkristalloideu bei Albuea (Liliaceae) aufmerksam *)• Seine An-
gaben besebranken sich auf eine kurze Notiz: „Ein giinstiges Demon-
strationsobjekt fur Zellkernkristalloide und ihre Entstehung in den Eiweifi-

vakuolen des Zellkerns liefern die Epidermiszellen der Perigonblatter der

kultivierten Albuca-Arten. Man braueht keine Fixation oder Farbung
der Objekte und kann in denselben Zellen noeh die Elaioplasten deraon-
strieren." Diese Mitteilung fand wohl wegen ihrer fragmentarischen Kiirze
keine weitere Beachtung in der Literatur, verdient solche aber urn so

raehr, als derartige Kerneinschlusse bei Monokotylen nicht gerade haufig
beobachtet wurden. In der neuesten Zusamraenstellung des Vorkommens

._ ) „„
(Leit geb), Seilla (Huie), Musa und Nerine

*) Flora, 83. Bd. (Marburg 1897
, S. 75.

Gallon ia

folia (M

J Molisch H., Mikrochemie der Pflanzen (Jena 1913), S. 329.
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terner Hyacinthus 1
) und Fruchtknotenwand von Ornithogalum

caudatum 2
).

Ich vermag, nach einer Untersuchung mehrerer Monokotylen, obige

Reihe noch durch folgende Arten zu erganzen: Chlorophytum comosum

;

in den Epiderraiszellen alter und junger Laubblatter fuhren die groGen

kugeligen Zellkerne, selbst jene der Spaltoffnungs-SchlieBzellen, ein

prismatisches oder zuweilen viereckiges Kristalloid. Die Kristalloide messen

lOXoji, die Kerne 35 X 28 (x (Abb. 1 a)
3
).

Agapanthus umbellatus. In den kleinen Kernen der Oberhautzellen

junger Laubblatter treten streifen- bis bandforraige, selten tafelartig aus-

sehende Einschlusse auf, welche sich den Eeaktionen gegentiber wie

EiweiGkristalloide verhielten; sie mafien durchschnittlich 5 X 2 ft, bei

einer Kerngrofie von 11 ft Durchmesser.

a b

Abb. 1.

a) Kerne aus den Oberhautzellen der Laubblatter von Chlorophytum comosum.

b) Desgleichen von Allium Porrum mit deutlichen Kristalleinschlussen.

Allium Porrum. In den Kernen der Oberhautzellen des Blattes, die

eine langliche Gestalt angenommen haben, beraerkt man Einschlusse,

welche mitunter die typische Gestalt stabformiger Kristalloide aufweisen

und die EiweiCreaktion geben (Abb. 1 6). Die Einschlusse messen durch-

schnittlich 7 X 4 ft, die Kerne 16 X 14 {*• In kugeligen Zellkernen beob-

achtete ich ahnliche Korper nicht.

Eine eingehende Untersuchung dieser Vorkommnisse lag nicht im

Plane dieser Arbeit, hingegen schien eine genauere Untersuchung der

Form und VerteiIoDgderKernkristalloideTonil/6i«rfl wiinschenswert, welche

4eh wegen ihrer auffallenden Grofie als Demonstrationsmaterial besonders

eignen und sich als solches am hiesigen Institute seit Jahren bewahrten.

TT^mann 0., Pflanzenmikrochemie (Berlin 1913), S. 478. - Andere Autoren,

namentlich A. Zimmermann (fiber die Proteinkristalloide, in Beitr. z. Morphol u.

Physiol, der Pflanzenzelle, I, pag. 122), schlielien Hyacinthus ortentahs aus, mit be-

sonderem Nachdruck gegenuber der nahe verwandten Galtoma canchcans.

2
) StraGburger E., Botaa. Praktikum (1897), Pens. IV.

3
) Alle Figuren sind mit dem Zeichenapparate unter Beniitzung von Reicherts

°bj. 8 a und Ok. IV entworfen.
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In den griinen Teilen alter Blatter von A. fastigiata sind die Zell-

kerne groB, 11—15 fi, kugelig oder aueh langlich (Abb. 2, I). Die Kern-
masse ist hyalin, zuweilen aber feinkornig. In jedera Kerne befinden sich

zwei bis drei unter einem Winkel zusammenschliefiende breite Stabchen.
von der Lange des Kerndurchmessers und zwischen 10—12 ,u schwankend.
Sie sind stets seharfgerandet und horaogen. Ganz ahnliche Gebilde komraen
auch in den Kernen der Trichome an den Brattrandern vor. Nicht selten

sind die stabfSrmigen Kristalloide an einem Ende breiter und scheinbar
gespalten. In den griinen, an die verwesende Spitze unmittelbar angrenzen-
den Partien des Laubblattes ist dieKernform limonenahnlich, die stabchen-
formigen Kristalloide darin sehr lang, gewiCermaCen uber die Kernmasse

I I
Abb. 2.

I Zellkeme aus der Epidermis griiner Blatter Toa Albuca fastigiata
II Dasselbe an Stellen, die an yerwesende Blattpartien angrenzen.

(Abb In den Kernen der Spalt-_„ „wu^ u j ^xxwm. a, 11;. — ±n ueu i\eiiieii uei vjya»

offnungs-Schliefizellen war ein Kristalioid nur hin und wieder zu bemerken.

In dem Epithel der Perigonblatter liegen die meisten Kristalloide
exzentrisch und scheinen dem Kerne seitlicb angewaehsen, langer
als dieser (Abb. 3). In der Kernmasse traten auch noch kleine kugelige
Korperchen auf, die sich mit Saure-Fuchsin ebenfalls rot farbten.

Bei A. Nelsoni finden sich ganz ahnliche Verhaltnisse vor:
uur sind die Kerne sowie die Kristalloide viel groGer, niemals aber
ragen letztere uber die Kernmasse hinaus. Die Kristalloide von A. Nelsoni
sind vorwiegend prismatisch, zuweilen tafelformig, oder sehen wie
Khombusflachen aus. (Abb Durch verschiedene Stellung i»

A pa

X) VgL
n
Zimmermann

»
Uber die Proteinkristalloide (Beitr. z. Morphol. u. Pbp.

d. Pflanzenzelle, Bd. I, 1893), S. 73.

kw .^.^^^.'""'^^PWsclienSysteme sie angehoren inogen, lieB sich ihrer

no™ JT T \
ermUteln

'
da eine Winkelmessung nicht einwandfiei vorge-

aucb nichTl" H % f PrafUUg ihfeS VerhalteQ9 im Polariderten Liehte war

aufierhall?£V$ 'n* *" ZeUhaut Sdhst auf ™arisation reagierte und freie,
anfierhalb der ZeUe auftretende Kerne mir bei keinem Praparate rorgekommen sind.



113

Zel
1
kerne gewahren sie mitunter den Eindruok von dtinnen oder

dickeren Stabchen, von verzerrten oder verwachsenen Forraen. An einera
Ende erweiterte, und hier scheinbar gespaltene Formen sind ebenfalls
nicht selten beobachtet worden. Die Kristalloide sind stets von einem
kleineren oder (Vakuole) der mehr oder
weniger zentral, selten wandstandig ist.

Zu jeder Jahreszeit fand ich die Kristalloide in

den Zellkernen vor, stets in den typischen Formen.
Sie sind in ausgewaehsenen Organen den Oberhaut-
zellen ausschlieOlich eigen; doch fehlen sie hier, rait

^
vereinzelten Ausnahmen tiele), den Spalt- Abb. 3.

offnungs-SchlieDzellen. Sowie die Oberseite und die Zellkern mit Kristal-

Unterseite der LaubblStter anatomisch nahezu identisch
loid ¥0* dem^ ithel

gebaut sind, so zeigen

diesbezQglich gar keinen Unterschied.

auch die Zellkernkristalloide
eines Perigonblattes

von Albuca fasti-

giata.

Im ganzen und grofien sind die Oberhautzellen der alteren und
altesten Laubblatter nur im basalen Teile mit kristalloidfubrenden

Kernen versehen, wahrend nach der Mitte zu derartige Kerne seltener

werden; nahe der Spitze aber, wo die Zellkerne schon senile Er-

I. Kerne von Albuca Nelsoni, Oberhautzellen

der auBeren Zwiebelschalen:

a) mit mehreren Kristalloiden (Kanten-

lage)

;

b) feinkorniger Kern mit groBer Vakuole,

Kristalloid den Durchmesser aus-

fiillend.

II. Kernkristalloide aus Oberhautzellen der

jungsten Blatter von A. Nelsoni:

a, b, c) Pinakoid;

d) Prismenflache;

e, f) Kantenlage.

/

a. i * c

d e f
Abb. 4.

scheinungen erkennen lieCen, konnte keine Spur von Kristalloiden mehr

wahrgenommen werden. Dagegen fuhrten die Zellen der Gesamtoberhaut
der jungeren Blatter an beliebiger Stelle iramer Kerne mit Kristalloiden.

sei es in der Ein- oder noch haufiger in der Mehrzahl, in paralieler

fiei diesem Anlasse ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn tTniv.-Prof. Dr. Kud.

Scharizer, in dessen Laboratorium die kristallographischen Untersuchungen vorge-

nommen wurden, fiir sein liebenswnrdiges Entgegenkommen auch hier meinen ver-

bindliehsten Dank zu erneuern.
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oder in sich kreuzender Orientierung. Ira grunen Schafte besitzen die

Epidermiszellen Kerne mit stabformigen, parallel gelagerten Kristalloiden;

bisweilen sind letztere kurz, gedrungen, in Reihen nebeneinander. Nach

dem Verbluhen der Pflanze fand ich k.

mehr vor. Der Bliitenstiel zeigte norraale Kristalloide und zuweilen

Gruppen davon in den Oberhautzellen, selbst in den SchlieGzellen, manch-

zeigenmal selbst in den Grundgewebszellen. In den Deckblattern

sich Kerne mit zwei bis mehreren stab- bis prismenformigen Kristallo-

iden. (Abb. 5.) In den Perigonblattern sind sie oft spindelformig oder

weisen eine andere der schon geschilderten Formen auf. Auch in den

Zellkernen der Oberhaut der Fila-

mente und der Nektarien kommen

Lage ver-

a 6

grofie, nach Form und

schiedene Kristalloide vor, welche in

den Oberhaut-Zellkernen von Griffel

und Fruchtknoten bald prismatisch,

bald spindelformig erscheinen. Im

Abb. 5.

Grundgewebe des Fruchtknotens

fand ich keine Kerne mit Kristalloi-

ZeUkerne aus der Epidermis des Deck- den, ebensowenig in den Zellen der.

Scheidewande, auch nicht in den-

ausgewachsenen Narbenpapillen, wohl

des Griffels.

blattes von Albtica Nelsoni.

a) Kristalloide auch in der Kernmasse
auBerhalb der Vakuole:

im Grundgewebe6) der Kern von Elaioplasten umgeben* a^er

(Abb. 6 a.)

Auch im Epiblem der Wurzeln, selbst der oberflachlich kriechenden

und chlorophyllfuhrenden Seitenwiirzelehen, bleiben die Zelikerne immer

kristalloidfrei.

Stets fflhren die Zelikerne der Oberhaut auf beiden Seiten der die

oberirdische Zwiebel bergenden Blattbasen kurze, dicke, balkenformige
Kristalloide im Inhalte, einzeln oder bis zu drei ubereinander, seltener stab-

chendtinn, zuweilen von der Lange des Kerndurehmessers. Selbst bei den

in der Zwiebel eingeschlossenen, noch nicht ausgewachsenen Laub-
blattern sind in den Kernen der Epidermiszellen Kristalloide beraerk-

bar. Dagegen sind die Kerne in den Grundgewebszellen des Zwiebel-
kuchens ohne Kristalloide.

Mehrere der auGeren Zwiebelschalen wurden abgeschnitten und
zura Treiben gezwungen. Nach einigen Monaten erhielt° man aus ihnen
etliche adventive Sprossen. Die Zelikerne in der Oberhaut jener be-

hielten die ganze Zeit iiber und selbst nach dem Sprossen ihre

Kristalloide ganz unverandert in Form und GroGe; diese sind also trotz

der ansehnliehen Neubildung von Organen nicht aufgebraucht worden.
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Dagegen waren in den Kernen des Kallusgewebes niemals Kristalloide

zu sehen.

Die Untersuchung von Vegetationspunkten lehrte folgendes : In

den nachstjahrigen, am Zwiebelkuchen angelegten Trieben waren im

Dermatogen verhaltnismaCig groGe Kerne mit deutlichen Kristalloiden

zu sehen (Abb. 6 b) ; aber auch die inneren Elemente des Vegetations*

kegels weisen schon knapp unter dem auCersten Scheitel hin und

wieder Kristalloide im Kern auf. Gelegentlich dieser Untersuchungen

wurden auch Kernteilungsphasen beobachtet In zwei Fallen der Vor-

phase wurden dabei noch Kristalloide gesehen, in einem dritten Falle

aber keine ; in zwei Fallen der Metaphase waren keine Kristalloide zu

sehen. Es durften somit letztere wahrend der Mitose aufgebraucht

werden *).

In den in Entwicklung begriffeuen Organen einer jungen Bluten-

knospe (von HanfgroCe) wurden beobachtet: in den Oberhaut- und in

a b c

Abb. 6,

a) Zwei Zellkeme aus dem Grundgewebe des Griffels einer sehr jungen Blfitenknospe

von Albuca Nelsoni.

o) Dermatogenzellen der Blattanlage in der Vegetationsspitze von Albuca Nelsoni.

c) Zellkeme aus dem jungen Mesophyll.

den Grundgewebszellen der Tepalen des oftern grofie rundliche Kerne

mit je einem stabchenformigen Kristalloid; in den Zellen des Konnektivs,

in jenen des Epithels und des Grundgewebes des Fruchtknotens sind

Kerne mit einem bis mebreren stabchenformigen Kristalloiden ;
ahnliche

Zellkeme kommen im Funiculus vor; die Grundgewebszellen des Griffels

und die Narbenpapillen besafien Kerne rait 1—3 tafelformigen oder

prismatischen, selbst zwillingsartig ausgebildeten Kristalloiden. Solche

vermiGte ich dagegen in den Zellen des Filamentes, der Antherenwande

und in den Pollenkornern.
"^

i) Ad. Sperlich meint fnr Alectorolophus, da6 die kristalloide sehon vor

Beginn des Teilungsprozesses aus den Kernen herausgelost werden, denn er beobacntete

auch Anfangsstadien der Karyokinese in kristallreichen Geweben dieser Pflanze stet

obne jede Spur von Kristalloiden. (Beihefte zum Botan. Centralblatt, XXI., S 10, 1W.J

Es ist moglich, daG die rascheren Entwicklungsvorgange bei Alectorolophus dies-

bezuglich ein anderes Verhalten fur die Bildung und Aufl5sung der KnstaUoide ne-

dingen als bei der im Glashaus sehr trage wachsenden Albuca.
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Die Objekte wurden gewohnlich in destilliertem Wasser untersucht.

Fur das Studium der Einzelheiten befolgte ich die Untersuchungsmethode

von Ziramermann 1
). Die Praparate von jungeren Pflanzenteilen wurden

auch mit Saurefuchsin und Hematoxylin, bzw. Nilblau doppelt gefarbt.

In alien Fallen farbten sich die Kristalloide deutlich und lebhaft rot.

Die Millonsche Reaktion stellte sich nur langsam und erst nach

vorsicbtiger Bebandlung ein. Ober das weitere mikrochemische Verhalten

sei Eioch folgendes erwahnt:

In Flemraingscher Losung bleiben die Kristalloide erhalteo. Eben-

so unverandert bleiben sie in Wasser (selbst nach langerem Kochen), in

Glyzerin (aueh nach Wochen), in Ather, in Kaliumazetat (33^ ige Losung).

Jod nnd Jodpraparate rufen keine Anderung hervor; Jod + Jod-

kalium nach 24 Std. bedingen eine intensive Goldfarbung der Kristalloide.

Eisenchlorid lafit sie unverandert.

Alkohol verandert die Praparate nicht. Objekte, die in 90% igem

Alkohol aufbewahrt worden, zeigten nach fiinf Monaten eine vollstandige

Auflosung der Kristalloide, was wohl auf die Wirkung von Verunreini-

gungen des Alkohols znriickzufuhren sein dflrfte.

Schwefelsaure (V, norm.) bewirkt anfangs eine Quellung der Kristallo-

ide; nach einigen Stunden zeigen diese eine Parallelstreifung in ihrer

Masse. Salz-, Salpeter-, Essig-, Ameisensaure sowie Eisessig losen die

Kristalloide auf; desgleichen Kali-, Natronlauge (7J0 norm.), Kochsalz

(10^ ige Losung). Bei Kaliumnitrat (3% ige Losung) wurde nach einigeD

Stunden ein Zerfall der Kristalloide verfolgt.

Das Mitgeteilte spricht dafur, dafi es sich bei den Kristalloiden um
EiweiCkorper aus der Reihe der Pflanzenglobuline 2

) handelt.
Die physiologische Bedeutung der EiweiCkristailoide betreffend,

neigen die meisten Autoren zu der Ansicht hin, sie als Reservestoffe

aufzufassen. V. Chmielewsky bestreitet allerdings die Ansicht Molisch'
und meint 3

), daG die „ganz selbstandig aus Cytoplasma, in gar keiner

siehtbaren BeziehuDg zu Ohromatophoren und auch Zellkernen" entstehen-
den Kristalloide von Epiphyllum truncatum „als Exkret und nicht als

Reseryestoff zu erklaren" seien. Ferd. Schaar gedenkt der Kristalloide,

welehe einzeln oder zu zweien in jedem Zellkerne der inneren Knospen-
decken von Fraxinus excelsior') vorkoramen und flndet, dafi naeh dem
Treiben der Knospen eine Auflosung der Reservezellulose in den Zell-

*) Proteinkristalloide, S. 56.

*) VgL 0. Cohnheim in Handb. d. Naturwissenseh. Bd. Ill (Jena, 19l3>

3
) Botan. Zentralbl., Bd. 31 (1867), S. 117.

9o
*£ SitzunSsber- der k- A^d. <*• Wissensch. Wien, XCIX. Bd., Abt. 1 (1890),
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wanden vor sich gehe, der Zellinhalt ebenfalls groCe Veranderimgen
durchmache, der Substanzreichtum des Plasmas gewaltig abnehrae, die

Kristalloide in den Zellkernen dagegen verbleiben und durch die charakte-

ristischen Eeaktionen jetzt ersichtlicher gemacht werden konnen, somit

bei der Knospenentfaltung nicht verbraucht werden, was offenbar der Fall

sein miifite, wenn sie als Keservestoffe funktionierten. Wakker siebt

sie als eine eigentumliehe Desorganisation des Zellkerns an und. spricht

ihnen physiologisch geringe Wichtigkeit zu 1
).

Aber Molisch, Stock, Zimraerraann, Sperlich, Tunmann
u. A. geben einstimraig an, dafi die Eiweifikristalloide tatsachlich Ablage-

ruDgen seien, die spater wieder im Stoffwechsel verbraucht werden

konnen 2
). Arth. Meyer 8

) vermutet, dafi das Nucleolen-Eiweifi ebenso

wie die Kristalloide das Reservematerial bei der Kernteilung abgeben

und dafi sie vor der Degeneration des Zellkerns aufgelost werden.

Experimented Untersuchungen tiber die Bildungsbedingungen der

Kernkristalloide verdanken wir insbesonders Stock 4
) und Sperlich. Er-

sterer stellte naraentlich fest, dafi ihre Bildung unabhangig vom Lichte

vor sich geht und untersuchte ihre Abhangigkeit vom Stickstoffgehalt

der Nahrlosung: in N-freien Nahrlosungen verschwinden die Kristalloide,

wahrend sie bei erneuter Stickstofizufuhr regeneriert werden. In kalkfreier

Nahrstofflosung wurde ein gehauftes Auftreten von Kernkristalloiden

beobachtet.

Auch Sperlich hat eine auffallende Abhangigkeit in der Ausbildung

von Kristalloiden voo der gebotenen Nahrung beobachtet. Ein in normaler

LSsung gezogenes Exemplar von Aledorolophus subalpinus begann nach

40 Tagen, infolge einer Storung in seinen Wurzelorganen, die normale

Ubenstatigkeit einzustellen, niitzte die Baustoffe im Pflanzenkorper nicht

a«s, „darum war in diesem Individuum ein wahrer Reichtum an Kristallen".

Bei autotrophen Individuen der genannten Art bleibt der Kristallgebalt

unvergleiehlich hinter dem Reichtume an Kristallen zuriick. welchen eine

normal ernahrte Pflanze in denselben Entwicklungsstufen aufweist. Indi-

viduen von A. subalpinus, auf Kosten anderer derselben Art auf-

gewachsen, haben eine Kristallverteilung, welche jener in einer normal

Anffihrung

^ann (1. c ., S. 75).

2
) Wie es H. Leitgeb far die Kristalloide von Pinguicula und Galtonia naen-

wies (Mitt. d. Botan. Instit. inGraz, Bd. I, [1888] S. 120) und nach Zimmermanns

Beobachtun^n auch bei Aspi >ium celtidifolium und Polypodium vacillans der Fall

'st Eine zwangsweise Ablagerung nennt Heinricher das Vorkommen von Emeili-

kristalloiden in den Laubtrieben von Kartoffelpfianzen, deren Wurzeln gefault waren

Ber
- d. deutsch. Botan. Gesellsch., Bd. IX [1891], 8. 287.)

8
) Ber. d. deutsch. Botan. Gesellsch., Bd. XXXV, (1917), S. 334 f.

*j Cohns Beitr. z. Biol. d. Pfl., Bd. VI (1892), S. 213 ff.
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-

gewachsenen Pflanze entspricht, aber die Kristallmasse ist kleiner. In dem
Verhalten der aus Samen gezogenen Alectorolophus-FR&men entwickelt

sich jedoch nach seinen Angaben folgendes Bild: Der ruhende Embryo
besitzt kerne Kernkristalloide. In den Samen sind Kristalloide aufge-

speichert, welche die Zeit der Euhe (iberdauern, mit beginnender Keimung

jedoch allmahlich aufgelost und dem wachsenden Pflanzchen zugefflhrt

werden. In der entwickelten Pflanze finden sie sich nur als transitorische

Bildungen im Innern der Zellkerne der in Entwicklung begriffenen Or-

gane, wo sie „einem momentanen Uberschusse der zugeleiteten Baumate-

rialien ihre Entstehung verdanken". Sie verschwinden aber in den vege-

tativen Organen zur Zeit der Bliitenentfaltung und Fruchtbildung, urn in

den Zellkernen der Plazenten und Nabelstrange desto reichlicher aufzu-

treten. Nach erfolgter Befruchtung erfolgt die AuflSsung auch dieser

Kristalloide, dafur aber deren Ablagerung in den Zellkernen der Nuzelien

und der Integumente.

Ich habe gleichfalls eine Reihe von Versuchen angestellt, una das

Verhalten der Kernkristalloide bei Albuca Nelsoni unter verschiedenen
Kulturbedingungen zu verfolgen.

Gelegentliche anatomische Befunde fuhrten mich zunachst zur Ver-

mutuDg, dafi eine bevorzugte Bildung von Kernkristalloiden in den Epi-

dermiszellen der Laubblatter auf dem dem Lichte abgewandten Blatteiie

von statten gehe. Es wurden daher zunachst einige Blatter so gedreht,

daG die friiher beschatleten Teile dem Lichte ausgesetzt wurden. Ferner
wurden ganze Blatter, bzw. einzelne Blatteiie mit schwarzem Duten papier

in mehreren Lagen umwickelt. Nach entsprechender Zeit wieder unter-

sucht, zeigten die Objekte, daC die Lichtverhaltnisse — wie Stock (loc

at, S. 224) angibt — von keinem Einflusse auf die Ausbildung von

Knstalloiden in den Kernen gewesen waren. In einigen Fallen zeigte sieh

an den verdunkelten Stellen zwar eine Abnahme der Kernmasse und eine

VergroCerung der Vakuole, aber die Kristalloide sahen unverandert aus.

te ergaben sich keine Anzeichen, dafi sie bei Lichtentzug zu den Stoff-

wechselvorgangen im Blatte herangezogen wurden.
Eine der Topfpflanzen wurde durch 12 Tage unter einem Zink-

kasten gehalten. Die Blatter haben wiihrend dieser Zeit keinen nennens-
werten Zuwachs erfahren

; neue Blatter wurden nicht gebildet. Aber die

Verbaltmsse betreffs der Kristalloide in den Zellkernen der Blatter und
der auCeren Zwiebelschalen waren unverandert geblieben.

"J.
z^iblattriger junger SeitensproG eines anderen Exemplares

wurde lichtdicht in eine geraumige Metallhulse eingefuhrt. Nach

uLS Z n n*
HQlSe abgenommen- ^s altere Blatt hatte die

ursprunghche Grofie beibehalten, war aber ganz vergilbt; das jiingere

•

?
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bedeutend herangewachsen, muftte seine Spitze unterhalb der Metall-

decke einbiegen. Dieser Spreitenteil war vertrocknet, der untere etioliert

und saftig, mit fibereinander geschlagenen Randern. Ein mittlerweile

herangewaehsenes drittes Blatt, von 12 cm Lange, war dagegen lebhaft

griin. In den Oberhautzellen des etiolierten Blattes fullten mehrere

stabforraige, parallel oder auch anders gestellte Kristalloide nahezu

den ganzen Innenraum der kugeligen Kerne aus. Die Kernsubstanz

einzelner Zellkerne war auf eine dunne periphere Schichte reduziert,

wahrend die Mitte von einer grofien Vakuole eingenoramen wurde,

welche die Kristalloide umschlofi. Das griine Blatt zeigte normale Kerne

mit verschieden orientierten Kristalloiden. Die Kernkristalloide wurdensomit

in den Epidermiszellen der Blattorgaue selbst nacb lange andauernder

Dunkelheit nieht aufgebraucht, sofern diese nicht pathologisch verandert

oder abgestorben waren, und wurden anderseits trotz Lichtraangels

in heranwachsenden Organen abgelagert.

Wiederholt wurden zur Sommer- und Herbstzeit vergleichende

Untersuchungen an den Slattern in den Morgen- und Abendstunden

an ganz entsprechenden Stellen angestellt. In alien Fallen ergab sich.

daG die Tageszeit auf die Erzeugung, bezw. Verteilung der Kristalloide

keinen EinfluC ausiibt, und dafi diese durch die Assimilationstatigkeit

wahrend 7—9 Tagesstunden in den Kernen weder verbraucht nocb

neu erzeugt wurden.

Mechanische Stdrungen der Lebenstatigkeit in den Blattern, durch

seitliche Einschuitte in die Spreite, Perforierung der Flache u. a.

hervorgerufen, zogen bezliglich des Verhaltens der Kristalloide im all-

gemeinen keine Folgen nach sich. Nur zuweilen traten in der Nahe

der Wundstellen die gleichen Erscheinungen auf, welche beim Absterben

der Blattspitze in den angrenzenden griin erhaltenen Spreitenteilen ge-

legentlich beobachtet worden waren. Die sonst hyalinen oder feinkornigen

Kerne erschienen grobkornig bis sehaumig, rait einer groCen zentralen

Vakuole, aber ohne Kristalloide »)• Dagegen liefien sich rundliche, voll-

kommen durchsichtige Kerne mit den typischen stabchenformigen

Kristalloiden beobachten, ohne dafi man eine Vakuole erkennen konnte.

Bei abgeschnittenen und mit der Schnittflache fur einige Tage

N Brunnenwasser eingetaucht gehaltenen oder durch mehrere

>n den feuchten Sand eines Warmekastens teilweise eingescharrten

Blattern konnte man, bei beginnender Zersetzung derselben, desorganisierte

Kerne beobachten, bei welchen die Gestalt mitunter erhalten gebheben,

deren_Masse aber in mehreren Tropfchen, selten zu einem einzigen groCen

ijl>a7 Verschwinden der Kristalloide ist offenbar nicht die Folge eines durch

di* Verletzung induzierten gesteigerten Stoffwechsels, vielmehr em Ausdrucfc der

allgemeinen Degeneration in absterbenden Zellen.

Wochen
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Tropfen aufgelost war. Hin tind wieder war der Kern von einem Krauze

solcher Tropfchen von auGen umgeben. In den Anfangsstadien waren

die Kristalloide, von der Vakuole umschlossen, noch vollkommen er-

halten; spater war von ihnen keine Spur mehr zu erkennen.
*

Ein kraftig entwickeltes Exemplar von A. Nelsoni wurde anfangs

August aus dera Glashause in das Laborafcorium gebracht und auf

einem Tisch gegen die Mauer gestellt. Hier verblieb es durch 33 Tage

in einer nicht mehr dunstreichen Atmosphare mit weehselnder Tem-

peratur, nur wahrend einiger Vorm ittagsstunden seitlich von schragen

Sonnenstrahlen gestreift Die Erde wurde zeittiber gar nicht begossen.

Im September war das Aussehen der Pflanze stark leidend. Did altesten

acht Blatter waren vollstandig schlaff und gerotet, die nachsten drei, im

unteren Teile griin und saftig, darum noch aufgerichtet, aber von der

Mitte aufwarts gerotet, in schlaffen Ringelchen herabfallend. Nur die

innersten drei Blatter waren vollkommen griin, aufgerichtet und an-

scheinend ganz normal. Die Untersuchung nach dem Verhalten der

Kristalloide in den Kernen der Oberhautzellen nach der aogegebenen
Zeit ergab: in den aufieren Zwiebelschalen, sowohl auf der AuGen- wie

auch auf der Innenseite, ein typisches Vorkommen von einem stabchen-
formigen Kristalloide, von einer Vakuole umschlossen, in jedem der

kugeligen Zellkerne. In den erschlafften Blattern waren hochstens ganz
vereinzelte Kerne hie und da zu finden, die das Aussehen jeuer in deo
Zwiebelschalen hatten. In dem elften Blatte waren in den auOersten,
an die welke Partie angrenzenden Spreitenteile, sowohl auf der Ober-
als auch auf der Unterseite, die Kerne bald kugelig, feinkornig, bald

verzerrt, schaumig, ohne Vakuolen und ohne Kristalloide. Im 12. und
14 Blatte beobachtete ich im allgemeinen noch ganz regelraaaige Ver-
taltn.sse. Am Blattgrunde, auf der Innen- und AuGenseite, rundliche
Kerne mit mehreren Kristalloiden in einer Vakuole, in der Spreitea-
mitte sowohl Kerne rait als auch solche ohne Kristalloide; gegen die
bpitze zu nahm die Zahl der kristalloidfuhrenden Zellkerne wie ge-
wotinlich ab. Die in den oberen Blatteilen vorkommenden Kristalloide
waren diinn, stabchenf6rmig.

Soweit war, trotz der fur die Pflanze geanderten Lebensbedingungen
und trotz des Ausbleibens einer Wasserzufuhr, das Verhalten der
Kristalloide in den Zellkernen nicht verschieden von den sonst beob-
acnteten.

D
^

e Pflanz«' ihrer schlaffen Blatter befreit, wurde nach den

I IT ^ u ,

beg°SSen
-
Und in das G1; Q^« zuriickgestellt, wo

«e wch rasch erholte und im nachsten Marz sogar vor den anderen
Jixemplaren, d,e immer im Glashause verblieben waren, zur Blute gelangte-
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Acht von der Mutterpflanze getrennte griine Zwiebelschalea wurden

anfangs Janner in den feuchten Sand eines Treibkastens des Glashauses

gesteckt. Im Marz begannen bei den meisten sich Kallusbildungen an

der Schnittflache zu zeigen, aus welchen allmahlich neue Sprossen

hervorgingen, die im Laufe des Mai normale Blatter entwickelten.

Wiederholte Untersuchungen der Zwiebelschalen, zur Zeit der Kallus-

bildungen und aueh spater, nachdem die Sprosse beblattert waren.

fuhrten alle zu dem gleichen Ergebnisse, daG in den Kernen ihrer

beiderseitigen Oberhautzellen stets auch stabchenformige Kristalloide

eingeschlossen waren, in derselben Form und (iroCe wie in deu

norraalen Zwiebelschalen (Blattbasen). In den Zellen des Wucherungs-

gewebes (Kallus) habe ieh keine Kerne mit Kristalloideinschlussen

gefunden.

Versuche, die Einwirkung einer gesteigerten Transpirationstatigkeit

von Blatteilen in bezug auf das Verhalten der Kristalloide in den Zell-

kernen za ermitteln, ftihrten zu keinem sonderliehen Resultate. Blattstucke

wurden auf feuchtem Saugpapier in einer zugedeckten Kristallisierschale

in einen Thermostaten gegeben und bei 40° C belassen; taglich wurden

kleine Oberhautstiickchen davon untersucht. Ein Blatt wurde drei Tage,

ein anderes zehn Tage hindurch so behandelt. Zu gleicher Zeit wurde

ein grofieres Blattstuck auf dem feuchten Sande des Treibkastens im

Glashause ausgestreckt und verblieb dort dureh 19 Tage. Zur Kontrolle

wurden Blattstucke in zugedeckten Kristallisierschalen auf feuchtem Fliefi-

papier auf dem Arbeitstische, so weit wie moglich an sonniger Stelle,

bei Lufttemperatur (die Versuche fanden in der ersten Halfte des Mai

statt) gehalten und regelmaCig nachuntersucht. Aus alien diesen Ver-

suchen erhellte ubereinstimmend, da6 die Kristalloide in ihrer Zahl, Form

und GroGe unverandert im Innern der Kerne verbleiben. Eine, allerdings

nicht streng, nachweisbare geringe Yolumabnahme derselben diirfte sich

allenfalls in jenen Zellkernen eingestellt haben, welche den Blattpartien

zuuachst lagen, die allmahlich der naturlichen Zersetzung anheimfielen

und die von Tag zu Tag gleich weggeschnitten wurden.

Zusammenfassend ergibt sich somit: 1. Die im Grundgewebe zu

Beginn der Organentwicklung auftretenden Kernkristalloide schwinden sehr

friihzeitig im Laufe der normalen Entwicklung. 2. In den Epidermiszellen

der oberirdischen Vegetationsorgane erfolgt eine Losung der Kristalloide

flur in alternden Zellen, deren Kerne Merkmale der Seneszenz zeigen

(Laubblattspitzen), und in absterbenden Bhittern in den degenerierenden

Teilen oder deren unmittelbaren Nahe. Langandauernde Verdunkelung

und Hungern sowie andere tiefeingreifende Anderungen in den Lebens-

bedingungen beeintlussen hingegen die Kristalloide sowenig wie mecha-

Oiterr. botan. Zeitachritt, 1920, Heft 4—6. 9
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nische Verletzungen der Organe oder die Einleitung formativer Prozesse

(Adventivbilduogen). 3. Einem Verbrauche im normalen Entwicklungs-

verlaufe unterliegen auch die Kernkristalloide ia den Blutenorganen.

Auf Grund der gemaehten Beobachtungen kann ich nur zu folgen-

den Schlufibetrachtungen gelangen.

Da kristalloidfiihrende Kerne in jungen Blattorganen in den Epi-

derraiszellen auftreten, mufi offenbar eine reichliche Neubildung des in

Betracht komraeuden EiweifikSrpers vor sich gegangen sein. Diese Neu-

bildung kann nicht auf Kosten der Kristalloide alterer Blatter gesetzt

werden, deren Losung nur sehr langsam zu erfolgen scheint und offenbar

in keinem ersichtliehen Zusammenhange mit der Photosynthese steht.

Die Bildung der Kristalloide mufi daher auf Rechnung anderer EiweiG-

reserven oder deren Bausteine erfolgen.

In keinem Falle mochte ich sie als ein Produkt der „ Degeneration"

des Zellkernes auffassen, was schon Zimmermann 1

) und Sperlich
2

)

jiir sehr unwahrseheinlich bezeichnen.

Fur ihre Reservestoffnatur spricht in erster Linie ein okologischer

Grund
; es scheint von vornherein unwahrseheinlich, daC das so wertvolle

EiweiGmaterial als Eikret ausgeschieden werden sollte. Tatsachlich fun-

gieren auch die Kristalloide der Aleuronkorner zweifellos als EiweiGreserven.

Damit in Einklang steht die Beobachtung, dafi die Kernkristalloide

von Albuca in den Oberhautzellen der Reservestoffbehalter (Zwiebel-

schuppen) am massigsten auftreten und — wenigstens unter bestimmten
Dmstanden — nach und nach wieder verschwinden konnen, wobei sie

offenbar wieder im Stoffwechsel Verwendung finden, wie es auch fflr

andere Falle mehrfach beschrieben wurde. Gegen ihre ausschliefiliche

Natur als Reservestoffe spricht jedoch der Umstand, daC sie in den

Epidermiszellen wahrend langdauernder Hungerzustande oder bei Neu-

bildungsprozessen sowie tiberhaupt bei zunehmender Bautatigkeit nicht

zum Verschwinden zu bringen sind s
). Es ist auch zu berucksichtigen.

daC unter Umstanden Stoffe resorbiert werden konnen, die nicht den

Charakter von Reservestoffen tragen.

Wenn Sperlich fand, dafi die Kernkristalloide von Aledorolopfo*
transitorisch auftreten, und die Anschauung vertritt, dafi sie ihre EpI-
stehung einem momentanen Uberschusse an zugeleitetem Baumateriale

) von
wsitgeb n. A. geaufierten Ansicht; die in diesem Falle beobachtete
Knstalloidarmut von Hungerpflanzen spricht entschieden zu ihren Gunsten-

x
) L. c, S. 75.

2
) L. c, S 7.

3
) Vgl. dagegen Sperlich, 1. c, S. 7 und spater.

'; L. c, S. 27.
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Allein das Verhalten der Kernkristalloide von Albuca ist, speziell in deo
Epidermiszellen, in maneher Hinsicht ein wesentlich anderes. Die Kristal-

loide werden hier nur sehr langsam und in alten Blattern gelost, nach-
dem die Neubildung schon langst voruber ist; die Kerne nehmen nach
der Losung nicht ihre normale Gestalt an *), gehen vielraehr bald in

Fragmentation uber, und der Versuch mit wochenlanger Entziehung der

Wasserzufuhr brachte keine Veranderung an den Kristalloiden hervor.

Allerdings mufi ich zngeben, daC die Wachstumsvorgange von Albuca
s h stets, selbst in den Sommermonaten, im allgemeinen als sehr trage

erwiesen haben, was vielleicht nicht ganz zu ubersehen ware.

Jedenfalls konnen die Kernkristalloide als Produkte des Kernstoff-

weehsels aufgefaflt werden, die in der Kernvakuole in kristalliniseher

Form gefallt und nur dann wieder in Losung tibergefuhrt werden konnen,

wenn die ehemisch-physikalischen Bedingungen der Losung gegeben sind,

wenn also vor allera entsprechende Fermente auftreten und ihre Wirk-

samkeit entfalten konnen. In dieser Hinsicht scheint aber nun in den

einzelnen Fallen ein verschiedenes Verhalten vorzuliegen. Vielleicht kommt
man der Wirklichkeit am nachsten, wenn man drei Falle unterscheidet

:

L Die Kristalloide spielen die Rolle von transitorischen Ubergangspro-

dukten des Kernstoffwechsels, indem sie sofort oder doch in der normalen

Entwicklung wieder im Stoffwechsel Verwendung finden (Alectorolophus,

Grundgewebe von Albuca); in diesem Falle stellen sie typische Eeserve-

stoffe dar. 2. Die ausgeschiedenen Kristalloide bleiben bis zur Ablosung
der Organe unverandert erhalten, finden also im Stoffwechsel keine Ver-

wendung mehr (Knospenschuppen von Fraxinus), sie fungieren als Ex-

crete. 3. Erst in alternden oder degenerierenden Zellen andern sich die

ehemisch-physikalischen Bedingungen im Kerne in einer Weise, daG eine

Losung der Kristalloide vor sich gehen kann (Epidermis von Albuca und

wool auch in anderen Epidermen 2
) und ihr Material noch im Stoff-

wechsel Verwendung findet. Funktionell stehen diese Kristalloide somit

zwischen Exkreten und Eeservestoffen.

Zum Schlusse erlaube ich mir, Herrn Prof. Dr. Karl Linsbauer
fflr die gastliche Aufnahme in sein Laboratorium und fur seine warme,

beratende Teilnahme an der Durchfuhrung der Untersuchungen den ver-

b<ndlichsten Dank auch an dieser Stelle auszusprechen. Einen herzlichen

D*nk wiederhole ich hier auch Herrn Dr. F. Weber fur sein freundliches,

"ebenswurdiges Entgegenkommen.

Graz, im August 1918.

*) Entgegen den Beobachtungen von Sperlich, I. c, S. 1.

2
) Das Vorkommen von Kernkristalloiden ausschlieBlich in Oberbantzellen wird

h/nfig angegeben; z. B. far Pinguicula (Klein), Utricularia (Uussow) Galtoma

(Le itgeb),Cam
i3
anuZa(Dufour)n8W.Vgl.dieZusammenfa6sungbeiMolisch,I.c.,fc.328.

9*
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Eine neue Coelogyne aus Annam.

Von R. Schlechter (Berlin).

Im Dezember 1919 erhielt ich aus dem Botanischen Garten der

Universitat Wien durch Herrn Dr. H. Handel-Mazzetti Material eioer

Coelogyne-Art zur Bestimmung zugeschickt, welche aus Annam stammt.

Dank einer Skizze der ganzen Pflanze und einiger Notizen, welche die

Bliiten begleiteten, konnte ich sogleich feststellen, daC die Art in die

Gruppe gehoren muGte, welche Pfitzer in seiner Bearbeitung der

Coelogyninae fur das „Pflanzenreich u
als n Carinatae

u bezeichnet hat.

Schon im auCeren Wuchs zeigte die Pflanze grofie Ahnlichkeit mit der

in Kultur hin und wieder anzutreffenden C. Rhodeana Echb. f., war

aber kraftiger als diese mit groGeren, breiteren Blattern und zeigte in

der Blute eine Eeihe von Merkmalen, die erkennen liefien, daG hier

eine neue Art vorliegt, welche ich als Coelogyne Wettsteiniana Schltr.

hier beschreiben will.

Coelogyne Wettsteiniana Schltr., n. sp.

Epiphytica, erecta, usque supra 50 cm alta; rhizomate decum-

bente, crassiusculo, dense vaginis imbrieantibus obtecto ;
pseudo-

bulbis oblique ovoideis, bifoliatis, mox Iongitudinaliter 4-sulcatis,

6—7 era altis, medio vel infra medium ca. 3 cm diametientibus

;

foliis erecto-patentibus vel suberectis, ligulato-laneeolatis, aeutis, basin

versus sensim subpetiolato-angustatis, coriaceis, glabris, 40—45 cm

longis, medio fere ca. 4 cm iatis, nervis 3 subtus manifeste prominen-

tibus; inflorescentia proterantha erecta, laxe pluri-(c. 5-)flora, pedunculo

incluso ca. 17 cm alta, pedunculo more sectionis evaginato, quani

racemus paulo breviore ; bracteis mox caducis, ellipticis, breviter

acuminatis vel apiculatis, ca. 2 cm longis, flores nondum apertos

amplectentibus ; floribus in sectione mediocribus, illis C. Ehodeanae

Rchb. f. similibus, glabris ; sepalis anguste oblongis, subacutis, 5-nernis.

dorso medio Iongitudinaliter costatis, basi concavis, ca. 1-9 cm longis.

medio 6 mm latis, lateralibus paulo obliquis ; -petalis lineari-ligulatis

obtusiusculis, paulo obliquis, 5-nerviis, quam sepala subaequilongi^

medio fere ca. 3 mm latis ; labello circuitu ovato, basi concave

explanato 1-8 cm longo, infra medium 12 cm lato, supra medium
trilobato, carinis 2 leviter undulatis, tenuibus, basi 'paulo ampliatis-

parallelis e basi usque in apicem decurrentibus, intermedia tenaiore

simili in dimidio anteriore interposita, lobis lateralibus semioblongis, antice

oblique obtusatis non j?rominentibus, intermedio antico oblongo-quadrato.
obtusissimo, marginibus lateralibus levissime undulato, 6 mm longo-

medio fere 5 mm lato, apiee decurvulo ; columna semitereti, levissime
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curvata, l
- 4 cm longa, apicera versus sensim paululo dilatata, clinan-

(Irio semiorbiculari, apice truncato ; ovario breviter pedicellato, clavato,

6-costato, glabro, pedicello incluso ca. 1*2 cm longo.

H eimat : Annam.
Wie festgestellt wurde, sind die Exemplare des Wiener botanischen

Gartens von einem Kafersammler des verstorbenen Hofrates PI as on
aus Annam geschickt worden. Ihre Blutezeit fallt hier in Kultur in die

Monate Dezember—Janner. Die Bluten sind rahmweifi mit braun ge-

zeichneten Seitenlappen des Labellums und besonders am Grunde

gelblicben Kielen.

Wie sehon oben ausgefiihrt wurde, steht die Art der Coelogyne

Bhodeana Echb. f. am nachsten. Von ihr unterscheidet sie sich durch

den kraftigeren Wuchs, die langeren, aufrechten Infloreszenzen mit

bald abfalienden, groCen Brakteen und die Form des Labellums und

der Saule. Das Labellum ist bei C. Bhodeana Rchb. f. verhaltnismafiig

breiter und kurzer mit drei voin Grunde bis kurz vor die Spitze ver-

laufenden Kielen und eiformigem, am Grunde leicht verschmalertem,

vorn kurz zugespitztem Vorderlappen, wahrend C. Wettsteiniana Schltr.

nur zwei Kiele besitzt und nur auf der vorderen Halfte noch einen

dritten, dunneren, die alle bis direkt zur Spitze auslaufen, und einen

quadratischen, vorn sehr stumpfen, am Grunde eher etwas ver-

breiterten Vorderlappen- Die Saule ist bei C. Bhodeana Echb. f.

der Spitze, d. h. am Klinandrium, fast dreilappig mit zuriick-

gebogenem Mittellappchen, bei C. Wettsteiniana Schltr. gestutzt und

aufrecht. Die Bluten sind bei C. Wettsteiniana Schltr. etwas grofier

als bei a Bhodeana Echb. t

an

Carex tetrastachya Traunsteiner.

Von Dr. J. Murr (Feldkirch).

W
Innsbruck iiberlassenen Herbare Traunsteiners erhielt ich auch ein

betrachtliches, allerdings inzwischen meist wieder verteiltes Material der

Carez tetrastachya Traunst. bei Sauter in Flora, XXXIII. (1850), pag.

366, von der Lammerbichler Alpe nachst Kitzbiihel (1600 rn).

Sehon ein Jahr nach der ersten Veroffentlichung hatte A. Sauter

(jn Flora, XXXIV., p. 50) die neue Spezies als identisch mit G. helcola

%tt (= C. canescensXlagopina) erklart. Auch A. Kneucker bemerkte

bei der Durchsicht der Carices des Herbarium Ferdinandeum auf einer

Scheda zu den Traunsteinerschen OriginaleQ der C. tetrastachya:

Mochte am liebsten alle fiinf Blatt als C. canescensXlagopina erkl&ren"
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(Dalla Torre und Sarnthein, Flora von Tirol, VI., 1, p. 325, die

dazu in Klammern bemerken: „C. lagopina fehlt aber bei Kitzbiihel!" 1

).

G. Kiikenthal in seiner Bearbeitung der Cyperaceae-Caricoideae

(A. Engler, Das Pflanzenreich, IV., 20) zieht C. tetrastachya Traunst.

zur Korabination (7. canescens\stellulata und zwar zur Form A. super-

canescens Kukenth.

Der Anteil der C. stellulata tritt in der Tat bei naherem Zusehen

durch die ziemlich langen, am Rande mafiig rauhen Schnabel der Schlauche

sowie durch das am Grunde mannliche, also dort sterile, deshalb im

Fruchtzustande nachaufwarts keilig verbreiterte oberste Ahrehen entgegen 2
).

Est ist daher die Kombination C. canescensXlagopina fur C. tetrastachya

ohne weiteres zuriickzuweisen. Gleichwohl mufi esauffallen, daC A. Saute r,

ja sogar ein Carac-Kenner wie A. Kneucker bei unserer Zwischenform
sofort an eine Beziehung zu G. lagopina dachte. Der Hauptgrund hiefiir

war ohne Zweifel die fast ausnahraslos sehr starke Annaherung der Ahr-

chen, wie sie kaum je bei C. canescens und auch bei C. stellulata nur

selten auftritt, also noch weniger bei einer Kreuzung dieser Arten zu er-

warten ist. AuCer den gedrangten, etwas lappigen, meist dunkeln Ahrehen
weist noch ein anderes Merkmal auf G. lagopina, namlich die eigentUmlich
sabelartig gekrummten Halme, die ich weder bei G. canescens noch bei

C. stellulata jemals beobachten konnte. Fur eine einfache Kreuzung von

G. canescens und stellulata ist auch die Zahl der Ahrehen (4, seltener

3 oder 5) bei C. tetrastachya entschieden zu gering, da G. stellulata

deren 3—4. C. canescens 4—7, meist 6 aufweist. Dieses dreifache gegen
die Kukenthalsche Deutung obwaltende Bedenken entfallt, wenn wir

dem von Sauter und Kn eucker gefuhlten %opma-Einschlag Rechnung
tragen und fur die Erklarung der C. tetrastachya eine urspruogliche

Traunst. zunachst als

X.stellulata

rjb

rest aus der letzten Eiszeit aufzufassen ware. Ich habe diesen Fall

bereits in meinen „Beitragen zu den Gesetzen der Phylogenesis" (Deutsche

9, 35—39) unter Nr. 7 (S. 6 f.)

J
)
Die heutige Verbreitungszone der Carex lagopina reicht Ton 2000 bis 2600 m.

Die Pflanze wurde yon Traunsteiner in den benachbarten Zillertaler Alpen (wotal in

der Wilden Gerlos) gefnnden; der nachste heutige Standort der Art ist sicher nicbt
weiter als 20 km Ton Kitzbiihel entfernt.

Zwi,^ f

ICh h
,

alte geg
u
eQfer Kak ^thal den Anteil der C. stellulata bei unserer

mZtlt™ J s
°- fT 1

'

daB ich fiir den Fall
«

als ™™ *>^den Aus '

funrungen mcht genugend iiberzeugen sollten, micb eher der Formel super-stellulataX canescens oder do,h stellulata X canescens intermedia fugen konnte (A. b. d. Kotr.)

1919 Nr t T!" " ?,'
StUdieD aUS Feldki™h* (Feldkircher Anzeiger, ill.M-

bis 49)
}

'
"P ** HinterIassen« Halbwaisen in unserer Flora" (Nr. *>
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vorgefiihrt: „Zwischenformen, d. h. aus ursprunglichen Hybriden hervor-

gegangene Formen sind ofters ia solchen Gegenden haufig, ja tonan-

gebend, wo eine der Stammarten in naherer oder weiterer Umgebung
heutzutage vollig abhanden gekomraen ist."

Aber auch so bleibt die Tatsache bestehen, daft gerade ira Gesamt-

eindrucke der G. tetrastacliya der von alien Autoren angenoramene Ein-

schlag von C. canescens unverkennbar entgegentritt, insbesondere in der

Breite der Blatter und in dem verhaltnismaCig hohen Wuchs, der aus

der Kreuzung von zwei raehr kurzstengeligen Arten aueh durch die

gunstigeren kliraatischen Verhaltnisse der Postglazialzeit nicht genugend

erklart werden kann.

Eine befriedigende Erklarung des Grundwesens der G tetrastacliya

ist daher meines Erachtens etwa in der Weise zn geben, daG man an-

nimmt, G lagopina habe sicb in der letzten Eiszeit mit G stellidata

gekreuzt, dieses Kreuzungsprodukt habe sich in der nachfolgenden warmeren

Epoche nach dem Verschwinden der C. lagopina zu erhalten verraocht

und sich sodann mit der von unten nachruekenden G caneseens ver-

bunden.

Solche Verbindungen von drei Elementen sind in anderen Gattungen

bereits mehrfach anerkannt.

Ich erinnere hier an die zwei schonsten, stellenweise sehr zahlreich

auftretenden Habichtskrauter des Arlberges, Hieracium fuscum Vill.

(= H. anrantiacnm-[aaricula-gIaciale]Y) und H. chlorifolium A.-T. ssp.

pulchriforme M. Z. (= H. bupleuroides-[villositm-prenanthoides]), denen

gegentiber die einfachen Kreuzungen H. aurantiamm-glaciate (= H.

aurantellumNP.) und H. villosiim-bupleuroides (— H. sparsiramumNP )

nur selten and sparlich (H. aurantellum nur in der bchweiz und *ranK-

reich) auftreten.

Als Beispiel aus der Gattung Viola erwahne ich die in ihrer Blflten-

farbe eigenartig schone V. Oenipontana mh., fur die ich so raanches

Jahr mit wechselndem Erfolge kampfte und die jilngst W. Becker

(brief]. v . 26. Jann. 1920), der fruher selbst die Moglichkeit einer drei-

fachen Verbindung bei Viola in Abrede gestellt hatte, durchaus an-

(subodorataXhirta) X X

erklart.

X hirta) X collina, hiemit als Misehung von vier Haupttypen

m

m

. v „ _j noch den Wortlaut meiner drei folgenden

Pbylogenesis-Regel'n (I a. 0., S. 7 f. u. S. 35) an, die bei unserer Deutung

*He auf C. tetrastacliya Anwendung finden wiirden: „8. Le benskraftige

Arten bilden sich mit Vorliebe beim Zusammenwirken von drei Ele-

*) An unseren bei 16-1700 m gelegenen Standorten des H. fuscum fehlt

heutzutage H. glaciate durchgehends.
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menten" ; „9. In der Mischung von zwei und drei Elementen erweist es

sich als besonders forderlich, wenn eines dieser Elemente (hier C. lago-

pina) nur in geringerer Quantitat, d. h. nur angedeutet vorhanden ist
u

;

„10. Doppelte, d. h. aus drei Elementen bestehende Zusammensetzungea

erweisen sich vielfach dann als besonders gunstig, wenn das als

drittes hinzutretende Element (hier C. canescens) . . . . miteinera
der ersten zwei (C. lagopina) durch nahere Verwandtschaft
verbunden 1st".

Von vielen undverschiedenartigen Interessen in Anspruch genomraen.

kann ich auch in unserer Frage nur Grundlinien bieten und mufi es

anderen iiberlassen, durch weitere Untersuehungeu, z. B. von Stengel-

qnerschnitten an frischem Material, meine Ansicht nachzupriifen. Im iib-

rigen hat z. B. ein erfahrener und gewandter Arbeiter wie Prof. F.

Theifien mir kurz vor seinem jahen Tode beraerkt, daO er das instink-

tive Erkennen aus der Surame aller aufieren Merkmale fur weit wichtiger

halte als die selbstverstandlich nicht zu umgehende Mikroskopie.

Vorarbeiten zu einer Flora der Umgebung von Skodra

in Nord-Albanien.

Von Erwiu Jauchen (Wien).

Wahrend des Kriegsjahres 1916 weilte ich von Ende April bis

Anfang Oktober als Offizier einer Gebirgsbatterie in Albanien und Monte-
negro. Hiebei hatte ich zum Teil auch Gelegenheit, der Flora dieser

). Am lang

~, - MV.WUgVU/g Skodra (Shkod I

eshohe)
Monat Juni. zum Teil auch Ende Juli und Anfang August eine lebhafte

Sammeltatigkeit entfalten konnte. Das Material wurde spater dem Her-
barium des botanischen Institutes der Universitat Wien einverleibt. Bei

zwei ganz kurzen Aufenthalten Ende September und gegen Mitte Oktober
habe ich nur wenig botanisieren konnen.

§
Junkmann aus Komotau in Bohmen. Dieser blieb noch bis Anfang 1917
_m_^kodra

L hatte aber spaterhin aus dienstliohen Rucksichten wenig Ge-

*M 2
M
v

V
-7

le

!

Che meine beiden friiheren iQ **• Osterr. botan. Zeitschrift er-

Jaht T VT L°f^ <S

UBgen : N°tiZen ZUr ^stfiora des nordwestlichen Albanien.

JlontnL f
16)

'

TL3 6~397 (erschienen "") - Beitrag zur Floristik von Ost-
Mont Jahrg _ (19i9)j g _ y ^^^

g _ D
.

ese

t „ l
6

":J !
den m f0,eenden der Kurze halber mit .NW.-Alb.- bezw. „Ost

-Mont." zitier



129

legenheit zu Exkursionen. Die urspriingliche Absicht, durch Vereinigung

seiner und meiner Sammelergebnisse ein moglichst vollstandiges Bild der

dortigeo Flora zu gewinnen, konnte daher leider nicht ganz verwirk-

lieht werden. Derm vor allem von der ersten Fruhjahrsflora ist uns

vieles entgangen. Ein besooders ungiinstiger Umstand ist aber noch der,

dafi sich bis zur Drucklegung dieser Arbeit (Juni 1920) noch keine Moglich-

keit bot, das in der Tschechoslowakei liegende Material Junkraanns ge-

fahrlos nach Wien zu befordern und hier systematisch durchzuarbeiten. Ab-

gesehen von einigen brieflichen Mitteilucgen Junkmanns bin ich daher

vorlaufig im wesentJichen auf meine eigenen Sammelergebnisse besehrankt,

deren Bearbeitung schon zu Beginn des Marz 1919 beendet war. Die Zahl

der von mir bei Skodra beobachteten Pflanzen betragt uber 700 Arten.

Die Literaturangaben Ober die nahere Umgebung von Skodra sind

demgegeniiber recht diirftig, da die botanischen Forschungsreisenden

niemals langere Zeit sich in Skodra aufgehalten, sondern meist nur auf der

Durchreise nebenbei dort einiges gesammelt haben. Die weitaus umfang-

reiehsten Mitteilungen macht 0. Grimus von Grimburg in einer im

Jahre 1871 erschienenen Arbeit 1
). Er fuhrt aus der hier behandelten

Gegend 135 wildwachsende Arten, zumeist mit sehr allgemein gehaltenen

Verbreitungsangaben, an. Da sich seitdem unsere botanisch-systematischen

Anschauungen und Kenntnisse doch schon etwas verandert haben, so

durften fiir manche seiner Angaben Bestatigungen, bzw. Eichtigstellungen

nicht unerwunscht sein. A. Baldacci, welcher 1897 Skodra beriihrte,

nennt 60 wildwachsende Arten aus der nachsten Umgebung der Stadt
2
j.

Ignaz Dorfler sammelte im Jahre 1914 ebenda 55 Arten 3
). Noch diirf-

tiger als uber Bluteupflanzen sind nattirlich die Angaben fiber Moose

gerpflanzen 4
).

2
) Beitrage zur Flora Albaniens. Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien,

XXI. Bd. (1871), S. 1345—1352. Wird kurz mit „Grimus" oder „G." zitiert.

2
) Rivista della collezione botanica fatta nel 1897 nell' Albania settentrionale.

Memorie della R. Acad. d. Sc. d. Ist. di Bologna, serie V, tomo IX (1901), pag. 513

°is 553. Mit der kurzen Bezeichnung „Baldacci" oder „B.« ist immer diese Arbeit

des Verfassers oder das zugehorige Exsikkat gemeint.

3
) Seine Ausbeute wurde von A. Hayek kritisch bearbeitet. Siehe Hayek,

Beitrag zur Kenntnis der Flora des albanisch-montenegrinischen Grenzgebietes. Denkschr.

d
- Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl., 94. Bd., S. 127-210 (1917). Wird

gewohnlich als „Hayek, Alb-Mont." zitiert. Die kurzen Hinweise „Hayek", „Dorfler"

«er „D.« beziehen sich stets auf diese Arbeit und die ihr zugrundeliegende Sammelreise.

4
) Von Arbeiten iiber Krypto

fe
amen aus der Umgebung ron Skodra sind mir

frlgende bekannt geworden:

HShnel F., Beitrag zur Kenntnis der Laubmoosflora des Kiistenstriches vom

G6rzer Becken bis Skutari in Albanien. Osterr. botan. Zeitschr., XLI1I (1893), S. 405

bis 412, und XLIV (1894), S. 23—27. — Von Skodra und dessen naherer Umgebung,

^esonders auch Renci, werden iiber 60 verscbiedene Arten angegeben.
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dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse entspricht, war es nattirlieh

ndtig, auoh die genannten Literaturangaben, soweit sie das von mir

begangene Grenzen) betreffen, zu

berfleksichtigen und, wofern sie meine Funde erganzen, hier mit anzu-

fuhren. Alle Angaben, die sich nicht auf eigene Wahrnehmungen, sondern

ausschliefilich auf &olche Quellen griinden, sind naturlich entsprechend

gekennzeichnet 1
). Die Gesaratzahl der aus der Umgebung von Skodra

mit Sicherheit bekannten Arten der Farn- und Blutenpflanzen betragt

nunraehr, niedrig berechnet, 770.

Das Gebiet, welches ich auf meinen meist nur halbtagigen Exkur-

sionen kennen zu lernen Gelegenheit hatte, ist ein recht eng begrenztes.

Es reicht nur auf etwa 5—9 km vom Zentrum der Stadt weg, u. zw.

nach Norden bis Hani Vraks—Drgoci—Dristi, nach Osten bis Dristi

Cafa Kriis—2ub—Rogami—Gajtani, nach Siiden bis an die Sudhange des

Mali Brdica, nach Westen bis Oblika—Tarabos-Westgipfel—Siroka. Trotz

dieser engen Begrenzung ist das Gebiet sehr abwechslungsreich, was

hauptsachlich auf die mannigfaltige Bodenunterlage, dann auch auf die

Feuchtigkeits?erhaltnisse zuruckzufiihren ist. Diese Versehiedenheiten im

Charakter der Vegetation zeigen sich besonders auffallig, wenn man mit-

einander vergleicht: Kalkberge, Flyschberge, Serpentinberge, trockene

Ebenen, feuchte Niederungen, Ruderalstellen. Kalkberge sind das Tarabos-
rTr /\ r\ i *• r» rv si » ^ D ^ * A i' f _TI _ T"^ i * Jr_* _ _ • 1_gebirge,

Skodra), ein Teil der sich

ostwarts anschlieCenden Hugel, der Gipfel des Mali Brdica, die Berge
bei Dristi. Aus Flysch bestehen alle dem Tarabos im Suden vorgelagerteo
niederen Berge und Htigel, der grofite Teil des Mali Brdica (mit Au?-
nahme des Hauptgipfels), der groGte Teil der im Suden der Stadt

sich ostwarts an die Eosafa an-(zwiseh

schheBenden Hugel, einige Stellen bei Renci und Miiselimi. Das Serpentin
gebiet umfafit den Kleinen Bardanjolt, den GroCen Bardanjolt und die

Brehm V. und Zederbauer E., Das September-Plankton des Skutarisees.
VerhandL d. zool.-botan. Gesellscb. Wien, LV (1905), S. 47-62. — Aus dem Plankton
des Sees werden 2 Flagellaten und 8 Algen nambaft gemacht : Dinobryon stipitatum
var. havartcum, D. sertularia yar. thyrsoidenm; Anabaena flos aquae, Chroococeus
mtnutus; CeraUumhirundinella; Synedra delicatissima, Asterionella gracillima, Melo-
sxra distans; Pediastrum simplex, Botryoeoccus Braunii

hnt»n

J
7°V f ' ^SiT conidi°Phorum n°*- spec, ein Parasit von Spirogyra. Osterr.

CL f\ c
XVH (1918)> S

-

33~37
- ~ Aus dem Skodn-ee nacbst der Stadt

: ? . f.
tt 3 SP"°9yra-Arten angegeben, S. dubia, S. communis und S. varians,

nnd der m diesen schmarotzende Pbykomyzet Pythium conidiophorum.

des H.L •?? T

Cr

t
bMrzu^en siehe di* FuQnoten 1), 2) und 3) auf S. 129. - Funde

des Herrn Karl Junkmann sind mit „K. J.« bezeichnet.
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meisten seiner Vorberge sudwarts bis zura Tale Gajtani—Rogarai, ferner

die Gegend zwischen Muselimi, Nerfusa und 2ub und die Abhange des

Nefusatales ; es reicht dann im Osten und Siidosten noch sehr weit land-

einwarts. Trockene ebene Flachen, die teils mit Flufigerolle, teils mit frucht-

barer scbwarzer Erde bedeckt sind, finden sich namentlich im Norden

und Nordosten der Stadt. Feuchte Niederungen mit alien Abstufungen

des Feuchtigkeitsgehaltes erstreeken sich langs des Ostufers des Skodra-

sees sowie langs der Drinasa und des Pistalabaches. Ruderalplatze finden

sich naturlich allenthalben in der Stadt und urn dieselbe sowie in den

verschiedenen Dorfern, besonders ausgepragt auch beim Bazar von Skodra.

Zur Vermeidung von Wiederholungen seien hier die wichtigeren

Fundorte aufgezahlt und kurz charakterisiert. In der Form und Schreib-

weise der Ortsnamen bin ich dabei der osterreichischen Spezialkarte

gefolgt, habe aber die allenfalls davon abweichende Form mit dem Artikel

(-i oder -u), sowie die albanische Schreibweise, wie mir dieselbe von

Herrn Privatdozenten Dr. Norbert Jokl freundlichst angegeben wurde,

in Klammern beigefugt. Zum Verstandnis der hiebei vorkommenden al-

banischen Lautbezeichnungen seien dieselben den uns gelaufigeren kroa-

tischen gegenubergestellt : $ = 6, q = c, sh = s, zh = z.

Bazar. Hafenort und zugleich Geschaftsviertel von Skodra, etwa

14 m hoch, sudwestlich der Stadt, am Ausflufi des Skodrasees und am
Fufie des Festungsberges Rosafa gelegen. Reiche Ruderalflora, auCerdem

Wassergraben, andrerseits solche trockener

Bergabhange.

Bardanjolt. Zwei Serpentinberge im Osten der Stadt. Der Kleine

Bardanjolt, 245 m hoch, sehr kahl, stark felsig, im (ibrigen Schutthalden,

am Fu6e auch feiner Serpentingrus. Ostlich von diesem, durch den Sattel

Cafa Rencit getrennt, der Grofie Bardanjolt, 316 m hoch, dessen Abhange

groOtenteils mit Buschwaldern bedeckt sind; Gipfelregion und Nordost-

hange jedoch ebenfails kahl. Am Nordostfufi des Kleinen und Nordwest-

fttC des Grofien Bardanjolt das Dorf Bardanjolt..

BakSelik (Bakceliku, Bakceliku). Dorf im Sflden der Stadt, an der

Drinasa, nachst deren Einmundung in die Buna. Reiche Ruderalflora.

In der Umgebung Getreidefelder und feuchte Niederungen.

Boksi. Schon aufierhalb meines Arbeitsgebietes gelegenes Dorf

nordostlich der Stadt, am Fufle der Kalkberge.

Brdica. Dorf stidlich von Bakcelik am FuCe des Mali Brdica (Mali,

albanisch = Berg). Dieser 155 m hoch, mit der charakteristischen Flyseh-

flora, hauptsachlich Buschwaldern ; nur die wenig bewachsene Spitze des

B^ges ist Kalk.
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Buna (Bojana). AbfluC des Sees. An den schmalen Ufern konnte

sich keine besonders interessante Flora entwickeln.

Cafa Krtls (Qafa Krils). Ubergang von Nefusa nach Dristi, 200 m
boch, etwa 10 km ostnordostlich der Stadt. Das von hier gegen Dristi

herabziehende Tal liegt mit seinem oberen Teile im Serpentingebiet, mit

seinem unteren Teile im Kalkgebiet.

Cafa Eencit (Qafa Eencit). Ubergang von Eenci nach Dorf Bar-

danjolt. Siebe Bardanjolt.

. Dobrac (Dobraci, Dobracj). Dorf etwas nordlich der Stadt, im

siidliehsten Teil der Ebene Stoj.

Drgoei (Drgocj). Dorf nordnordostlich der Stadt in dertrockenen

Ebene Stoj.

Drinasa. Arm des FluCes Drin, wasserreicher als der Drin selbst.

durchflieCt feuchte Niederungen und mtindet bei BakCelik in die Buna.

Dristi (Drishti). Dorf nordostlich der Stadt, 70 m hoeh, am Flusse

Kiri, eingeschlossen von Kalkbergen, aus welchen der FluG wenig unter-

halb in die Ebene heraustritt. \

Gajtani. Dorf ostsiidostlich der Stadt, am Pistalabach. Westlicli

des Dorfes Getreidefelder und feuchte Niederungen. Ostlich davon zieht

sich gegen Eogami ein vom Pistalabach durchflossenes, ziemlich trockenes
Tal am SiidfuCe des GroCen Bardanjolt, dessen Serpentin bis hier herab-
reicht.

Kara-Hasan. Dorf unmittelbar siidlich der Stadt, am FuGe eines

Flyschhugets gelegen, mit turkischem Friedhof.
Kiri. FluG, welcher von Nordosten her aus dem Kalkgebirge kommt,

an den Ddrfern Dristi und Muselimi vorbeifliefit und sich bei KuCi mit
einem Arm der Drinasa vereinigt. Er hat im Nordosten und Osten der
btadt em auGerordentlich breites, mit Kalkschotter erfiilltes Bett, in dem
sich allerhand herabgeschwemmte Pflanzen finden ; dieses Bett wird im
*riinjahr von zwei bis drei schwer durchwatbaren FluBarmen durchzogen,
liegt dagegen im Hochsommer vollstandig trocken. Zwischen dem Kiri
und dem Kleinen Bardanjolt erstreckt sich eine feuchte Niederung, weiter
nordlich, gegen Muselimi zu, ist an beiden Ufern trockene Ebene mit
senotterigem Boden.

5*!1 ( -^ ) "

D°rf SDdHch der Stadt
>

in der feucbten Niederung
zwischen den FluGen Drinasa und Kiri, nahe der Einmiindung des Pistala-

Mali Brdica. Siehe Brdica!

BarHanirr
lim

r
?°rf "6rd5stlich der St^ nordnordwestlich vom GroCen

Bardanjolt, am linken Ufer des Kirinulies

am riei!w»-
(^*h*> Dorf

'
et™ 10 km ostnordostlich der Stadt,am gleichnamigen Bach, der sich sudwarts des Dorfes 2ub in den Drin
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ergieCt Der untere Teil des Nerfusatales liegt vollstandig im Serpentin-

gebiet. (Der von Baldacci besuchte Berg Cukali am oberen Ende des

Nerfusatales liegt schon weit auGerhalb des hier behandelten Gebietes.)

Oblika. In mehrere Teile sich gliederndes Dorf siidlich des Tarabos,

im Gebiete der sich hier vorlagernden niederen FJyschberge.

Pistala. Bach im Osten und SMosten der Stadt, durchflieCt von

Rogami bis Gajtani ein ziemlich trockenes Tal an der Grenze von Serpen-

tin und Kalk, dann von Gajtani bis Kuci die feuchten Niederungen, die

sich nordlich der Drinasa ausbreiten.

Renci. Dorf im Osten der Stadt, am SiidostfuG des Kleinen und

SudwestfuG des Grofien Bardanjolt, also am Rande des Serpentinstoekes,

doch tritt auf der anderen Seite hier auch Flysch zutage.

Rogami. Dorfostlich von Gajtani, am Oberlauf des Pistalabaches.

Rosafa. Festungsberg von Skodra, am Ausflusse des Sees siidlich

oberhalb des Bazars gelegen, 133 m hoch, reiner Kalkberg, sturzt mit

steilen Felsen einerseits gegen die Buna, andererseits gegen die Drinasa

ab. Erinnert floristisch stark an die Abhange des Tarabos, ist aber armer.

Sir ok a (Shiroka). Dorf am siidlichen Ufer des Sees, am NordfuC des

Tarabos, dessen steile, trockene, zum Teil felsige Kalkhange hier direkt

in den See abfallen.

§ to
j (Stoji, Shtoji). Trockene Ebene im Norden der Stadt. Der

Boden ist im ostlichen Teile, gegen das Gebirge und den KirifluG zu,

stark schotterig, im westlichen, dem See nahergelegenen Teil tragt er

eine ansehnliche Decke dunkler Erde, die auf weite Strecken hin fast

nur mit Adlerfarn bewachsen ist.

Tarabos (Tarabosi, Taraboshi). Rein aus Kalk bestehender Bergzug

im Westen, richtiffer Westsiidwesten der Stadt. Seine Nordflanke fallt

steil gegen das Sudufer des Sees ab, sein ostliches Ende ebenfalls steil

gegen die Buna. Der der Stadt naher gelegene Gipfel, der Kleine

Tarabos, ist 570 m hoch, der weiter westlich gelegene hohere Gipfel,

der Grofie Tarabos, ist 661 m hoch und hat nach Siidwesten steile

Felswande. Etwas unterhalb dieser, auch noch in betrachtlich

Q
Krajs) lagern sich niedere Flyschberge an, deren Pflanzendecke grSfiten-

teils mit jener des Mali Brdica tibereinstimmt.

Tepe. Dorf sudsiidostlich der Stadt, am Nordhang des ostlichsten

jener Hijgel, die sich ostwarts an die Rosafa anschlieCen. Dieser Hugel

fallt gegen Sudosten mit steilen Kalkhangen zum KirifluG ab.

Ura Mesit. Eine schone alte Briicke uber den Kiriflufi. etwas

nordnordostlich von Muselimi. Dber diese Briicke fuhrt der Weg von

Skodra nach Dristi und weiter Kiri aufwarts.
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Vraka. Zerstreutes Dorf ndrdlich von Skodra. Die der Stadt zu-

nachstgelegene Hausergruppe als Hani Vraks bezeichnet. Hierhin fuhrt

S

Ostlich

Wiesen
zuletzt ausgesprochener Sumpf. Infolge des aufierst flachen Ufers und

Seebodens andert sich hier am Ostufer des Sees die Grenze des Wasser-

spiegels sehr stark mit der Jahreszeit.

2ub (2ubi, Zhubi). Dorf ira unteren Teile des Nerfusatales.

Zuos (Zuzi). Dorf siidwestlich der Stadt, am Sudosthang des

Tarabos. Unmittelbar bei dem Dorf verlauft die Grenze zwisehen dem
Kalk des Tarabos und dem Flysch der siidlich angelagerten Hugel.

Die Bestimmung mehrerer kritischer Pflanzen verdanke ich der

Giite verschiedener Herren Spezialisten, deren Namen bei deu betreffenden

Pflanzen angefiihrt sind. Besonderer Dank gebuhrt Herrn Professor Eduard
Hackel (Attersee) fur die Uberpriifung meiner Bestimmungen einer

grOCeren Anzahl von Gramineen.

Die nun folgende Pflanzenaufzablung halt sich in der Anordnung der

Familien an das Handbuch der systematischen Botanik von R. Wettstein.

Equisetaceae.

Equisetum ramosissimum Desf. An feuchten Standorten sehr haufig
arvense L. Feuchte Graben nordwestlieh der Stadt.
telmateja Ehrh. Wassergraben westlich von Gajtani.

JPolypodiaceae.

(L.) Kuhn. Allgemein verbreitet uud weitaus der

Ebene §t

Waldern

§

Notholartholaena Marantae (L.) R. Br. Felstriften des Serpentingebietes
stellenweise, nicht verbreitet: zahlreich an der Siidostseite des Gipfels
des Mernen Bardaujolt, ferner an der Westseite des Grofien Bardanjolt
und auf emem kahlen Riicken westlich von Nerfusa.

Chedanthes persica (Bory) Mett. Unter Kalkfelsen am Nordfufi des Tara-
bos nachst Siroka, nur in geringer Menge beobachtet.

tmZ
m
* r^ mgnm L WiUder der FJjschberge mehrfach:

,rn r -n

S

p
S? ^ Nordwest1^ des Mali Brdica, bei Renci;

ouschten C^ ^Z*™^ hQl Kara"Hasan und an einer be-
buschten Mauer am Wege gegen Mtiselimi: »**«»,* ,,„. MuM *„<*
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an den kahlen Serpentinhangen des sildwestlichen Teiles des Kleinen

Bardanjolt, nordseitig unter Felsen.

Asplenium ruta muraria L. Unter Felsen auf dem Kamm des Tarabos

imd wohl noch mehrfach.

trichomanes L. In Waldern, unter Felsen und an anderen schattigen

Standorten, nicht haufig.

Ceterach officinarum Lam. et DC. An Kalkfelsen und Mauern sehr ?er-

breitet und haufig.

Dryopteris filix mas (L.) Schott. Feuchte Bergwaider etwa l
l

/t km west-

lich von Nerfusa, ca. 200 m u. d. M.
rigida (Hoffm.) Underw. var. australis (Ten.) Hayek. Zwischen

Felsen an den Nordostabhangen des Kleinen Tarabos ; unter schattigen

Hecken am Karrenweg von der Brucke „Ura Mesit" gegen Dristi.

Cupressaceae.

Juniperus oxycedrus L. Haufig im ganzen Serpentingebiet, sowohl in

freier Lage als auch in lichten Buschwaldern.
* [Juniperus phoenicea L.]. NachGrimus; von mir nicht gesehen ; wahr-

scheinlich erst mehr gegen die Kiiste zu.

Mphedraceae.

Ephedra campylopoda C. A. Mey. Kalkfelsen an den Abhangen des Tarabo

(gegen die Buna), der Rosafa und des Hugels zwischen Tepe und

KirifluC.

Betulaceae

Alnus vulgaris Hill. Am Pistalabach; am Drin bei der Einmiindung

des Nerfusabaches.

Synonymie: Betula Alnus a. glutinosa L. (1753); Alnus vulgaris

Hill (1756); Betula glutinosa L. (1759); Alnus rotundifolia Mill.

(1771); Alnus glutinosa Gaertn. (1791).

Carpinus orientals Mill. Massenhaft in den Buschwaldern aller Flysch-

berge; in den Buschwaldern des Serpentingebietes stellenweise haufig

aber nicht iiberall; steigt am Sudhang des Taraboszuges noch etwas

auf den Kalk heran, z. B. oberhalb Zuos und an der Sudwestseite des

GroCen Tarabos, hier als kleiner verbissener Strauch noch etwas unter-

halb der Quelle.

Corylus avellana L. Buschwalder bei Renci und an Westhangen des

Grofien Bardanjolt, wohl auch anderwarts.

Cast

Fagaceae

w"«vt*/tcu» dUl/lVlA ±11.111. ±11 UCii »f uu.\a.\ji*± **«« ~^- r c_

nicht selten, die Obrigen Waldbaume weit iiberragend, so bei Eenci.
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Nerfusatales und im oberen Teil des Tales Cafa Kriis—Dristi.

Quereus pubescens Willd. (1796); Synon. : Qu. lanuginosa (Lam.)

Thuill. (1799). Haufig in den Buschwiildern aller Flyschberge;

auch am Rande des Kalkes, z. B. oberhalb Zuos, und des

Serpentins, z. B. im Tale Gajtani—Rogami und an den nordwest-

licben Vorbergen des Grofien Bardanjolt. In der Blattgestalt und Blatt-

behaarung sehr veranderlich und daher nicht immer leicht zu erkennen.

Einige durch stark verkahlte und einige durch sehr spitz gelappte

Blatter auffallende Zweigstiicke wurden mir von A. Ginzberger als

hierhergehorig bestimmt

? Quercas robur L. Nach Grim us; auch von mir mehrfach aus den Busch-

waldern der Flyschberge notiert. Nach A. Ginzberger dagegen viel-

Q
9 Q

Q
Quereus conferta Kit. Zwiscben

macedonica A. DO. Buschwalder am Siidhang des Tarabos unterbalb,*

bei und oberhalb Zuos; zwischen Gajtani und Rogami. Von Grim us

(als Q. aegilops) und Bald ace i anscheinend mehrfach beobachtet,

von letzterem z. B. bei Dristi.

[Quereus ilex L.] und

[Quereus coccifera L.]. Beide nach Grim us; von mir nicht gesehen;

wahrscheinlich erst mehr gegen die Kiiste zu.

Juglandaceae.

Jiiglans regia L. In der Nahe menschlicher Ansiedlungen.

Salicaceae.

Populits alba L. Ziemlich haufig; z. B. am Drin nachst der Mundung
des Nerfusabaehes und an der Buna.

tremula L. Am Drin nachst der Miindung des Nerfusabaehes.

italica (Duroi) Mnch. Nicht selten, namentlich in der Nabe

menschlicher Siedlungen; auch in der Niederung des Pistalabacbes.

nigra L. Nach Grim us in den Auen der Buna; vielleicht weiter

fluCabwarts, als ich auf meinen Exkursionen gekoramen bin.
Salix alba L. Sehr yerbreitet in den Niederungen, sowie an feuchten

Stellen des Berglandes; am Seeufer auch grofiere Bestande bildend.

incana Schrk. Nach Grimusan den Ufern der Giefibacbe, die vod

den hoheren Gebirgen kommen; also vielleicht bei Vraka oder irgend-

wo am Ufer des Kiri.
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Moraceae.

Moms alba L. In der Nahe menschlicher Siedlungen haufig.

Ficus carica L. In der Nahe menschlicher Siedlungen haufig, doch

mitunter auch weit abseits von solchen, so bei der Quelle in halber

Hohe der Siidwesthange des GroCen Tarabos und in Felsspalten

siidwestlich unter dera Gipfel dieses Berges.

Cannabaceae.

Hamulus lupulus L. An Hecken haufig.

Ulmaceae.

Ulmus campestris Huds. In lichten Waldern, Buschwerk und Hecken

verbreitet.

Celtis australis L. Haufig, namentlich an Hecken und in der Nahe

menschlicher Siedlungen, doch auch weit abseits von solchen, so

zwischen Felsen an der Siidwestseite des GroCen Tarabos und an

den Abhangen des Kleinen Tarabos gegen die Buna.

TJrticaceae.

Urtica dioica L. An Ruderalplatzen in Stadt und Umgebung sehr haufig,

urens L. Seltene Ruderalpflanze ; an einer einzigen Stelle in der

Stadt beobachtet.

pilulifera L. An Euderalstellen beim Bazar und bei Tepe (K. J.).

Parietaria officinalis L. Gebusche in der Niederung am linken Kiri-

Ufer nordostlich von Skodra.

vulgaris Hill (1756); Synon. : P. ramiflora Moench (1794). An
Mauern, Kalkfelsen und Euderalstellen in und bei der Stadt sehr haufig.

Dagegen ist Parietaria judaica L., eine Pflanze Yorderasiens. nach

Vierhapper (Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, LXIX. Bd.,

1919, S. 292) hievon wahrscheinlich spezifisch verschieden.

Santalaceae.

Osyris alba L. Haufig und auf jeder Bodenunterlage, aber nicht gerade

Qberall.

Thesium dkaricatum Jan. Abhiinge des Tarabos gegen die Buna uni

o s

JLoranthaceae.

Loranthus europaeus L. Auf Castanea sativ.i bei Eenci (B.).

Arceuthobium oxycedri (DC.) MB. AufJuniperus oxyeedrus an Serpentin

nJstriften der Westseite des Grofien BardaDj'olt.

Oaterr. botan. Zeitschrift, 1920, Heft 4-6. 10
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Polygonaceae.

Bumex pulcher L. An trockenen Standorten sehr verbreitet.

conglomerates Murray. Bei Gajtani.

obtusifolius L. Auf dem Mali Brdica.

crispus L. Haufig.

acetosella L. var. miiltifidus (L.) DO. Nachst deni Dorf Bardanjolt.

Polygonum amphibium L. Siimpfe nordwestlich der Stadt; aufier

f. aqitaticum Leyss. auch f. decumbens Klett et Eichter.

serrulatum Lag. Siimpfe nordwestlich der Stadt.

persicaria L. Niederung am Pistalabach.

lapathifoliwn L. Niederung am Pistalabach und beim Bazar;

iiberhaupt an feuchten Standorten sehr haufig, wie vielleicht auch

das vorige. '

hydropiper L. An Wassergraben in und bei der Stadt (K. J.)-

aviculare L. Weizenfeld westlich von Gajtani.

dumetorum L. An Hecken bei Bakcelik und am linken Kiri-Ufer

ostlich der Stadt.

Euphorb
Crosophora tinctoria (L.) Juss. Tabakfeld am Abhang des Tarabos gegen

die Buna, ungefahr gegenuber der Einmiindung der Drinasa.
Mercurialis annua L. Als Kuderalpflanze nicht selten.

Euphorbia ckamaesyce L. Zusammen mit Crosophora (siehe diese).

— palustris L. Am Seeufer (G.).

glabriflora Vis. Auf Felstriften der Serpentinberge und der Kalk-

berge haufig.

platyphyllos L. var. lanuginosa (Thuill.) Lam. et DC. (1805).
Synon.: E. platyphyllos L. var. subciliata Pers. (1807); E. p¥-
L. var. Iderata (Jacq.) Rchb. (1832), Koch (1837). — Sehr haufig

an Ruderaiplatzen, Wegrandern und Hecken, besonders an feuchten
Stellen, auch in der Stadt selbst.

helioscopia L. Haufige Ruderal- und Unkrautpflanze.

^
esuloides Velen. An der Ostseite des unteren Nerfusatales

Serpent.n; im FluCschotter des Kiri Sstlich und nordostlich der

Stadt; femer an felsigen Stellen zwisehen Siroka und Zogaj (B.)-

amygdaloides L. In Waldern am Westhang des Grofien Bardanjolt.
- \\ulfemt Hoppe. Abhange der Rosafa und Kiri-Engtal unterhalb
Dnsb, an beiden Orten auf Kalk.

cyparissias L. Sehr haufig und verbreitet, auch in der Stadt selbst.

myrsimtcs L. Im Schotter des Kiriflusses unweit von Tepe.
graeca Boiss. et Sprun. Gipfelregion des Kleinen Tarabos. in einem

alten Schiitzengraben.
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Euphorbia falcata L. Zwischen Gajtani und Rogami

exigua L. Auf dem Mali Btdica.

Chenopodiaceae.

Polycnemum majus A. Br. Weizenfeld westlich von Gajtani.

Beta maritima L. Ruderalplatze beim Bazar.

Chenopodiam botrys L. Auf den Hugeln zwischen Bazar und Tepe; im

Schotter des Kiriflusses und des Nerfusabaches ; an der Drinasa

ostlich von Bakcelik.

murale L. Auf Ruderalplatzen in der Stadt und beim Bazar haufig.

opulifolium Schrad. Ruderalplatze in der Stadt und beim Bazar.

album L. Ruderalplatze beim Bazar; an Hecken nord westlich der

Stadt; im Schotter des Kiriflusses ostlich der Stadt.

Atriplex hortense L. Ruderalplatze beim Bazar, wohl Gartenflliehtling

;

kultiviert in einem Garten beim Dorf Dobrafi.

Amarantaceae.

Amarantus ascendens Lois. — Synon.: A. viridis (L. p. p.) auct.

europ. p. p. — An Ruderalplatzen in und um Skodra und beim

Bazar sehr haufig.

deflexus L. Wie voriger.

Silvester Desf, Im Sand des Kiriflusses zwischen Tepe und Kuci.

retroflexus L. Wie voriger.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L. Sehr haufig, besonders an Hecken und auf

Ruderalplatzen; auch auf mohammedanisehen Friedhofen (K. J.).

JPortulaeaceae.

Portulaca oleracea L. Als Ruderalpflanze und Ackerunkraut in und um

Skodra haufig.

Caryophyllaceae.

Hemiaria glabra L. AbhaDge des Kleinen Bardanjolt, Serpentin.

Ursula L. Trockene Platze bei Vraka (B.).

Polycarpon tetraphyllum L. Ad Mauem und in gepflasterten Hofen in

der Stadt nicht selten.

Spergula la campestris (L.) Aschers. Am Karrenweg von der Nord-

westecke der Stadt gegen V
r
raka.

kleranthus verticillatus Tausch. Im Schotter des Nerfusabaches bei

dessen Einmiindung in den Drin.

10
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f/*

In der Gipfelregion sowie an nordwegtlichen und nordostlichen Vor-

bergen des Grofien Bardanjolt; ferner felsige Abhange des Kleinen

Bardanjolt (D.). Nur auf Serpentina •

mediterranea (Ledeb.) Vierh. — Synon.: Alsine mediterranea

(Ledeb.) Maly ; Alsine tenuifolia var. mucronata Boiss.; Alsine sive

Minuartia densiflora (Vis.) Fritsch. — Vgl. Vierhapper, Beitrage

zur Kenntnis der Flora Griechenlands I, in Verhandl. d. zooL-botau.

Gesellscb. Wien, LXIV (1914), S. 269. Bestimmung von F. Vier-

happer revidiert. — Felsige Abhange des Tarabos (Baldacci, Nr. 159).

Arenaria leptoclados Guss. /var. viscidula (Rouy et Fouc.) Williams.

Auf dem Mali Brdica; ferner ira steinigen Ubersehwemmungsgebiet

des Kiri (D.).

Moenchia mantica (Torner) Bartl. Auf Wiesen und Grasplatzen sehr

verbreitet, besonders zahlreich ira Nordwesten der Stadt gegen den

Grimus in Getreidesaaten und Brachen.

(D

Cerastium luridum Guss. Abhange des Tarabos gegen den Hafen, Kalk.

pollens F. Schultz. TJberschwemmungsgebiet des Kiri (D.).

litigiosum De Lens. Felsige Hiigel am Kleinen Bardanjolt, Serpentin (D.).

'aria aqaatica (L.) Scop. An Wassergraben und feuchten Stellen baufig.

apetala Ucria. Ruderalstellen in der Stadt.

Tunica glumacea (Bory et Ohaub.) Boiss. var. obcordata (Marg. et

Reut.) Boiss. An trockenen Standorten in den flacheren Teilen der

Umgebung von Skodra sehr verbreitet; auch nach Grimus (als

Dianthus prolifer) gemein.

Dianthus armeriastrum Wolfn. Troekene Hugel bei Brdica; Hnkes

Kiri-Ufer ostlich der Stadt.

liburnicus Bartl. Lichte Walder im Serpentingebiet : auf den nord-

westlichen Vorbergen des GroGen Bardanjolt und im Nerfusatal.

Carthusianortm L. Felsige Wiesen des Tarabos (Baldacci,

Nr. 59). — Gemischt damit unter der gleichen Nummer ausgegeben

ist auch D. cruentus Griseb. var. Baldaccii (Degen) Hayek, gesammelt

bei Kasujeti, Distr. Orosi, publiziert als D. calocephalus Boiss.

Dianthus cruentns Griseb. — Vielleicht meint Grimus diese Art,

Skod

Wulf.

medunensis Beck et Szysz. Abhange des Tarabos gegen die Bun*;

nach Grimus (als D. ciliatus) gemein. — Uber das Verhaltnis dieser

Art zu D. dalmaticus Celak. und D. ciliatus Guss. ml Ost-Mont-
S. 11 (87) und 12 (88).
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Vaccaria pyramidata Medik. Beim Bazar in der Nahe des Hafens (Stand-

ort moglicherweise durch den Bau der neuen HafenstraGe vernichtet).

Saponaria officinalis L. In den Niederungen nicht selten.

intermedia Simmler. Serpentinfelsen an der Ostseite des unteren

Nerfusatales, ca. 60 m ii. d. M. Vgl. G. Simmler, Monographie der

Gattung Saponaria (in Denkschr. d. Akad. d. Wisehenseh. Wien,

math.-naturw. KL, LXXXV. Bd., 1910), S. 41 [473]. Bisher nur von

zwei oder drei Standorten in Thessalien aus einer Hohenlage von

1000—1500 m bekannt. Bei einem Standort (Berg Zygos) wird ebenfalls

Serpentin als Unterlage angegeben. Die albanische Pflanze stimmt mit

den Vergleichsexemplaren aus Thessalien (Malakasi, leg. Sintenis)

vollstandig tiberein.

ypsophila spergulifolia Griseb. (a albanica Griseb.) Im feinen Serpentin-

sand am SGdfufi und am Westfufi des Kleinen Bardanjolt, nicht auf

den felsigen Abhangen.

lene vulgaris (Mnch.) Garcke. Abhange des Tarabos gegen die Buna

und gegen Dorf Siroka.

conica L. Getreidesaaten und Brachen (G.).

coeli-rosa (L.) A. Br. Getreidesaaten und Brachen (G.).

gallica L. Linkes Ufer des Kiriflufies unterhalb MOselimi ; Getreide-

saaten und Brachen (G.).

nocturna L. var. brachypetala (Bob. et Cast.) Boiss. Getreidesaaten

id Brachen (G.).

armeria L. Schotter des Kiriflufies ostlich von §kodra; Sattel etwa

7, km westlich von Nerfusa, ca. 200 m ii. d. M.; ferner felsige Stellen

vischen Nerfusa und Miiselimi (B.).

trinervia Seb. et Maur. Tflrkenfriedhot zw. Bazar und Kara-Hasan.

paradoxa L. Abhange des Tarabos gegen die Buna; Schotter des

Kiriflusses; Kleiner und Grofier BardaDJolt; Serpentinhange an der

Ostseite des Nerfusatales.

Melandrvum nlhum. (WW.} Garcke. An Hecken sehr verbreitet.

fl>

)

)

Viscaria vulgaris R6hl. An trockenen Standorten in der Ebene &

nordwarts der Stadt.

Agrostemma githago L. Nicht selten.

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis L. In den flacheren Teilen der Umgebung von

Skodra sehr verhreiret. besonders an etwas feuchteren Standorten.
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Wiesen

den See sehr zahlreich; Niederung des Pistaiabaehes ; feuchte Bergwalder

westlich von Nerfusa; ferner zwischen Gebiisch am Kiri ostlich der

Stadt (D.).

Manunculaceae.

Helleborus odorus W. K. Haufig, besonders auf den Flyschbergen.

Nigella damascena L. An trockenen Standorten allgemein verbreitet.

arvensis L. var. glauca Boiss. (1867). — Synon.: N. tuberculoid

Griseb. (1843); N. arvensis var. tuberculata Simk. (1881); N. arvensis

var. verrucalosa Beck (1890). — In der naheren Umgebung der Stadt,

namentlich im Osten und Siiden derselben, haufig; auch bei Renci (B.).

Bliiht bedeutend spater als die vorige Art. Ob alle N. arvensis der

Umgebung von Skodra zur var. glauca Boiss. gehort, wurde nicht

nacbgepriift, ist aber wahrscheinlich.

N. tuberculata von N. arvensis als Art abzutrennen, wie es auch

A. Brand in seiner Monographie der Gattung Nigella (E. Huth, Ab-

handlungen und Vortrage aus dem Gesanatgebiete der Naturwissea-

sehaften, vierter Bd., IX., 1895), pag. 13 und 33, tut, hake ich fur

ganzlich unberechtigt. Annaherungsformen sind in verschiedenen Ge-

genden Mitteleuropas gar nicht selten. Zu typiseher tuberculata mit

stark warzigen Balgkapseln und rauhen Nerven und Randern der oberen

Blatter gehort nicht nur die N. arvensis der Flora exsicc. Austro-

Hung. (Nr. 92, Dalmatien, Salona, leg. Th. Pichler), sondern hieher

zahlen auch Exemplare von verschiedenen niederosterreichischeu Stand-

orten, z. B. Pulkau (leg. A. Groschopf) und Angern (leg. H. Handel-
Mazzetti).

Delphinium peregrinum L. An trockenen Standorten sehr haufig, sowohl

an den Abhangen der Kalkberee als auch auf den FMvs^hbftrsren und

in der Ebene.

Consolida paniculata (Host) Schur. Abhange des Tarabos und der

Rosafa gegen die Buna, Kalk; Getreidesaaten und Bracben (G.).

Das an den Tarabos-Abhangen gesammelte Belegmaterial (viel-

leicht alle G. paniculata der Umgebung von Skodra) gehort zur var.

adenoclada
(Bornm.) Janchen. — Synon. : Delphinium panicidatum

Host var. adenocladum Bornmuller in Allg. botan. Zeitschrift,

IX (1903), S. 95. — Oberer Teil des BlQtenstaudes, besonders die

Bliitenstiele, abstehend drttsenhaarig, wobei die Druse von der flascben-

formig erweiterten, mit gelbem 01 geftillten Basalzelle des Haares ge-

bildet wird.
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Clematis viticella L. An Hecken sehr verbreitet und zahlreich.

flammnla L. An Hecken sehr verbreitet und zahlreich.

vitalba L. An Hecken verbreitet, aber wohl etwas weniger haufig

als die beiden anderen Arten.

halictrum aquilegifolium L. In.Gebuschen bei Muselimi und am linken

Kiri-Ufer nachst Dorf Bardanjolt.

datum Jacq. Kleiner Tarabos, untere Halfte des Aufstieges von

Skodra aus, Kalk.

flavufu L. An Wassergraben nordwestlieh der Stadt.

lucidum L. Ebenda.

Thalictrum Junkmannianum, nova hybr. = Th. flavum

L. X Th. lucidum L. — Ebenda, zwischen den Stammeltern.

Differt a Th. flavo foliolis angustioribus, firmioribus, supra

sublucidis, subtus glaucescentibus, stipellis deficientibus, florendi

tempore paulum posteriore; differt a Th. lucido foliolis latioribus

minus coriaceis, supra minus lucidis, subtus minus glaucis, glabris,

florendi tempore priore.

Fur sich allein im Herbar betrachtet konnte man die Pflanze

fur eine breitblattrige Form von Th. lucidum halten; an Ort und

Stelle yiaehte sie ganz entschieden den Eindruck eines Bastardes

Es waren davon nur wenige Stengeln vorhanden unter zahlreichen

Exemplaren der von einander sehr auffallig verschiedenen Stammeltern.

Morphologisch halt der Bastard sehr schon die Mitte zwischen

den Stammeltern, besonders in der Ausbildung der Blatter. Diese

ft
oberseits matt-

griin, unterseits ahnlieh gefarbt, nur etwas blasser, vollig kahl; die

Blattchen etwa l
1
/, bis 2 l

/t raal so Iang als breit, fast alle zwei- bis

dreispaltig, ihre Abschnitte oft nochmals etwas gelappt ;
Nebenblattchen

vorhanden, wenn auch sehr klein und oft schwer zu finden. Dagegen

sind bei Th. lucidum die Blatter .dick und steif, am Rande stark

umgerollt, oberseits glanzend dunkelgrun, unterseits blaulicbgrun,

wenigstens die unteren leicht drusig-flaumig; die Blattchen etwa

5 bis 10 mal so lang als breit, nur die groGten zwei- bis dreispaltig

;

Nebenblattchen niemals vorhanden. Beira Bastard halten die Blatter

in Konsistenz und Farbe vollkommen die Mitte, die Blattchen sind

am Rande schwach umgerollt, unterseits kahl, etwa 2 ,

/ 2
bis 6 mal

so lang als breit, nur die der obersten Blatter noch schmaler; Neben-

blattchen fehlen. Auf das Fehlen der Nebenblattchen (wie bei

Th. lucidum) und das Fehlen des Driisenflaumes an der Blattunter-

seite (wie bei Th. flavum) mochte ich dabei weniger Gewicht legen,

da sich an den untersten (von mir nicht gesammelten) Blattern viel-
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leicht doch noch Spuren von beiden linden konnten. Der Pollen sieht

vollstandig normal aus.

Besonders auffallig waren schlieGlich die Blutezeiten, bezw. Ent-

wicklungszustiinde der drei Wiesenrauten. Th. flavum war abgebluht

oder ira Abbliihen begriffen; der Bastard an den Endteilen der

Infloreszenzen ebenso, an den seitlichen Teilen dagegen in voller

Bliite oder noch ira Auibliihen; Th. lucidum befand sich gerade in

schonster Bliite, zura Teile sogar noch im KnospeDzustand.

Ich benenne die Pflanze nach meinem Kameraden Leutnaat

Karl Jankmana aus Koraotau in Bohmen, welcher wahrend des

Weltkrieges lange Zeit in Skodra weilte und namentlich im Friihjahr

und Sommer 1916, soweit es seine starke dienstliche Belastung er-

laubte, die Umgebung der Stadt botanisierend durchstreifte, auch

manche htibsche Exkursion mit mir gemeinsam unternahm.
Ranunculus paucistamineus Tausch. Suropfige Stellen nordwestlich

der Stadt.

fol

sardous Cr. An feuchten Stellen sehr haufig.

arvensis L. Weizenfeld am Ostausgang der Stadt.

muricatus L. An Hecken in der Stadt.

&
Nymphaeaceae.

Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. In den Siimpfen am Seeufer nord-

westlich von Skodra und an seichteren Stellen des Sees.
Castalia alba (L.) Woodw. et Wood. Ebenso.

Ceratophyllaceae.

Cemtophyllum demersum L. In den Sumpfen am Seeufer nordwestlich
von Skodra.

Papavw
Weizenfeld am 0«

i
Sehr formenreich. Die gesammelten Exemplare lassen sich viel-

leicht in zwei Varietaten gliedern : var. fol
(Stengel, Blutenstiele und Blatter sehr reichlich steifhaarig, Blatter
tief fiederspaltig bis fast doppelt tiederspaltig mit schmalen Ab-
schnitten, Endabschnitt stark verlangert); var. glabtllum Elkan
(btengel kahl oder nur im oberen Teil zerstreut beborstet, Bluten-
st.ele maG.g reichlich steifhaarig, Blatter nur am fiande an den
bpitzen der Sagezahne, mitunter auch unterseits am Mittelnerv mit

zerstreuten langen Borsten besetzt, soust kahl, etvvas blaulichgrun •
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fiederspaltig bis fast doppelt-fiederspaltig, selten tief dreispaltig, mit

meist ziemlich breiten Abschnitten).

Vgl. Pedde, Papaveraceae (Engler, Das Pflanzenreich, IV.

104), S. 297 und 300 (1909).

Papaver apulum Ten. Weizenfeld .am Ostausgang der Stadt.

Chelidonium majus L. Vereinzelt in Miiselimi (K. J.).

Fumaria officinalis L. An Hecken und Ruderalplatzen in und bei

>

Cruciferae.

maeplium officinale (L.) Wallr. AIs Eaderalpflanze haufig.

polyceratium (L.) Wallr. Euderal in einem GaCchen im Ostteile

der Stadt, nahe der Kathedrale.

Erysimum graecum Boiss. et Heldr. An felsigen Abhangen der Kalk-

berge; ferner ira trockenen Flufibett des Kiri zwischen Skodra und

Eenci (B.).

canescens Roth. Zwischen Gajtani und Roganii.

Standorten.

) Bess. Sehr verbreitet, besonders an feuchteren

Uppicensis (Wulf.) Rchb. Bei Skodra (B.); wo?
Nasturtium officinale R. Br. An Wassergraben und sumpfigen Stellen

nordwestlich der Stadt gegen den See zu; an der Quelle in halber

Card

Hohe der Sfldwesthange des Grofien Tarabos.

Klein

Bardanjolt, Serpentin (ebenda auch Dorfler).

Uber den Formenkreis von Cardamine glauca Spreng., C. mari-

tima Portenschl. und den naehsten Verwandten vgl. 0. E. Schulz,

MoEographie der GattuDg Cardamine (in Botan. Jahrb. f. Systematik

etc., XXXIL, 1903, S. 280—623), S. 569—582; Eohlena in Fedde.

Eepertorium nov. spec, III., 1906, S. 145—146; Rohlena, Fiinfter

Beitrag z. Fl. v. Montenegro (in Sitzungsber. d. b6hm. Geselisch.

d. Wissenseh. Prag, 1911), S. 10—12; Beck, Flora Bosne, Herceg.

i No?opaz. sandz., II., 7 (in Glasnik zem. muz. u Bosni i Herceg.,

XXVIII, 1916), pag. 58 [242]-63 [247].

Die Mafie der Friichte und Samen finde ich an meinen Exem-

plaren eine Spur groCer als Rohlena sie angibt, namlich Schoten bis

16 mm lang und V/t
mm breit, Samen fast V/t

mm lang und fast

1 mm breit.

Bunias erucago L. Als Ackerunkraut nicbt selten. •

Lunaria annua L. An Hecken in der Nahe menschlicher Siedlungen.

and zahlreich.

(Vent.)
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Alyssum murale W. K. Felstriften des GroGen und des Kleinen Bardanjolt;

Niederungen zwischen den Bardanjoltbergen und dem KirifiuB ; Schotter

des Nerfusabaches bei dessen Binraiindung in den Drin.

Nach Beck, Flora Bosne, Herceg. i Novopaz. sandzaka, II., 7

(Glasnik, 1916), pag. 120 [304] ist A. murale W. K. von A. argenteum

(All.) Vitm. nieht verschieden und hat den letzteren Namen zu fiihren.

llytsum montanum L. var. molliusculum Echb. GroGer und Kleiner

Tarabos sowie deren Abhange; Abhange der Rosafa.O" 7 -^~~~..j,

. Uber Alyssum montanum, seine Formen und die verwandten Arten

vgl. Josef Baumgartner, Die ausdauernden Arten der Seetio Eu-

alyssum aus der Gattung Alyssum, Teil I—IV (I—III: in Jahresber.

d. n.-6. Landes-Lehrerseminars in Wiener-Neustadt, 34—36, 1907 bis

1909; IV: Baden, 1911); ferner Beck, Flora Bosne Herceg. i Novopaz.

sandz., II., 7 (Glasnik, 1916), pag. 120[304]— 128[312].
Sinapis alia L. Exerzierplatz am Nordostausgange der Stadt (K. J.)-

arvensis L. Nicht selten als Ackerunkraut und Ruderalpflanze.
Raphanus raphanistrum L. Ebenso.

Coronopus procumbens Gilib. Im Hofe der Tiirken-Kaserne (K. J.).

Iberis umbellata L. An der Westseite des Kleinen Bardanjolt, Serpentin.

Cb
(L

Zur var. hetero-

carpum Beck, als welche Dorflers Pflanze von Hayek publiziert

wird, gehoren zum Teil aueh meine Belegstucke vom Kleinen Tarabos.
Thlaspi praecox Wulf. Felsige Abhange des Tarabos, Kalk.
Peltana alliacea Jacq. Steinige Gebusche nordostlich der Stadt am Weg
gegen Boksi.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Verbreitete Ruderal- und Unkraut-
pflanze.

(Fortsetzung folgt.)

4
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LuLtur e? " it 'TfT^ Die * der folgenden Ubersicht erwabnte
Uteratur hef Im Marz nnd April 1920 ein. nift Rfidaktion.
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Demelius P. Konidienbildung bei Hyraenorayceten. (Ebenda, S. 349

352.) 8°. 1 Textabb.

Fritsch K. 0ber den Begriff der Anisokotylie. (Ber. d. deutsch. botan.

Gesellsch., Bd. XXXVIII, 1920, Heft 2, S. 69—73.) 8°.

Furlani J. Uber den EinfluB der Bestrahlung^iuf Bacterium pyocyaneum

(Gessard, Fliigge) und seine Pigmente. (Sitzuogsber. d. Akad. d.

Wissensch. Wnm, matb.-naturw. KI., Abt. I, 128. Bd., 1919, Heft 1

S. 25—92.) 8°.

Ginzberger A. Kritische Pfianzen aus dem Gebiete des Monte

Maggiore (Istrien) und von den Eilanden Stid-Dalmatiens. (Vortra^s-

berieht.) [Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, LXIX. Bd., 1919,

Heft 6—9, S. (194).]

Enthalt die kurzgefaBten Erstbeschreibungen voa Centaurea lungensi

subsp. Baumgartneri Ginzb. und subsp. Padelini Ginzb. Vgl. diese Zeitschr.,

1920, Heft 4—6, S. 89 ff.

Handel-Mazzetti H. Taiwania cryptomerioides Hayata, ein fur

unsere Garten ganz neuer Nadelholz-Typ. (Zeitschr. f. Garten- und

Obstbau, 1. Folge, 1. Jahrg., 1920, Nr. 3, S. 25-27.) 4°.

Plantae novae Sinenses, diagnosibus brevibus deseriptae. (Sitzungs-

anzeiger (f. Akad. d. Wissensch. Wien, Sitzungen d. mathem.-naturw.

Kl. vom 22. April und vom 14. Mai 1920.) 8°. 4 +- 4 S.

Diagnosen folgender Arten : Pedicularis dolichocymba, P. aequibarbis,

P. pseudoversicolor, Arenaria, Fridericae, Haplosphaera(nov.gen. Uuballiferarum)

phaea, Sattssurea centiloba, Saussurea Wettsteiniana.

Herzmansky S. Zur Flora des Bisamberges. (Blatter fur Naturkunde

und Naturschutz Niederosterreichs, 7. Jahrg., 1920, 2. Heft, S. 21—23.)

8°.

Kronfeld E. M. Sagenpflanzen und Pflanzensagen. Leipzig (Deutsche

Naturw. Gesellsch., Verlag Th. Thomas), 1919. 8°. 96 S., 23 Textabb.

Murr J. Feldkirchs Winterflora. („Heimat", I. 1.) 8°. 7 S.

Neumayer H. Floristisches aus Niederosterreich I. [Verhandl. d.

W 9, S. (195)

(201)
Wasser

pflanzen. (Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien. mathem.-naturw.

KL, Abt. I, 128. Bd., 1. Heft, S. 3-23.) 8°. 1 Doppeltafel.

Vgl. diese Zeitschr., Jahrg. 1919, S. 104—105.

Schiffner V. und Baumgartner Jul. Beitrage zur Kenntms der

Flora Griechenlands. B. Leber- und Laubmoose (gesammelt von

V. Schiffner auf d«r Wiener Universitatsreise 1911). (Verhandl.

d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, LXIX. Bd., 1919, Heft 6-9.

S. 313—341.) 8°.
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Schrodinger R. Phylogenetiscbe Ansichten tiber Scheiden- und Sti-

pularbildungen. (Vortrag.) [Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien,

LXIX. Bd., 1919, Heft 6—9, S. (162)—(193).] 8°.

Strafier P. Siebenter Nachtrag zur Piizflora des Sonntagsberges (N.-O.),

1917. (Schlufi.) (Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, LXIX. Bd.,

1919, Heft 6—9, S. 355—384.) 8°.

Enthalt die Erstbeschreibungen folgender Arten : Pezizella aphanes Rhem,

Phoma intermediella Hohnel, Septoria Heraclei Strafier, Rhabdospora Epilobii

Hohnel.

Vierhapper F. Beitrage zur Kenntnis der Flora Griechenlands. Be-

arbeitung der anlaClich der zweiten Wiener Universitatsreise im

April 1911 in Griechenland gesammelten Pflanzen. A. Anthophyta

und Pteridophyta. II, III, IV. (Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch.

LXIX. Bd., 1919, Heft 6—9, S. 102—156, 157—245, 246—312.)Wien

+
Neu beschrieben werden : Linum gyaricum Vierh., Erodium subtrilobum

var. glanduliferum (Hal.) Vierh., Erodium pulverulentum var. persicum Vierh.,

Genista acanthoclada subsp. echinus f. rhodica Vierh. und subsp. graeca Vierh.

mit f. micropetala Vierh., Genista parnassica Hal., Genista Salzmanni var.

laxior Vierh. und var. confertior (Moris) Vierh , Genista mugronensis Vierh.,

Genista pumila (Debeaux) Vierh., Genista rigidissima Vierh., Onmiis Schousboei

Vierh., Ononis diffusa var. serratoides Vierh., Trifolium uniflorum f. variants

Vierh, Sedum rubens subsp. delicum Vierh., Scandix australis subsp. balcanica

Vierh., subsp. occidental Vierh., subsp. gallica Vierh., subsp. pontica Vierh. und

subsp. curvirostris (Murbeck) Vierh., Crepis neglecta f. graeca Vierh., Scrophularia
laxa var. Janchenii Vierh., Veronica glauca var. puberula Vierh. und var.

subglandulifera Vierh., Ophrys mammosa f. parnassica Vierh., Ophrys argolica

Fleischmann, Muscari Charrelii (Heldr.) Vierh., Muscari Weissii f. karpatanum
Vierh., Phleum arenarium subsp. aegaeum Vierh. — AuBerdem werden eine Reihe

neuer Namenskombinationen aufgesteslt. Bei zahlreichen Pflanzen finden sich ein-

gehende kritiscbe Auseinandersetzungen, oft mit Bestimmungsschliisseln. Be-

trachtlich ist die Anzahl der fur die Flora Griechenlands neuen Pflanzen. Orchis

anatolica Boiss. (Santorin) ist neu fur die Flora Europas.

Vierhapper F. Pflanzen aus dem Lungau. (Vortragsbericht.) Verhandl-

d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, LXIX. Bd., 1919, Heft 10.) 8°. 2 S.

Wimmer Ch. Uber neue Verfalschuugen und Verschlechterungen von

Drogen. VI. Mitteilung: Arnica montana (Wurzeldroge.) (Zeitschr. "•

Allg. osterr. Apotheker-Vereines, 58. Jahrg., 1920, Nr. 20, S. 109-

110.) 4°.

Anders J. Die Strauch- und Blattflechten Nordbohmens. 2. Nachtrag
m % m a

£>"*1 i-»V4. LlX.

feue Art : Cetr
)

Bachmann E. Die Beziehungen der Knochenflechten zu ihrer Unter
age. (Centralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektions-
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krankheiteD, II. Abt, Bd. 50, 1920, Heft 13-19, S. 368—379.)

8°. 9 Textfig. •

Becker K. E. Untersuehungen iiber die Ursaehe der Sterilitiit bei einigen

Prunaceen. (Inaug.-Dissert.) Halle a. d. S., 1920. 8Q
. 43 S., 1 Tafel.

Brockmann- Jerosch H. Baumgrenze und Klimacharakter. (Pflanzen-

geographische Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Ge-

sellschaft. Beitrage zur geobotanischen Landesaufnahme 6.) Zurich

(Rascher u. Oie.), 1919. 8°. 255 S., 18 Teitfig., 4 Tafeln, 1 Karte.

Fr. 8-

Deutsche Paserstoffe und Spinnpflaazen. Zeitsehrift fur Aabau und

Verwertung heimischer Faserpflauzea sowie fur die Industrie der

Kunstseide, Stapelfaser, Papier- und Zellstoffgarne und ahnliche

Ersatzspinnstoffe. (Vereinigung der bis 1. Oktober 1919 getrennt

erschienenen Zeitschriften :
.
„Neue Faserstoffe" und „Mitteilungeu

der Landesstelle fur Spinnpflanzen",' Berlin.) Herausgeber Dr. Richard

Escales, Munchen. Verlag J. F. Lehmann, Munchen. 4°. Jahrlich

24 Hefte zu 12 S. — Bezugspreis halbjahrig 15 Mk.

Fleischer M. Naturliehes System der Laubmoose. (Hedwigia. Bd. LXI,

Heft 6, S. 390-400.) 8°.

Verfasser teilt die Klasse der Musci in die Unterklasse Sphagnales,

Andreaeales und Bryales. Letztere in die Reihengruppen :
Eubryinales, Bux-

baumiinales und Polytrichinales. Die Eubryinales umfassen 11 Reihen; die

Buxbaumiinales umfassen die Bauxbaumiales und Diphysciales ;
die Poly-

ma

Gartenschonheit, eine Zeitsehrift mit Bilderu fur Garten- und Blumen-

freund, fur Liebhaber und Fachmann. Herausgegeben von Oskar

Kiihl, in Gemeinschaft mit Karl Forster, Harry MaaB und Camillo

o Berlin-Westend, Akazienallee 14. 4°. Jahrlich 12 Hefte

zu je 24 Seiten mit 2 Farbentafeln. Bezugspreis vierteljahrig 12 Mk.

Gaumann E. Studien iiber die Entwicklungsgeschichte einiger Saxi-

fragales. (Recueil des travaux botaniques neerlandais, vol. XVI, livr. 3

et 4, pag. 285—323.) 8°. 51 Textfig.

Goebel K. Die Eutfaltungsbewegungen der Pflanzen und deren teleo-

logische Deutung. Erganzungsband zur „Organographie der Pflanzen"

.

Jena (G. Fischer), 1920. Gr. 8°. 483 S., 239 Textabb. - K 216-

Greguss P. Die Okologische Bedeutung des Trennungsgewebes an den

Asten der Ephedreen. [Botanikai Kozlemenyek, XVIII, 1920, Heft 1—b,

S. 1—15 und (1)—(3).] e „. t
.,

Haberlandt G. Zur Physiologie der Zellteilung. Fiinfte Mitteilnng

:

Gber das Wesen des plasmolytischen Reizes'bei Zellteilungen nach

Plasmolyse.
,
(Sitzungsber. d. preufi. Akad. d. Wissensch., 1920, Al.

S. 323-338.) Gr. 8°. 4 Textabb.
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Hirmer M. Beitrage zur Organographie der Orchideenbliite. (Flora.

N. F., Bd. XIII, 1920, Heft 3, S. 213—310, Tafel X-yXII.) 8°,

225 Textfig.

Jahn E. Lebensdauer und Alterserseheinungen eines Plasraodiums.

[Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch., Bd. XXXVII, 1919, Erstes

Generalversammlungs-Heft, S. (18)—(33).] 8°. 1 Textabb.

Maly K. Geum coccineum u Bosni. (Glasnik zem. muz. u Bosai i

Herceg., XXIX, 1917, pag. 97—104.) Gr. 8°.

Prilozi za flora Bosne i Hercegovine. IV. (Ebenda, pag. 115, 116.)
• •

Neu beschriebeu (kroatisch) werden : Acer Heldreichii subsp. Visiamt var.

palensis Maly, Bromus arvensis var. varbossanius Maly, Galium lucidum var.

corrudifolium f. trichophorum Maly und var. meliodorum f. pilosum Maly,

Ranunculus Steveni var. platyphyllus f. sericeus Maly, Viola elegantula f. «^a

Maly.

Small J. The origin and development of the Compositae. (New

Phytologist reprint Nr. 11.) London (W. Wesley and son). 8°-

XII + 334 pag., 79 fig. in the text, 12 maps. — 15 Shillings.

Stark P. Das Webersche Gesetz in der Pflauzenphysiologie. (Zeitschr

f. allg. Physiologic Bd. XV1I1, 1920, Heft 3—4, S. 371—448.) 8

3 Textfig.

War en H. Beinkulturen von Flechtengonidien. (Fiuska Vetenskaps-

Soeiet. Forhandl., Bd. LXI, 1918-1919, Afd. A, Nr. 14.) Helsingfors,

1920. 8°. 79 S., 9 Tafeln.

Wenzel W. Kultur und Behandluug der wiehtigsten Arzuei-, Gewlirz-.

Handels-, Ol- und Fettpflanzen mit einem Anhang : Anbau hoch-

wertiger Medizinal-Giftpllanzen. Greifswald (E. Hartmann), 1919. 8°.

87 S. — K 13-30.

Akademien, Botanische Gesellschaften,Vereine, Kongresse etc.

Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse

vom 22. April 1920.

Das w. M. Hofrat H. Molisch legt folgende Arbeiten vor:
1- „Bemerkungen tiber Alfred Fischers GefaCglykose" ,von

Die Untersuchung fuhrte zu folgendeu Ergebnissen

:

1. Die nach der Methode von Alfred Fischer emelbare Reduktion der feh-
lingschen Losnng in den toten Elementen, speziell den Gefa&en des Holzkorpers ist

wemgstens der Hauptsache nach nicht auf Glykose oder anf einen anderen gelosteu,
rednzierenden Zucker zuriickzufubren.
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2. Der Kupferoxydulniederschlag, der unter diesea Umstanden teils im Zell-

lumen, teils in der Membran selbst zur Abscheidung gelangt, ist vielinehr vorwiegend

oder ausschlie&lich auf die reduzierende Wirkung der Membran, wahrscheinlich be-

stimmter Zellulosemodifikationen, zuiiickzufiihren; dadurch findet auch die scheinbare

Glykosespeicherung in den Libriformfasern und den an der Wasserleitung nicht mehr
beteiligten Gefaften ihre ungezwungene Erklarung.

2. „Studien an Eisenorganismen", I. Mitteilung, von Josef Gick I-

horn.

1. Berlinerblaubildung als Reaktion auf Fe2 3-Verbindungen tritt bei Trache-

lomonas-Arten und Eisenbakterien in drei Typen auf: a) lokal auf Eisen fuhrende

Teile des Organismus beschrankt, b) als korneliger oder homogenblauer Niederschlag

auch aufierhalb der Korperteile, c) in Form Traubescher Zellen verschiedenster Ge-
stalt und GroGe an der Korper-, beziehungsweise Schalen- und Scheibenoberflache.

Die Art und der Ort der endgiiltigen Fe-Probe hangt sowohl von der Art der Durch-
fiibrung der Reaktion als auch von der Gegenwart des lebenden Protoplasten ab.

2. Au£er im Gehause von Trachelomonas finden sich im Flagellaten Eisen-

verbindungen vor, die beim Absterben oder bei Reizung aus dem Protoplasma aus-

gestoflen werden.

3. Der lebende Flagellat, bezw. die lebende Zelle von Eisenbakterien kann be-

trachtliche Mengen von Eisenoxydverbindungen fiihren, ohne da& das Gehause, bezw.

die Gallertscheide Eiseneinlagerung zeigt; Eisengehalt und Eisenspeicherung konnen

daher getrennt voneinander auftreten.

4. Das im Mikroskop zu beobachtende Ausstofien der nachgewiesenen Eisen-

verbindungen unter Bildung ruckartig anwachsender Traubescher Zellen ist als Reiz-

vorgang aufzufassen, da nur lebende Trachelomonas-Arten dies zeigen; mechanische

und chemische Reizung bewirkt diese aktive Ausscheidung besonders auffallig.

5. Im Gehause von Trachelomonas kommen sowohl FeO- als auch Fe2 3-Ver-

bindungen vor; im Flagellaten finden sich nur Fe2 3-Verbindungen.

6. Durch die mikrochemische Methode laBt sich leicht ein schaliger Bau aus

differenten Schichten beim Trachelomonas-Gehause nachweisen, der aber weder durch

direkte Beobachtung noch durch Tinktionen zu differenzieren ist.

7. Bei den Eisenbakterien, Leptothrix ochracea als Typus genommen, sind

ahnlicbe Verhaltnisse aufzuzeigen: auch der lebende Protoplast der Zelle fiihrt grofte

Mengen von Fe2 3-Verbindungen ; Eisengehalt der Zelle und Eisenspeicherung sind

in hohem Made voneinander unabhangig; jiingere Faden mit kaum merklich aus-

gebildeter Scheide, die selbst eisenfrei ist, zeigen doch starke Eisenreaktion; die

Intensitat der Eisenreaktion ist in lebenden Zeilen des ganzen Fadens annahernd

gleich; in toten Zellen ist bei Leptothrix kein Fe2 3 mehr nachzuweisen.

8. Die nachgewiesenen Fe2 3
-Verbindungen diirften nicht ausschliefilich durch

Oxydation der Fe O-Verbindungen mit Hilfe des atmospharischen Sauerstoffes ent-

standen sein. Die in der vorliegenden Untersuehung mitgeteilten Tatsachen weisen

auf einen entscheidenden EinfluB des lebenden Protoplasten hin.

9. Die bisherigen Theorien der Eisenspeicherung von Winogradsky und

Molisch lassen durch eine sinngemaGe Vereinigung zu einem Standpunkt gelangen,

der so ziemlich alle bisher bekannten einschlagigen* Tatsachen erklaren kann. Die

durch Untersuchungen von Molisch nachgewiesene Entbehrlichkeit grofierer Mengen

von Fe-Salzen widerlegte die von Winogradsky angenommene Bedeutung der

Fe-Verbidungen als Energielieferanten; die Fe-Speicherung, der hohe Fe-Gehalt der

Henden Zelle, die Veranderungen der Hullen und Gallerten ron Eisenorgamsmen
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auf Grand der Wirkung auiierer Eeizungen weisen dagegen auf die von Wino-
gradsky betonte Hauptrolle des lebenden Protoplasten hin.

3. „Uber das Vorkommen von kohlensaurem Kalk in einer
Gruppe der Schwefelbakterien", von Egon Bersa.

Die Hauptresultate lauten:

1. Achromatism Schewiakoff ist identisch mit Moclderula Frenzel und
Eillhousia West et Griffiths. Die GroBendifferenzen reehtfertigen noch nicht die

Aufstellung mehrerer ArteD. Vielleicht konnen indessen innerhalb der weitrer-

breiteten Art mehrere Lokalrassen unterschieden werden.
2. Die Grofie schwankt zwischen 9 bis 75 (i in der Lange und 9 bis 25 ft, in

der Breite. Das Plasma ist gleichmafiig grob vakuolig gebaut und zeigt keine

Differenzierung in eine wabig gebaute Eindenschichte und einen Zentralkorper. Ein
Kern ist nicht vorhanden. Die Membran enthalt keine Zellulose und stellt wahr-
scheinlich eine aufceie verfestigte Protoplasmahaut dar. Die Zelle ist von einer

Schleimhulle umgeben, die wahrscheinlich durch die Membran hindurch ausgeschieden
wird. Die Bewegung ist sehr langsam. Irgendwelche Bewegungsorgane fehlen. Die
Teilung geht durch eine einfache Durchschnurung der Zelle vor sich.

3. Im Plasma von Achromatism oxaliferum und Microspira vacillans finden

sich Schwefeltropfen, die mit dem Schwefelwasserstoffgehalt des Wassers auftreten
und verschwinden.

4. In den Vakuolen liegen grofiere Korner von amorphem kohlensaurem Kalk.
Ihre physiologische Bedeutung ist noch unbekannt.

5. Bei Pseudomonas hyalina bildet der kohlensaure Kalk den einzigen In-
haltskorper.

6. Alle drei Arten sind an das Vorkommen von Schwefelwasserstoff gebunden,
gehoren also zu den Schwefelbakterien, von denen sie wahrscheinlich eine besondere
druppe darstellen.

•
Personalnachrichten.

Prof. Josef Bornmiiller (Weimar), Prof. Dr. Hans Oskar Juel
(Uppsala) und Prof. Dr. Svante Murbeck (Lund) wurden von der

W
Wien

demie der Wissenschaften in Wien zum auswartigen korrespondierenden
Mitghed ernannt.

Der Forschungsreisende und Inhaber der Wiener botanisehen
lauschanstalt Ignaz Dorfler wurde zum Konservator der Sammlangen
am Botanisehen Institute der Universitat Wien ernannt.

Dr Otto Bros eh, Adjunkt der landwirtsehaftlich-chemischen Ver-
suehsstation in Linz, ist am 18. April 1. J. im 36. Lebensjahre gcstorben.

*?ot
;

Dr
- F

- Buchoitz, ehemals Professor an der Technischen
Hocnschule zu Eiga, wurde zum Professor der Botanik und Direktor

&^WaT)
GarteDS ^ d6r Universitat DorPat ernannt ^B°taD

-
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LXIX. Jahrgang, Nr. 7—8. Wien, Mi—August 1920.

Der Spaltoffnungsapparat von Brugmansia und

Rafflesia*
Von

Dr. Hermann Camnierloher (Innsbruck).

(Aus dem botanischen Institut der Universitat Innsbruck.)

(Mit Tafel III und 5 Textabbildungen.)

Ira Allgemeinen wird die Oberhaut der Bliitenhiille der Raffle-

siaeeen nach den meisten bisherigen Angaben als spaltoffnungslos be-

trachtet. Vor allem die altere Literatur sprieht dieser Farailie den Be-
sitz von Spaltoffnungen ganzlich ab. So schreibt Unger (l)

1
): BWie bei

Rafflesia so ist die Epidermis auch bei den iibrigen niederen Parasiten

gebaut; dieZellenderselben bilden von oben gesehen(Tab. VIL, Fig. 49, B.)

in ihrer Zusaramenfugung ein mehr oder minder regelraassiges Netz,

das durchaus aller Spaltoffnungen ermangelt." Und Meyen(2) will die

Oberhaut einerseits wegen des allmahligen Cberganges der Parenchym-
zellen, vor allem aber wegen des Fehlens der Spaltoffnungen gar nicht

als echte Epidermis gelten lassen. Ebenso erwahnt Chat in (3) nichts

iiber das Vorhandensein von Spaltoffnungen in dieser Familie.

Einige Untersuchungen jflngeren Datums weisen aber das Vor-

nandensein von Spaltoffnungen bei Rafflesiaceen nach. Endriss (4) hat sie

*>ei Pilostyles ingae (Karst.) (Pilostyles Vlei Solms-Laub.) gefunden
u"d beschreibt sie folgendermaflen : „Spaltoffnungen sind vorhanden

und zwar ausschliefilich auf der Aufienseite der Blatter, am zahlreichsten

*uf denen des untersten Wirtels (s. Fig. 9). Von der Flache gesehen
efscheinen sie ganz normal, mit ziemlich breitem Spalt. Im Langs-

schnitt war allerdings die den Schliefizellen sonst eigentumliche Wand-
struktur nicht zu sehen; doch ist eine Atemhohle vorhanden, so dafi

lrnmerhin wahrscheinlich ist, dafi die Gebilde funktionieren." Auch die

v°n ihm beschriebenen und als Schleimspalten oder Nektarien gemut-

NaGten Bildungen durften ihrer Entstehung nach auf Spaltoffnungen

znruckzufiihren sein, wofur schon die Form (s. Fig. 10 der angefuhrten

am
cMusse der Arbeit.

°*terr. botan. Zeitschrift, 1920, Heft 7—8. 11
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Abhandlung) Es ist eben nur ein Wechsel

Funktion eingetreten, wie er ja ofters zu beobachten ist.

Eine weitere Art, bei der Spaltoffnungen bekannt geworden sind,

ist Cytinus hypocistis L., an der sie Porsch (5) entdeckt hat. Sie wurden

an den untersten Schuppenblattern gefunden und zwar ebenfalls an der

Unterseite derselben, wo sie aber ausnahmslos riickgebildet und vollig

funktionslos sein sollen.

SchlieClich stellte Heinricher (6) das Vorhandensein von Spalt-

offnungen bei Brugmansia und Rafflesia fest. Eine genauere Unter-

suchung derselben, sowie die Beantwortung einer Reihe anderer, die

Rafflesiaceen betreffenden Fragen wurden auf einen spateren Zeitpuakt

verschoben.

Die vorliegende Arbeit soil sich nun mit dem Spaltoflnungsapparat

dieser beiden letztgenannten Gattungen besehaftigen.

Fur die Uberlassung des Arbeitsmaterials, einer reichlichen Zahl

von fertigen Schnitten und Skizzen, die mir die Arbeit sehr erleichterten.

sowie fur das rege Interesse und die Forderung bin ich meinem ver-

ehrten Institutsvorstand, Herrn Hofrat Prof. Dr. E. Heinricher, zu tief-

stem Danke verpflichtet, den ich mir an dieser Stelle zum Ausdruek

zu bringen erlaube.

Das Material stammt durchwegs von Java. Von der Gattung

Brugmansia wurde B. Zippelii Bl. und einzelne Teile einer von

Heinricher beschriebenen neuen, zurzeit noch unbenannten Art
1

)

untersucht Erstere sammelte Heinricher an den Abhangen des

Vulkans Salak bei Buitenzorg, letztere bei Pasir Datar. Von

Rafflesia standen mir R. Patma Bl. 2
) und R. Rochussenii Teysni.

Binn. zur Verfugung; diese Art gleichfalls vom Vulkan Salak, jene

von der im Suden Javas gelegenen Insel Noesa Kambangan, ihrem

westlichsten, javanischen Verbreitungsgebiet herruhrend. Die Pflanzen

waren zum Teil in Sublimatalkohol, zum Teil nach der von Heinricher
(a. a. 0., S. 60.) angewandten Methode mit siedendem Alkohol konser-

viert. Der Vorteil dieser letzteren Behandlungsweise hat sich gerade

bei den vorliegenden Untersuchungen gezeigt, da hiedurch das Schwarz-
werden der Objekte, das die mikroskopische Beobachtung so iiberaus

stSrend beeinfluGt, verhindert wurde.

Brugmansia Zippelii Bl. xu&Brugmansia nov. spec. Die EP'"

dermis der Ober- und Unterseite bei den Perianthblattern ist deatlich

verschieden
. Die Zellen der unteren Epidermis sind von der Flache

*) Heinricher, a. a. 0., Seite 61.

,p /J

?
a
r

MatCTial T°n B
-
Patma wurde seiuerzeit von Prof. Dr. F. C*»P 8k

(frag) auf Java gesammeit und zum Teil dem botanischen Institut Innsbruck i"

dankenswerter Weise zur Verfugung gestellt.
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geseben teils quadratisch, teils mehrseitig und dann auch etwas langs-

gestreckt. Im Querschnitt sind sie etwas hoher als breit und die Aufien-

membran im Vergleich zu den Seitenwanden weitaus dicker und deut-

Jich dreischichtig. Auf der zu unterst befindlichen Zelluloseschicht (Abb. 1)

sind Kutikularschichten aufgelagert, von denen Zapfen in die Zellulose-

schicht vorspringen. Zu aufierst ist die Epidermis gleichmaCig mit einer

Kutikula fiberzogen. Die Epidermiszellen der Oberseite sind von der

Flache gesehen wohl gleichfalls mehrseitig, aber etwas kleiner und in

ihren Membranen auch viel zarter wie die der Unterseite. Noch deut-

licher zeigt sich letzteres Merkmal im Querschnittsbild (Abb. 2). So-

wohl Seitenwande wie auch die AuCenwande sind gleichmaCig dtinn

Abb. 1. Brugmansia Zippelii BL Abb. 2. Brugmansia Zippelii Bl. Quer-

Querschnitt durch die Epidermis schnitt durch die Perianthoberseite mit

der Perianthunterseite. c= Kuti- dem basalen Teil eines Haares.

kula; cs = Kutikularschicht; zs

Zelluloseschicht.

uad man bemerkt an letzteren auch keinerlei Ausbildung von Kutikular-

schichten, wohl aber eine auCerst zarte Kutikula,. die erst bei Behand-

jong der Schnitte mit Schwefelsaure erkennbar wurde. Wahrend die

Epidermis der Unterseite glatt und flacb verlauft, ist die der Oberseite

durch die sich IinsenfOrmig vorwolbenden Zellen uneben. Aufierdem

**% sie einen Pelz von langen, ungegliederten Haaren 1

), die ihrem

^sprung nach auf Epidermiszellen zuruckzufQhren sind. Ihr unteres

£Qde (Abb. 2) ist zwiebelfSrmig verbreitert. Die benachbarten Epi-

dermiszellen sind etwas yerlangert, wodurch sie aus der Oberhaut

Torspringen und so einen kleinen Becher bilden, in dem die

B»sis des Haares eingesenkt ist. Dieser Haarfilz mangelt der Unterseite

Tollkommen. Ganz allgemein treten an den radialen und inneren Wanden

der ober- und unterseitigen Epidermiszellen Tupfel auf, die von der

*lache gesehen elliptischen Unirifi zeigen.

*) Heinricher, a. a. 0., Seite 74.

11
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Der Hauptunterschied zwischen den beiden Oberhauten zeigt •sich

aber in dem Vorhandensein von Spaltoffnungen an der Blattunterseite.

wovon an der Oberseite keine Spur zu finden ist Auch sind diese nichi

gleichmafiig liber die ganze Unterseite verteilt, sondern finden sich ao

vielen Stellen gehauft, wahrend sie andernorts nur vereinzelt vorkommen

oder auch auf groCeren Flecken ganzlich fehlen. Ihre Verbreitung auf

den Perianthblattern ist mehr zonal begrenzt und zwar verlauft diese

Zone nahe der Basis rings urn die BlQte. Sie stehen in keiner bestimmten

Orientierung zur Langsrichtung der

Blutenblatter. Die Spalte steht ge-

wohnlich weit offen ; bin und wieder

wurden Spaltoffnungen mit sehr ver-

engter oder geschlossener Spalte

(Abb. 3) gefunden. Die sonst eigen-

tiimliche Beweglichkeit fehlt den

SchlieBzellen anscheinend vollkorn-

men, soweit man aus dem Bau der-

selben — es sind namlich weder

auCere und innere Hautgelenke noch

Vor- und Hinterhofleisten ausge-

bildet — auf diesen Mangel einen

Schlufi Ziehen kann. Die AuBen-

membran ist dicker und geht dana

allmahlich in die diinnere Membran

derdem Parenchym zugekehrtenWand

Abb. 3. Brugmansia spec. Funktions- der SchlieBzelle liber (Taf. Ill, Fig- !)•

Spaitoff-lose Spaltoffnung; die Spalte ist bis auf

einen kleinen Schlitz unausg«bildet. Die
Schlie&zellen sind tmgeteilt. Der Schnitt

behandelt,Eau

Der Normaibau einer

nung, dafi namiich die Spalte nur vod

zwei Schliefizellen begrenzt wird- &

wodurch insbesonders die Membranen der "ei mansia yerbaltnismafiig

Schliefizellen stark gequollen sind. selten verwirkiicht (Abb.

5). Weitaus

3 uad

tritt der Pall ein, dafi eine Vermehrung der die Spalte bildenden Zellen

durch nachtragliche Teilung der urspriinglichen zwei SchlieBzellen er-

folgt. Und so finden sieh fast allgemein Spaltoffnungen vor, deren eiae

oder auch beide Schliefizellen eine Teilung erfahren haben, so dafi die

(Taf.

00
strdse Bildungen an den Spaltdffnungen der Kapselwand bei Lath'*6*

squamaria L. beschrieben. Doch es besteht ein Unterschied in dem Efld-

ergebnis dieser Teilungsvorgange zwischen Lathraea und Brugma*s*a-

Bei jener entsteht durch die Teilung der Schliefizellen auch eine v'er-
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mehrung der Spaltoffnungen, so daC zwei, drei oder aueh mehr, alier-

dings funktionslose, Stomata aneinander liegen ; Heinricher nennt sie

Zwillings-, Drillings- und auch Vierlingsspaltoffnungen (siehe auch die

Fig. 20, 21, 22, 24 der Taf. I der angefuhrten Arbeit). Oft bleibt hiebei

die Spaltenbildung ganz aus.

Bei Brugmansia hingegen umgeben die Toehterzellen der urspriing-

lichen zwei SchlieCzellen die eine Spalte, so dafi zwar eine VergroCerung
der Zahl der die Spalte umgebenden Zellen, nicht aber der Spaltoffnungen

eintritt. So geartete Bildungen beschreiben Pirotta und Longo (8) auch
fur Cynomorium coccineum L., gieichfalls einen Parasiten, wie sie auch
die Abbildungen 4 und 5 ihrer Arbeit zeigen, wobei aber nicht deutlich

zu ersehen ist, ob die Spalte geoffnet oder rerwachsen ist. Die Septierung

einer oder beider SchlieCzellen ist eine Erscheinung, die nicht gerade

haufig auftritt und uber deren Vorkominen neuerdings Gertz(9) berichtet.

Die von ihm angefuhrten Falle sind zum Teil pathologischer Natur, zum
Teil Eiickbildungserscheinungen. Bei Brugmansia ist die Teilung der

SchlieCzellen geradezu Normalfall, wahrend nur selten Spaltoffnungen mit

ungeteilten SchlieCzellen zu finden sind. Die ganze Spaltoffnung ist auCer-
dem oft (iber die umgebenden Oberhautzellen emporgehoben (Taf. Ill,

Fig. 4) und ruht auf ihnen auf, was bei verschieden hoher Einstellung

des Mikroskopes leicht zu erkennen ist. Krause (11) beschreibt ein ahn-
liches Verhalten der Spaltoffnungen an der LaubsproCaeb.se von Lathraea
squvarima L.

Durch Gewebespannung bei den Wachstumsvorgangen kommt es

fflitunter vor, daC die Spaltoffnung in der Querrichtung bis zur voll-

kommenen Trennung der SchlieCzellen gezerrt wird (Taf. Ill, Fig. 5).

(10)

Arbeit)

Derartige Zerrungen wurden auch an dem verarbeiteten Material mehr-
tach beobachtet.

Bei den Spaltoffnungen, deren Spalte offen steht, ist auch regel-

maCig eine Aterahohle vorhanden, die gewChnlich ziemlich groC ist

(Taf. Ill, Fig. 1)

Wie weit die beschriebenen Spaltoffnungen fQr die Piianze von

^"ertsind, darUber soil noch im folgenden einiges gesagt werden. Zweifel-

^os bedeutungslose Spaltoffnungen kommen vor, doch sind sie nicht allzu

haufig. Bei ihnen ist dann die Spalte vollkommenoderzumindest bis auf eineo

tjeinen Schlitz unausgebildet geblieben (Abb. 3). Auch ist dann eine

Atemhohle nicht warnehmbar; die Parenehymzellen schlieCen vielmehr

unmittelbar an die Oberhaut- und SchlieCzellen an.

Bei den Deckblattern zeigt sich kaum ein Unterschied zwischen

*** Epidermis der Ober- und Unterseite. Die Oberhautzellen sind sowohl
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ihrer Grofie als aueh ihrer Gestalt nach gleich gebaut. Sie sind meist

vielseitig; die AuBenwand ist verdickt. Spaltoffnungen finden sieh an der

Unterseite, jedoch nur an den inneren Deckblattern und auch da nur

vereinzelt (Taf. Ill, Eig. 6). Ihr Baa ist derselbe wie bei denen der Perianth-

blatter; auch die Teilung der SchlieBzellen ist hier allgemein zu beob-

achten. Die auBeren Deckblatter sind zwar diinn, aber dabei hart und

derb, die AuBenwande sind stark verdickt. Spaltoffnungen fehlen an diesen

Deckblattern ganzlich.

Eafflesia Bochussenii Teysm. et Binn. Fur Rafflesia gibt

Unger an,dafi die Ober- und Unterseite des Perianths nichtsUnterscheiden-

des darbiete. Aber auch bei B. Bochussenii ist die Epidermis der Innenseite

der Perianthblatter von der der Aufienseite durch

mehrere Merkmale wohl zu unterscheiden. Die Ober-

seite tragt vielzellige Emergenzen von 3—4 mm Lange

(Abb. 4). Sie sind an ihrem oberen Ende keulig ver-

dickt, im Quersehnitt kreisrund und werden nicbt

allein von Epidermiszellen, welche nur die AuCen-

hiille abgeben, gebildet, sondern auch von Zellen des

Parenchyms, die gleichsam die Fullung dieser Keu-

len darstellen (Taf. I

- fehlen der Unterseite.

Diese Emergenzen

Abb. 4. Eafflesia Die Epidermiszellen der Oberseite sind dfinn-

Rochussenii Teysm. wandig und von den darunterliegenden Parencbym-

zellen weder dureh Gestalt noch durch Grofie unter-

Emergenz der Peri-
scnieden, so da6 sich Mey en veranlafit sah, in diesero

et Binn. UmriCzeich-

nung einer keuligen

is ZUanth-Oberseite. Ealle gar nicht von einer eigentlichen Epidermis

sprechen. Der Cbergang vom Parencbym zur Ober-

haut ist ein ganz allmahlicher. Die Zellen der letzteren springen unregel-

mafiig vor und ihre AuGenwand ist mehr oder weniger linsenformig ^r
*

gewolbt und unverdickt (Taf. Ill, Fig. 7).

Die Oberhautzellen der Aufienseite sind etwas kleiner als die eat-

sprechenden bei Brugmansia, quadratisch oder rechteckig oder auch

mebrseitig. Ihre Radial- und Innenwande sind stellenweise von zab 1
'

reichen Tfipfeln durchsetzt; die Aufienwande sind verdickt, zeigen

Kutikularschichten und eine deutliche Kutikula. Ein weiterer Unterschied

gegentiber der Oberseite ist in den warzenformigen Erhebungen gelegen-

die liber die ganze Unterseite der Perianthblatter verstreut sind. Auch

bei B. Bochussenii weist nur die Unterseite des Perianths SpaltoffnungS'

sofort als solche zu erkenoeu

sind, denn nur die Ubergange zeigen es klar, daB es sich urn umg«-

wandelte Spaltoffnungen handelt, die im Verein mit den benaehbarten

Scheitel

apparate auf, die allerdings hier nicht

Warzen auf deren
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eine aus Schliefizellen hervorgegangene Zellgruppe eine meist weit offen

stehende Spalte umgibt. Diese Hocker beobachtete auch schon Me yen,

doch tut er der damit im Zusammenhang stehenden Spaltoffnungen

keiuerlei Erwahnung.

Auch bei Eafflesia bleiben die beiden Schliefizellen nicht unge-

teilt und es finden sich daher nur selten SpaltSffnungen mit zwei ein-

fachen Schliefizellen. Die Fig. 8 der Taf. Ill zeigt ein derartiges Stoma.

Der Normaltypus ist die von vier Zellen umgebene Spalte (Taf. Ill,

Fig, 10), d. h. beide Schliefizellen haben sich je einmal geteilt. Die

AbbilduDg 5 und die Fig. 9 der Taf. Ill zeigen Spaltoffnungen. bei

denen nur eine der beiden Schliefi-

zellen septiert ist, wobei bei Fig. 9

auCerdem eine Spaltenbiidung blofi

angedeutet ist
1
). Aber auch oftere

Teilung tritt ab und zu ein, so daft

auch 5 und 6 Zellen die Spalte be-

grenzen (Taf. Ill, Fig. 11). Vor- und

Hinterhofleisten sowie Hautgelenke
fehlen auch hier den Abkommlingen
der Schliefizellen. Unterhalb der

Spalte liegt eine meist grofie Atem-
hohle, in deren Nahe immer reichlich

Interzellularen anzutreffen

(Taf. Ill, Fig. 12).

81n" Abb. 5. Eafflesia Eochussenii Teysin.

et Binn. Spaltoffnung mit weit offener

An den Deckblattern beobach-
tete ich nie SpaltSffnungen.

e SehlieGzelle

geteilt.

ffl
mm

uch die Verbaltnisse bei R. Patma Bl. Die Oberseite tragt

sparlich lange, dtinne, ungegliederte Haare; die Epidermiszellen sind diinn-

wandig und vorgewolbt. Die Unterseite zeigt ahnliche Warzenwie R. Rochus-

senii; doch sind sie nicht wie bei dieser Art gleichmafiig uber die ganze

Unterseite des Perianthbiattes verstreut, sondern stehen ahnlich wie bei

Brugmansia in einer Zone nahe der Basis, die ringiormig urn das

ganze Perianth yerlauft. Dem oberen Teil der Blumenblatter sowie der

Basis selbst fehlen sie. Auf dem Scheitel der Warzen liegen die Spalt-

offnungen, deren Bau vollkommen dem der Spaltoffnungen Yon

£• Rochussenii entspricht. Auch bei R. Patma fehlen sie an

Deckblattern.

i) Die Fig. 9 auf Tafel III zeigt eine Spaltoffnung, die gewisse Ahnlichkeit

aft dem yon He in richer (7) bei Lathraea squamaria L. beschriebenen Zwillings-

spaltdffnungen an der AuBenepidermis der Kapsel zeigt. (Vgl. die Fig. 20 der Taf. I

seiner Abhandiung.)

den
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Spaltoffnungen mit geteilten SchlieGzellen sind im Pflanzenreich

wie schon erwahnt, nicht sehr verbreitet. Cber ihr naturliches Vor-

kommen bei den Angiospermen lassen sich nach der Arbeit von Gertz(9)

und den dort nach anderen Autoren gemachten Angaben zwei Gruppen

aufstellen. Die eine Gruppe umfaQt Pflanzen, bei denen Spaltoffnungen

mit geteilten Schliefizellen auf tierischen und pflanzlichen Gallen, also

pathologischen Bildungen, vorkommen, wie den Mykocecidien auf Zea

Mays, hervorgerufen durch Ustilago Mayidis, tierischen Gallen auf

Blattern von Salix, auf Perigonblattern von Aspidistra elatior, auf

Prunus domestica, Ulmus montana, Populm pyramidalis, Salix alba,

Silene acaulis; so dad auch die Veranderungen an den Spaltoffnungen

als pathologische bezeichnet werden konnen. Die zweite Gruppe schliefit

Pflanzen in sich, bei denen die erwahnte Veranderung nach dem Ort

ihres Auftretens — bei Solarium capsicastrum an postfloral fort-

wachsenden Kelchen, bei Datura metel an der Innenseite der Frucht-

wande, bei Cleome speciosissima an der Innenseite des Perikarps, bei

Bcseda luteola an der AuCenseite der Kapsel, bei Tropaeolum majus

an der AuCenseite der Fruchtwand, bei Passiflora Banksii und Skimmia
fragrans an der Innenseite der Fruchtwand, bei Juglans regia und

Carya aquatica an Samenschalen — als EUckbildungserscheinungen
aufgefaCt werden konnen. Wie weit sie noch funktionsfahig sind, be-

spricht Gertz in der erwahnten Arbeit nicht. In die letztere Gruppe
wiiren dann auch die Parasiten, wie Cynomorium coccineum und

Lathraea squamaria einzuordnen.

Als dritte Gruppe wtirden sich dann die kiinstlich hervorgerufenen
raehrzelligen Spaltoffnungsapparate 1

) an Keimlingen von Cucurbita pep
und Luffa cylindrica anschlieCen. Bei diesen wurde die Umbildung
durch Einwirkung hoher Temperatur (40—42° 0.) im dampf-
gesattigten Kaum bedingt, so daC auch bei diesem Versuch eine Euck-
bildung des Spaltoffnungsapparates veranlafit wurde, denn bei dem hohen
Grad der Peuchtigkeit ist zu starke Transpiration ausgeschlossen •).

Die hier beschriebenen SpaltSffnungen von Brugmansia und

Bafflesia konnen wie jene von Cynomorium und Lathraea in die zweite

Gruppe eingereiht werden. Die parasitische Lebensweise der beiden
Gattuugen hat zu einer Rflckbildung des ganzen Spaltoffnungsapparates ge-
ftihrt. Auch sind diese Pflanzen im tropischen Regenwald heimisch. in dem
die Gefahr ubermaCiger Transpiration nicht besteht, und konnen somit eines

Apparates, der diese einschrankt, wohl entbehren. Die ganze Ruckbildungist
i) Gertz, a. a. 0., s! 332.

*) Alierdings konnte man diese Veranderung auch als eine pathologische auf-

* r
D

i- J
a

,

die Bedin8ttngen «ad Begleitumstande, unter denen sie erzielt wurde,
sicnerlich kerne nonnalen sind.
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aber nicht bis zur vollkommenen Funktionseinstellung der Spaltoffnungen

geschritten, so daC sie noch bis zu einem gewissen Grade funktionsfahig

sind, Denn sie als ganzlich wertlos aufzufassen, erscheint nicht be-

rechtigt, vpr allem wenn man in Betracht zieht, wie gerade Rafflesia

mit einem reichlichen Aufwand von Zellen ihre Spaltoffnungen fiber die

Epidermis durch Verlagerung auf den Scheitel von Warzen emporhebt,

um so die Transpiration moglichst zu fordern. Eine Atmung durch die

Membran der Epidermis kann bei der Verdickung und starken Kutini-

sierung derselben kaum nennenswert sein, Wenn man auCerdem bedenkt.

daC die Pflanzen eine auCerst kurze Bliitezeit haben, innerhalb der durch

eminent gesteigerte physiologische Vorgange ein groCer Umsatz von

Baustoffen und somit eine wesentlich vermehrte Atmung stattfindet so

ist es immerhin wahrscheinlicb, dafi die Stomata noch zweckmafiige

Verwendung im Sinne von Atmungs- und Transpirationsorganen finden.

DaC hiebei die Spalte des ganzen Apparates infolge des Bewegungs-

verlustes und der Septierung der SchlieCzellen stets geoffnet ist, ist

diesem Zwecke nicht hinderlich, denn, wie schon gesagt, ist eine zu

starke Transpiration an dem feuchten Standort der Pflanzen aus-

geschlossen.

Bei der Frage fiber dieFunktionsfahigkeitder beschriebenen Apparate

habe ich. auch zwei weitere Moglichkeiten in Betracht gezogen, die ich

'aber mit Eficksicht darauf, dafi mir nur Alkoholmaterial zur Verffigung

steht und diesbezugliche Beobachtungen an der lebenden Pflanze mangeln.

nicht endgiltig beantworten kann. Im Vorhergehenden habe ich klarzu-

legen versucht, wie weit die beschriebenen Spaltoffnungsapparate noch

der Atmung und Transpiration der Pflanze dienlich sein konnen. Nun
ware es aber immerhin moglich, dafi sie nebenbei auch im Dienste einer

Duftentleerung stehen. Ffir Rafflesia wird ja allgemein ein aasartiger

oder wenigstens unangenehmer Geruch angegeben, wahrend fur Brug-

mansia die Ansichten hierfiber geteilt sind ').

3
) Fur die Gattung Eafflesia erwahnen folgende Autoren einen unangenehmen

Geruch: J. E. Teysmann schreibt in einem Brief vom 23. Juli 1852 an W. H. de

Vriese liber eine von der Insel Noesa Kambangan stammende und im botanischen

Garten von Buitenzorg kultivierte Eafflesia Patma: „ Le jour que .eette plante

etait parvenue a son developpement complet, c'est-a-dire, oil la fleur s'est epanuie

*t les feuilles p^rigoniales se sont recourbees, elle a repandu nne odeur cadavreuse,

qui a continue pendant pjusieurs jours en devenant toujours plus fetide, mais qui a

diminue et enfin cesse lorsque la plante a commence a se fletrir* (Siehe W. H. de Vriese,

Memoire sur les BaffUsias Bochussenii et Patma, d'apres les recherches faites aui

iies de Java et de Noesa Kambangan, et au jardin de l'universte de Leide. Leide et

Dusseldorf, 1853); ferner Dr. Arnold fiir R. Arnoldi B. Br. (Engler und Prantl,

Pflanzenfamilien, III. 1, S. 277t 1889); P. Knutb fiir B. Hasselti Sur., B. Arnoldi

E - Br. und B. Bochussenii Teysm. et Binn. (Handbuch der Blutenbiologie, III. 1

s- 270, 1904).
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Ube

Entleerungsapparate ist nichts bekannt. Es lage nun immerhin die Ver-

mutung nahe, daft die beschriebenen, stets offen stehenden Spaltoffnungen

gleichzeitig die Aosfiihrungsspalten fur Duftstoffe darstellen. Spaltoffnungs-

apparate, welche in diesem Sinne funktionieren, fand Porsch bei einer

brasilianischen Orchidee, Pleurothallis sulcata Porseh 1
). Die Sepalen dieser

Orchidee zeigen eine braunrote Farbung und tragen auf der Oberseite

zahlreiche kleine, blasige Erhebungen, auf deren Scheitel eine, mitunter

auch zwei Spaltoffnungen liegen. HaufigkonnteP o r s c h an ihnen sogar kleine

Tropfen wahrnehmen. Die Pflanze verbreitet einen starken Aasgerueb,
der von den Sepalen auszugehen seheint. Der obere Teil derselben mit

den blasigen Erhebungen wurde vorsichtig abgetragen und die chemische
Untersuchung ergab das Vorhandensein von Skatol, das sich auch in dem
widerlich riechenden Holze von Celtis reticulata Miq. findet und vielleicht

i
Ob bei Eaffl

Raffl

nicht mit Sicherheit angeben, denn, wie erwahnt, fehlen mir Beobach-
tungen und Untersuchungen an der lebenden Pflanze. Jedenfalls wollte

ich die Moglichkeit nicht unberucksichtigt lassen, um so mehr als ein

Gegenstuck hiezu vorhanden ist,

Die andere, oben erwabnte offenstehende Deutung ware die, daS

Wasserspalten
Fur die Gattung Brugmansia: Forbes schreibt fiber eine Brugmansia-Art

aus bumatra: „ . . .
.
dieselbe roch stark nach faulem Fleisch und wurde von zahl-

reicnen Miegen sowie auch Ameisen belagerf (Siehe Knuth P, Handbuch der Blfiten-

biologie, III 2, S .329, 1905.) Blume schreibt der Brugmansia Zippelii Bl. auf

,rund von Emgeborenenberichten einen ..odor teter" zu. (Siehe Heinricher, a.a.O-
b. 78.) Dagegen gibt Knuth (Handbuch der Blutenbiologie, III. 1, S. 271, 1904) bei,

Brugma^a Zippelii Bl. Geruchlosigkeit an; ebenso ist die von Heinricher neu-

beschnebene Brugmansia-kri von Pasir Datar nach dessen Angaben geruchlos
(Hemncher, a. a 0., S. 78,. Uber dieselbe Art schreibt Bartels an Heinricher:
D,e gerade aufgeblfibte Blume ist geruchlos. An der frischen Blume sah ich keine

Insekten*

kleine Ameisen herum und setzten sich auch kleine Mucken darauf.* tjber eine

Z th£ K l

be°D
!
ch

i

ete Blfite d«selben Art schreibt er: „Heute morgans war

HeinHnK S^ ™mht
'

hatte aber kein<* unangenehmen Geruch.'
ineinricher, a. a. 0., S. 78).
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Sowohl der Mangel yon Verdickongsleisten und Hautgelenken, die ver-

mutete Bewegungslosigkeit der Schliefizellen, als auch die haufige Asym-
metrie derselben (in jenen Fallen, wo sie ungeteilt bleiben), Merkmale,
die nach Haberlandt(12) gerade den Wasserspalten zukommen, spreehen
fur eine solche Auffassung. Rafflesia und Brugmansia parasitieren ferner

bekanntlich auf Cissus-Arten, deren Wurzeldruek wie bei alien Lianen
ein ganz bedeutender ist, wodurch auch dem Parasiten reichlich Wasser
zur Verfiigung steht, dessen CberschuC durch Wasserspalten entfern-

werden mufi. Allerdings konnte ich weder bei Rafflesia noch bei Brug-
mansia einen AnschluC des Wasserleitungssystems an die fraglichen

Apparate feststellen.

Die anatomische Untersucbung allein konote eine eindeutige Beant-

wortung der Funktionsfahigkeit der untersuchten Spaltoffnungsapparate

nicht ergeben. Das Eine scheint aber klar zu sein, daD sie trotz der

imraerhin vorhandenen Riickbildung doch auf Grund der angefQhrteo

anatomischen Merkmale als noch funktionsfahig angesprochen werden

miissen, sei es dud, dafi sie im Dienste der Atmung und Transpiration

stehen, sei es, dafi sie als Ausfuhrungsspalten fur Duftstoffe oder als

Hydalhoden Verwendung finden.

Innsbruck, im Marz 1920.
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arung

wurden
Vergrdfierung mit R eich e r t Obj. 7a, Ok. II. gezeichnet und nachtraglich ftir den

Druck verkleinert, u. zw. die Fig. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ungefahr auf ein Drittel,

die Fig. 2, 3, 4 ungefahr auf die Halfte und die Fig. 7 auf ein Viertel.

Brugmansia Zippelii Bl. und Brugmansia nov. spec.

Fig. 1. B. Zippelii. Querschnitt durch eine Spaltoffnung.

Fig. 2. B. spec. Spaltoffnung mit offener Spalte und ungeteilten Schlielizellen.

Fig. 3. B. spec. Die eine SchlieGzelle der Spaltoffnung hat sich geteilt.

Fig. 4. B. Zippelii. Beide SchlieGzellen sind je einmal geteilt. Die Schlielizellen sind

etwas uber die umgebenden Epidermiszellen geschoben.
Fig. 6. B. spec. Die beiden Schlielizellen sind auseinander gezerrt und fiber die be-

nachbarten Epidermiszellen darfibergeschoben

.

Fig. 6. B. spec. Spaltoffnung der unteren Epidermis eines Deckblattes. Beide Schlieli-

zellen sind geteilt.

Bafflesia Bochussenii Teysm. et Binn.
Fig 7. Basis einer keuligen Emergenz, etwas schematisiert. Die Epidermiszellen sind

hnsenformig vorgewolbt.

Fig. 8. Spaltoffnung auf der Spitze einer Warze mit geteiiten Schliefizellen. Die
Spalte ist klein.

Fig. 9 Funktionslose Spaltoffnung. Spaltenbildung ist unterblieben; eine SchlieG-
zelle hat sich geteilt.

Fig. 10. Warze mit Spaltoffnung von der Flache. Beide Schlielizellen geteilt.
eig. 11 Warze mit Spaltoffnung. Die beiden Schliefizellen haben sich in sechs Tochter-

zellen geteilt.

Fig. 12. Querschnitt durch eine Spaltoffnung.

Polemonium coeruleum x reptans (P. Lim-
prtchtii Lmgelsh.), die erste sichergestelite Hybride der

Gattung.

Von Dr. Alexander Lingelsheim (Breslau).

procI

Im
^a

l

d
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J '

L
beobachtete ich *» der systematischen Abteilung des

JTU

Z- ^°tanisfen Gartens ™ter Pflanzen von Polemonium reptans

«™1 7 ; ! 'he ZWar
'
mit einer eim[S™ Ausnahme, habitueli den

jedoch
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und auch- in anderen Punkten starker abwichan. Die Ahnlichkeit des

Habitus pragt sich besonders in der sparrig-astigen Verzweigung der

oberen Stengelregion aus; nur jene erwahnte Ausnahme, ein einzelnes

bluhendes Stuck, ermangelte dieses Charakters, es erinnerte vielraehr an

den thyrsoiden Aufbau der benachbart wachsenden Pflanzen voa P. coe-

ruleum. Beide Arten bliihten gleichzeitig.

Bei genauerer Betrachtung der Exemplare stellte es sich beraus,

daC hier Pflanzen hybrider Natur vorliegen, was aus dem morphologischen

und anatoraischen Verhalten mit Sicherheit hervorgeht. Die Laubfarbe

der oft bis iiber einen halben Meter hohen, aus einem kriechenden

Wurzelstock entspringenden Pflanzen ist dunkler als bei P. reptans und

klingt mehr an P. coeruleum an. Die Blatter ahneln sonst denjenigen

von P. reptans, indem sie deren Dimensionen ungefahr entsprechen,

wenigjochig (nicht fiber 17 Teilblattchen) sind und ihre Teilblattchen

breiter entwickeJn, als wir sie bei den vieljochigen (zirka 27 Teilblattchen)

Blattern des P. co'eruleum mit den mehr lanzettlichen Fiederblattchen

finden. Die Stengelteile der Blutenregion besitzen ein aus einfachen und

Driisenhaaren bestehendes Induraent. Hierin pragt sich deutiicher der

Mischcharakter aus, da nur P. coeruleum Drusenhaare, P. reptans hin-

gegen einfache Haare besitzt, was in den Diagnosen Brands 1
) mit

*hirtellus" bezw. „glandulosis" zum Ausdruck gebracht wird. Der Kelch

(auf den sich jene Termini zum Teil bezieben) unserer Pflanzen tragt

reichlieh DrUsenhaare. Eine Mittelstellung nimmt auch die Blumenkrone

zwischen den Stammeltern ein; sie ist dunkler pigmentiert und grofier

als bei P. reptans, heller und kleiner als bei P. coeruleum. Die am

Grunde der Kronabschnitte bei letzterem aderartig rotlich-violett aus

teller Umgebung herwtretenden Saltmale sind kaum grunlich ange-

deutet. In der Groflenentwicklung der StaubgefaGe bleibt der Bastard

auffallig hinter P. coeruleum zurfick. Dazu kommt, dafi die Antheren-

farbe, bei P. coeruleum ein leuchtendes Gelb, hier zunachst rein weifi

wie bei P. reptans ist, dann nur einen ganz geringen Stieh nach Gelb

tin bekommt. Die anfangs erwahnte, im Wuchs an P. coeruleum ge-

mahnende Form kehrt auch hierin den coeruleum- Charakter mit den

weit deutiicher gelbgefarbten Staubbeuteln hervor; im fibrigen nimmt auch

sie eine intermedial Stellung ein. Von besonderem Interesse ist das Ver-

halten des Fruchtknotens. P. reptans stellt nach Brand insoferu eine sin-

gular Form der Gattung dar, als sein Fruchtknoten, bezw. seine Kapsel

deutlich gestielt ist und in Verbindung mit dem grundstandigen Diskus

etwa die Figur eines Eierbechers zeigt. Die Kapsel des Bastards folgt dem

Verhalten des coeruleum-Eiters, denn sie ist sitzend. Bezuglich der An-
"~

OXBrand, Polemoniaceae in A. Engler, Das Pflanzenreicb, IV. 250 (1907),

S- 33, 37.
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zahl der Samenanlagen jedoeh neigt sie zu P. reptans mit wenigen

Anlagen; auf Querschnitten zahlte ich bei P. coeruleum zwolf, bei P. reptans

und dem Bastard nur die Halfte davon. Die zur Zeit unreife Kapsel weist

ein neu erschienenes Merkmal auf, dean sie ist nach oben zugespitzt.

Die beiden Formen des Bastards konnte man mit den Narnen
P. Limprichtii f. pseudereptans und f. pseudocoeruleum belegen.

Die Verteilung der Hauptmerkmale moge noch einmal kurz zu-

sammengestellt werden.

Der Bastard hat Charaktere yon:

P. reptans : p# coeruleum :

kriechendes Rhizom,
, Grofie

wenigjochige Blatter, dunklere Blattfarbe,

breite Fiederblattchen, Drusenbehaarung,
helle Antherenfarbe, dunklere, grofiere Bliiten,

wenige Samenanlagen; sitzende Kapseln.

Hybride Verbindungen gehoren in der Familie der Polemoniaceen,
wenn man von der Gattung Phlox absieht, zu den groflten Seltenheiten.
Von den 29 von Brand aufgefuhrten Arten der Gattung Polemonium
ist bisher uberhaupt noch kein Bastard als sieher bekannt geworden,
denn die Bemerkungen des Autors bei P. pulch'errimum *) und P. spe-

ciosum 2
) sind bloCe Vermutungen. Urn so interessanter darf uns diese

Kreuzung zwischen einer Art aus dem atlantischen Nordamerika und
einer eurasiatischen Species erscheinen, die auch durch ihr schones
Aufiere als Zierpflanze Wert gewinnen konnte. Die gut entwickelten
Samenanlagen lassen erwarten, dafi die Pflanze durch Samen sich ver-
mehren und vielleicht auch ein geeignetes Studienobjekt fur Ver-
erbungsforschungen abgeben wird.

Frag
entstanden ist oder

mit Samen von P. reptans eingeschleppt wurde, ist mit Sicherheit nicht
zu entscheiden, wenn auch der letzte Fall sehr unwahrscheinlich ist,

da mir bei der alljahrlichen Revision der Satze im System des Gartens
die Pflanze wohl schon friiher aufgefallen ware.

P. reptans braucht zur Entwicklung zwei Jahre, im ersten erscheinen
Qie urundblatter im zweiten die Stengel; ein gleiches Verhalten wird
auch der Bastard zeigen mussen.

A.m
^J^rd w"rde benannt zu Ehren desHerrn Dr. W. Limpricht,

chtet^tl^^^ h"«<*s *» kostbare Sammlung
Pflanzen

2
) A. Brand, a. a. 0., S. 36.
1 A

- Brand, a. a. 0., S. 43.
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Vorarbeiten zu einer Flora der Umgebung von Skodra

in Nord-Albanien.

Von Erwin Janchen (Wien).

(Fortsetzung 1
).

Cistaceae.

Cistus villosus L. Im Serpentingebiet, soweit dasselbe mit Buschwaldern

bedeckt ist, ziemlich verbreitet und oft massenhaft, so an den nord-

westlichen und westlichen Vorbergen des Grofien Bardanjolt, bei Renci,

im Tal Gajtani—Rogami, im Nerfusatal und im Tal Cafa Kriis— Dristi.

> Auch auf Flyschboden, so an der Nordseite und Stidwestseite des Mali

Brdica und wohl zum Teil auch bei Renci.

Die gesammelten Belegstucke entsprechen der f. corsicus (Lois.)

Grosser.

folius

bedeckt ist, ziemlich verbreitet und oft massenhaft, haufig zusammen

mit der vorigen Art, so an den Vorbergen des Grofien Bardanjolt und

in den drei oben genannten Talern, aufierdem auch an den kahlen.

felsigen Sudosthangen des Kleinen Bardanjolt.

Tuberaria guttata (L.) Fourreau. In den trockenen ebenen Teilen der

nordlichen und nordostlichen Umgebung von Skodra gegen Drgpci,

Boksi und Miiselimi; ferner im Tale Gajtani—Rogami, im Tale Cafa

s—Dristi und auf einem Sattel etwa V/t
km westlich von Nerfusa.

an den drei letztgenannten Standorten auf Serpentinboden; an alien

Fundstellen massenhaft.

Helianthemum ovatum (Viv.) Dun. An trockenen Standorten ziemlich

haufig. Vorwiegend in der f. obscurum (Pers.) Janchen, nur zum Teile

in Annaherungen an die durch zwischen den Nerven kahle oder fast

Krii

(Willk

licifolium (L.)

Fumana vulgaris Spach. Gipfelregion des Kleinen Tarabo* sowie Nord-

und Ostabhange desselben, Kalk ; am Stidfufi des Kleinen Tarabos auch

auf Flysch.

Bonapartei Maire et Petitmengin. Auf den Felstriften des Serpentin-

gebietes fast allgemein verbreitet und meist sehr zahlreich
:

Abhange

des Kleinen Bardanjolt bis herab zu dessen sudwestlichen Auslaufern,

Gipfelregion und kahle Abhange des Grofien Bardanjolt fefaige Ab-

hange nordnordwestlich von Zub und an der Ostseite des Nerfusat^

Vorwiegend an ganz freien Standorten, aber auch zwischen Gebuscnen

"V^gT. diese Zeitschr , Jahrg. 1920, Nr. 4-6, S. 128-146.
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Hassertiana und Juniperus oxycedrus. Etwa zwischen

ftber die systematische Stellung und die allgemeine Verbreitung

dieser Art vgl. Jane hen, Die systematische Gliederung der Gattung

(1920), S. 1—30.

Tamaricaceae.
parvifl*

Ufern der Flusse und Bache.

Bestimmung nach einem von K. Junkmann am linken Ufer

der Buna gesammelten Fruchtzweig, der mit Vergleichsmaterial aus

der Herzegowina gut tibereinstimmt. Ob tiberall alles dieselbe Art?

Violaceae
Viola arvensis Murray (?). Auf dem Tarabos-Kamra, wohl auch sonst

haufig, aber nicht mehr bliihend angetroffen.

odorata L. An Hecken in der Stadt und in der Umgebung.
alba Bess. (?). Feuchte Bergwalder westlich von Nerfusa (nicht

bliihend)
i

) Jord. subsp. aetolica (Boiss. et Heldr.) W
Steinige Abhange des Kleioen Bardanjolt (D.).

•

Hypericaceae

i

Hypericum perforatum L. Sehr verbreitet, besonders an trockeneren
Standorten. Vielfach in der var. angustifolium DC. An den warmsten
trockensten Standorten, wie z. B. an den Serpentinabhangen des

Kleroen Bardanjolt, vorherrschend in der var. microphyllum DC
(—K veronense Schrank) : Blatter klein und zugleich ziemlich sebmai,
am Eande stark umgerollt ; Bliitenstand klein und armbltitig.
- acutum Mnch. An feuehten Graben nordwestlich der Stadt gegen
den See zu; Niederung am Ostfufi des Mali Brdica.
— YM>V"ff\llf* fw^vi T T~ TXT *• I 3 _ % « -

£
foliatum L. In Waldern

auch auf dem Mali Brdica, auf Flysctu

Malvaceae.
Abutilon Avicennae Gaertn. Beim Bazar an Ruderalstellen massenbaft

besonders an der neuen Hafenstrafie und unterhalb des groCea
bteinbruches

;
bei Bakcelik

; an der neuen Strafie am NordostfuC des
Mali Brdica.

Maka silvestris L. An Ruderalstellen allgemein verbreitet. Beim Bazar
gesammelte Belegstucke gehoren zar var. incanescens Griseb. = var.

erwcarpa Boiss.
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Lavatera thuringiaca L. Zwischen trockenen GebUschen an vielen Stand

-

orten, aber meist vereinzelt. Das nordostlich der Brucke Ura Mesit

gesammelte Belegexemplar gehort zur f. protensa Beck.

Althaea officinalis L. In den Niederungen sehr verbreitet, besonders

an Hecken. Das an Wassergraben nordwestlich der Stadt gesammelte
Belegexemplar gehort zur f. micrantha (Wiesb.) Beck.

cannabina L. An Hecken sehr verbreitet.

hirsuta L. Bei Dorf Zuos.

Tiliaceae.

Tdia tomentosa Mnch. Haufig, bosonders in der Nahe meuschlicher

Siedlungen (bei Grimus als T. argentea).

platyphyllos Scop. Nach Grimus (als T. gmndifolia).

Linaceae.

Linum albanicum, n. sp. ad interim.

Ex affinitate Lini flavi^ L. taurici, L. elegantis etc. Rhizoma
obliquum vel horizontal, raraosum, saepe stolonoso-repens, rosulas

steriles emittens, e quibus anno posteriore caules floriferi evadunt;

planta igitur plerumque suflfruticosa. Caulis glaber, usque 40 cm altus.

Folia rosularum sterilium late spatulata, obtusa vel brevissime acuminata,

in petiolum celeriter attenuata, cum petiolo 15—30 mm longa,

7— 14 mm lata. Folia caulina inferiora et media spatulata, obtusa vel

acutiuscula, trinervia vel obsolete quinquenervia, superiora obovato-

lanceolata vel lanceolata, acuta, media 20—32 mm longa, 5—8 mm
lata. Inflorescentia laxiuscula, usque 20flora. Sepala anguste lanceo-

lata, longe acuminata, 6—8 ram longa. Petala saturate citrina, 18—21 mm
longa, rotundata, fere integra. Fructus satis longe rostratus, cum rostro

mm longus.

Differt a L. flavo rhizomate ramoso, saepe stolonifero et rosulas

steriles gerente, foliis brevioribus, obtusioribus, sepalis angustioribus

longioribus. Differt a L. taurico foliis latioribus, inferioribus obovato-

spatulatis, non sensim, sed celeriter in petiolum attenuatis, eodem modo a

L. uninervi, L. thracico, L. serbico et plerisque ceteris speciebus

affinibus, a X. turcico statura humiliore, foliis rotundatis minoribus,

sepalis et fructu minoribus. Differt a L. elegante statura multo elatiore,

foliis mollioribus, minus glaucis, inflorescentia multiflora.

Synon.: L. elegans var. elatius Hal. partim, quoad specimen

epiroticum (Baldaeci, Iter albanicum III., 1895, nr. 127, e monte

Tsumerka).

Auf einem nordwestlichen Vorberg des GroCen Bardanjolt,

Serpentin.

Oaterr. botan. Zeitschrift. 1920, Heft f- 12
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uber den Verwandtschaftskreis des Linum flavum vgl. Podpera
in Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, LII (1902), S. 635-643,
und Javorka in Ungar. botan. Blatter (Magy. bot. Lapok), IX (1910),

S. 147—160.

Unter den zahlreichen, vielleicht etwas zu zahlreichen, in

diesen beiden Arbeiten als Arten onterschiedenen Formen kann ich

meine Pflanze nirgends zwanglos unterbringen. Es schien mir daher

der geringste Fehler zu sein, sie vorlaufig mit einem neuen Naraen

zu belegen und den bisher aufgestellten Arten als eine ebenburtige

Basse beizuordnen. Morphologiseh steht dieselbe vielleicht dem

L. uninerve (Rochel) Javorka (= L. hungaricum .Podp. pr. parte)

am nachsten, unterseheidet sieh aber von ihm durch die Blattgestalt.

Die nachsten genetischen Beziehungen bestehen wahrscheinlich einer-

seits zu L. flavum L., dessen aus der Herzegowina und aus Montenegro

vorliegende Exemplare gewisse Annaberungen zeigen, andererseits zu

L. elegans Sprun., mit welchem in der Blattgestalt die groCte Ahnlicti-

keit besteht, welches aber durch seinen zwergigen Wuchs habituell

auffallend abweicht. Am ehesten konnte man meine Pflanze rait

L. elegans var. elatius Halacay vereinigen. Dieses wird aber von

Javorka. als 10—20 cm hoch beschrieben und in die Gruppe mit

hochstens 9 blutigen Infloreszenzen gestellt, wahrend meine Exemplare
der tiberwiegenden Mehrzahl nach 30—40 cm hoch sind und in den

besser ausgebildeten Bliitenstanden 12-20 Bliiten tragen. Ubrigens

mochte ich unter dem Namen L. elegans var. elatius nur gewisse

1898) und Athos (leg *

1909) belassen, dagegen die Pflanze vom Berg Tsumerka im Epirus

(leg. Baldacci, 1895) davon abtrennen und mit L. albanicum ver-

einigen. Die Pflanze vom Tsumerka, aus einer Gegend, woher typisches

L. elegans iiberhaupt nicht bekannt ist, wird bis 25 cm hoch, hat

weichere. weniger glauke Blatter als L. elegans und weicht habituell

von diesem bedeutend starker ab als von L. flavum, unter welcheni
*amen sie ehedem von Baldacci veroffentlicht und ausgegeben
worden ist, mit der Bemerkung, daC sie eine Mifctelstellung zwischen
typischen Linum flavum und dessen var. thracicum einnehme
(vgl. Muovo giornale botanico italiano. nuova serie, vol. IV, 1897,
pag. 404) Auch Javorka bezeichnet die Pflanze als zu _
hinneigend, und Podpera sagt von ihr, sie scheine ihm „mehr mit
L. thracicum Griseb. verwandt zu sein als mit L. elegans". W
direkte Vereinigung mit L. thracicum (Griseb.) Degen scheiut
mdes nicht mSglich zu sein, da letzteres langere und schmalere
Blatter sowie langere Kelchblatter besitzt. Die Zusammengehorigkeit
aer Baldacci- Pflanze vom Berg Tsumerka mit meiner hier be-

L.
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schriebenen scheint mir auGer jedem Zweifel zu stehen ; und da

man jetzt erst sieht, wie hoch und reichblutig die Pflanze werden

kann, so ist wohl auch erst jetzt der Zeitpunkt, sie als Art neu zu

beschreiben. Dies gilt freilich nur so lange, als in dem gauzen Ver-

wandtschaftskreis der von Podpera und Javorka eingefuhrte enge

Artbegriff Geltung hat. Wichtig erscheint mir der Umstand, daC ein

am selben Standort gewachsenes Individuum, das nur einen kaum

20 cm hohen Blutenstengel und mehrere grime Blattrosetten tragt.

einen deutlichen Ubergang zu L. elegans bildet, und daC typisches

Linum elegans im sonnigen Serpentinfelsschutt des Kleinen Bardanjolt

wachst, also kaum eine Stunde entfernt vom Standort des Linum

albanicum auf dem Grofien Bardanjolt. Dieser Standort liegt auf einer

grasreichen Lichtung eines niedrigen Waldes mit nordostseitiger

Exposition.

Linum elegans Sprun. Abhange des Kleinen Bardanjolt, Serpentin, selten.

gallicum L. An trockenen Standorten haufig.

tenuifolium L. An trockenen Standorten sehr haufig, besonders

auch auf Serpentin.

nodiflorum L. Bei Zuos.

angustifolium Huds. In den Niederungen haufig, besonders zahl-

reich auf den Wiesen nordwestlich der Stadt gegen den See zu
;

auch im nordlichen Teile des Mali Brdica, auf Flysch.

Radiola linoides (L.) Both. Zwischen Pteridium bei Vraka (B.)-

Geraniaceae.

Geranium sanguineum L. In Buschwaldern nordDordwestlich

auf Serpentin.

brutium Gasp. AuGerordentlich haufig, besonders in den ebeneren

Teilen der Umgebung.

columbinum L. Sehr verbreitet.

dissedum L. Am Karrenweg gegen Vraka.
f

rotundifolium L. Haui

lucidum L. Auf dem Grofien Tarabos.

purpureum Vill. Im Gebiete des Grofien und Kleinen Tarabos.

Zygophyllaceae.

Tributes terrestris L. Kuderalplatze beim Bazar; in einem Maisfeld bei

Kara-Hasan ; ferner auf dem Eierzierplatz am Nordostausgange der

Stadt (K. J.).

Mutaceae.

&»ta divaricata Ten. Nordostlicher Vorberg des Grofien Bardanjolt.

Dktamnus albus L. Aaf Serpentin in der Gipfelregion des Grofien

12*

2ub

4f
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Bardanjolt und auf nordostlichen und siidwestlicben Vorbergen des-

selben, selten.

Simarubaceae.

Ailanthus cacodendron (Ehrh.) Schinz et Thellung; Synon.: A. glan-

dulosa Desf. In der Nahe menschlicher Siedlungen oft massenhaft

verwildert.

JPolygalaceae.

Polygala nicaeensis Risso. Haufig, aueh auf Plysch und Serpentin.

vulgaris L. var. oxyptera (Rchb.) Dethard. Kleiner Tarabos, obere

Halfte des Aufstieges von Skodra aus, Kalk.

Anacardiaceae*

Pistacia terebinthus L. Felsen an der Sfidwestseite des GroGen Tarabos

;

felsige Abhange des Kleinen Tarabos gegen die Buna; Buschwalder

bei und unterhalb Zuos; Buschwalder des Mali Brdica; felsige Ab-

bange am Kiri nachst Tepe; nordwestlicbe Vorberge des GroGen

Bardanjolt; Tal Gajtani—Rogami. Also auf Kalk, Flyscb und

Serpentin.

Cotinus coggygria Scop. Nordseite des Mali Brdica, Flysch; Busch-

walder bei Renci: haufis: in den Waldern des Sernentingebietes.

Aceraceae. t

Acer campestre L. An Hecken und in Buschwaldern haufig.

monspessulanum L. Buschwalder bei und unterhalb Zuos* Auch

von Grimus fur das Gebiet von Skodra angegeben.

? Acer obtusatum Kit. An den Kalkbergen (nach Grimus, als A. opuli-

folium). Von mir nicht gesehen; vielleicht erst in grofierer JBat-

terming von der Stadt

Celastraceae.

Evonymus vulgaris MilL An Hecken verbreitet.

Hhamnaceae.

Rhamnus prunifolia Sibth. et Sm. Felsen an der Siidwestseite de»

600

frangula L. Siimpfe nordwestlich der Stadt.

rupestris Scop. Buschwalder im Serpentingebiet; an der Siidwest-

seite des GroGen Bardanjolt und an der Westseite des Nerfusatales.

Paliurus spina Christi Mill. Aufierordentlich haufig an Hecken, in

lichten Waldern und auf trockenem, steinigem Boden.
Zisiphns sativus Gaertn. Auen der Buna (nach Grimus); von mir

nicht gese
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Vitaceae.

Vitis vinifera L. In Hecken an Wegrandern sehr haufig; auch in

Buschwaldern oberhalb Zuos. Offenbar Kulturflflchtling.

Crassulaceae.

Sedum cepaea L. An schattigen Mauern und unter Gebtisch: ira Siid-

ostteile der Stadt, an den Htigeln zwischen Bazar und Tepe, bei Dr isti.

glaucum W. K. An Pelsen und Mauern sehr verbreitet; auch ira

Sehotter des Nerfusabaches bei dessen Einmiindung in den Drin.

pallidum MB. Abhange des Kleinen Bardanjolt, Serpentin.

dasyphyllum L. Mauern in der Stadt; Kalkfelsen an den Abhangen

des Tarabos.

Sedum serpentini, nov. spec.

Ex affinitate S. albi. Planta perennis, laxe caespitosa, gracilis.

Folia brevissima. 2—4 mm Ic-Dga, obtusissima. Caules floriferi

8—12 cm alti. Inflorescentia laxa, patula. Sepala ovato-Ianceolata,

obtusiuscula vel acutiuscula, 1 mm longa. Petala purpurasceotia, acuta,

3 l

/2
—4 mm longa.

Steht dem Sedum athoum DC. am nachsten und konnte viel-

leicht auch als Varietat desselben aufgefafit werden. Unterscheidet

sich von S. athoum jedoch: 1. durch die rote Blutenfarbe (die

Petalen sind hell purpurrot, gegen den Rand verblassend, in der

Mitte mit einem dunkel purpurnen RQckenstreifen) ; 2. durch den

viel zierlicheren Wuchs (die kriechenden Stammchen und die bluhenden

Stengel sind verhaltnismafiig diinner, die Achsenglieder des Bluten-

standes sind gestreckter und starker spreizend, die unteren Biuten-

standsaste hangen am Bnde nach auGen stark iiber, der ganze Bliiten-

stand wird dadurch sehr locker und zart); 3. durch die noch kurzeren

und kleineren Blatter; 4. durch die etwas schmiileren und weniger

abgerundet-stumpfen Kelchblatter. — Von Sedum album L. und

S. micranthum Bast, ist die Pflanze schon durch die ungleich kurzeren

Blatter auffallig verschieden. Auch mit den rotbluuenden Formen des

ersteren, var. (1892), var. purpurascens

Goiran (1904), ist sie nicht zu verwechseln.

Kahle Serpentin-Schutthalden an einem nordwestlichen Vorberg

dulosissima, Fumana

Minuartia liniflora var. glan-

Hassertiana und anderen

charakteristischen Serpentinpflanzen ; nur an einer einzigen btelie

beobachtet.

Sedum boloniense Lois. Haufig.
r

ochroleucum Chaii. Auf dem Kamm des Tarabos, Kalk; auf JJels-
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triften des Serpentingebietes : Kleiner und GroCer Bardanjolt und

Sattel westlich oberhalb Nerfusa.

Cotyledon pendalinus (DC.) Battandier. An Mauern in der Stadt haufig.

Saxifragaceae.

Saxifraga tridactylites L. An Kalkfelsen auf dem Taraboskamm :
an

Mauern in der Stadt haufig.

Mosaceae.

Filipendula vulgaris Hill (1756); Synon. : F. hexapetala Gilib. (1781).

Nicht selten.

Bubus ulmifolius Schott (s.L) An Hecken und in Buschwaldern allgemem

verbreitet. Von Grim us wird die Pflanze als R. amoenus Portenschlag

angegeben.

caesius L. Ostufer des Skodrasees nachst dem Bazar (K. J.)-

'agaria vesca L. In der nachsten Nahe von Skodra anscheinend nicht

vorbanden. Nur in Bergwaldern westlich von Nerfusa und in der

Bachschlucht Cafa Krtis—Dristi beobachtet. Weiter im Gebirge jeden-

falls haufiff.

Potentilla reptans L. Sehr verbreitet, besonders an etwas feuchteren

Standorten; bei der Kiri-Fahre nachst Tepe auch mit vierzahliger

Bliite (K. J.).

pedata Willd. An trockenen Standorten sehr verbreitet and auf

jeder Bodenunterlage (Kalk, Flysch, Serpentin, Alluvialboden) ;
auch

auf dem Karam des Tarabos bei etwa 600—650 m u. d. M. Voo

Baldacci aus der Gegend von Renci als P. hirta var. laeta an-

gegeben.

Willd

(Willd

zusammenfassen, wohingegen die P. hirta var. angustifolia Ser. als

eine geographisch getrennte, auf das westliche Mittelmeergebiet be-

schrankte Pflanze unter dem Namen P. hirta L. s. str. als selbstaudige

Art bestehen blei'oen mag.
Potentilla adriatica Murbeck. Grofier Tarabos, Kamm gegen Osten,

Kalk, ca. 600—650 m ii. d. M.
Fur Albanien neu (von Aseherson und Graebner nur ver-

mutungsweise angegeben). Die Angabe in Th. Wolf, Monograph
der Gattung Potentilla (Bibliotheca botanica, Heft 71, 1908, S. 374),

* daC P. adriatica wahrscheinlich nicht fiber 300 m ansteigt, ist unzu-

treflfend, denn ich habe die Pflanze bereits im Jahre 1905 auf dem
Podvelez nachst Mostar bei etwa 700 m Meereshohe angetroffen.
Vgl. Mitteil. d. Naturw. Vereines a. d. Univ. Wien, IV (1906), S. 25-
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Geum vrbanum L. An Hecken nicht selten, z. B. nordwetlich der Stadt

gegen den See zu.

Alchemilla arvensis (L.) Scop. Abhange der Rosafa; ferner zwischen

Pteridium bei Vraka (B.).

Agrimonia eupatoria L. Allgemein verbreitet.

Sanguisorba muricata (Spach) Gremli. Abhange des Kleinen Bardanjolt,

Serpentin ; ferner auf dem Exerzierplatz am Nordostausgang der Stadt

(K. J.).

Rosa sempervirens L. An Hecken und in Buschwaldern allgemein ver-

breitet, auch im Serpentingebiet.

Sorlus torminalis (L.) Crantz. Buschwald an der Sudwestseite des

Grofien Bardanjolt, Serpentin.

Pirns amygdaliformis Vill. In Gebiischen und lichten Buschwaldern

sehr verbreitet ; auch in den Bergwaldern nordwestlich von (Wa Krus

gegen Dristi. Meist in Strauchform ; einige verhaltnismaGig hoch-

stammige Baume mit fast kugeliger Krone an den Sudwestabhangen

des GroCen Tarabos oberhalb der Quelle, nahezu bis zu den Fels-

wanden unterhalb des Gipfels ansteigend.

Crataegus monogyna Jacq. An Hecken und in Buschwaldern allgemein

verbreitet.

orientalis Pall. In Waldern auf einem Flyschberg sudwestlich vom

Kleinen Tarabos, ca. 200 m u. d. M.

Prunus spinosa L. In Hecken sehr haufig.

mahaleb L. Im Nerfusatal auf Serpentiuboden.

JPapilionaceae.

Colutea arborescens L. In lichten Waldern und an bebuschten Ab-

hangen sehr verbreitet.

Astragalus hamosus h. Bei Dorf Zuos.

Galega officinalis L. In den Niederungen haufig.

Psoralea bitwninosa L. Auf den Plyschbergen haufig, sonst seltener.

Vida dasycarpa Ten. An Hecken sehr verbreitet ;
auch in einem

Getreidefeld zwischen Bakcelik und Brdica.

tenuifolia Eoth. Getreidesaaten und Brachen (G.).

tetrasperma (L.) Mnch. Lichter Buschwald an der Sudseite des

Krus— Dristi.

Cafa Krus—Dristi.

Wulf. UDDige Wiesen

Cosentini Guss. (?). Getreidelelder zwischen Bakcelik und Brdica

und bei Gajtani. • n -

Mangels reifer Hulsen nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Vie

unreifen Hulsen ziemlich dicht flaumig. Bluten grofier als bei
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V. angustifolia, aber kleiner als bei V. sativa. Blattchen ziemlich

schmal, fast lineal.

Vicia grandiflora Scop. Allgemein verbreitet.

Wohl durehwegs in der typischen, breitblattrigen Form, welche T

wie ich in Mitteil. d. Naturw. Vereines f.Steierm., XLVII (1910),

S. 213, ausgefiihrt faabe, nicht var. Scopoliana Koch (siehe Hayek,

Alb.-Mont.), sondern var. rotundata (Ser.) Janehen zu heiBen hat.

Vicia melanops Sibth. et Sm. An Hecken nachst Drgoci ; terner an

Hecken am Hnken Kiriufer zwischen Skodra und Muselimi (D.).

lutea L. var. Jiirta (Balb.) Loisel. Getreidefelder zwischen Bakcelik

und Brdica und bei Gajtani ; nach Grimus Getreidesaaten and

Brachen (er fiihrt V. lutea L. und V. hiria Balb. nebeneinander auf).

peregrina L. Getreidesaaten und Brachen (G.).

hybrida L. Getreidesaaten und Brachen (G.).

bithynica L. Getreidefeld zwischen Bakcelik und Brdica; Getreide-

saaten

bei Vraka (B.).

'folia Jacq. Unter Buschwerk am Kiri (D.) ; in Saatfeldern

Weizenfeld

Unterscheidet sich ganz auffallig von der mir zum Vergleiehe vor-

Hegenden V. serratifolia Jacq., die Baldacci und Dorfler bei

Skodra gesammelt haben, durch folgende Merkmale : Blatter 2paarig

(nicht 2—3paarig), Blattchen vollkommen ganzrandig (nicht die oberen

scharf grob gezahnt), Nebenblatter ganzrandig (nicht eingeschnitten

gezahnt), Stengel. Blattstieie, Blatter und Rand der Hulsen reichlich

zottig (nicht sparlich behaart oder fast kahl). Speziell durch die arm-

paarigen Blatter und ganzrandigen 'Nebenblatter erweist sich meine

Pflanze als echte V. narbonensis und unterscheidet sich von der sonst

ahnlichen V. serratifolia f. integrifolia Beck in Reicbenbacb.
Icones flor. Germ, et Hek., XXII (1903), pag. 176, tab. 240, fig- &

Lens lentuula (Schreb.) Alef. Nordabhange des Kleinen Tarabos nabe

bei Siroka
; Bergwalder im Graben Cafa Kriis—Dristi.

Lathyrus nissolia L. var. pubescens Beck. Bergwalder im Graben Oata

Krus—Dristi.

Behaarung
Hulse zwei Varietaten unterschieden, die man am richtigsten als var

pubescens Beck, Flora v. Niederosterreich, II 1 (1892), S. 882

(= L. nissolia L. s. str.) und var. glabrescens Freyn, Flora v. Sud-

istrien, in Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch.
S. 325 (= L. gramineus Kerner) unterscheidet. Nach Kerner,
Pospichal, Ascherson und Graebner und anderen Autoren soil

die behaartfriichtige Pflanze zugleich breitere (6—8 mm breite), die

Wien
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kahlfriichtige dagegen schmalere (etwa 3 mm breite) Phyllodien be-

sitzen. Sehon kurz nach der Aufstellung des L. gramineus durch

Kerner (Osterr. botan. Zeitschr., XIII, 1863, S. 188) hat indes

Uechtritz (Osterr. botan. Zeitschr., XIV, 1864, S. 195) darauf hin-

gewiesen, dafi dies durchaus nicht immer stimmt. Demgemafi wird

auch von Beck, Fritsch und anderen die Blattbreite gar nicht

erwahnt, sondern nur die Fruchtbehaarung herangezogen. Da nun

Ascherson und Graebner (Synopsis d. mitteleurop. Flora, VI. 2

S. 1024, Jahr 1910) wieder die Blattbreite in den Vordergrund riicken,

so scheint es mir nicht uberflussig, neuerdings auf die zahlreichen,

Ausnahmen von der historisch Uberlieferten Merkmalskombination

hinzuweisen. Kahlfriichtige Exemplare mit sehr breiten Phyllodien

sah ich beispielsweise von Magdeburg (leg. Torges, 10 mm breit)

und Kragujevac (leg. Dimitrijevic, 6 mm breit). Noch viel haufiger

sind behaart-fruchtige Exemplare mit schmaleu Phyllodien, wie sie

schon von fruheren Botanikern mehrfach erwahnt werden. Derartige

Individuen mit nur 3 mm breiten Phyllodien sah ich mehrfach aus

Bosnien und Serbien (Dolnji Vakuf, leg. Stadlmann, 0a<5ak, leg.

VujiSic, Zajedar, leg. Adamovid, Berg Basara, leg. Adamovic)
und hierher gehort auch die bei Skodra gesammelte Pflanze.

Lathyrus aphaca L. Sehr verbreitet.

ciymenum L. Getreidesaaten und Brachen (G., als L. auriculatus

BertoL).

ochrus (L.) DO. Getreidesaaten und Brachen (G.).

inconspicuus L. (oder L. erectus Lag. = L. stems Vis.). Getreide-

saaten und Brachen (G., als L. parviflorus Roth).

hirsutus L. Sehr verbreitet.

annuus L. Getreidefelder zwischen BakSelik und Brdica und bei

Gajtani ; Hecken am Pistalabach zwischen Kuci und Gajtani.

sphaericus Betz. Lichter Buschwald an der Sudseite des Mali

Brdica, Flysch.

setifolius L. Lichter Buschwald an der Sudseite des Mali Brdica,

Flysch; Nordabhange des Kleinen Tarabos nahe bei Siroka, Kalk.

megalanthus Steudel. An trockenen Standorten sehr verbreitet.

venetus (Mill.) Hallier et Wohlf. Walder am Nordwesthang des

Mali Brdica und bei Benci.

niger (L.) Bernh. Bergwalder im Graben Cafa Krus—Dristi.
.

Ononis antiquorum L. Sehr verbreitet.

spinosa L. Im Schotter des Kiri nordostlich von Skodra
;

im

Schotter des Nerfusabaches bei dessen EinmOndung in den Drio.

Trigonella monspeliaca L. Flufibettschotter im Uberschwemmungsgebiet

des Kiri (D.).
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JHedicago sativa L. Am Nordostausgang der Stadt.

lupulina L. Sehr verbreitet und haufig.

orbicularis (L.) All. Verbreitet und haufig.

rigidula (L.) Desr. Bei Dorf Brdica, im nordlichen Teile des

Mali Brdica, Flysch.

arabica (L.) Huds. Unter Hecken westlich von Gajtani; ferner

Wiese am Kiri (D.) ; nach Grim us (als M.
gemein.

hispida Gaertn. var. denticulate/, (Willd.) Urban. Sehr verbreitet.

minima (L.) Desr. Sehr verbreitet und haufig. Zum Teil in der

?ar. recta (Desf.) Burnat.

Melilotus albus Desr. An Hecken nordwestlich der Stadt gegen den

See
;
in der Niederung zwischen Kiri und Drinasa ; ferner am linkeD

Kiri-TJfer norddstlich der Stadt (K. J.).

altissimus Thuill. subsp. macrorrhieus (W. K.) Rouy et Foucaud.

In den Niederungen nordwestlich der Stadt gegen den See, bei

Dorf Brdica und am OstfuG des Mali Brdica.

neapolitanus Ten. Bei Dorf Zuos.

indicus (L.) All. Getreidefeld zwische n Bak6elik und Brdica.

Trifolium campestre Schreb. Allgemein verbreitet und haufig, auch auf

Serpentin (von Grimus als T. procumbens, von Baldacci als

T. agrarium angegeben).

Als T. campestre var. majus Koch bezeichnet Hayek die vod

Dor fie r auf Wiesen am Kiri gesammelte Pflanze.

patens Schreb. Massenhaft auf den Wiesen nordwestlich der Stadt

gegen den See
; Niederung des Pistalabaches ; lichter Buschwald an

der Sudseite des Mali Brdica, Flysch.

auf dem Mali

a-

fxliforme L. Auf Wiesen

Wiesen nordnordwestlich i

Brdica ; ferner flppige Wiesen am Kiri (D.)
repens L. Sehr haufig.

Btasolettii Steud. et Hochst. Am Karrenweg vom Nordwestausgan
der Stadt gegen Vraka.

glomeratum L. Lichter Buschwald an der Sudseite des Mali Brdica,

Flysch.

vesiculosum Savi. In den P;end;Wm-Bestanden der Ebene Stoj

nordlich der Stadt.

sulcatum L. Auf den Schieferhugeln (G.) ; bei Vraka (B.).
physodes Stev. Nordseite des Mali Brdica, Flysch.

Der Stengel ist nicht, wie Ascherson und Graebner an-
geben, mederliegend, sondern aus aufsteigendem Grunde aufrecht. an
meinen Eiemplaren bis 35 cm hoeh.
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Trifolium fragiferum L. An feuchteren Standorten sehr verbreitet.

resupinatum L. Feuchte Wiesen nordwestlich der Stadt ; Nordseite

des Mali Brdica, FJysch ; an feuchteren Standorten wohl auch sonst

haufig.

arvense L. Abhange des Kleinen Bardanjolt, Serpentin ; ferner

am linken Ufer der Drinasa ostlich von Bakdelik (K. J).

angustifolium L. Sehr verbreitet.

- stellatum L. Mehrfach, anscheinend nicht sehr haufig.

tenuifdium Ten. Linkes Kiriufer nordostlich der Stadt ; zwischen

Gajtani und Rogami ; nach Grim us in Getreidesaaten und Brachen.

daimaticum Vis. Bei Dorf Zuos ; im Schotter des Nerfusabaches

bei dessen Einmiindung in den Drin.

scabrum L. Linkes Kiriufer nordostlich der Stadt ; lichter Busch-

wald an der Westseite des Mali Brdica; nach Grimus gemein.

striatum L. Nach Grimus gemein und in Getreidesaaten und

Brachen.

lappaceum L. Lichter Buschw aid an der Westseite des Mali Brdica

;

in einem Acker bei Gajtani ; ferner am linken Ufer der Drinasa

ostlich von Bakcelik (K. J.); nach Grimus gemein.

pratense L. Am Ausflufi des Sees gegeniiber dem Bazar und wohl

auch anderwarts, aber gewifi nicht haufig.

ochroleucum Huds. Nordwestliche Vorberge des Grofien Bardanjolt

;

Tal Gajtani—Rogami ; Bergwalder westlich von Nerfusa ; ferner auf

dem Mali Brdica (K. J.).

cinrtum DC. Am Karrenweg vom Nordwestausgang der Stadt

gegen Vraka, bei Dorf Zuos.

subterraneum L. Bei Dorf Zuos.

Dorycnium germanicum (Gremli) Rouy. Haufig an trockenen Stand-

orten auf jeder Bodenunterlage.

herbaceum VilL Ziemlich haufig.

hirsutum (L.) Ser. Nordwestliche Vorberge des Grofien Bardanjolt

;

Flyschberge siidlich des Tarabos.

Lotus corniculatus L. Sehr verbreitet und haufig.

tenuis Kit. Niederungen bei Brdica, am Pistalabach und nord-

westlich der Stadt gegen den See.

angustissimus L. Wiesen bei Vraka (B.) ; von mir nicht gesehen.

Securigera securidaca (L.) Deg. et Dorfl. Abhange des Kleinen Tarabos

gegen die Buna und gegen Zuos.

Bymenocarpos circinatus (L.) Savi. Nach Grimus (als Medicago

circinata L.) gemein.
w

Anthyllis Spruneri Boiss. et Heldr. Kamm des Grofien Tarabos, Kaik,

ca. 600—650 m u. d. M.
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Ich verwende den Namen A. Spruneri in dem erweiterten Sinne

von Wilhelm Becker, d. h. mit EinschluC von A. illyrka Beck und

A. praepropera (Kerner) Beck sowie mit Einbeziehung solcher sonst

ubereinstimmenden Formen, bei denen die Stengelbehaarung auch

im unteren Teile anliegend ist. Vgl. W. Becker, Bearbeitung der

Anthyllis-Sektion Vulneraria DC, in Beihefte z. Botan. Centralblatt,

Bd. XXVII (1910), Abt. II, S. 256-287, speziell S. 268—270.
Cytisus nigricans L. var. sericeus Rochel. — Synon. : C. nigricans var.

mediterraneus Pantocsek. — Nordseite des Mali Brdica,
1

Fiysch:

ferner bei der Kirche von Renci (B.).

BeiAscherson undGraebner, Synopsis d. mitteleurop. Flora.

Bd. VI 2, S. 312 (1907) ist die Cbarakteristik dieser Varietat

etwas zu eng gefaCt. An rair vorliegenden Roche Ischen Original-

exemplaren sind die Blattchen bis 15 mm lang und die BJOten nicht

wesentlich kleiner als an mitteleuiopaischen Exemplaren. Auch ist

der Wuchs nicht auffallig niedrig.

Cytisus hirsutus L. Siidwestliche Vorberge des Groflen Bardanjolt.

Serpentin.

Baldacci (1. c, pag. 15 [525]) gibt von Renci, also aus unmittel-

barer Nahe meines Fundortes, C. hirsutus var. ciliatus Koch
C. ciliatus Wahlenbg. an. Das im Herbar des botanischen Institutes

erliegende Belegexemplar (Bald., It. alb. V., 1897, nr. 262) besitzt

keine Friichte, so dafi sich die Richtigkeit der Bestimmung nicht

kontrollieren lafit. Die von mir gesammelte Pflanze hat reichlich

zottige Friichte.

Cytisus Tommasinii Vis. Nordseite des Mali Brdica, Fiysch; sudwest-
liche Vorberge des GroCen Bardanjolt, Serpentin; Tal Gajtani—Rogami.

Genista tinctoria L. Mali Brdica und wohi auch anderwarts; von

Grim us als gemein angegeben.
" sertiana Bald. Auf Felstriften des Serpentingebietes sehr ver-

breitet, aber nicht uberall: Abhange des Kleinen Bardaujolt bis zu

dessen siidwestlichen Auslaufern, nordwestliche kahle Vorberge des

Grofien Bardanjolt, Ostseite des Nerfusatales.

Cber das Artrecht und die systeraatische Stellung dieser PflaDze
vgL Buchegger, Beitrag zur Systematik von Genista Eassertiana,
G. holopetala und G. radiata, in Osterr. botan. Zeitschr., LXII (1912).
S. 303-312, 368-376, 416-423 u. 458-465, speziell S. 416 ff.

Baldacci nennt als Fundorte aufier dem Kleinen Bardanjolt bei

fekodra auch noch ultra Vigu distr. Orosi.
vartium junceum L. Besonders raassenhaft auf den Flyschbergen im
buden des Tarabos und auf dem Mali Brdica; auch auf den Hugela
zwischen Bazar und Tepe und an nordwestlichen Vorbergen des

Ha
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Grofien Bardanjolt. Vorwiegend auf Flysch; seltener auf Kalk uber-

gehend, so an den Tarabosabhangen oberhalb Zuos und an Felsen

am Kiri nachst Tepe. Ferner am linken Ufer des Kiri unterhalb

der Briicke Ura Mesit (K. J.).

Ornithopus compressus L. Linkes Kiriufer unterhalb Muselimi.

Coronilla emeroides Boiss. et Sprun. Lichte Walder und buschige Ab-
hange, sowohl auf Kalk als auf Serpentin ; ferner buschige Wiesen

am Kiri (D.).

cretica L. Nach Grimus gemein.

Scorpiurus subvillosus L. AbhaDge des Tarabos gegen Zuos; nordost-

liche Vorberge des Mali Brdica.

Onobrychis oxyodonta Boiss. Auf trockenem Flyschboden am Siidwest-

fufi des Kleinen Tarabos und an der am rechten Bunaufer sudwarts

fiihrenden StratSe.

Vgl. Handel- Mazzetti, Eevision der balkanisehen und vorder-

asiatischen Onobrychis-Arten aus der Sektion Eubrychis, in Osterr.

botan. Zeitschr., LIX (1909), S. 369—378, 424—430 u. 479 bis

488, LX (1910), S. 5—12 u. 64—71; speziell LIX., S. 479 u. 480.

Thymelaeaceae.

Thytnelaea passerina (L.) Ooss. Auf nacktem Serpentinboden an der

Westseite

Lythraceae

Lythrum salicaria L. An feuchten Standorten allgemein verbreitet.

hyssopifolia L. An feuchten Platzen stellenweise massenhaft, aber

keineswegs tiberall ; z. B. nordwestlich der Stadt gegen Vraka und

gegen das Seeufer, in der Niederuog des Pistalabaches, an der am

rechten Bunaufer sudwarts fiihrenden Strafie; ferner in der Ebene

nordlich der Drinasa (K. J.).

flexuosum Lag. Sfimpfe am Seeufer nordwestlich der Stadt.

Wird von Koehne in Engler's Pflanzenreich (1903) aus der

Balkanhalbinsel nur ftir Griechenland angegeben. Das vollkommen

sterile Belegstiick wurde von A. Hayek bestimmt.

I*unicaceae.

Punica granatum L. In Hecken und lichtem Buschwerk aUgemein

verbreitet.

Oenotheraceae.

)

iflorum Schxeb
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Epilobium hirsuium L. An Wassergraben nordwestlich der Stadt gegen

den See ; NiederuDg des Pistalabacb.es ; Ufer des Baches Griika Muselimi.

Chamaenerion palustre Scop. Im Flufischotter des Kiri ostlich und

nordostlich der Stadt, stellenweise massenhaft, aber nicht sehr aus-

gebreitet.

Trapa natans L. Vereinzelt an seichten Stellen des Sees (G.).

Halorrhagid

Myr Sfimpfe am Ostufer des Sees nordwest-

lich der Stadt; Ostufer des Sees beim Bazar (K. J.)-

spicatum L. Sumpfe am Ostufer des Sees nordwestlich der Stadt:

Sudufer des Sees zwischen Dorf (K

Hippuridaceae

Hippur

Callitrichaceae.

Callitriche verna L. Sumpfige Stellen nordwestlich der Stadt.

An einzelnen Fruchten sind die Griffel bleibend und herab-

gekrummt, wie es fur C platacarpa Kiitz. angegeben wird, jedoca

sind die Friichte selbst nicht breit geflugelt. Vgl. Hegelmaier, Zur

Systematik von Callitriche, in Verhandl. d. botan. Vereins f. d. Prov.

(186

Cornaceae.
*

Cornus sanguinea L. An Hecken und in lichten Waldern allgemem

verbreitet.

mas L. Haufig, aber nicht so allgemein wie die vorige; meidet

ganz sonnige Standorte.

Araliaceae

Hedera helix L. Haufig an Baumen und Mauern, auch an Kalkfelsen.

XJmbelliferae.

Eryngium campestre L. An trockenen Standorten sehr verbreitet.

ameihystinum L. Haufig, doch nicht so allgemein wie das vorige

Bupleurum junceum L. Lichte niedere Buschwalder an den HangW

des Mali Brdica und im Flyschgebiet sudlich des Tarabos, anscheinend

nicht haufig.

aristatum BartL Auf Felstriften des GroGen uod Kleinen Bardan-

jolt haufig; im Tal Gajtani—Rogami ; bei Dorf Zuos.

Kargli Vis. Im Schotter des Kiriflusses Sstlich der Stadt.

protractum Hoffgg. et Lk. Weizenfeld westlich von Gajtani; Ge'

treidesaaten und Brachen (G.).
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Trinia glauca (L.) Dum. Auf dera Grofien Bardanjolt, Serpentin.

Pimpinella peregrina L. Sehr haufig.

Sium erectum Huds. ; Syn. : Berula angustifolia (L.) Koch. An Wasser-

graben in den Niederungen haufig.

Seseli Tommasinii Rchb. An trockenen Abhangen verbreitet, sowohl

auf Kalk als auf Flyscb.

Oenanthe aquatica (L.) Poir. Siimpfe am Seeufer nordwestlich der Stadt.

fistulosa L. Auf nassen Wiesen. (G.)

incrassans Chaubard et Bory. Feuchte Wiesen nordnordwestlich

der Stadt gegen den See zu.

War ehedem nur aus Grieehenland, nordwarts bis Korfu, bekanut.

Wurde erst zu Anfang dieses Jahrhunderts auch fur Siid- und Siid-

ost- Montenegro, die stldliche Herzegowina, sowie fur Sud-Dalrnatien

nachgewiesen. Fur Albanien neu. Die von Rohlena (Erster Beitrag

zur Flora von Montenegro, in Sitzungsber. d. bohm. Gesellsch. d.

Wissensch. Prag, 1902, S. 22) gegebene Besehreibung paCt genauestens

auch auf meine Pflanze.

pimpinelloides L. In Buschwaldern des Mali Brdica und der Flysch-

berge siidlich des Tarabos. Nach Grimus auf nassen Wiesen; viel-

leicht Verwechslung mit der vorigen Art.

P ortenschlagia ramosissima (Port.) Vis. Felsen an der Sudwestseite des

GroCen Tarabos, Kalk, ca. 600 m ii. d. M.

Foeniculum vulgare Hill (1756). An Hecken sehr haufig.

Anethum graveolens L. Beim Bazar, wohl Kulturfluchtling.

Peucedanum alsaticum L. In feuchten Hecken am linken Kiriufer

ostlich der Stadt.

crassifolium Hal. et Zahlbr. Nordostseite des Hauptgipfels des

GroCen Bardanjolt, Serpentin, ca. 300 m ii. d. M. (K. J.).

Pastinaca sativa L. Sehr verbreitet.

Tordylium officinale L. Felsige Abhange des Tarabos und der Eosafa

gegen den See.

maximum L. An Hecken sehr verbreitet, auch in Getreidefeldern,

so bei Gajtani.

Daucus carota L. Allgemein verbreitet und sehr haufig.

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. An trockenen Standorten sehr ver-

breitet, auch in Getreidefeldern, so bei Gajtani.

- daueorlaya Murbeck. Haufig, aber doch bedeutend seltener als die

vorige Art, mit der sie oft zusammen vorkommt: Abhange des Tarabos

gegen die Buna und gegen Zuos, Mali Brdica, Getreidefeld bei

Gajtani. „^j T t
.

Fur Albanien neu. Sonst bisher nachgewiesen aus Sud-Istnen

Dalmatien, Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Thessalien ond
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Mittel-Italien. Naheres (iber diese Art vgl. in Mitteil. d. Naturw.

Vereines a. d. Univ. Wien, V (1907), S. 61—63.
Torilis nodosa (L.) Gaertn. Sehr verbreitet.

arvensis (Huds.) Lk. Sehr verbreitet.

purpurea Guss. Felsige Abhange der ostlichen Tarabos-Auslaufer

gegen den Hafen; rnderal bei einer Muhle im unteren Nerfusatal.

Chaerophyllum coloratum L. Abhange des Tarabos bei Zuos; nordwest-

liche Vorberge des GroBen Bardanjolt; naeh Grimus gemein.

Smyrnium perfoliatum L. Abhange der Eosafa massenhaft; Gebusche

in der Niederung am linken Kiriufer nordostlich der Stadt; nord-

ostliche Vorberge des Mali Brdica.

Conium maculatum L. In der Stadt auf wusten Grasplatzen beira italie-

)

JPlumbaginaceae

Plumbago europaea L. Abhange des Tarabos gegen Zuos und gegen die

Bunabriicke; Abhange der Rosafa ; zwischen Bazar und Kara-Hasan;

auch anderwarts. Meist in der Nabe mensehlicher Siedlungen ; an

den Taraboshangen nicht nur ruderal, aueh hoher hinauf ansteigend.

Ericaceae.

Arbutus uncdo L. Verbreitet in den Waldern des Serpentingebietes, von

den westlichen und nordwestliehen Vorbergen des Grofien Bardanjolt

angefangen bis zumNerfusatal und zumTalCafaKriis—Dristi, gewohnlicb

massenhaft und streckenweise allein oder zusammen mit Erica arborea

den vorherrschenden Holzwuchs darstellend. Die nachstdem haufigsten

Bestandteile der Serpentinwalder sind: Juniperus oxycedrus, Cotinus

coggygria, Fraxinus ormts, Phillyrea latifolia, Carpinus oriental^

Colutea arborescens, Cistus villosus und Cistus salvifolius.
Erica arborea L. Verbreitet in den Waldern des Serpentingebietes

von den westlichen und nordwestliehen Vorbergen des GroGen
Bardanjolt angefangen bis zum Tal Gajtani—Rogami, zum Nerfusatal

und zum Tal Cafa Kriis—Dristi, oft massenhaft und streckenweise zu-

sammen mit Arbutus unedo den einzigen Holzwuchs darstellend.

, JPrimulaceae.
Primula vulgaris Huds. Walder der Flyschberge sudlich des Tarabos;

Buschwalder bei Renci; feuchte Bergwalder westlich von Nerfusa.
Cyclamen neapolitanum Ten. Allgemein verbreitet und auf jeder Boden-

unterlage, auch auf kahlen Serpentinhangen.
Lysimachia vulgaris L. An Wassergraben nordwestlich der Stadt gegen

den See m
; Niederung am linken Kiriufer norddstlich der Stadt.
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Lysimachia punctata L. An sehattig-feuchten Stellen am Weg von Dori

Bardanjolt gegen den Sattel Oafa Rencit ; an einera Miihlbach ira

Nerfusatal ; ferner auf dem Mali Brdica (K. J.).

Lysimachia nummularia L. Auf feuchten Wiesen und an Wassergraben

haufig, besonders nordwestlich der Stadt gegen den See zu, dann in

der Niederung des Pistalabaches.

atropurpurea L. An feuchten Stellen mehrfach, aber nicht. haufig

zwischen Stadt und Bazar, am Sudfufi der sudwestlicben Ausiiiuter

des Kleinen Bardanjolt, am Pistalabach.
MM

Anagallis arvensis L. Auf Ackern, an Wegriiudern und auch an

steinigen, troekenen Abhangen sehr haufig.

femina Mill. Vorwiegend in den ebeneren Teilen der Umgebuug,

aber viel seltener als die vorige Art.

Centunculus minimus L. Zwischen Pteridium bei Vraka (B.).

Samolus valerandi L. An der Quelle auf halber Hohe der Siidwest-

hange des Groflen Tarabos.

Convolvulaceae*

Convolvulus arvensis L. Sehr verbreitet.

cantabrica L. Haufig an troekenen, steinigen Standorten auf jeder

Bodenunterlage.

tenuissimus Sibth. et Sm. Haufig an troekenen, steinigen Stand-

orten, so auf dem Tarabos und an dessen Abhangen, an den Hangen

der Rosafa, auf alien Hugeln zwischen Bazar und Tepe. Vorwiegend

auf Kalk, aber auch auf Flysch. An Serpentinfelsen nur am Drin

unterhalb der Einmiindung des Nerfusatales beobachtet.

Calystegia silvestris (W. K.) R. et Sch. An Hecken sehr verbreitet

und zahlreich.

Der auch in einigen neueren Arbeiten irrtiimlieherweise rer-

wendete Gattungsname Volvulus Medik. steht auf der vom inter-

national botanischen Kongrefi in Wien' (1905) beschlossenen List,

der Nomina rejicienda.

Cuscutaceae

Cuscuta epithymum (L.) Murray. Auf Vttex agmis-castus am Bache

Gruka Muselirai nachst Dorf Muselimi und an der Buna gegenuber

der Einmiindung der Drinasa, auch bei Dorf Siroka (Baldaeci,

nr. 217, irrtttmlich als C. europaea L. ausgegebeo). Im Tale Gajtani-

Rogami auf Dorycnium herbaceum und Cistus vdlosus, auch ant

Allium dalmaticum iibergehend.

Osterr. botan. Zeitsehrift, 1920, Heft 7-8.
13
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Boragi
Heliotropium europaeum L. Als Ruderalpflanze und Ackerunkraut in

und urn Skodra allgemein verbreitet.

Cynoglossum creticum Mill. An trockenen Standorten haufig.

Columnae Ten. Ebenso, oft zusammen mit dem vorigen.

Lappula echinata Gilib. An Ruderalplatzen in der Stadt, nicht haufig.

Anchusa italica Retz. Acker und Wegrander in der Niederun* des

Pistalabaches.

Lycposis variegata L. An trockenen Standorten haufig."

Myosotis scorpioides Hill var. strigalosa (Rehb.) Hayek. An Wasser-

griiben und auf nassen Wieseu nordwestlich der Stadt gegen den

See zu sehr haufig.

aicula Guss. Sumpfige Stellen nordwestlich der Stadt gegen den

See zu, gemeinsara rait der vorigen.

aspcra Velen. Gipfelregion des Grofien Tarabos, Kalk, ca. 650 in

ii. d. M.

arvensis (L.) Hill. Sehr verbreitet, auch an Wegrandern in der

Stadt selbst.

Moltkea petraea (Tratt.) Boiss. An Felsen an der Siidwestseite des

Grofien Tarabos, Kalk
; t'erner an Felsen oberhalb Dristi (B.).

Lithospermum officinale L. In den flacheren Teilen der Qragebung
haufig.

purpureo- coeruleum L. In Hecken nicht selten.

Halacsya Sendtneri (Boiss.) Dorfl.; Synon.: Zwackhia aureu Sendtn.

Felstriften des Serpentingebietes stelienweise, nicht haufig: an der

Nordseite und an der Westseite des Grofien Bardanjolt, an der Siid-

ostseite des Gipfels und an westlichen und sudwestlichen Auslaufern
des Kleinen Bardanjolt.

Onosma viride (Borb.) Javorka. An Serpentinfelsen an den Abhangen
und kahlen VorbeiKen des Kleinen und des Grofien Bardanjolt und

an der Ostseite des Nerfusatales ; an Kalkfelsen auf dem Grofien

und dem Kleinen Tarabos und an dessen Abhangen gegen die Buna
und gegen Zuos

; auf offenem Flyschgelande auf den sudlichen Vor-

bergen des Tarabos. — Bestimraung nicht ganz sicher.
Cermthe minor L. In Felsspalten bei der Quelle unterhalb des Gipfels

des Tarabos (B.).

Echium rubrum Jacq. Nur auf kahlen Serpentinabhan^n : an einem
nordl.chen Vorberg des Grofien Bardanjolt und an der Ostseite des

Nerfusatales.

pustulatum Sibth. et Sm. An Ruderalplatzen ziemlich verbreitet.

alhssimum Jacq. An trockenen Standorten und Ruderalplatzen sehr

verbreitet.
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Solanaceae.

Hyoscyamus albus L. Ruderalplatze beira Bazar.

PhysaUs alkekengi L. Hecken nordwestlich der Stadt gegen den See

;

feuchte Hecken am linken Kiriufer ostlich der Stadt ; Niederung am
OstfuGe des Mali Brdica.

Solanum nigrum L. Sehr verbreitete Ruderalpflanze.

dulcamara L. An Hecken sehr verbreitet.

pseudocapsicum L. Verwildert beirrw rnontenegrinisehen Konsulat

in Skodra (B.).

Datura stramonium L. An Ruderalplatzen baufig.

(Fortsetzung folgt

)

• •

Literatur-Ubersicht 1

).

Heinricher E. Zur Biologie der Bliite von Arceuthobiutn. Eine Richtig-

stellung. (Naturw. Zeitschr. f. Porst- und Landwirtschaft, 18. Jahrg.,

1920, Nr. 3—4, S. 101-107.) 8".

Hohoel F. Mykologische Fragmente. CCXCr-CCCXIV". (Annales

Mycologici, Vol. XVII, 1919, Nr. 2—6, S. 114-133.) 8°.

Neue Gattungen und Arten : Myocopron Pandani Hohn , Phragmothyrium

fimbriatum Hohn., Pseudonectria Metzgeriac Ade et Hohn., Neopeckia episphairia

Hohn , Melanopsammella (nov. gen.) inaequalis (Grove) Hohn., Otthia Eubi Hohn.,

Uleomyces cinnabarinus Hohn., Cryptonectriopsis Hohn. (nov. gen.). AuOerdem

mehrere neue Namenskombinationen.

Bemerkungen zu H. Klebahn, Haupt- und Nebenfruchtformen

der Askomyceten 1918. (Hedwigia, Bd. LXII, 1920, Heft 1—2,

S. 38-55.) 8°.

Enthalt auch einige neue Namenskombinationen.

Fungi imperfecti. Beitrage zur Kenntnis derselben. 96—111.

(Hedwigia, Bd. LXII, 1920, Heft 1—2, S. 56-80.) 8°.

Neue Gattung: Amphiciliella Hohn. mit A. Eriobotryae Hohn.; neue Arten .

Phyllostictina Ericae Hohn. und Coleophoma Ericae Hobn.

l
) Die .Literatur-Ubersicht 11 strebt Vollstandigkeit nur mit Rucksicht

a»f jene Abhandlungen an, die entweder in Osterreich erscheinen oder sich auf die

Fb>ra dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, ferner auf selbstandige

Werkc des Auslandes. Zur Erzielung tunlichster Vollstandigkeit werden die Herren

Autoren und Verleger urn Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wemgstens

«m eine Anzeige fiber solche hoflichst ersucht, Infolge der derzeitigen Unregel-

ttaaigkeiten im Postverkehr kann eine Vollstandigkeit in der Aufzahlung der Literatur

nicht erreicht werden. Die in der folgenden Ubersicht erwahnte Literatur lief im

Mai und Juni 1920 ein.
Die ^d&ktioa -

13
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Krasser F. Die Doggerflora von Sardinien. (Sitzungsber. d. Akad. d.

Wissensch. Wien, mathem.-naturw. Kl., Abt. I, 129. Bd., 1920,

Heft 1—2, S. 3—28.) 8°.

Vgl. diese Zeitschr., 1920, Heft 1-3, S. 76 u. 77.

Linsbauer K. Siehe unter Wiesner.

L 6 sen nig J. Feigenapfel. (Zeitschrift fUr Garten- uud Obstbau, 2. Folge,

1. Jahrg., 1920, Nr. 3, S. 25, 26.) 4°. 2 Textabb.

Behandelt eine parthenokarpe Apfelsorte mit rein weiblichen Bluten, ver-

kiimmerten Kronblattern und meist vermehrten Fruchtblattern.

Die Verkiimmerung der Aprikosenblute. (Ebenda, S. 27, 28.) 4*.

1 Textabb.

Abnormes Auftreten zahlreicher Bliiten mit reduzierten Pruchtknoten, die also

funktionell rein mannlich sind und alsbald nach der BlSte abfallen.

Molisch H., Pflanzenphysiologie als Theorie der Gartnerei. Fur Botaniker.

Gartner, Laudwirte, Forstleute und Pflanzenfrennde. Dritte, verbesserte

Auflage. Jena (G. Fischer), 1920. Gr. 8°. 326 S., 145 Textabb.

Populare biologisehe Vortrage. Jena (G. Fischer), 1920. Gr. 8°.

280 S., 63 Textabb.

Nirenstein E. fiber das Wesen der Vitalfarbung. (Pflugers Archiv

fur die gesarate Physiologie, Bd. 179, 1920, Nr. 4—6, S. 233—337,
Taf. I.) 8°.

Kabel G. Farbenantagonisraus oder Die chemische uud elekttische

Polaritat des Spektruras. (Zeitschrift fur wissenschafdiche Photographie,

19. Bd., Heft 3-5, 1919, S. 69—128.) 8°. 4 Textfi*.

Beriibrt auch die Wirkungen farbigen Lichtes auf die Pflanzen.

Richter 0. Uber das Erhaltenbleiben des Chlorophylls in herbstlich

verfaibten uud abgefallenen Blattern durch Tiere. (Zeitschr. f. Pflanzen-

krankheiten, XXV. Bd., 1915, VIL Heft, S. 385—392, Taf. IV.) 8*.

2 TexthV

Schick B. Das Menstroationsgift. (Wieuer klinische Wochenschrift, 1920.

Nr. 19.) S.-A. 8°. 8 S.

Behandelt insbesondere die Wirkung der BMenotoxine" auf PHanzen.

Schnarf K. Beobachtungen fiber die Endospermentwicklung von

Bieracmm aurantiacum. (Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien.

matb.-naturw. Kl., Abt. I, 128. Bd., 9. u. 10. Heft. 1919, S. 755-771.)
8°. 1 Doppeltafel.

Siller F. und Schneider C. Wiens Schrebergarten. (
Kleingartenbau

und Siedlungswesen, eine Folge praktischer Anleituugen fur Garten-

fft

e"Dde
'

ft

Baud L) Wien
'
V^'ag ^r Osterr. GartenbaugeselUchaft

1920. 16°. 112 S., 16 Tafeln. 10 Textfig. - K 12"
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Weese J. Beitrage zur Kenntnis der Hyprocreaceen. L Mitteilung.

(Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. KL, Abt. I,

125. Band, 1916, Heft 7—8, S. 465—575.) 8°. 3 Tafeln.

Neue Arten, Varietaten und Namen: Nectria setulosa Weese, Calonectria

discophora Hohnel et Weese, Nectria mammoidea var. rugulosa Weese, Rhyn-

chostoma Hoehneliana Weese.

Beitrage zur Kenntnis der Hypoereaceen. II. Mitteilung. (Ebenda,

| 128. Bd.. 1919, Heft 9—10, S. 693-753.) 8°. 1 Tafel.

Neue Gattungen: Xenonectriella Weese mit der Grundart X lutesccns (Am.)

Weese, ferner Cryptoneciriopsis (Hohn.) Weese und Cryptonectriella (Hdhn.)

Weese. — In beiden Abhandlungen auch eine groftere Anzahl neuer Nainens-

kombinationen.

Ober eiuige auslandische Hiilsenfruchtersumen. (Beitrage zur

Mikroskopie der NahruDgs- und Futtermittel.) I., II. uud III. Mitteilung.

(Archiv fur Chemie und Mikroskopie, 1917, Heft 2, Heft 3-4 und

Heft 5.) 8°. 27 S., 2 Tafeln, bzw. 26 S., 1 Tafel, bzw. 44 S„ 3 Tafeln.

Behandelt 4 Stizolobium-Arten, die Sojabohne, Voandzcia subterranca, Cana-

valia gladiata und C. ensiformis.

Resierunssrat Dr. Th. F. Hanausek f. (Archiv fur Chemie und
C" w * ""n

Mikroskopie, 1918, Heft 2—3.) 8°. 20 S.

Wiesner J. Anatomie und Physiologie der Pflanzen. (Eleraente der

wissenschaftlichen Botanik, I.) Sechste, vollstandig umgearbeitete und

vermehrte Autiage. Bearbeitet von K. Linsbauer. Wien uud Leipzig

(A. Holder), 1920. 412 S., 303 Textabb.

Wimraer Ob. Ober neuere Verfalschungen und Verschlechterungen von

Drogen. VI. Mitteilung: Arnica montana (Wurzeldroge). (Fortsetzuug.)

(Zeitschr. d. Allg. osterr. Apotheker-Vereines, ' 58. Jahrg.. 1920.

Nr. 22, S. 119, 120, Nr. 23, S. 125, Nr. 24. S. 133, Nr. 25, S. 137. 138. >

4°. 2 Textabb.

Arrhenius 0. Ocologische Studien in den Stockholder Scharen

Stockholm (Svea). 1920. 4°. 126 S , 2 Tafeln.

Kar J. Die Vegetation des Vat Onsernoue (KantooTessin). (Pllanzengeogr.

Koraraission d. Schweiz. Naturforsch.-Gesellschaft ;
Beitrage zur geo-

botanischen Landesaufuahme, 5.) Zurich (Rascher & Co.), 1918. 8°.

80 S., 2 Tabellen, 1 Karte.

Beck G. v. Flora Bosne, Hercegoviue i bivseg Sandzaka Novog Pazara.

II. dio, 8. nasiavak (pag. 353-394). (Glasnik zem. muz. u Bosm i

Hereeg., XXX, 1918. pag. 177—218.) Gr. 8°.
.

Inhalt: Eesedaceae, Cistaceae, Tamaricaceae, Violaceae, Hypericaceae

Malvaceae, Tdiaceae. - Neue Arten : Helianthemum hercegovmum G. Beck

und Viola vranicensis G Beck. Aufiesdem zahlreiche neue Varietaten, Formen und

Namenskombinati
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Bernbeck, Die Wasserversorgung der Pflanzeu ira Winde. (Naturw.

Zeitschr. f. Forst- uod Landwirtschaft, 18. Jahrg., 1920, Nr. 5-6,
S. 121-141.) 8°.

Bonati G. Le genre Pedicularis L. Morphologie, classification, distri-

bution geographique, evolution et hybridation. Nancy, 1918. Gr. 8°.

168 S., 1 Tafel, 10 Schemen.
Bornemann F. Kohlensaure und Pflanzenwachsturu. Berlin (P. Parey),

1920. 8°. 110 8., 11 Textabb. — K 57'34.
Buehholz J. T. Embryo development and polyembryony in relation to

the phylogeny of conifers. (American Journal of Botany, vol. VII,

1920, nr. 4, pag. 125—145.) 8°. 89 fig.

Cauda A. Gruppi vegetali fissatori di azo to liber<5. II microorganism*)
delle Crocifere, Bacillus Cruciferae [A.C.]. (Nuovo giornale botanico

Italiano, vol. XXVI, 1919, nr. 3, pag. 169-177.) 8°.

Chamberlain Ch. J. The living cycads and the phylogeny of seed

plants. (American
"

• -
-

153, plate VI.) 8°.

Degen A. Utmutatd" a Budapesti allarai vetomagvizsgalo allomas

igenybevetelehez. Masodik kiadas. Budapest, 1920. 8°. 50 pag.
Eriksson J. Die schwedischen Gymnosporangieen. (Kungl. Sveuska

Vetenskapsakad. Handl., Bd. 59, Nr. 6.) Stockholm, 1919. 4°. 82 S.,

Sprache" der Bienen. (Munchener medizinische

569.) S.-A. 8°. 8 S.

146

13 Textabb.. 4 Tafeln.

Wochens
Ober die „

Holmgren I. Zytologische Studien iiber die Fortpflanzung bei den
Gattungen Erigeron und Eupatorium. (Kungl. Svenska Vetenskapsakad.
Handl., Bd.59, Nr. 7.) Stockholm, 1919, 4°. 118 S„ 24 Textabb.

Lehman
n E. Zur Terminologie uod Begriffsbildung in der Vererbungs-

lehre (Zeitschrift f. indukt. Abstaramungs- und Vererbungslehre,
Bd. XXII, Heft 4, Mai 1920, S. 236—260 ) 8°

Malinowski E. Die Sterilitat der Bastarde im Lichte des Mendelism.is.

und Vererbungslehre, Bd. XXII.
(Z

Heft 4, Mai 1920, S. 225-235.) 8°.

Systematik

?*\

o

Kli

^h
!
rdtS KolleShefte . Heft 4.) Leipz.g (VV. Klinkhardt), 1920.

Gr. 8°. 76 S., 1 13 Textabb.
Pe

i

t

Q
r

,a
k

Jf*
Mykol°giscbe Notizen. I. (Annales Mycologici, Vol. XVII,

1919, Nr. 2-6, S. 59-100.) 8\

svhaelZ ^ttUnS
? UU

i AfteQ : Keisslerina <*»• gen.) moravica, Cytoplaco-

ZoZnT ^°
,

mit
? rim°Sa (0lli) Petrak

' Phomopsis crataegicola, Pseudo-

mi

Y

X Tp g
u
U) ruthmica

- Fusicoccum hranicense, Neokeissleria (nor. gen.)
nut «. rit>ls (P. Henn. et Pioettner) Petrak, Phomopsis phyllophila, Phomopsis
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pyrrhocystis, Karstenula ligustrina, Chaetocytostroma (nov. gen.) arundinacea,
Blennoriopsis (nov. gen.) moravica, Macrodiaporthe (nov. gen.) mit M. occulta
(Fckl.) Petrak, Phaeodiaporthe (nov. gen.) Keissleri. AuCerdem mehrere neue
Namenskombinationen.

Roeraer Th. Der Feldversuch. Eine kritische Studie auf naturwisseo-

schaftlich mathenaatischer Grundlage. (Arbeiten der Deutschen Land-

wirtsehafts-Gesellschaft, Heft 302.) Berlin, 1920. 8
,(

. 69 S.

Sieben H. Einfiihrung in die botanische Mikrotechnik. Zweite, ver-

mehrte und verbesserte Auflage. Jena (G. Fischer), 1920, 114 S
22 Textabb.

Stout A. B. and Bo us H. M. Statistical studies of flower number
per head iu Gichorium Intybus : kinds of variability, heredity, and
effects of selection. (Memoirs of the Torrey Botanical Club, vol. 17,

pag. 334—458, plate 10—13.) 8°.

Sydow H. Ferdinand Theissen S. J. Naehruf. (Annates Mycologici.
Vol. XVII, 1919, Nr. 2-6, S. 134—139.) 8°.

Ulbrich E. Pflanzenkunde I. Geschichte des Pflanzensystems. Die

niederen Pflanzen. (Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 6109—6115,
Bucher der Naturwissenschaft, 27. Band.) 16°. 445 S., 55 Textabb.

K 57-86.

Jatnpolski C. Inheritance of sex iu Mercurialis annua. (American
Journal of Botany, vol. 6, 1919, pag. 410-442, plate XXXVII

XL.) 8°.

Akademieo, Botanisehe Gresellsehaften,Vereine, Kongresse etc

Akademie der Wissenscliaften In Wien.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlicheu k la <se

vora 14. Mai 1920.

Das w. M. R. Wessch eider iiberreicht zwei Abhandlun^en aus

dem I. cheraischen Laboratorium der Universitat Wien:

1. „Die Synthese des Sinapins", von Ernst Spatb.

Verfasser beschreibt die Synthese des Sinapins, des Alkaloids der schwarzen

Senfsamen, aus Sinapinsaure und Oxathyldimetbtylamin. Sinapinsaure wird durch eine

bequeme Synthese dargestellt uud mittels dem daraus gewonnenen Acetylsinapinsaure-

chlorid die Hydroxylgruppe des Oxathyldimethylamins verestert. Wird aus diesem

Ester durch gelinde Verseifung der Azetylrest abgespalten und dann Jodmethyl an-

gelangt, so entsteht ein quarternares Jodid, welches mit dem natfirliche» Sinapin-

jodid vollkommen identisch war. Durch diese Synthese erscheint die seinerzeit yon

Gadamer aufgestellte Konstitutionsformel des Sinapins bestatigt. Die intensive

gelbe Farbe des freien Sinapins ist ohne Annahme einer Umlagerung darauf zuraek-

zufuhren, da£ durch die im Sinapin befindlichen Substituenten die Absorption des

Benzolkernes in den sichtbaren Teil des Spektrums verschoben wird.
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f

2. „Die Synthesen des Ephedrins, des Pseudoephedrins,
ihrer optischen Antipoden und Razerak6rper u

, von Ernst

Spath und Rudolf Gohring.
Den Verfassern gelang die besonders von E. Fourneau und E. Schmidt

vergeblich versuchte Synthese der in Ephedra vulgaris vorkommenden mydriatisch-
wirkenden Alkaloide Ephedrin und Pseudoephedrin. Zu diesem Zwecke wurde
Propionaldehyd mittels Brom in a-Brompropionaldebyd umgewandelt und daraus mit

Methylalkohol und Bromwasserstoff 1, 2-Dibrom, 1-methoxypropan erhalten. Durch
Phenylmagnesiumbromid tntstand weiter 1-Phenyl, 1-methoxy. 2-hrompropan und dann
mittels Methylamin 1 Phenyl, 1-methoxy, 2-methylaminopropan, welcbes beim Erhitzen
nut konzentrierter BromwasserstoflFsaure und nachfolgenden Kochen mit viel Wasser
m guter Ausbeute razemisches Pseudoephedrin gab. Die Spaltung dieser Kazem-
verbindung gluckte .durch Darstellung der sauren Salze der I- und rf-Weinsaure.
Das synthetische ^-Pseudoephedrin erwies sich in alien Eigenschaften rait dem
naturhchen Pseudoephedrin identisch. Die Pseudoephedrine warden durch Erhitzen
mit Salzsaure in die entsprecbenden Ephedrine iibergefuhrt, wovon das syntbetische
f-bphednn mit dem natiirlichen Ephedrin identisch war. Durch Vermischen von
gleichen Teilen I- und rf-Ephedrin entstand schlie&lich das razemische Ephedrin.

Botanische Sammlungen etc.

Neuere Exsikkatenwerke.

(Nr. 451—500).
Va^noverbergh R. P.M. Plants from the mountains of Northern Luzon

Cent. 2.

Personal-Nachrichten.

Pnvatdozent Dr. Erwin Janchen, bisher Assistent am botanische
institut der Universitat Wien, wurde zum Inspektor an der Staatsanstalt
lur Pflanzenschutz in Wien ernaunt.

Privatdozent Dr. Wolfgang Himmelbaur wurde zum Adjunkten
an der landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation und zum Vorstand
der Abteilung fur Arzneipflanzen-Kultur ernannt

Museumsinspektor Dr. Ore Paulsen wurde zum Professor der

n w-iki"
pharmazeutischen Lehranstalt in (Copenhagen ernannt.

^ r- WilhelmHerter wurde zum stiindigen Botauiker des Medizinal-
amtes der Stadt Berlin ernannt.

Geheimrat Prof. Dr. Adolph Hansen (Giefieh) ist am 24. 3^
I. J. gestorben. J

i„*-
°er

i

verforbene Botaniker Ernst Stahl hat dem botanist

vermacht.
300.000
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BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

LXIX. Jahrgang, Nr. 9—10. Wien, September—Oktober 1920.

Uber eine neue Euglenacee {Amphitropis aequiciliata,

nov. gen. et spec).

Von Josef Gicklhorn (Graz).

(Mit 2 Textabbildungen.)

(Aus dem pflanzenphysiologischen Institut der Universitat Graz.)

In verschiedenen Algenkulturen im Laboratoriura und in frisch

geschopften Proben aus dem Freien, fand ich seit einigen Monaten

regelmaftig einen eigenartigen Flagellaten, der an Detritusbrocken. Algen

und Wasserpflanzen, ebenso an der Lichtseite der Kulturgeftfie einen

tief grunen, fast sammtartig glanzenden Oberzug bildet. Eingehende Be-

obachtuDgen ergaben, dafi es sich um einen bisher unbekannten, grunen

Flagellaten handelt, der, nach verschiedenen Standortsproben zu urteilen,

in der Umgebung von Graz in Tiimpeln und Bassins weit verbreitet zu

sein scheint und dessen genauere Beschreibung im Folgenden gegeben

werden soli.

Wird mit der Pinzette oder der Pipette eine Probe des grunen

Uberzuges vom Detritus oder von Wasserpflanzen entnommen, so zeigt

das raikroskopische Bild groGe Mengen des Flagellaten, der entweder

ruhig festsitzt oder ohne Ortsveranderung in zitternder Bewegung be-

griffen ist. Nach 2— 5 Minuten beginnt ein forraiiehes Ausschwarraen

in das umgebende Wasser, wenn der Flagellat vorher irgendwo an festen

Teiichen des CTntersuchungstropfens mit den beiden Geifieln festgeklebt

war. An ruhig liegenden Individuen ist am lebenden Objekt der Bau

leicht zu erkennen, am schwimmenden Flagellaten die durch den Bau

bedingte schraubig-drehende Fortbewegung bequera zu verfolgen. Die

meisten der hier mitgeteilten Beobachtungen und Messungen sind daber

am lebenden Objekt ausgefiihrt.

Form und Grofie: Der niemals Kolonien bildende Flagellat ist

in seinem UmriG annahernd elliptisch, die Kontur aber sehr variabel

und je nach der Lage des Flagellaten verschieden (Abb. 1). Die Grofie

schwankt zwischen 10—15 ft fur die Breiten- und 18—25 /* fur

die Langendimension ; die Dicke des Protoplasten betragt dureh-

schnittlich 7-10 ^ Zunachst fallt der durch zahlreiche Chloroplasten

Osterr. botan. Zeitschritt, 1920, Heft 9—10. *3
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tiefgrfin gefarbte Protoplast auf, der durch eine starre Hiille tod ver-

schiedener Wellung konturiert ist (Abb. 1). Die Oberflache ist ohne

feinere Skulptur, hat aber bei der fiberwiegenden Mehrzahl der Indi-

viduen zur Mediane syrametrisch angeordnete Eippen, deren grofite

wie ein breit geflugelter Kiel den ganzen Flageliaten uragibt. Die Raader

dieses Kieles sind umgeschlagen, doch an der rechten und linkea Seite

des Flageliaten nach verschiedenen Eichtuogen, das heifit nach unten

c

Abb. 1. Amphitropis aequiciliata. - A. Habitusbild. g GeiGeln, * Geifielkragen, v Vakuole,
st Augenfleck, A Kern, P Pyrenoide, Ch Chromatophor,

fi Fliigelleiste mit eingerolltem
KMd. _ B Seitenansicb^, - C Aufsicht vom Vorderende aus. - D Haufige Flfigel-

leistentormen. - E Seitenansicht eines Flageliaten mit nicht eingerolltem Kiel.
-

Naheres siehe Text. Vergr. etwa 1500 facb.

und oben beim ruhig liegenden Flageliaten. In einzelnen Fallen konnen
sogar rohrenformige, fast geschlossene Einnen entstehen, die parallel

zur Hauptachse des Flageliaten yeriaufen, niemals diesen aber gan*
umsaumen; am Vorder- und Hinterende findet sich nur ein einfacher
Kielsaum, der entweder wie schrag abgeschnitten oder leicht abgerundet
begrenzt ,st. In der Mitte des Vorderendes bildet der Kiel eine schmale,
Kragentormige Offnung, aus der zwei gleichlange GeiGeln austreten. Die
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Breite des Kieles, der auf den ersten Anblick wie ein verfestigter

Gallerthof aussieht, betragt 2—6 ft; der GeiCelkragen mifit etwa
1—1-5

ft

Bau des Protoplasten: Die Kragenoffnung setzt sich in das

Innere des Protoplasten als feiner Schlund fort, der in dem ersten

Drittel des Vorderendes mit einer nicht pulsierenden Vakuole
abschliefit. Diese ist nur an jungeren Individuen deutlich zu sehen, oder

an besonders giinstig gelegenen alteren Flagellaten, da sie sonst durch

die Chloroplasten verdeckt ist, Uber Zahl und Lagerung eventuell vor-

handener Nebenvakuolen kann ich keine Angaben raachen, da ich,

selbst an fixierten und entfarbten Praparaten, sie nicht fioden konnte.

Die zahlreichen Ohromatophoren sind flach scheibenformig und sehr

lebhaft grun gefarbt. Mit konzentrierter Essigsaure tritt sofort Braun-

farbuug auf und nach etwa 10 Minuten sind die Flagellaten mit braunen

Klumpen von Chlorophyllan erfullt. Nur mit Schwefelsaure erfolgt Blau-

farbung der Chromatophoren unter Verquellung, HC1 und HN0
3
geben

Braunfarbung, wahrend nach Pascher an Chloromonaden „bei Saure-

zusatz sich die Chromatophoren blaugriin farben, was fiir einen hohen

Xanthophyllgehalt spricht" (Pascher, Sufiwasserflora, Heft 2, II. Teil,

S. 176). Der Augen fleck ist immer am Vorderende seitlich gelegen,

oft ganz von den Chromatophoren verdeckt; bei gunstiger Lage hebt

er sich deutlich als roter, schmaler Strich ab, der menials einen bei

Flagellaten sonst ofters zu beobachtenden korneligen Zerfall zeigt. Bei

Schwefelsaurezusatz tritt momentan indigoblaue Farbung auf (Karotin-

reaktion!). Zwischen den Chromatophoren liegen meist zwei (hin und

wieder nur eines!) uubeschalte Pyrenoide, meist gegen das riick-

wartige Ende des Flagellaten geruckt, selten nebeneinander gelegen. Bei

Zusatz von Jodjodkalium, Jodtinktur oder Jodwasser heben sie sich so-

fort durch ihre fast schwarze Farbung scharf ab, besonders aber bei

Anwendung von Chlorzinkjod, wobei auch die Chromatophoren blau-

schwarze Farbe annehmen. Aufier den Pyrenoiden liegen im Plasma

zahlreiche Tropfchen eines fettahnlichen StoGFes, wie sie bei Euglenaceen

oft vorkommen. Pararoylonkorner wurden nie^eobachtet. Der Kern

ist ziemlich groG (etwa 3—5 p), der Wand angelagert, im lebenden

Zustand stark hyalin und am lebenden Objekt kaum zu sehen; am fixierten

Objekt tritt er aber nach Farbung mit alkoholischer Fuchsiulosung klar

hervor. Uber den feineren Kernbau habe ich keine weiteren Unter-

suchungen durchgefuhrt.

Bewegung: Diese erfolgt durch das Schlagen von zwei gleich

langen Geifieln, die am Vorderende durch die Kragenoffnung aus-

treten, stets am lebenden Objekt bei ruhiger Lage gestreckt sind und

annahernd Korperlange haben (Abb. 1, A). Auch ohne Farbung sind

13*
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sie immer deutlich zu verfolgen und bei Individuen, die an Objekten

oder am Deckglas haften, mit einer kleinen Schlinge am distalen Ende

versehen. Sie raacht zwar den Eindruek einer knopfformigen Verdickung,

doch konnte ich wiederholt sehen, daft beim Schlagen der sonst recht

starren Geifiel sich diese umbiegt und dann verklebt. Durch ruckartige

Bewegungen sucht sich der Flagellat loszuraachen, dabei reifit sehr

oft die Geifiel ab und verquillt allmahlich. Auch ein AbstoGen der

Geifiel bei gelindem Druck auf das Deckglas ist leicht hervorzurufen,

wobei das Verbiegen und Verkleben der GeiCeln unter Schlingenbildung

besonders auffallig wird. Dber die Art der Insertion der GeiCeln konnte ich

ohne langwierige Preparation nichts ermitteln.

Die auffallende Art der Fortbewegung des Flagellaten ist aus dem

Bau der Flugelleisten leicht verstandlich : es ist ein unter langsamem

Drehen um die Langsaehse vor sich gehendes Fortsehrauben, wobei die

Flugelleisten uach einer Weglange von etwa 50—70 p eine Ganghohe

der gedachten Schraube zuriicklegen. Je nach dem Bau und der mehr

oder minder deutlich ausgebildeten Rinne der umgeschlagenen Fliigel-

rander schwankt die Ganghohe. der steilen Schraube auch zwischen

40—120 (i. Wenn der Flagellat sich mit den beiden GeiCeln festgesetzt hat,

zeigt er immer eine sehr charakteristische, zitternde Bewegung des Korpers,

die schlieClich durch ein ruckartiges LosreiCen in die Schwimmbewegung
ubergeht. Auch die jungen Tochterindividuen (Fig. 2, c) sind innerhalb der

Gallerthulle kurze Zcit nach der Teilung in zitternder Bewegung begriffen,

wobei das Schlagen der biegsamen jungen GeiCeln auffallend genug

ist. wenn man vorher die starren, immer gestreckten GeiCeln alterer Flagel-

laten gesehen hat. Normalerweise ist der Protoplast innerhalb der festen

Hiille nicht metabolisch beweglich, in einzelnen wenigen Fallen konnte ich

aber eine ausgesprochene Metabolie beobachten, ganz anlich der von jungen

Trachdomonas-Arten. Eine feste Verbindung des Protoplasten mit dem

Gehause ist in unserem Falle gewiC nicht vorhanden, denn schon

stiirkerer Druck auf das Deckglas des Praparates bewirkt ein Zuriiek-

weichen des Flagellar n von der inneren Gehausewandung.
Die ungeschle*chtliche Vermehrung geht stets durch Teilung

vor sich, wenn der Flagellat eine GroCe von 20 — (max.) 28 ft X 12

18 ft erreicht hat. Es ist die fur Flagellaten typische Langsteilung-

die in der Ebene der Flugelleisten verlauft, wenn nur zwei Tochter-

individuen gebildet werden (Abb. 2, b), in einem an die TetradenteiluQg

erinnernden Verlauf aber zur Bildung von einer Vierergruppe fuhren kanu

(Abb. 2, d). Die sonst haufigere Zweiteilung scheint aber unter den

gteichen auCeren Verhaltnissen wie die Vierteilung zu erfolgen, da man
beide Teilungsarten in einem Praparat fiudet. Die Tellungen gehen stets in

geiOeilosem Zustand vor sich, die starre Hiille wird nach dem Abwerfen
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intakten Gehause des lebenden Flagellaten.

der Geifieln durch kraftige Gallertbildung des Mutterindividuuras gesprengt;

die abgesprengte Hiille bleibt aber noch bis zum Ausschlupfen der

Tochterflagellaten an der Gallerte kleben, die Rippen und den Median-

kiel besonders klar zeigend. Die ausgeschiedene Gallerte ist meist ganz

homogen, selten sind undeutliche Schichtungen durch Farbung rait

Gentianaviolett (wasserig), Neutralrot oder Methylenblau zu erkennen.

Die Eisenspeicherung ist minimal, sowohl in der Gallerte als in dem

Durch Anwendung de

Tuscheverfahrens zum Nachweis des Gallerthofes erfolgt allmahlich eine

Verquellung, die nach etwa drei Stunden bis zu einem vollstandigen

Zerfliefien fuhrt, wahrend durch Farbstoffe eine allmahliche Schrum-

pfung eintritt. Die Membranstruktur

der Tochterindividuen wird sehr

bald nach der Teilnng ausgebildet,

da ganz nackte Teilungsstadien nur

sehr spiirlich zu finden waren, ob-

wohl ich viele tausende beobachten

konnte.

t -

.'

a

Die Tochterflagellaten ver-

lassen so ziemlich gleichzeitig die

Gallerthulle, in der sie schon nach

Ausbildung der Geifieln in zitternder

Bewegung begriffen sind. AuBer
dieser eben beschriebenen Art der

Vermehrung kommt hin und wieder

«ine Art von Encystierung
*or (Abb. 2, a). Ohne daG weitere

Teilungen folgen wurden. umgibt sich Abb. 2. Verschiedene Teilung»ud.en vo»

Ain Fl!„ 11 * •. • n if t u B |i. Amphitropis : a Encystierung und Neu-
ein Flagellat mit einer Gallerthulle,

Mld^g Jn § g Indifidaams . b Teilung

behalt annahernd seine langgestreckte
in zwei Tochterzellen in Aufsicht; c in

Gestalt bei, bildet Gehause und Gei- Gallerte eingebettete Tochterindividuen;

fieln neu und SChlupft dann aus & Vierergruppe nach JTeilung.

der Gallerthulle aus. Diese Stadien

zeigen ste ts Flagellaten in der Grofie

der sonst freischwimraenden Individuen, wahrend die durch Teilung ge-

bildeten Tochterzellen erst nach dem Ausschwarmen zur eiogang- an-

gegebenen DurchschnittsgroBe heranwachsen. Geschlechtliche Fort-

pflanzung oder palmellaahnliche Dauerstadien wurden in den

sechs Monaten der Beobachtungsdauer nie gesehen.

Die Vermehrung unseres Flagellaten scheint von aufieren Ver-

baltnissen stark abhangig zu sein, die aber hier nicht weiter beruck-

sichtigt werden sollen. Ich **h» mfthrere Monate hindurch (you Marz bi^

Vergr.

Mutter-

ndividuums einfach schraffiert

1920) immer reichlich Material zur Verfugung gehabt, doch erst
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in Proben, die mir Frl. Renee v. Czernin freundlichst iiberliefi, konnte

ich in luckenloser Folge die Yermehrung eingehend genug beobachten.

Das Material stammte aus einem Tiimpel im Stiftingtal in der Nahe
von Graz. Bei weiterer Kultnr der Proben im Laboratorium war nach

vier Tagen der Hohepunkt des Vorkommens von Teilungsstadien fiber-

schritten und das Material verhielt sich weiter ebenso wie die seit

Monaten kultivierten Proben aus dem Bassin des botaniscben Gartens

der Universitat Graz.

Was die systematische Stellung unseres Plagellaten anlangt,

so weisen alle wesentlichen Merkmale auf die Gruppe der Eugleninae 1
),

das sind regular gebaute Monaden mit meist differenzierter Hautschichte,

verschieden gebildeten Cbroraatophoren bei griin gefarbten Formen, meist

mit Pyrenoiden, pusulenartigem Vakuolensystem mit starrer Haupt-
vakuole, Augenfleck und GeiCeln im beweglichen Zustand, groCem Kero
und ausgesprochener Teilung im beweglichen oder ruhendem Zustand.

Unter den Eugleninae bleiben in unserem Beispiele die Familien der farb-

losen, im beweglichen Zustand sich teilenden Astasiaceae und die bilateral

symmetrischen, animalisch oder saprophytisch lebenden, chiorophyllfreien
Peranemaceae durch ihre ganz anders gearteten Merkmale aufier Betracht.

Unter den typisehen Euglenaceae hat aber nur Eutreptia zwei Schwimm-
geifieln, die aber in anderen Merkmalen von unserem Flagellaten stark

abweicht (starke Metabolie, ohne Pyrenoide, Dauerzellen in dicker Mem-
bran etc.). Von den ubrigen Euglenaceae 1st die immer mit einer GeiCel
versehene Gattung Euglena ohne starre abgeschiedene Hulle, Cryptoglena
ebenfalls m it nur einer GeiCel, zwei seitlich gelegenen Chromatophoren

*) Fur die BestimmuDg and das genaue Studium wurden folgende Arbeiten
benutzt:

Pas cher A., Die SiiBwasserflora etc. Heft 2. 1913
L e m m e r m a n n E., Kryptogamenflora etc. Bd. Ill (Algen). 1910.
^ y f e r t h B„ Einfachste Lebensformeu. 3. Aufl 1900
B

1
o c h m a n n F, Die mikroskopische Tierwelt etc. 2. Aufl. Bd. I. 1895.

™ t aL
DI1

,
'
Flagellaten in Eagle r und P rant 1, Natiirhche Pflanzenfainiliea.

Bd. I, Abt. 1 a. 1900.

S-ing-me"
1 * 1111 M

'' Fla9dlata in Handw5rterb. d. Naturw. Bd. III. 1912

DofUin F.; Lehrb. d. Protozoenkunde. 3. Aufl. 1915.
fctein Fr., Der Organismus d. Infusionstiere. III. T„ 1. Halfte. 1878.

Tubingen Bd' I ;883

rgaDiSati°n ""*" FlaSellateneruPP*"- inters, d. bot. last,

f. wisse'ns^ Botll^Tt^ "* ****** * **"* ""** ***'

Ch
Jahrb. f. wissensch. Bot.JBd. LI. 1912.

H u b n e r, Euglenaceen-Flora von Stralsund
Stralsund. 1886

'

"5.

Gymnasi
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ohne Pyrenoide. Unter Hinweis auf die oben angeftihrten so

auffalligen Merkmale, glaube ich also m it gut em Grunde eine

neue Gattung aufstellen zu konnen, fiir die ich wegen der

Kielbildung des Gehauses und den zwei gleich langen

Geifieln den Nam en Amphitropis aequiciliata Gicklhorn.

nov. gen. et spec, vorschlagen mochte.

Fundort: Ich habe diesen Flagellaten in verschiedenen Proben

aus dem Bassin des botanischen Gartens der hiesigen Universitat, in

Turapeln und Teichen bei Tobelbad, im Stiftingtale, am Rosenberg, bei

Andritz und im Kroisbach regelmaCig gefundeu. In stark verschmutztem

Wasser gedeiht Amphitropis nicht, Lemna- und Utricularia - Rasen

sind oft dicht besetzt, ebenso bereits verfaulte Stammchen von Cerato-

phylhtm und anderen submersen Pflanzen. Allem Anscheine nach ist

diese neue Euglenacee in Steiermark weiter verbreitet. AuBer der stark

ausgepragten positiven Phototaxis ist keinerlei auffallende physiologische

Erscheinung zu bemerken gewesen.

V

Vorarbeiten zu einer Flora der Umgebung von Skodra

in Nord-Albanien.

Von Erwin Janchen (Wien).

(Fortsetzung !
).

Scrophulariaceae.

Verbascum phoeniceum L. Ziemlich verbreitet.

blattaria L. Verbreitet und recht haufig.

pulverul&ntum Vili. Sehr haufig.

banaticum Schrad. Im Schotter des Nerfusabaches bei dessen Ein-

miindung in den Drin.

Pancicii Rohlena. Bebuschte Abhange des Tarabos gegen die

Buna ; Flyschhiigel zwischen Bazar und Tepe ;
bewaldete Vorberge

des Grofien Bardanjolt ;
/

Bergwalder westlich von Nerfusa, sowie

nordwestlich des Sattels Cafa Krus.

Linaria vulgaris L. Haufig und verbreitet, besonders in den flacneren

Teilen der Umgebung.
.

,

- dalmatica (L.) Mill. Auf den Flyschhtigeln zwischeu Bazar und

Tepe sehr haufig ; an Gebiischen am linken Kiriufer etwas unter-

halb Mtiselimi. _ ... .„ M K„n;„h
- peloponnesiaca Boiss. et Heldr. Im SchotUr des Musses ostl eh

von Tepe ein einziges Stuck beobachtet. Wahrsche.nl.ch aus dem

Gebirge herabgeschwemmt.

~yi£ diese Zeitschr., Jahrg. 1920, Nr. 4-6, & 1M-1« und Br. 7-8,

S. 167-187.



200

) Mill

im Norden und Nordosten der Stadt gegen Vraka, Drgoci, Boksi

und Muselimi.

chalepemis (L.) Mill. Getreidesaaten und Brachen (G.).

arvensis (L.) Desf. Getreidesaaten und Brachen (G.).

Kickxia commutata (Bernh.) Fritsch. Weit verbreitet an steinigen Ab-

ngen, unter Gebuschen und an anderen mehr trockenen Standorten.

Sieberi (Rchb.) Dorfler; Synon.: K. lasiopoda (Vis.) Fritsch. Sen r

haufig an Wegrandern, unter Gebuschen, auf Euderalplatzen und Ackern.

Mitunter zusammen mit der vorigen; meidet aber sehr trockene Stand-

orte. Beginnt spater zu bliihen als die vorige Art.

Identisch mit der Kickxia Sieberi von Skodra sind auch die von
B aid ace i als Linaria elatine L. var. villosa Boiss. ausgegebenen
Pflanzen von den Standorten „in campis terr. Krajina distr. Scutari"

(Iter Alban. V., 1897, nr. 193) und „in cultis ad Frakula distr.

Musakija" (Iter Alban. 1892, nr. 83).

Scrophidaria nodosa L. Ziemlich verbreitet.

canina L. An trockenen Standorten hau&V.
bratiola officinalis L. An feuchten Standorten sehr verbreitet und

oft massenhaft.

Veronica chamaedrys L. Ziemlich verbreitet und an verschiedenartigen
Standorten, auch in den Bergwaldern des Serpentingebietes.

^
beccabunga L. An Quellen, Wassergraben und ahnlichen feuchten

Standorten sowohi in der Ebene als im Bergland haufig.
anagallis L. An Wasserlaufen und anderen nassen Standorten

sehr haufig. Das von sumpfigen Stellen nordwestlich der
Stadt stammende Belegstuck entspricht der var. anagalliforMis
(Boreau) Beck.

spicata L. var. nitens (Host) Koch. Kahle Serpentintriften des
Kleinen und des GroCen Bardanjolt.

orchidea Crantz. Zwischen lichtem Buschwerk sudlich von Zuos an
der Buna-abwarts fuhrenden StraGe und auf nordlichen Vorbergen
des Mali Brdica.

ierpijllifolia L. Haufig.

Zu V. serpylUfolia gehort nach Beschreibung und Standort
zweifellos auch die von Baldacci (1. c, pag. 35 [545]) von Vraka
als V balcanica Vel., bezw. als Zwischenform zwischen V. balcanka
und V

.
serpylUfolia angegebene Pftanze. Denn V. balcanica ist eine

llochgebirgsform, die aufier durch den niedrigen Wuchs, die kurze
armbiutlg e Infloreszenz, die dicht drusige Behaarung des ganzen
B utenstandes einschliefilich der Kapseln, auch noch durch azurblaue
Gluten ausgezeichnet ist. Bald ace is Pfianze von Vraka hat aber
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nach seiner eigenen Angabe blasse Bliiten, wachst auflerdem bei

nur etwa 20 m Meereshfihe und in nachster Nahe eines von mir
gesammelten Belegexemplares, das eine ganz echte V. serpyllifolia

ist mit sehr verlangertem Bliitenstand und locker lang-driisiger Be-
haarung des Bltitenstandes und der Kapseln. Vgl. auch Baldacci,
Rivista coll. bot. 1895 Alban. (Nuovo giorn. botan. ital., nuova serie,

vol. V, 1898), pag. 60 (29). Diese auch in Mirteleuropa haufige Form
mit driisig behaarter Kapsel kann man, wenn man sie nicht gerade-

zu dem Typus der Art beizahlen will, als var. glandulosa Wirtg.

bezeichnen. Ygl. Aznavour in Ungar. botan. Blatter, IV (1905),

S. 141.

wonica arvensis L. Wegrander in der Stadt; Mali Brdica; wohl auch

sonst nicht selten.

Toumefortii Gmel. Haufig.

triloba Opiz. Gipfelregion des Grofien Tarabos, Kalk. ca. 650 m
u. d. M.

Digitalis laevigata W. K. Lichte Buschwalder am Nordwesthang des

Mali Brdica und im Flyschgebiet stidlich des Tarabos, anscheinend

nicht hiiufig.

Bellardia trixago (L.) All. Lichter Buschwald an der Westseite des

Mali Brdica, Flysch.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel. Wiesen nordnordwestlich der Stadt,

nur an einer einzigen Stelle beobachtet.

latifolia (L.) Caruel. Auf magerem Weideboden haufig.

Odontites rubra Gilib.; Syn. : 0. serotina (Lara.) Dura. In den Niede-

rungen sehr haufig. GroCtenteils in der var. canescens (Rchb.)

Janchen = 0. Kochii Schultz.

Ober den systematischen Wert dieser Varietat vgl. NW.-Alb.,

S. 393, liber die Nomenklatur der Art vgl. Ost-Mont., S. 48 (267).

Euphrasia pectinata Ten. Wiesen nordwestlich der Stadt. — Von

W
(Yelen

Mela

westlichen Vorhugeln des GroCen Bardanjolt, Serpentin.

Lentibulariaceae.

Utricularia sp. (U. necleda Lehm. oder U. vulgaris L.) Sumpfe am

Seeufer nordwestlich der Stadt. Ohns Bluten, daher nicht naher zu

bestimmen.

Acanthaceae.

Acanthus spinosus L. An trockenen steinigen Orten sehr verbreitet.
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Verhenaceae.

officinal

Vitex agnus-castus L. In den flaeheren Teilen der Umgebung allgeraein

verbreitet und oft, naraentlich langs der Ufer von Fliissen und Bachen,

Massenvegetation bildend. Blutenfarbe meist dunkelblau bis blau-

violett, auch heller blau ; zieralich haufig rosa, seltener rein weiG.

Labiatae*

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. An der Ostseite des Kleinen Tarabos,

nahe dem auf etwa halber Hohe befindlichen Sattel.

Teucrium chamaedrys L. Sehr verbreitet.

scordioides Schreb. Auf feuchten Standorten in den Niederungen

allgemein verbreitet und sehr haufig.

polium L. var. parpurascens Benth. Sehr haufig an trockeneu

Standorten, besonders an den Abhangen der Kalkberge und im

Flufisehotter des Kiri.

montanum L. An troekenen Standorten haufig, besonders im

Serpentingebiet. Von den Belegexemplaren haben jene vom Karam

des GroGen Tarabos (Kalk) verhaltnisraaCig breite Blatter, jene von

den Abhangen des Kleinen Bardanjolt auffallend schmale, zum Teile

ausgesprochen lineale Blatter und entsprechen dadurch der var.

supinum (L.) Beck.

Scutellaria galericulata L. An Wassergraben nordwestlich der Stadt

gegen den See zu.

Columnae All. An Hecken bei Drgoci und am linken Kiriuter

naehst Dorf Bardanjolt.

Marrabiam candidissimam L. Kleiner Tarabos, beim Sattel in der

Halfte des Aufstieges von Skodra aus, Kalk, ca. 350 m u. d. M.
vulgare L. An troekenen Standorten und auf Ruderalplatzen haufig.

Sideritis purpurea Talbot. Sehr haufig an den Abhangen des Tarabos

und der Rosafa, Kalk.

Nepeta cataria L. Felsen an der Sudwestseite des Grofien Tarabos,

Kalk, ca. 600 m u. d. M. ; ruderal beim Bazar.
Prunella laciniata L. Sehr verbreitet und zahlreieh.

vulgaris L. Ebenso, mehr an feuchteren oder schattigeren Stand-

orten.

X vulgaris L. Wiesen nordwestlich der Stadt, unter

den Stammeltern, selten.

Phlomis fruticosa L. Haufig auf Kalk im Zuge des Tarabos und auf

Flysch auf dessen siidlichen Vorbergen.
Leonurus cardiac.a L A1q Pnrioroir.rtor^^ »:^~.i.-„u u_»:i„t
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Ballota nigra L. An Ruderalstellen sehr verbreitet, zum Teil in der

var. foetida Koch, zum Teil in der var. ruderalis Koch.

Stachys palustris L. An feuchten Standorten sehr verbreitet.

germanica L. Haufig an trockenen Standorten.

Baldaccii (Mali) Hand.-Mazz. ; Synon. : St. Sendtnerii Beck var.

albanica Degen et Bald, apud Baldacci, Rivista della coll. bot. 1897,

in Mem. ace. sc. ist. Bologna, 1901, pag. 547. Von A. Hayek
bestimmt.

Grofler Tarabos. Kamra gegen Osten und Felsen an der Siid-

westseite, Kalk, ca. 600 m ti. d. M. ; Felstriften des GroBen und des

Kleinen Bardanjolt und an der Ostseite des Nerfusatales, Serpentin.

Die auf dem Tarabos gesammelten Belegexemplare gehoren teil-

weise, jene vom BardaDJolt durchwegs zu der durch kahle, nicht driisige

Kelche ausgezeichneten var. scutariensis Hayek (nova var.). Hieher

gehoren auch die von Baldacci an den Abhangen des Kleinen Bardanjolt

gesammelten, als St. subcrenata var. fragilis ausgegebenen Pflanzen,

sowie jene von der VjetrnikstraCe in Ost-Montenegro, die von mir

(vgl. Ost-Mont., S. 54 [273]) irriger Weise als St. fragilis veroffent-

licht wurden. Naheres iiber diesen kritischen Formenkreis wird in

Hayeks Bearbeitung der von Dorfler im Jahre 1916 in Nord-

Albanien gesammelten Pflanzen erscheinen.

achys menthaefolia Vis. An Kalkfelsen bei Dristi, ca. 80 m ii. d. M.

scardica Griseb. Im ganzen Serpentingebiet auf Felstriften und

auch in lichten Buschwaldern ziemlich verbreitet.

Salvia officinalis L. Auf dem ganzen Zug des Tarabos und an dessen

Abhangen, besonders den Sudhangen, oft weithin Massenvegetation

bildend, Kalk ; an Serpentinfelsen am Drin unterhalb der Einmundung

des Nerfusatales (sonst im Serpentingebiet nicht beobachtet).

Salvia ringens Sibth. et Sm. var. Baldacciana Briq. Nur auf Fels-

triften des Serpentingebietes und anscheinend recht selten; in grdflerer

Individuenzahl auf einem nordostlichen Vorberg des GroGen Bardan-

jolt, vereinzelt auf einem nordwestlichen Vorberg desselben und an

der Ostseite des Nerfusatales.

Briquet, Fragmenta monographiae Labiatarum, fasc. V (in

Annuaire du conserv. et du jard. bot. de Geneve, If, 1898), pag. 22

[123] u. 23 [124] teilt die Salvia ringens ist 4 Varietaten: a Mlemca

Briq. f= S. ringens Sibth. et Sm. s. str.), fi
macedonica, y olympica,

8 Baldacciana. Von diesen ist hellenica durch seine kle.nen Blatter

mit abgerundetem Endabschnitt charakterisiert und waenst in Mitttl-

und Siid-Griechenland; Baldacciana zeichnet sich aus durch relativ

schwache Bedriisung der Infloreszenz und waenst id Albamen. JJa-

gegen mochte ich olympica und macedonica nicht von emander
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trennen, weil die von Briquet zwischen beiden angegebenen Unter-

schiede in der Grofie der Blatter und Kelche nnd in der Starke der

Bekleidung mit drlisenlosen Langhaaren zu sehr individuellen Schwan-

kungen unterworfen sind. Die var. macedonica in einem dieser Auf-

fassung gemafl erweiterten Sinne unterscheidet sich von hellenica

durchdie wesentlieh grofieren und mebr spitzen Blatter, von Baldacciana
m

durch die reichlichere Bedrusung der Infloreszenz; sie wacbst in

Thessalien, Mazedonien und Bulgarien.

Ebenfalls in Mazedonien kommt aber aueb eine Form vor bei

weleher die Infloreszenzacbse (hochstens mit Ausnahme des obersten

Sttickes) ebenso wie deren Zweige vollkommen kabl und nur mit

ganz vereinzelten Sitzdriisen besetzt ist. Im librigen stimrat diese

Form mit der var. macedonica uberein, steht ihr also sehr nahe und

bat sich wohl sicber (vielleicht polytop) von ihr abgezweigt. Ich be-

zeichne sie als

Tar. glabrescens, nova Tar.

Oaulis solum infima parte parum hirsutus, ceterum glaberrimus.

Inflorescentiae axis et rami pro maxima parte pilis plane destituti, solum

glandulis sessilibus parcissimis obsiti. Ceterum cum var. macedonica

conveniens. Folia satis magna, lobus terminalis 5—10 cm longus,

2—4 cm latus, acutus. Calyx 12—15 cm longus.

Habitat in Macedonia: In fruticetis ad pagum Allchar (Alsar)

Kaimakcalan)

800

302)
;
in collibus ad pagum Batadin prope Ostrovo (ca. 10 km in

austro-oriente montis Kaimakcalan), alt. ca. 700 m, leg. M. Dimonie.
VI. 1909.

Betreffs der S. ringens var. Baldacciana, die mir vom Original-

standort „supra Mnela distr. Orosi" (Baldacci, Iter Albanieom

quintum, 1897, nr. 93) vorliegt und zu weleher auch die von mir

auf dem Bardanjolt gesammelte Pflanze gehort, ware Briquets

Diagnose (1. c, pag. 23 [124]) dahin richtig zu stellen, dafi die

Driisen an der Iufloreszenzachse nicht iiberhaupt selten sind, sondem
dafi nur die auffalligen langen und groGkopfigen Drusenhaare selten

sind. Kleine, teils sitzende, teils kurzgestielte Drtisen sind dagegea

in ansehnlicher Menge vorhanden. Am zahlreichsten freilich sind driiseu-

lose teils lange, teils kurze Haare.
Die yon E. Zederbauer in Annal. d. naturhist. Hofmuseums

Wien, Bd. XX (1905), S. 412, vom Erdschias-Dagh in Kleinasien

als Salvia ringens angegebene Pflanze ist, wie mich J. Bornmiiller
(Weimar) brieflich aufmerksam macht, Salvia recognita Fisch. et Mey.

Salvia aethiopis L. An der Sfldseite des Mali Brdica, Flysch.
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Salvia glutinosa L. In den Bergwaldern des Serpentingebietes stellenweise,

z. B. an der Westseite des Grofien Bardanjolt, westlich von Nerfusa

und ira Tal Cafa Kriis—Dristri.

amplexicaulis Lara. Am Fahrweg von Skodra zur Briicke w Ura

Mesit", etwa in der Hohe des Dorfes Golemi.

Melissa officinalis L. An Hecken sehr verbreitet, auch in den Berg-

waldern des Tales Oafa Kriis— Dristi.

Satureja montana L. typica. Sehr verbreitet an troekenen, felsigen Ab-

hangen, aber nur auf Kalk; auch im Schotter des Kiriflusses. Stets

weiGbliitig.

Satureia montana L. Tar. serpentinica, nova Tar.

Differt a S. montana typica habitu humiliore et densiore, inflo-

rescentia abbreviate et condensata, floribus violaceo-purpureis. Differt

a S. subspicata caulibus vix angulosis, circuracirca dense breviter

pilosis. Differt a S. karstiana Justin (= S. montana L. X sub-

spicata Vis.), cui simillima, iisdem discriminibus insuperque pollinis

fertilitate. Differt a S. montana var. Blavii Aschers., cui florum

colore convenit, foliis non aristatis, caule non bifariam, sed circura-

circa piloso.

Vgl. Maly in Osterr. botan. Zeitschr., LVI1, 1907, S. 158. 159,

und insbesondere Teyber in Osterr. botan. Zeitschr., LX, 1910,

S. 308, wo die Querschnittsform und Behaarung des Stengels von

S. montana sehr charakteristisch und auch ftlr die hier beschriebene

Pflanze vollkommen zutreffend abgebildet ist.

Auf Serpentin an den Abhangen des Kleinen Bardanjolt und

auf nordwestlichen Vorhugeln des Grofien Bardanjolt, in grofier Menge.

Wahrscheinlich ira ganzen Serpentingebiet haufig.

Wahrend auf alien Kalkbergen der Umgebung von Skodra die

£. montana iramer fast weifi bluht, findet sie sich auf den Serpentin-

bergen nur in der hier beschriebenen violettrot bluhenden Varietat,

die zugleich durch niedrigeren und dichteren Wuehs abweicht, in der

gleichmaCigen Behaarung und Stumpfkantigkeit des Stengels aber

vollkommen mit dem weifiblutigen Typus Ubereinstimmt. Die Bliiten-

farbe ist auCerordentlich konstant und verleiht den von Satureja be-

wachsenen Flachen weithin eine gleichmafiige Farbung. Es ist auf-

fallig, dafi sich gerade auf dem dunklen Serpentinboden eine dunkel-

bliitige Basse herausgebildet hat. Unter tausenden gleichmafiig roten

Individuen fand ich hier nur ein einziges rein weiCbliihendes Indi-

viduum, das aber im Wuchs mit den rotbliihenden ganz flberein-

stimmte und sich durch den ganzlichen Anthokyanmangel (auch an

Albino

lustmutante) erwies.
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Satureja Juliana L. Sehr haufig auf dem Tarabos und an dessen Ab-

hangen, an den Hangen der Eosafa und der ostlieh anschliefienden

Hugeln, sowie an anderen trockenen Standorten.

acinos (L.) Scheele. Auf dem Tarabos und an dessen Abhangen,

sowie an den Hangen der Rosafa.

calamintha (L.) Scheele. Zwischen lichten Gebiischen westlich

unterhalb des Dorfes Renci. Neben zwitterigen und rein weiblichen

Stdcken auch ein Stock, der beiderlei Bliiten in dem selben Bliiten-

stand vereiuigt hatte.

nepeta (L.) Scheele. Allgemein verbreitet, auch ruderal.

vulgaris (L.) Fritsch. Sehr verbreitet.

Origanum vulgare L. Sehr verbreitet. Die gesammelten Belegstucke ge-

hSren zur var. latebracteatum Beck. •

Thymus albanus H. Braun. Im steinigen Ubersehwemmungsgebiet des

Kiri (D.).

Jankae Celak. var. subacicularis Borb. Auf Wiesen am linken

iri-Ufer zwischen Skodra und Miiselimi (D.).

longicaulis Presl. Felsige Abhange des Kleinen Bardanjolt, hau-

ng (D.).

Lycopus europaeus L. Auf feuchteren Standorten in der ebenen Um-
gebung der Stadt sehr verbreitet.

Mentha 1

) pulegium L. In den flacheren, feuchteren Teilen der,Umgebung
allgemein verbreitet. Ein Teil der am linken Kiri-Ufer ostlieh der

Opiz bestimmt.
iiflora

pulegium L. var. subtomentella H. Braun; Syn.: M. pulegioides
Sieber, non L., M. tomentella A. Kerner, non Hoffg. et Link. Vgl.

H. Braun, Cber einige Arten und Formen der Gattung Mentha (in

Verh. d. Zool.-botan. Gesellsch. Wien, XL, 1890), S. 144 (492).
molhssima Borkh. An Graben und Ackerrandern bei der Stadt;

roe.ne Notiz „An feuchten Standorten fast allgemein verbreitet und
sehr haufig" diirfte sich z. T. auch auf die folgende Art beziehen.

a * a TTT •Mi ^ ~ _

Willd den
bee zu; wohl weiter verbreitet, vgl. die vorige Art!

Uber M. incana Willd. und M. mollissima Borkh. vgl. insbes.
uemricn Braun, Uber einige Arten und Formen der Gattung Mentha,m Vernandl. d. Zool.- botan. Gesellsch. Wien, XL (1890), S. 351 bis
ous. Als neuere Arbeit sei genannt: Anton Topitz, Beitrage zur

clTZ
*er

Df
e*thenflora ^n Mitteleuropa, in Beihefte z. Botan.

'^tralblatt, Bd. XXX, 2. Abt. (1913), S. 138-264

Mentha
9

aun bestimmt.
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Mentha

See zu. Notiert wurde M. aquatica auch in der Niederung am
Ostfufi des Mali Brdica.

aqttatia L. X incana Willd. 1
). An feuchten Graben nordwestlich

der Stadt gegen den See zu. Vereinzelt zwischen den Stammeltern.

JPlantaginaceae.
Plantago major L. Haufig.

lanceolata L. Haufig.

argentea Ghaix. Kahle Serpentintriften auf einem nordlichen Vor-

berg des GroBen Bardanjolt.

carinata L. Haufig auf kahlen Serpentintriften des GroGen und

des Kleinen Bardanjolt.

Sehr oft sind die Tragblatter kurzer als der Kelch. — Eines

der von mir gesammelten Exemplare besitzt etwas breitere Blatter

rait vereinzelten i.

\

In dem reichlichen von J. Dorfler am Kleinen Bardanjolt gesammelten

Material habe ich solches nicht beobachtet.

Ober P. carinata und ihre Verwandten (P. serpentina,

P. maritima etc.) vgl. Hayek, in Hegi, Illustr. Flora v. Mittel-Europa,

VI. Bd., S. 180 und 189—193 (1914). fiber Plantago crassifolia

Forsk. und P. carinata Schrad. vgl. Beguinot, Eevis. gen. Plantago,

in Nuovo giornale botan. Ital., nuova serie, XVIII (1911), pag. 320 bis

353, speziell 329—333.

Plantago Bellardi All. Magere Hutweiden am linken Kiri-Ufer nord-

ostlieh der Stadt; nordostliche Vorberge des Mali Brdica; Sattel west-

lich oberhalb Nerfusa. Nach Baldacci an troekenen Platzen bei

Vraka und in der ganzen Ebene von Skodra.

coronopus L. Am Karrenweg vom Nordwestausgang der Stadt gegen

Vraka; ferner auf dem troekenen Boden des Exerzierplatzes am Nord-

)
(Fortsetzung folgt.

Botanische Beobachtungen aus Steiermark.

Von Prof. Dr. L. Lammermayr (Graz).

lm Nachfolgenden mogen einige Beobachtungeu, die Pflanzenwelt

Steiermarks betreffend, welche ich grofitenteils im Laufe desSommers 1919

machte, Platz finden.

i) Naheres nber' diesen Bastard, sowie fiber die Varietatea der beiden Stamm-

arteu soil womoglich an anderer Stelle nachgetragen werdea. Die Belegexemplare sind

namlich wabrend einer schweren Erkrankung des Herrn Heinricb Braun in dessen

Wohnung in VerstoU geraten.
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In der Umgebung von Graz fand ich in einem ausgeraauerten

Brunnenloche am Janischhofwege nachst Rettenbach bei Mariatrost

Aspidium lobatum, in kaum 500 m Seehohe.

Im Parke des Schlosses Thai bei Gosting kommt Viscum album

aiif Bobinia Pscudacacia, nachst SchloG WeiOenegg bei Wildon sehr

haufig auf Betula verrucosa, bei Puch oberhalb Andritz auf Sorbus

aucuparia vor, in letzterem Falle in ca. 700 m Seehohe, was, auch

naeh anderen Beobachtungen, in der Umgebung von Graz die obere

Verbreitungsgrenze fur den Parasiten zu sein scheint. Nebenbei sei be-

merkt, daC Sorbus aucuparia zur Zeit letzterer Beobachtung (Ende

Februar 1920) noch. einen kleinen Teil ihres Laubes in durrem Zu-

stande festhielt, was sonst in untergeordnetem Grade hier nur fur Fagus
silvatica und Castanea sativa, ausgesprochen aber fur Carpinus Betulus,

Quercus Bobur und Q. sessiliflora zutrifft.

Von Carpinus Betulus stehen im Gastgarten von Mariagrun zwei

Exemplare, die in Manneshohe in H—Form verwachsen sind.

Fagus silvatica zeigt auf Dolomit, am Fufie des Jungfern-
sprunges bei Gosting, nordseitig, besonders an den Randstammen des

Bestandes eine so auffallend helle Rindenfarbung, dafi dieselben vom
voraberfahrenden Zuge aus, besonders in Morgenbeleuchtung gesehen,
fast Birkenstarnmen gleichen, wahrend die Rindenfarbe in grofierer

Tiefe des Bestandes, sowie auf anderem Substrat, z. B. auf dem Sem-
riacher Schiefer des Rainerkogels bei Graz, wesentlich dunkler ist.

Am Plabutsch, nordseitig, in 500 m Seehohe, ist schon seit

einigen Jahren das Vorkommeu von Adenophora liliifolia bekannt. Ich

habe nur hinzuzufiigen. daC die Pflanze dort auf Lichtungen der Buchen-
bestande ziemlich reichlich vorkommt und teils rein blaue, teils weifie

(letztere
wiegend an starker beschatteten Stellen) aufweist.

Am Kamme des Nieder- oder Gostinger Sehockels in 1300m
Hone, nordseitig, traf ich ein vereinzelntes Exemplar von Pinus Cembra,
dessen Hauptstamm in etwa 40 cm Hohe abgebrochen und abgestorben
war, wogegen die Seitenaste erst dem Boden angedriickt waren, von
dem sie sich dann wieder bogenforraig aufrichteten, sodafi das Habitus-
bild vollig eine Pinus montana vortauschte. Cbrigens ist das Vor-
kommen der Zirbe hier an und fur sich interessant. Prof. Dr. K. Fritseh
halt eine spontane Aussaat (durch Vogel) nicht fur unwahrscheinlich,
obwoW die nachstgelegenen natiirlichen Standorte, wie am Leobner
ei wald, in den Gesausebergen, am Bosenstein, Hochreichart und

^irbitzkogel noch immer weit genug enrfernt (ca. 70 km 'Luftlinie)
negen. Gepflanzt wird Pinus Cetnbra allerdings schon in viel grofierer
JNahe, so am Durreck und Hochanger bei Brack in 1300—1400 m
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Hohe (ca. 30 km Luftlinie) sowie nachst der Schraollhube auf der

Mugel bei Leoben (25 km Luftlinie).

Am Eennfelde bei Brack schon in Gipfelnahe, ca. 1600 m,
fand ich am Riick en zwei kiimmerlich entwickelte Exemplare der Pinu
montana (Substrat Hornblendegneis!) wahrend im allgemeinen far diese

Region des Berges die Formation der Grunerle sehr bezeichnend ist.

Am Buchkogel bei Graz gluckte mir auf dem etwa in halber

Bergeshohe langsdes SO-Hanges ziehendem, teilweise aufgemauertem

\Yege die AuflFindung von Asplenium adiantum nigrum, das wenigstens

von dort aus der Umgebung bisher nicht bekannt war; der Furn wachst

aus den Mauerritzen in Gemeinschaft mit Asplenium trichomanes,

Nephrodium Robertianutn und N. filix mas und ist deutlich in Licht-

und Schattenformen gegliedert. Die Wedel ersterer, gegen die Mauer-

krone zu im Genusse eines Oberlichtes von der Starke |, sind hell-

gelblichgriin, matt, panphotometrisch, jene letzterer, im unteren Teile

der Mauer aus den Ritzen wachsend und von Fichten und Berberitzen

beschattet (L = TV), viel dunkler, glanzend, eupbotometrisch.

Unfern dieser Stelle, auf einem SO-seitigen Schlage, hat Prof.

Dr. K. Fritsch schon vor langerer Zeit das Vorkommen von Lactuca

virosa und L. Scariola (nebst Echinops sphaerocephalus) festgestellt,

da innerhalb der Gattung Lactuca die Tendenz zur Einstellung ihrer

Blatter nach Art der KompaCpflanzen sehr verbreitet ist (von den in

Mitteleuropa haufigeren 9 Arten der Gattung wurde gelegentlich ein

solches Verhalten bisher bei 5 Arten: Lactuca Scariola, virosa, sativa,

perennis und saligna festgestellt), interessierte mich dieses Vor-

kommen hier ganz besonders. Lactuca virosa und L. Scariola kommen
bier in Gemeinschaft von Rosa pendulina, Stachys alpina, Ajuga

genevensis, Vicia sordida, Lathyrus Silvester. Atropa Belladonna, Ver-

bascum phlomoides, Euphorbia Cyparissias, Silene nutans, Sambucus

Ebulus, Epilobium hirsutum und Lamyi, Anthericam ramosum, Turrit is

glabra, Echinops sphaerocephalus vor, wozu sich an den Randern des

Schlages, an schattigeren Stellen, noch Melampyrum nemorosum,

Lactuca muralis und Cyclamen europaeum gesellen. Vereinzelt trifft

man auch buschformig entwickelte Quercus lanuginosa, die ebenfalls

von hier bisher nicht bekannt war (wohl aber von Gosting und

St. Gotthard). Die Bestrahlung des Schlages ist eine sehr intensive und

Iang andauernde, was sich ja auch in der ortlichen Zusammensetzung

dieser Pflanzengesellschaft deutlich wiederspiegelt.

Lactuca virosa wird hier in bliihendem Zustande fiber 2 m hoch.

In Exkursionsfloren und Bestimmungsbiichern wird zumeist angegeben,

daC ihre Blatter „wagrecht gestellt* seien. Dies trifft aber nur unter

Osterr. botan. Zeitschrift. 1920, Heft 9-10. 1*
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gewissen Bedingungen, bezw. bei bestimmten Beleuchtungsverhaltnissen

uneingeschrankt zu. Der LichtgenuC der Pflanze bewegt sich am Stand-

orte an verschiedenen Stellen zwischen den Werten 4 bis 4. In ersterera

Falle, d. h. bei intensiver Bestrahlung, ganz besonders an jiingeren, frei-

stehenden, bis zu 1 m hohen Exemplaren, die auch in ihren unteren Teilen

von der Begleitvegetation in ibrem LichtgenuCe nieht erheblich eine

geschrankt werden, findet man ausnahmslos alle Blatter dem Stengel

angpdrOckt und auf die Kante gestellt, pauphotometrisch, allerdings

ohne daft damit stets eine Einstellung gerade in den Meridian ver-

bunden ware. So fand ich von 13 Blattern eines Stockes 5 ihre AuCen-

(Unter-) Seite nach W, 2 naeh S, 3 nach und 3 nach N kehren,

also im ganzen nur8 in der fur das Laub der KompaCpflanzen charak-

teristischen Stelluug. Sinkt der LichtgenuC auf \ bis }, so findet man

hochstens uoch die obersten Blatter in Kantenstellung, die folgenden

sehrag gerichtet, die untersten ganz horizontal, euphotometrisch, vora

Stengel abstehend. Das Gleiche gilt fur letztere auch dann, wenn der

LichtgenuC des Standortes zwar hoher ist, sie aber von der Begleit-

vegetation stark beschattet werden. Erniedrigt sich der LichtgenuC am

Standorte auf | (gegen den Waldrand zu) so trifft man — und our

in diesem Falle — alle Blatter inklusive der obersten streng horizontal

angeordnet und euphotometrisch entwickelt.

Lactuca Scariola bleibt an Hohe wesentlich hinter L. virosa zu-

riiek, wenn sie auch noch 1-2 m erreicht, und besiedelt ausschlieClich

die hellsten Teile des Schlages. Ihr LichtgenuC-Maximum fallt zwar

hier mit jenem von L. virosa (L = 4) zusammen, ihr Minimum aber

reichlich 10 m vor dem Waldrande. Auch

was von ihr behauptet wird. dafi die Blatter „senkrecht oder scbief

gestellt seien, gilt wieder nur bedingungsweise. Z. B. stehen bei dem

hier beobachteten minimalen Werte des Lichtgenusses, d. i. ^,
die

unteren Blatter durchaus horizontal, euphotometrisch, vom Stengel ab

und nur die folgenden sind durch 1—2 malige Drehung des Blatt-

stieles mehr weniger aufgeriehtet, bezw. auf die Kante gestellt und

panphotometrisch, wobei sie wieder ihre Flanken den verschiedensten

Himmelsrichtungen zuwenden. Dagegen sind an stark besonnten, frei-

stehenden Exemplaren (L = |) entweder alle, oder mit Ausnahme der

untersten, durch den Niederwuchs im Lichtgenusse beeintrachtigten
Blatter, zumindest von 1 m Hohe alle Blatter auf die Kante gestellt,

panphotometrisch und halten zum weitaus uberwiegenden Teile genau

die N-S Kiehtung ein. So fand ich von 17 Blattern eines solcbeii

Stockes 12 streng in den Meridian eingestellt und nur 5 davon ab-

weichend. Laduca Scariola ist also weit lichtbedurftiger als L. virosa

(deren LichtgenuC sich innerhalb viel weiterer Grenzen bewegt) und

erreicht sie schon bei L = i
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eben deswegen auch viel haufiger und in hoherem MaCe eine KompaG-
pflanze als diese.

Vergleichsweise sei noch das Verhalten von Lactuca muralis, die

als Begleiter auftritt, charakterisiert. Die Kardinalpunkte ihres Licht-

genusses, Maximum und Minimum, liegen sehr weit auseinander, wie

raeine langjahrigen Beobachtungen der Pflanze vor und in Hohlen er-

gaben. Ersteres liegt bei \, letzteres bei 7y. Wie schon bemerkt, kommt

sie hier aber nur an den Bandera des Schlages, im Randsehatten der

Buchen vor und das Maximum ihres Lichtgenusses deckt sich hier mit

dem Minimum des Lichtgenusses von Lactuca Scariola (L — |). Den

Grund hiefur glaube ieh darin erblicken zu dflrfen, da(i sie hier die

dauernde, intensive Bestrahlung des offenen Schlages nicht ertragt.

wahrend der vor Hohleneingangen ermittelte, relativ gleich hohe

ihres Mini mums sich nur auf einen voriibergehenden kiirzerem Zeit-

raum bezieht und dort kiirzer andauernde, starke Belichtung im Laufe

des Tages mit langerer, ausgiebiger Beschattung abwechselt. Die drei

Lactuca-Aiten sind also bier, entsprechend ihrem Lichtbedurfnisse.

bezw. ihrer Anpassungsfahigkeit in ihren Arealen auf kleinem Raum

scharf geschieden. Die Blatter der Lactuca muralis, tiiner eehten Wald-

schattenpflanze, sind auch bei L == | hier noch durchaus horizontal

gestellt und typisch euphotometrisch.

Auch in Obersteiermark machte ich einige kleine Beobachtungen.

So fand ich am Dfer des Lobmingbaches, nahe seiner Mundung in

dieMur bei St. Stefan ob Leoben ziemlich "haufig Armeria vulgaris

Im Aufstiege vom Bodensee zum Huttensee im Seewigtale (niedere

Tauern) beobachtete ich unmittelbar n e b e n e i n a n d e r auf Gneis A splenium

septentrionale uud Lilium Martagon nebst Saxifraga Aizoon. In Ritzen

der Magnesitblocke des Magnesitbruches naehst Oberdorl sammelte

ich Asplenium viride (ahnlich wie im Snek in Ritzen der Pinohtfelsen)

nebst Asplenium Ruta muraria, A. fi

und Polypodium vulgare (das von Hayek angegebene Asplenium

adulterinum konnte ich nicht beobachten), wogegen fur den im Aut-

stiege durch den Wald von Oberdorf her gequerten Tonschieferboden

die Fame Phegopteris polypodioides und Ph. dryopteris charaktenstiscn

sind. Im Jangen Teichengraben" bei Kallwang sah ich in emer von

der Stammbasis einer freistehenden Fichte gebildeten Rinden-Nische

Geranium phaeum als ausgesprochenen „Spreizklimmer« (mit den

Frfichten verspreizt und das nach oben zu immer kleiner werdende

Laub'platt derNische angescbmiegt und auf Yorderhcbt emgest^

entwiekelt. Bezuglich des als „Die mlachkogel* beze.chneten iso-

Herten, kleinen Serpentinfeisens am linken Murzufer nachst BrucL

mochte ich bemerken. dafi er keinerlei der sonst fur dieses Gestein

lit)
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bezeichnenden Pflanzen tragt. Speziell von Formen kommen hier nur

Asplenium trichomanes, A. ruta muraria und Polypodium vulgare vor.

ZumSchlusse moehteichnocheinige Bildungsabweichungener-
wahnen. Im Abstiege vom Himbergereck nach Oberdorf samraelte

ich Paris quadrifolia von nachstehendem Baue (linke Tabelle):
/

Blatter Perigon
Staub-
gefafie

Narben

4 4 + 4

1

.

8 4

5 5 + 5 10
1

5

5 4 + 4ij 8 4

6 6 + 6 9 4
6 4 + 4 8 4
6 5 + 4 10 4

Vergl. damit die von Kocbek
Osterr. botan. Zeitschr, 1888
dieser Pflanze aus

in

von
Untersteier be-

schriebenen, abweichend gebauten,
5blattrigen Exemplare (umstehend).

An Campanula patula beobachtete ich im Seewigtale eine

BilduDgsabweichung in der Blute, weitere solche in der Umgebung wie

Zell bei Zellhof in Oberosterreich u. zw.
m

Kelch Blumenkrone Staubgefafie

1

Narben

6

5

5

4

4

Ort

8

5

4

5

4

8

4

4

4

4

6

2

3

3

3

Seewigtal

Zell bei Zellhot

Solche vom letzteren Baue hat auch kurzlich Sol la aus Halbeo-

rain in Steierrnark beschrieben (Mitteilungen d. naturwiss. Vereioes

f. Steierrnark in Graz. Bd. 54, Jahrgaag 1917).
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Literatur-Ubersicht1

).

Dalla Torre K. W. Beitrage zur geographischen Verbreitung von

Phanerogamen und Gefafikryptogamen in den Ostalpen, nach einera
m

Manuskript von Adalbert Eiidel in Ansbach zusaramengestellL

(XIV. Bericht d. Vereins z. Schutze d. Alpenpflanzen u. d. Jahre 1914

bis 1919, Bamberg 1920, S. 27-54) 8°.

Fruwirth C. Beitrage zu den Grundlagen der Zuchtung einiger land-

wirtschaftlicher Kulturpflanzen. V. Graser. Zweite Mitteilung. (Naturw.

• Zeitschr. f. Forst- und Landwirtschaft, 18. Jahrg., 1920, 7. Heft,

S. 169—178.) 8°.

Haodel-Mazzetti H. Plantae novae sinenses, diagnosibus brevibus de-

scriptae. (5. Fortsetzung.) (Anzeiger der Akad. d. Wissensch. Wien.

Sitzung der mathem.-naturw. KI. vom 17. Juni 1920.) 8°. 5 S.

Primula refracta Hand.-Mzt., Gentiana epichysantha Hand.-Mzt, Creman-

thodium microcephalum Ha&d.-Mzt , Allium funckiaefolium Hand.-Mzt., Nanno*

glottis carpesioides Max. var. Yiinnanensis Hand.-Mzt., Festuca Vierhapperx

Hand.-Mzt.

Kryz F. Beitrag zur Kenntnis der Reaktion der Farbstoffe der Hage-

butten, Holunderbeeren und verwandter Beeren. (Zeitschr. f. Unters.

d. Nahrungs- u. GenuCmittel sowie d. Gebrauchsgegenstande, XXXVII..

1919, Heft 5/6, S. 125—127.)

Uber die chemisch-technische Verwertbarkeit des Gleditschia-

Samens und ein Vergleieh des aus Gleditschia-Saimen. hersteilbaren

Klebstoffes mit Syndetikon. (Osterr. Chem.-Zeitung, N. F., XXIL,

1919, S. 126—127.)

Moliseh H. Anatomie der Pflauze. Jena (G. Fischer), 1920. 8°. 144 S..

126 Textabb. — K 76 '20.

Das Buch soil vor allem den Studierenden als Leitfadea und als Grundlage zu

weiterem Studium dienen. Auf engem Raum wird in knapper, klarer Ausdrucksweise

viel geboten. Noch strittige Fragen sowie Literaturnachweise mufiten naturlich weg-

bleiben. Unter den Abbildungen sind zahlreicbe Originale, die auch vielen Fachleuten

willkommen sein werden. Das Buch gliedert sich in drei Hauptabschnitte: I. Die Zelle;

H. Die Gewebe; III. Die Organe. Neuartig ist die Einteilung der Gewebe in: 1. Haut-

gewebe; 2. Grundgewebe, 3. Stranggewebe, 4. mechanisches Gewebesystem. J.

*) Die „Literatur-Ubersicht" strebt Vollstandigkeit nur mit Rficksicht

auf jene Abhandlungen an, die entweder in Osterreich erscbeinen oder sich auf die

Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, ferner auf selbstandige

Werke des Auslandes. Zur Erzielung tunlichster Vollstandigkeit werden die Herren

Autoren und Yerleger urn Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens

urn eine Anzeige fiber solche hoflichst ersucht. Infolge der derzeitigen ^^gel-

maBigkeiten im wissenscbaftlichen Verkehre kann eine Vollstandigkeit in der Aufzah-

lung der Literatur nicbt erreicht werden. Die in der folgenden Ubersicht erwahnte

Literatur lief im Juh und August 1920 ein. D« Kedaktxon.
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Mailer L. Dber Hydathoden bei Araceen. (Sitzungsber. d. Akad. d.

Wissensch. Wien, mathem.-naturw. EL; Abt. I, 128. Bd., 1919,

Heft 9/10, S. 665-692.) 8°. 2 Tafeln, 3 Textfig.

Vgl. diese Zeitschr., LXVIII. Bd. (1919), S. 842.

Murr J. Die Adventivflora von Vorarlberg und Liechtenstein. (Viertel-

jahrsschrift f. Geschichte u. Landeskunde Vorarlbergs, 1920, Heft 1.)

Gr. 8°. 20 S.

Erstes Verzeichnis der Flechten (Lichenes) von Vorarlberg.

(Ebenda, Heft 2.) Gr. 8°. 13 S.

Der Feldkireher Gaultsandstein. (Feldkircher Anzeiger, 112. Jahrg*,

1920, Nr. 33—58, 3.—21. Juli.) S.-A. 4°. 4 S.

Gesellsch.,

Behandelt auch die Pflanzendecke dieses Substrates

Pabisch H. 0. Tunmann. (Nachruf.) [Ber. d. deutsch. botan

Bd. XXXVII, 1919, II. GeneraLvers.-Heft, S. (77) — (84).] 8°.

Si eg el L. Das Fehlen der Esche am ThayafluG. (Blatter fur Naturkunde

und Naturschutz Niederosterreiehs, 7. Jahrg., 1920, 3. Heft, S. 41.) 8°.

Weber F. Hormone im Pflanzenreich. (Naturw. Woehensehrift, N. F.,

19. Bd., 1920, Nr. 16, S. 241—253.) 4°.

We tt stein R. Bericht fiber den Alpengarten auf der Raxalpe. (XIV. Be-

richt d. Vereines z. Schutze d. Alpenpflanzen u. d. Jahre 1914-1919,
Bamberg, 1920, S. 22—26.) 8°.

Andre H. Uber die Ursachen des periodischen Dickenwachstums des

Stammes. (Zeitsehrift fur Botanik, 12. Jahrg., 1920, Heft 4, S. 177

bis 218, Tafel III und IV.) 8°. 2 Textabb.
As pi und E. Studien fiber die Entwicklungsgeschiehte der Blliten einiger

)

(Kungl Bd. 61,

auAznavour G. V. Excursions botaniques du Dr. B. V. D. Post
mont Ararat et aux environs de Rize. (Magy. botan. lapok, XVII-

1/12, pag. 1—26.) 8
W The formation of the cell plate in the cambium of the

higher plants. (Proc. of the National Acad, of sciences of the U. St.

of Am., vol. VI., 1920, nr. 4, pag 197-200.) 8°. 2 Abb.
Baumler J. A. Ruscus Hypoglossum in der Flora Posoniensis. (Magy-

botan. lapok, XVII., 1918, Nr. 1/12, pag. 95—96.) 8°.

Bristol B. M. A review of the genus Chlorochytrium, Cohn. (The

Journ. of the Linn. Soc, vol. XLV., nr. 301, 1920, pag. 1—28,
pi. 1-3.)

Mesembryanthemum
notes. (The Journ. of the Linn. Soc, vol. XLV, nr. 301, 1920
pag. 53—140, pi. S-10.) 8°.
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Bryan G. S. The fusion of the ventral canal cell and e?g in Sphagnum
subsecundum. (American Journal of Botany, vol. VII., 1920, nr. 6,

pag. 223—230, tab. XIV, XV.) 8°.

Buchholz J. T. Polyembryony among Abietineae. (The Botanical

Gazette, vol. LXIX, 1920, nr. 2, pag. 153-167.) 8°. 15 Fig.

Cesares-Gil A. Enumeracion y distribucion geografica de las Muscineas

de la Peninsula Iberica. (Trabajos del Museo Nacional de Ciencias

Naturales, serie Botanica, num. 8.) Madrid, 1915. 8°. 179 S., 7 Text-

fig., 3 Karten.

Cesares-Gil A. Flora Iberica. Britffitas (prime ra parte). Hepaticas.

Madrid (Museo Nacional de Ciencias Naturales), 1919. 8°. 775 S..

400 Textabb., 4 Tafeln.

Christiansen M. Bibliographie des Geotropisraus. 1917 und Naeh-

trage I; 1918 und Nachtrage II. flfiktaH. a A Tnstitnt f. allff. Botanik

in Hamburg, 3. Bd., 1918, S. 17—26 u. 4. Bd., 1919, S. 1—10.) Gr. 8°.

Correns C. Die geschlechtliche Tendenz der Keimzellen gemischt-

geschlechtiger Pflanzen. (Zeitschrift fur Botanik, 12. Jabrg., 1920,

Heft 2, S. 49—60.) 8°. 2 Textabb.

Duple r A. W. Ovuliferous structures of Taxus canadensis. (Botan.

Gazette, vol. LXIX, 1920, nr. 6, pag. 492—520, tab. XXIII.) 8°.

6 Pig.

Emoto Y. Uber die relative Wirksamkeit von Kreuz- und Selbst-

befruchtung bei einigen Pflanzen. (Journ. of the college of science

imp. univ. of Tokyo, vol. XLIII, art. 4.) 1920. Gr. 8". 31 S., 4 Tabellen,

2 Tafeln.

Engler A. und Krause K. Araceae-Colocasioideae. (A. Engler, Das

Pflanzenreich, 71. Heft, IV. 23 E.) Leipzig (W. Engelmann), 1920.

Gr. 8°. 139 S., 29 Textabb. — K 297.

Beigeheftet ist ein Addidamentum ad Araceas-Philodendroideas von A. Engler

Die Colocasioideae umfassen 15 Gattungen, die sich auf 3 Tribus rerteilen: Colo-

easieae (mit den Subtribus Steudnerinae, Hapalininae, Caladiinae, Colocasiinae,

Alocasiinae) , Syngonieae, Ariopsideae. Unter den Species ist eine grdfiere Anzahl neu.

Engler A. Araceae-Aroideae und Araceae-Pistioideae. (A. Engler.

Das Pflanzenreich, 73. Heft, IV. 23 F.) Leipzig (W. Engelmann),

1920. Gr. S\ 274 S., 64 Textabb. — Mk. 60 (dazu 50% Verleger-

mschlag.)

Index familiae generalis. (A. Engler,

3 A.) Leipzig (W. Engelmann), 1920.

Grf S\U8. -~Mk7 16 "(dazu 50% Verleger- und 20% Sortimenter-

Teuerungszuschlag.) _ m m .

Mit den beiden rorliegenden Banden ist di, Bearbeitung
*"J?™1 der"

geschlossen. Ein Vergleich mit der im Jahre 1889 ersch.enenen *»**"* d r

Familie in den „Naturl. Pflanzenfamilien" zeigt, daB die Zahl und Anordnung der

20% Sor

Araceae.
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Unterfamilien die gleiche geblieben ist. Die Zahl der Tribus hat sich etwas ver-

mehrt. Im allgemeinen Teil sind abgesehen von den sonst ublichen Kapiteln erwahnens-

wert ein Abschnitt „(jber das Warmephanomen bei den Araceen und den Verbrauch an

Knollenstarke" und eine 12 Seiten lange Zusammenstellung iiber „Eigenschaften und

NutzenV In dem Kapitel „Wahrscheinlicher Entwicklungsgang der Araceen u wird

Tiber die Verwandtschaft mit anderen Familien nichts ausgesagt, aber auf die weit-

gehenden Ubereinstimmungen zwischen den als urspriinglichste Unterfamilie an"

gesehenen Pothoideae und den Liliaceae hingewiesen.

Die Unterfamilie Aroideae wird eingeteilt in die Tribus: Stylochitoneae,

Asterostigmateae, Protareae, Callopsideac, Zomicarpeae, Areae. Die letztgenannte

Tribus zerfallt in die Untertribus Arinae, Arisarinae, Arisaematinae, Pinelliinae.

Ambrosiinae, Cryptocorxjninae. Nicht unbetrachtlich ist die Zahl der neuen Arten,

Bei Bearbeitung der Gattung Arum wurde auf die im Jahre 1912 erschienene

Arbeit von J. H r u b y iiber diese Gattung in weitgehendem Malie Rucksicht ge-

nommen. J.

Evans A. W. The American species of Marchantia. (Transactions of

the Connecticut Academy of Arts sand Sciences, vol. 21, 1917, pag.

201—313.) 8°. 20 Fig.

Fa miller I. Die Lebermoosflora Bayerns. Zweiter (beschreibender)

Teil. (Denkschr. d. Bayer. Botan. Gesellsch. in Regensburg, XIV. Bd.,

Neue Folge VIII. Bd.) Regensburg, 1920. 8°. 167 S. 27 Tafeln,

11 Textabb.

Enthalt ziemlich eingehende Beschreibungen, verbunden mit analytischen

Schlusseln, sowie Angabe der Verbreitung. Die Bedeutung der grundlichen Arbeit

reicht weit iiber Bayem hinaus.

Fischer G. Verzeichnis Werke der Verlags-^. .vi.va.iuiij uaiuiwia&eiiscuaiuicner werue aer veriags-

buchhandlung Gustav Fischer in Jena. I. Botanik. Jena, 1920. 89
. 96 8.

Erster Teil einer vollstiindigen Ubersieht iiber die im Verlage G. Fischer
erschienenen naturwissenschaftlichen Veroffentlicbungen. Wird auf Verlangen von

^

jeder Buchhandlung oder vom Verlag kostenfrei zugesandt.

Fischer H. Das Problem der Kohlensauredungung (Naturw. Wochen-
schrift, N. F., 19. Bd.,' 1920, Nr. 12, S. 177-184, Nr. 13, S. 196
bis 203.) 4°. 1 Textabb.

Fischer J. Zur Entwickiungsgeschichte und Morphologie der Veronica-
Blute. (Zeitschrift fur Botanik, 12. Jahrg., 1920, Heft 3, S. 113-161,
Taf. II.) 8°. 26 Textabb.

Gentes Herbarium. Occasional papers on the kinds of plants. By L. H.
Bailey Ithaca, N. Y. 8°. Vol. 1., fasc. I. (50 pag., 14 tab.) Juii 1920.

Infaalt des vorhegenden ersten Heftes: L. H. Bailey, A collection of plants in
uuna. Lnter den zablreicben aufgeziihlten Pflanzen sind 17 nene Arten sowie eine
groBere Anzabl neuer Yarietaten und Namens kombinationen.

Geschwind A. Das Vorkommen des fcallimasch (Agaricus mellens
yuel.) ,n den bosniscb-hercegovinischen Waldern. (Naturw. Zeitschr.

186°/ 8°
UDd Landwirtschaft

'
18

'
Jahr^ 1920, 7. Heft, S. 182 bis
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Gleisberg W. Beitrag zur Algenflora des Proskauer Teichgebietes.

(Ber. d. deutsch. botao. Gesellsch., Bd. XXXVIII, 1920, Heft 5,

S. 199—207.) 8°. 2 Textabb.

Neue Formen: Scenedesmus dispar f. paucispinosa und f. mirabilis, Scene-

desmus quadricauda f. obscura und f. cornnta.

Gonzales Fragoso R. Bosquejo de una Florula Hispalense de Micro-

raicetos. (Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie

Botanica, num. 10.) Madrid, 1916. 8°. 221 S.

Gonzales Fragoso R. Enumeracion y distribution geografica de los

Uredales, conocidos hasta hoy en la peninsula iberica e islas baleares.

(Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie Botanica,

num. 15.) Madrid, 1918. 8°. 267 S.

Go than W. Potonie's Lehrbuch der Palaobotanik. Zweite, unagearbeitete

Auiiage. Zweite Lieferung (Bogen 11—20, S. 161—320, Abb. 141—256).

Berlin (Gebr. Borntrager), 1920. Gr. 8°.

Besprechung folgt in der nachsten Nummer.

Groenewege J. Bakteriologische Untersuchungen iiber biologische

Reinigung. (Bulletin du Jardin Botanique, Buitenzorg, ser. Ill, vol. II,

livr. 2, pag. 203—236.) 8°. Mit 6 Kurven.

Gyorffy I. Cber einige interessantere Moorpflanzen in der Hohen Tatra.

(Magy. botan. lapok, XVII., 1918, Nr, 1/12, pag. 51—58.) 8°. 1 Karte.

Hill A. F. The vascular flora of the eastern Penobscot Bay region.

Maine. (Proc. of the Portland Soc. of Nat. Hist., vol. Ill, part 2,

• 1919, pag. 199—304.) 8°.

Hurd A. M. Effect of unilateral monochromatic light and group orien-

tation on the polarity of germinating Fucus spores. (The Botanical

Gazette, vol. LXX., 1920, Nr. 1, pag. 25—50.) 8°. 2 Fig.

Javorka S. Kritikus Calamintha-fa}6k. Kritische Calamintha-Arten.

(Magy. botan. lapok, XVIL, 1918, Nr. 1/12, pag. 45-51.) 8°.

Behandelt C. nepetoides Jord. und C. Brauneana (Hoppe) Jav. [= C. subnuda

(W. K.) Host] sowie deren nachste Verwandte : C. nepeta (L.) Savi und C. offx-

n cinalis Mnch.

Klebahn H. Die Schadlinge des Klippfisches. Ein Beitrag zur Kenntnis

der salzliebenden Organismen. (Mitteil. a. d. Institut f. allg. Botan.k

in Hamburg, 4. Bd., 1919, pag. 11-69.) Gr. 8°. 2 Tafeln. 4 Textabb.

Behandelt therein* morrhuae Farlow, Micrococcus (Diplococa^ morrhuae

Klebahn und Bacillus halobius ruber Klebahn.

K older up Rosen vinge L. The Botany of Iceland Vol. II, part I.

Copenhagen (J. Frimont), London (J. Wbeldon and Co.), 1920. Gr. » .

248 S
Inhalt: 6. E. 0strup, Frehs-Water Diatoms from Iceland (with 5 plates).

6. 0. G a 1U e. The Lichen Flora and Lichen Vegetation of Iceland.
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Kranzlin Fr. Beitrage zur Kenntnis der Gattung Telipogon H. B. K.

(Annal. d. Naturhist Hofraus. Wien, XXXIII. Bd., 1919.) Gr. 8°. 38 S.

Untcr Zugrundelegung der Eeichenbach schen Orehideensammlung, die

sich im Besitz der botan. Abteilung d. Naturhist. Museums in Wien befindet. Von
den 53 besprochenen Arten sind 11 neue.

^w ^B ^^^^ *

kuwada Y. Die Ohromosomenzahl von Zea Mays L. Ein Beitrag zur

Hypothese der Individualitat der Chronaosomen und zur Frage fiber

die Herkunft von Zea Mays L. (Journ. of the college of science, imp.

univ. of Tokyo, vol. XXXIX, art. 10.) 1919. Gr. 8°. 148 S., 4 Textfig.,

2 Tafeln.

Lingelsheira A. Oleaceae-Oleoideae-Fraxineae und Oleaceae-Oleoideae-

Syringeae. (A. Engler, Das Pflanzenreich, 72. Heft, IV. 243, I u. II.)

Leipzig (W. Engelmaun), 1920. Gr. 8°. 125 S., 22 Textabb., 1 Ver-

breitungskarte. — Mk. 14 (dazu 50% Verleger- und 20% Sortimenter-

Teuerungszuschlag).

Neue Arten finden sich in der Gattung Fraxinus 7, Syringa 2, Sehrebera 4.

Die Gattung Sehrebera wird eingeteilt in die neuen Sektionen Gilgianae und

Juniores, wobei jedoch die Sehrebera Gilgiana Lingelsh. in die Sektion Juniores

gehort.

Mameli E. ed Aschieri E. Eicerche anatomiehe e biochiraiche sul

Lychnis Viscaria Linn. (Atti del 1st. Bot. dell' Univ. di Pavia, XVII,

1920, pag. 119-129, tav. IV.)

Mattirolo 0. Phytoaliraurgia Pedemontana ossia Censiraento delle speeie

vegetali alimentari della flora spontanea del Piemonte. (Estratto dagli

Annali della E. Accademia d'Agricoltura di Torino, vol. LXI.) Torino,

1918. Gr._8°. 180 S., 97 Abb.
Neeff P. Uber die Umlageiung der Kambiumzellen beim Dickenwachs-

tum der Dikotylen, Zeitschrift fQr Botanik, 12. Jahrg., 1920, Heft 5,

S. 225—252.) 8°. 20 Textabb.

Noack K. Untersuchungen uber lichtkatalytische Vorgange von physio-

logischer Bedeutuug. (Zeitschrift fur Botanik, 12. Jahrg., 1920, Heft 6.

S. 273—347.) 8°.

Nuesch E„ Die braunsporigen Normalblatterpilze der Kantone St. Gallen
und Appenzell. Fundveizeichnis mit kritischen Beraerkungen zur Art-
kennzeiehnung. (Jahrbuch der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen
Gesellschaft, 55. Bd., Vereinsjahre 1917—1918, St. Gallen. 1919,
S. 177—322.) 8°.

Pau C. y Vicioso C. Plantas de Persia y de Mesopotamia recogidas
por D. Fernando Martinez de la Escalera. (Trabajos del Museo Nacional
de Ciencias Naturales, serie Botanica, num. 14.) Madrid, 1918. 8°.
1D " ' ™ '"_

, 5 Tafel.

PeUrfi M. Adatok Erdely fl6rajahoz. Beitrage zur Flora von Sieben-
(Magy. botan. lapok, XVII., 1918, Nr. 1/12, pag. 58-63.) 8°.
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Pfaff W. Cber den Einflufl der Hohenlage auf deo Eintritt der Vege-

tationsphasen. (S.-A. aus E. Ihne, Phanologische Mitteilungen. Jahrg.

1919. Arbeiten der Landwirtscbaftskammer fur Hessen, Heft 26, Darm-
stadt, 1920.) 8°. 8 S.

|

Pfeiffer H. tfber die Stellung der Gattung Caustis R. Br. im natiir-

lichen System. II. (Ber. d. deutsch. botan. Gosellsch., Bd. XXXVIII.
1920, Heft 5, S. 207—216.) 8°.

Enthalt auch eine systematische Ubersicht aller Gattungen der Rhyncho-
sporoideae.

Polgar S. Neue Beitrage zur Adventivflora von Gyor (Westimgarn), II.

1/12, pag. 27—41.) 8

Pollacci G. Sul carbonio delle piante verdi. (Atti dell' 1st. Bot. dell'

Univ. di Pavia, XVII, 1920, pag. 2—51.) Gr. 8°.

Studi sui proteosomi e sulla reazione vitale di Loew e Bokorny.

(Ebenda, pag. 103—117, tav. III.)

e Oddo B. Influenza del nucleo pirrolico nella forraazione della

clorofilla. (Ebenda, pag. 131—145.) 4 Fig.

Porshild A. E. Sur les poids et les dimensions des graines aretiques.

(Revue generale de Botanique, XXXII, 1920, pag. 97—120.) 8°.

Pro dan Gy. Ujabb adatok Bosznia es Hercegovina floVajahoz. Neue

Beitrage zur Flora von Bosnien und der Herzegowina. (Magy. botan.

lapok, XVII., 1918, Nr. 1/12, pag. 79—82.) 8°.

Neu beschrieben wird Centaurea hercegovina Prodan et Wagner (= C Jacea

"Xrotundifoliayimacroptilon).

Quisumbing y Argiielles E. Studies of Philippine Bananas. (The

Philippine Agricultural Review, vol. XII, 1919, Nr. 3.) 8°. 97 S.,

34 Tafeln.

Reinau E. Kohlensaure und Pflanzen. Ein Beitrag zur Kohlenstoff-

dungung der Pflanzen und ein Versuch zu einer geophysischen

Pflanzenphysiologie. Halle a. d. Saale (W. Knapp), 1920. Gr. 8°.

193 S., 3 graph. Darstellungen. — K 108.

Reinke J. Kritik der Abstammungslehre. Leipzig. (J. A. Barth), 1920.

8°. 133 S.

Riibel E. Experiraentelle Untersuchungen uber die Beziehungen zwischeu

Wasserleitungsbahn und Transpirationsverhaltnissen bei Hehanthus

(Th

Botan. Ceutralblatt, Bd. XXXVII

Heft 1, S." 1— 62, Taf. I-XIX.) 8°.

Cber die Entwicklung der Gesellschaftsmorphologie.^

of Ecology. Vol. VIII, 1920, nr. 1, pag. 18-40.) Gr. 8°.

Sakamura T. Experimented Studien fiber die Zell- und Kernteilung

mit besonderer Rucksicht auf Form, Grofie und Zahl der Chromosomen



220

(Journ. of the college of science, imp. univ. of Tokyo, vol. XXXIX,
art. 11.) 1920. Gr. 8°. 221 S., 7 Tafeln.

Schanz F. Versuche iiber die Wirkung der ultravioletten Strahlen des

Tageslichtes auf die Vegetation. (Pflugers Archiv f. d. ges. Physiologie,

181. Bd., 1920, S. 229—248.) 8°. 11 Abb.
Schle enter R. Mitteilungen fiber europaische und mediterrane Orchideen.

III. 7: Die Gattung Coeloglossum Hartm. (Pedde, Repeitorium Euro-
paeum et Mediterraneum, I. Bd., Nr. 26, Repert. spec, nov., Bd. XVI.
Nr. 20—24, S. 401 [369]—407 [375]) 8°.

Die Gattung umfaBt auDer C. viride (L.) Hartm. noch C. bracteatum (Willd.)

Schltr. (Ostasien, Nordamerika), C. Tcaschmirianum Schltr. n. sp. (Kaschmir) und C.

coreanum (Nakai) Schltr. (Korea).

Smith H. Vegetationen och dess utvecklingshistoria i det centralsvenska

hogfjallsomradet. (Norrlandskt Handbibliotek, IX.) Uppsala (Almquist
och Wiksells), 1920. Gr. 8°. 238 S. 40 Textabb. 2 Karten.

Stephenson T. and T. A. A new Marsh Orchis. (Journ. of Botany,
vol. LVIII, 1920, nr. 691, pag. 164—170.) 8°.

Behandelt Orchis purpurella n. sp., yerwandt mit 0. latifolia und 0. «»-

carnata.

Siissenguth A. Alpiner Pflanzenschutz und Volkswirtsehaft. (XIV. Be-

richt d. Vereines z. Schutze d. Alpenpflanzen fi. d. Jahre 1914—1919,
Bamberg 1920, S. 55—66.) 8°.

Tamm 0. Markstudier i det Nordsvenska Barrskogsomradet. (Sartryck
ur Meddelanden fran Statens skogsforsoksanstalt, haft. 17.) Stockholm,
1920. Gr. 8°. 228 8., 22 Textabb., 4 Tafeln.

Taylor A. M. Ecological succession of mosses. (Botan. Gazette,
vol. LXIX, 1920, nr. 6, pag. 449—491.)

Ten g wall T. A. Die Vegetation des Sarekgebietes. I. Abteilung.
(A. Ham berg, Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarek-
gebirges in Schwediseh-Lappland, Bd. Ill, Botanik, Lief. 4. S. 269
bis 436, Taf. 10 u. 11.) Stockholm (C. E. Fritze) und Berlin (R. Fried-
lander und Sohn), 1920. Gr. 8°. 73 Textabb.

Vogler P. Vererbung und Selektion bei vegetativer Vermehrung von
Allium sativum L. II. Tail. (Jahrbuch der St. Gallisehen Naturwissen-
scnafthchen Gesellschaft, 55. Bd., Vereinsjahre 1917—1918. St. Gallen
1919, S. 384-392.) 8°. 3 Textfig.
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Akademien, Botanische Gesellschaften,Vereine, Kongresse etc

Akademie dor Wissenschaften in Wien.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse
vom 20. Mai 1920.

'

Dr. Rudolf Wagner uberreicht eine Mitteilung : „Uber die

Existenz alternierender T-Sympodien (bei Chrozophora sabulosa

Kar. et Kir.).
tt

Wie schon aus der Autorenbezeichnung hervorgeht, handelt es sich bei der in

Frage stehenden Euphorbiacee urn eine zentralasiatische Pflanze; es ist ein

asriges, reichlich futhohes Kraut', das von G. Karelin und J. K i r i ] o w auf Grund

von Exemplaren beschrieben wurde, die sie „in collibus sabulosis Songoriae inter,

fontem Sassyk-pastau et monies Arganaty" gesammelt hatten ; die Beschreibung findet

sich in ihrer nEnumeratio plantarum in deseitis Songoriae orientalis et in jugo sum-

marum alpium Alatau anno 1841 collectarum u
*), indessen war sie schon von dem

ersteren der Verfasser in den dreifliger Jahren im Westen ihres Verbreitungsgebietes

gesammelt worden, „in peninsula Dardscha", das ist auf jener an der Sudostkiiste des

Kaspisees gelegenen Halbinsel, von der aus die transkapische Bahn nach Merw,

Buchara und Samarkand fuhrt. Erwahnt, aber nicht beschrieben wird sie unter dem

Namen Crozophora gracilis F. et M. 2
) in der 1839 erschienenen „Enumeratio plan-

tarum quas in Turcomania et Persia boreali legit G. Karelin", doch muG dieser

Name als nomen nudum nach den giiltigen Nomenklaturgesetzen unterdruckt werden.

Eine ausfuhrliche Beschreibung hat 1912 Ferd. Pax im Pflanzenreieh* gegeben 3
),

doch konnte bei dem Umfange dieses gewaltigen Unternehmens auf Einzelheiten wie

die hier zu erwahnenden nicht Rticksieht genommen werden.

Die unmittelbare Veranlassung zu dieser Mitteilung gab die in Sepia ent-

worfene Zeichnung einer Chrozophora, die ich in einer Pergamenthandschrift vom

Ausgange des Quattrocento oder Anfang des Cinquecento fand; der sympodiale

Charakter, der sich beim Herbarexemplar weniger aufdrangt, trat darin deutlich

hervor. Die fliichtige Untersuchung einiger Exemplare ergab nun, dafi die konsekutiven

Achsen meistens drei Laubblatter entwickeln, namlich die ein Hypopodium von einem

Oder mehreren Zentimetern abschlieBenden Vorblatter und ein drittes Blatt, das der

Opisthodromie der Sprosse entsprechend schrag nach vorne fallt Dieses letztere Blatt

stutzt den ErsatzsproA mittels dessen sich das Sympodium weiter entwickelt. Fallt

nun das a-Vorblatt nach links, so erhalt der FortsetzungssproB den Richtungsindex as

und sein erstes Vorblatt fallt nach rechts, ist also von der Abstemmungsachse zweiter

Ordnung abgewandt; mutatis mutandis findet man das namliche bei nach rechts

fallendem a- Vorblatt. Daraus muG eine Alternation der Riehtungsindices

bei konsekutiven T-Sprossen resultieren, wenn, wie die Analyse ergeben hat, diese

GesetzmaGigkeit aufrecht erhalten wird.

*) Bull. Soc. imp. nat. Moscou, Vol. XV, p. 446 (1842)

* L. c, Vol. XII, p. 171. Auf die etymologische Lnhakbarkeit der von Fnedr

Ernst Ludw. v. Fischer (1782 bis 1854) und Karl Anton *W£"^g
beliebten Schreibweise hat Ferd. Pax IMS* seiner Monographic der Familie hm~

gewiesen (Pflanzenreich, IV., 147, VI., p. 27).

3
) L. c, p. 27.
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Diese Erwagung veranlaOte mich, ein stark verzweigtes Exemplar zu untersuchen,
das von der von Alexander Schrenk 1840 und 1841 durch die russische Kirgisen-
steppe nach der Grenze Chinas gefiihrten Expedition herriihrt. Ausgegeben vom
St. Petersburger botanischen Garten, tragt es als Fundort lediglich den Vermerk
..Songaria" und als Sammler wird Meinshausen genannti). Die Analyse schien sehr
schwierig, lieli sich jedoch in ei nwandfreier Weise durchfiihren, da beim Schrumpfen
derGewebe Eillen entstehen, die eine absolut sichere Orientierung der morphologischen
Elemente erlauben. Sehr wahrscheinlich kommen bei unserer Art gleich wie bei den
anderen einjiihrigen Beprasentanten der Gattung Kotyledon arsprosse vor, doch
handelt es sich hier wohl bei dem abgerissenen Zweig urn eine andere Seitenachse
vielleicht sogar urn eine hoherer Ordnung.
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SitzuDg der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse

vom 1. Juli 1920.

Das w. M. Hofrat Hans Molisch legt eine Arbeit unter dem Titel

vor: „Aschenbild und Pflanzenverwandtschaft."

Die vorliegende Arbeit zeigt, daft fiir die Beschreibung und Erkennung eines

Pflanzenobjektes nicht blofi die Anatomie des Gewebes, sondern auch die Morphologie

seiner Asche herangezogen werden kann, da des Aschenbild entweder durch sein

Zellenskelett oder durch bestimmte Inhaltskorper oder Leitfragmente und ihre be-

stimmte Anordnung fiir jede einzelne Pflanzenart sehr charakteristisch ist.

Dadurch, daii die Zeilwande hochgradig verkieseln oder verkalken oder sowohl

verkieseln als auch verkalken, bleiben die Gewebe nach ihrer Veraschung in ihrer

zellularen Struktur scheinbar so gut erhalten, daJi man glaubt, das noch intakte Ge-

webe vor sieh zu haben. Dazu kommen dann haufig noch Haare und verschiedene

in der Asche noch wohl erkennbare Inhaltskorper, z. B. mannigfach geformte Kristalle,

Zystolithen, Kieselkorper, u. zw. oft in so charakteristischer Anordnung, daG man in

dem so zustandegekommenen Aschenbild oder Spodogramm einzelne Familien, Gattun-

gen oder Arten erkennen kann.

Man konnte vielleicht einwenden: Wozu benotige ich die Asche, wenn das

Gewebe zur Verfiigung steht? Das Gewebe zeigt doch mehr als die Asche. Gewik

bietet das Gewebe Einzelheiten, z, B. im Zellinhalt, die bei der Veraschung zerstort

werden und die daher in der Asche nicht mehr gesehen werden konnen, aber

anderseits bietet die durch einfachesVerbrennen rasch ge-

wonnene Asche oft in grofierer Klarheit und in besserer Uber-

sicht gewisse besondere morphologische Verhaltnisse.

Wer einen raschen Uberblick iiber die Verteilung der Zystolithen bei den

Acanthaceen und Urticaceen haben will, wird ihn leicht und ausgezeichnet an der

Hand von Aschenpraparaten gewinnen. Gramineen sind durchwegs durch das Vor-

handensein der solid verkieselten Kieselkurzzellen, die Cyperaceen stets durch

die eigenartig geformten, verkieselten Kegelzellen und viele Orchideen, die

Marantaceen, Musaceen und Palmen durch die als D eckblii 1 1 ch en oder S teg-

ma ta bekannten Zellen mit bestimmt geformten Kieselkorpern, manche Familien

durch Raphidenbiindel oder Kristallsand ausgezeichnet.

Ja sogar groCe und auffallend gestaltete Einzelkristalle von Kalkoxalat konnen

fiir Vertrcter einer ganzen Familie bezeicbnend sein, wie die machtigen Kalkoxalat-

spiefie der Iridaceen.

Alle dieso Leitfragmente treten aber in der Asche mit

viel grofierer Deutlichkeit un d U ber sich tlich k ei t hervor als

im Gewebe, zumal sie bei der Veraschung auf ein kleines Volum zusammenriicken

und so leichter sichtbar werden. Die Zystolithen, Kieselkurzzellen und Kegelzellen

stellen einen Familiencharakter dar, der sich in der Asche in besonders pragnanter

Weise zu erkennen gibt.

Wenn man die modernen Biicher fiber Pharmakognosie, Drogen, Nahrungs-

und Genuflmittel und andere Rohstoffe des Pflanzenreiches durchblattert, so ist hier

vom Aschenbild kaum die Rede und doch wtirde das Spodogramm die Beschreibung

des zugehorigen Pflanzenteils in vielen Fallen wesentUch erganzen und durch die

Herbeiziehung des Aschenbildes in vielen Fallen die Erkennung des Objektes sowie

die Feststellung seiner Echt- oder Unechtheit sicherlich erleichtern. Ja bei der U.a-

gnostizierung prahistorischer Pflanzenaschen wurde die mikroskopische Untersuchung der

Asche uberbaupt die wichtigsten, wenn nicht sogar die einzigen Erkennungsmittel bieten
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Mit anderen Worten: Wie die Form und die Stellung des Blattes, der Bau

der Bliite, die Zahl der Staubgefaiie und die Form der Samenanlage fur diese oder

jene Pflanzenfamilie oder Gattung charakteristisch ist, so kann in zahlreichen Fallen

auch die Morphologie der Asche oder das Spodogramm einen Hinweis abgeben fur

die systeinatische Stellung der die Asche liefernden Pflanze. Dies sollte in Zukunft

mehr beachtet werden, als dies bisher geschehen ist.

Personal-Nachrichten

.

w
der Universitat Graz, hat sich (im September 1918) an der Universitat

Graz fur Anatomie und Physiolbgie der Pflanzen habilitiert.

Josef Gicklhorn ist (im Mai 1919) als Lektor fur w issenschaft-

liches Zeichnen und Reproduktionstechnik an der Universitat Graz zu-

gelassen worden.

Privatdozent Prof. Dr. Hermann v. Guttenberg wurde zum auGer-

ordentliehen Professor an der Universitat Berlin ernannt.

Als Nachfolger von Hugo de Vries wurde Prof. Dr. Theo J.

Stomps zum ordentlichen Professor an der Universitat Amsterdam ernannt.

Geheimrat Prof. Dr. Johannes Behrens, Direktor der Biologischen

Reichsanstalt fur Land- und Forstwirtschaft in Berlin, ist in den Rube-

stand getreten. Zu seinem Nachfolger wurde Geheimrat Prof. Dr. Otto

Appel ernannt.

Dr. Theodor Roemer (Schlanstedt) wurde als Nachfolger das ver-

storbenen Geheimrates Prof. Dr. Ferdinand Wohltmann zum Professor

fur Acker- und Pfianzenbau an der landwirtschaftlichen Abteilung der

Univeristat Halle a. S. ernannt.

Prof. Dr. Ludwig Kiessling (Weihenstephan) wurde als Nach-
folger von Hofrat Prof. Dr. Carl Kraus (f) zum Professor fur Acker-
und Pfianzenbau an der landwirtschaftlichen Abteilung der Technischen

.
Hochschule in Munehen ernannt; er behalt die Oberleitung der Pflanzen-

zuchtanstalt Weihenstephan weiter bei.

Prof. Dr. Giovanni Briosi, Direktor des Botanischen Institutes

der Universitat Pavia, ist am 20. Juli 1919 gestorben ; zu seinem Nach-
folger wurde Privatdozent Dr. Gino Pallacci (Pavia) ernannt.

Als Nachfolger von Ernst Stahl wurde Prof. Dr. Otto Benner
(Universitat Munehen) zum Professor der Botanik an der Universitat
Jena ernannt.

Dr. Arthur Trondle, Privatdozent der Botanik an der Universitat
Zurich, ist am 27. Februar 1. J. gestorben.

Stadtrat i. R. Heinrich Braun, bekanut durch seine grundlichen
Arbeiten fiber Rosa, Mentha und Thymus, ist am 3. September 1. J.
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Beitrage zur Flora von Steiermark.

Von Karl Fritsch (Graz).

I.

Im Jahre 1877 betrat ich wahrend einer Ferienreise zuerst steiri-

schen Boden bei Sehladming, wanderte von dort nach Haus und kam

dann nach Liezen, Leoben, Eisenerz, Bruek, Graz, Radkersburg und Lutten-

berg. An alien diesen Orten botanisierte ich und legte die mir auf-

fallenden Pflanzen ein, so dafi sie noch heute als Belege in raeinem

Herbarium zu finden sind. Obschon damals meine floristischen Kenot-

nisse Doch recht mangelhaft waren (ich war 13 Jahre alt!), fand ich

doch manches Interessante, z. B. das fur Steiermark neue Glauciiim

corniculatum *).

Auch in den Jahren 1878, 1879, 1882 und 1886 war ich kurze

Zeit in Steiermark. Wahrend meiner Wirksamkeit in Wien machte ich

einmal einen mehrtagigen Ausflug in das untere Sanntal. Seit 1900 bin

ich in Graz und hatte daher in den letzten 20 Jahren Gelegenheit

genug, die Flora des Landes kennen zu lernen. Namentlich in den

ersten Jahren meiner Grazer Tatigkeit machte ich zahlreiche grofiere

und kleinere Exkursionen, zum Teil mit finanzieller Unterstiitzung des

naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark, um die steirische Flora

kennen zu lernen. Viele der dabei gemachten Funde sind schon in den

*MitteiIungen des naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark" ver-

offentlieht, andere in den Zettelkatalog der botanischen Sektion dieses

Vereines eingetragen und von da in Hayeks „Flora von Steiermark"

ubernommen worden.

AuCer den von mir selbst beobachteten Standorten sind mir sehr

viele dadurch bekannt geworden, dafi andere Sammler mir, bezw. dem

unter meiner Leitung stehenden Institut fur systematische Botanik an

der Universitat Graz ihre Funde zur Einsicht oder zur Bestimmung

ubermittelt haben. Ich will nun nach und nach die bemerkenswerteren

Funde veroffentlichen. In bezug auf die Pteridophyten, Gymnospermen

and Dikotylen habe ich nur jene Funde aufgenomraen, welche gegen-

!) Vgl. diese Zeitschr., Jahrg. 1920, Nr. 1—3, S. 82.

Osterr. botan. Zeitschritt, 1920, Heft 11-12. 15
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fiber Hayeks „Flora von Steiermak" bemerkenswert sind 1
). Bei de

Monokotylen war ich nicht sehr wahlerisch, da hier eine neuere Zu-

sararaenstellung nicht vorliegt.

Anordnung und Nomenklatur folgen fast ausschliefilich der zweiten

Auflage meiner „Exkursionsflora fur Osterreich".

Woodsia alpina (Bolton) Gray. Felsen bei Einach, Schiefer, 1100 m
(Fest, 1904). Von Krasan bestimmt unter Beifugung der Bemerkung:

„eine fast ganz kahle Form".

Nephrodium dryopteris (L.) Michx. Peggau, bewaldeter Berg-

Weg

)

1 900).

diem versus pendentes, montis Eennfeld prope Bruck, in coDSortio

Moehringiae diversifoliae et Polypodii vulgaris, ca. 1300 m (Derganc,
1895).

Asplenium viride Huds. FraueDalpe bei Murau, 1700 m, Schiefer,

mit Woodsia alpina (Pest, 1901).

Asplenium septentrionale X trichomanes. Kainachenge bei Gais-

feld (Frit sen, 1902).

Marsilia quadrifolia L. In einem kleinen Teich bei Ponigl nachst

Wemdorf (Fellner, dann Frits ch, 1904, und in spateren Jahren

wiederholt beobachtet). 1st der Teich mit Wasser gefiillt, so bildet die

Pflanze sehr laEge Blattstiele aus und die Blattchen schwimmen an der

Oberflaehe des Wassers. 1st der Teich abgelassen, so bleibt die Paanze
niedrig, fruktifiziert aber dann sehr reichlich.

Lycopodium selago L. var. recurvum (Kit.). In praeruptis silva-

ticis ad dextram ripam rivati Ligisterbach 8
/4 h. supra vicum Unterwald,

ca. 370 m, solo gneissaceo (Derganc, 1895).

1886)

1886)

(L.) Lk. Erzkogl am Semmering (Fritsch,

) Lk. Auf Felsen in der Klamm bei Neu-

Pinus sihestris L. var. erythranthera Sanio. Aufiere Ragnitz bei

(Fritsch, 1906).

Carex elongata L. In einem abgelassenen Teich bei St. Peter nachst

(Salzmann, 1920).

Carex canescens L. Am ehemaligen SchieGplatz beim Felieferhof

3t Graz (Salzmann, 1920).
Carex Goodenoughii Gay var. juncea (Fr.). In einem abgelassenen

' bei St
- Peter nachst Graz (Salzmann, 1920).

l
) Darunter sind auch einige wenige Standorte, die schoa Tor dem Er-

scfaeinen der H a y e k schen Flora in den „Mitteilungen des naturw. Vereines for

bteiermark" veroffentlicht warden.
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Orchis sambucina L. Aui einer Bergwiese unter dera Rogac bei

Oberburg, ca. 1200 m, in beiden Farbenspielarten (Kocbek, 1920).

Epipogiam aphyllum (Schm.) Sw. Au-Seewiesen (Reich man n,

1919).

(L

(W
1920).

Populus nigra L. Einige junge Baurachen rait Fruchten auf dem

Gipfel der Platte bei Graz (Fritsch, 1901).

Salix triandra L. var. discolor aut. (S. tenuiflora Host 1
). Prem-

statten (Fritsch, 1901). Dieselbe im Herbst bliihend, u. zw. die rnann-

lichen Katzehen in den Achseln der Laubblatter, gleichzeitig ein end-

standiges Fruchtkatzchen mit reifen Samen an einem andern Strauch

:

bei Andritz nachst Graz an der StraGe nach Stattegg (Fritsch, 18. IX.

1905).

Salix myrsinites L. Am Turrachersee, Schiefer, 1700 m (Fest).

Die Pflanze wurde von Krasan als S. Jacquinii Host bestimmt mit

der Bemerknng: „Nahert sich stark der S. rnyrsinites, da die meisten

Blatter fein gesagt sind." Diese Beobachtuug ist ganz richtig; derartige

Zwischenformen sind auch in den Tauern nicht selten.

Salix nigricans Sm. Sumpfige Wiesen bei Sekkau, 860 m (Pern-

fa offer). An der Strafie von Strafiengel nach Plaukenwart (Fritsch,

1913).

Salix Mielichhoferi Saut. Weitental bei Turrach, Schiefer, 1600 m

(von Krasan als „Hocbgebirgsform der S. nigricans" bestimmt).

Salix caprea L. Stocktriebe mit teilweise gegenstan-

digen Blattern 2
). Am Wege von Kroisbach zur Platte (Fritsch,

1904). ?

(Fritsch, 1901).— Eine ahnliche

Form mit meist mifibildeten BIQten: Holzschlage unweit des Hifm-

teiches gegen Kroisbach (Fritsch, 1901).

Salix aurita L. Scbachenwald bei Puntigam (Fritsch, 1901).

Salix grandifolia Ser. Steinbriick (Fritsch, 1905).

Salix alba X fragilis. Spielfeld (Fritsch, 1902).

') Hayek (Flora von Steiermark, I., S. 138) nennt den truchtknoten sowoM

bei Salix tenuiflora Host als anch bei Salix ligustrina Host „sehr kurz gestielt .

In Wirklichkeit ist bei alien Formen der vielgestaltigen S. triandra L. der btiel des

Fruchtknotens lang und da nn. . .„,

*) Uber gegenstiindige Blatter bei Weiden rergleiche man meme Ausfubrungen

ia den Verbandlnngen der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1888, Sitzungsber., S bo.

Gartenflora. XLIL wo auch Stocktriebe der Salix

«taudigen Blattern erwahnt sind.
15*
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aurita X

i*

wald bei Puntigam (Fritsch, 1901). Katzehen wie bei S. caprea, aber

zur Zeit der Blute schon die ersten Blatter entfaltet, was ich bei

S. caprea niemals gesehen habe. Ob es sich nicht trotzdem ura Salix

caprea L. handelt, ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden; ausgewach-
sene Blatter habe ich nicht gesehen.

Salix caprea X grandifolia $. Wetzelsdorf bei Graz (Fritsch,

1902). Auch hier gilt das eben Gesagte, da S. caprea uad S. grandi-

folia in typischer Form zwar sehr auffallend verschieden, aber beide

variabel und sehr nahe verwandt sind.

Salix aurita X purpurea $. Nach eingehender Vergleichung von

Herbermaterial bin ich zu der Ansicht gekomraen, dafi jener Strauch,

den ich bei Lieboch fand und als Salix caprea X P ?

nocnst wahrscheinlich S. aurita X purpurea 1st. Hiernach ware meine

Mitteilung 1
), die auch in Hayeks „Flora von Steiermark" (I., S. 156)

Aufnahme gefunden hat, zu verbessem und S. caprea X purpurea

vorlaufig aus der Flora von Steiermark zu streichen. Wie vorsichtig

man ubrigens bei der Deutung im Freien gefundener Salix- Bastarde

sein mufi, ergibt sich aus der hochinteressanten Publikation von Heri-

bert-Nilsson 8
), flber welche Engler im 55. Band seiner „Botan.

Jahrbucher" (Literaturbericht, S. 82-87) ausfuhrlich referiert hat.

Alnus incana X rotundifolia. Gostinger Au (Fritsch, 1902).

Nach Mitteilung von Pali a auch in der Au bei Puntigam.
Ulmus laevis Pall. Spiel feld (Fritsch, 1902).

Ulmus glabra Mill. Spielfeld (Fritsch, 1902).
Polygonum bistorta L. Kaindorf bei Hartberg (Taucher, 1919).

Polygonum tomentosum Schrk. Gaisfeld, Strafie in das Teigitsch-

tal (Fritsch, 1900). An Teichrandern zwiscben Waltendorf und St. Peter

(»

urbicum L. Schladming (Fritsch, 1877)
foliosum (Mnch.) Asch. Neumarkt (F

1903)

* * \ " J —

»
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Atriplex hortense L. Frohnleiten, am Rande eines Gartens (Fritsch,

Amarantus patulus Bert. Auf Kulturboden zwischen Graz und

Puntigam (Fritsch, 1903).

Amarantus paniculatus L. Peggau, an einem neu angelegten Fahr-

weg, zufallig eingeschleppt (Fritsch, 1905).
Silene dichotoma Ehrh. Hayek erwahnt 8

), dafi er nur einmal
ein Exemplar dieser Art bei Schladming beobachtet habe. 1920 trat sie

*) Mitteilungen der naturwissenschaftlichen Vereines fiir Steiermark.
2
) ExperimenteUe Studien iiber Variability, Spaltung Artbildung und Evo-

lution m der Gattung Salix. Lnnds Universitets irsskrift, 1918.
3
) Flora von Steiermark, I., S. 339.
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g

zu meiner Uberrasehung in groCer Anzahl in einem Gerstenfelde und
*

in einem neben diesera befindlichen Kleefelde am Roseggerweg zwischen

Graz und Maria Trost auf. Die Bluten sind bei Tage mehr oder weniger

geschlossen, abends aber weit offen und stark duftend, meist alle nach

Westen gerichtet! Auch rein weibliche Stocke mit viel unscheinbareren

Bluten kommen vor. Eine sehr ausgepragte Nachtfalterblume!

Cuatbalus baccifer L. Kaindorf bei Hartberg (Taucher, 1919,

det. Wibiral).

Anemone hepatica L. //. alb. Rotwand bei Mixnitz (Nikolai, 1919).

.Anemone ulpina L. KotwaDd bei Mixnitz (Nikolai, 1919).

Anemone stiriaca (Pritz.) Hayek. In der Umgebuug von Frohn-

leiten haufig (Nikolai, 1919).

Ranunculus arvensis L. Kaindorf bei Hartberg (Taucher, 1919).

Brasslca persica Boiss. Diese Art trat 1920 plotzlich in

mehreren grofien Stocken bei Andritz auf und zwar in der Nahe der

Schleppbahn, die von Gosting iiber die Mur ftihrt; jedenfalls liegt Ein-

schleppung dureh diese neue Bahulinie vor. Fiir Steiermark neu!

Saxifraga blepharophylla Kern. Auf einem Felsblock des „Scharfen

Eck" (Zirbitzkogelgebiet), ungefahr 2200 m Seehohe, zusaramen mit

Saxifraga Wulfcniana Schott und Androsace Wulfeniana Sieb.

(Schellauf, 1919).

(Or.) Zimm. Zwischen dem ersten und dem

W
frons Borb. Hohe Bannach (W

Potentilla alba h. Kaindorf bei Hartberg (Taucher, 1919, det.

Wibiral). — Zwischen dem ersten und zweiten Wundschuher Teich

(Widder, 1920).

Cytisus supinus L. var. bisflorens (Host). Bei Graz mehrfach,

so auf der Kanzel und auf der hohen Rannach (Widder, 1920). Zur

Zeit der ersten Blflte von C. hirsutus L. kaum zu unterscheiden !
Man be-

greift, dafi die Existenz solcher Formen Neilreich 1

)
veraulaGt bat.

die beiden Arten zusammenzuziehen, obschon sie in typischer Gestalt

sehr auffallend verschiedeu sind.

Cytisus hirsutus 1919)

Cytisus eiliatus Wahlbg. Hohe Bannaeb bei Graz; Deutsch-

Landsberg, gegen Trahtitten (Widder, 1920).

Cytisus eiliatus X hirsutus*). Am Bainerkogel bei Graz und auf

der hohen Rannach je ein Exemplar unter zahlreichen der beiden

Stammeltern! (Widder, 1920).

) Flora von Niederosterreich, S. 928. - Man yergleiche auch Ascherson und

Graebner, Synopsis, VI 2, S. 335 ff. .. Yyytv
2
) Vgl. Mitteilungen des naturwiss. Ver. f. Steiermark, Band 64, S. XAA1V

bis XXXV (1918).
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Geranium sibiricum L. Am Schwimmschulkai in Graz (Fritsch).

Geranium phaeum L. Kaindorf bei Hartberg (Taucher, 1919).

Viola montana L. van Einseleana (P. Schultz). Deutsch- Lands -

berg, gejren Trahtitten (Widder, 1920).

Viola alba X hirta 1
). Kalkleiten bei Graz, rait der dort viel

sparlicheren V. alba Bess. (Widder, 1920).

Viola canina X Riviniana. Hohe Eannach; zwischen dem ersten

und zweiten Wundschuher Teieh (Widder, 1920).

. Viola Riviniana X rupestris. Kalkleiten bei Graz (Widder, 1920).

Viola Riviniana X silvestris. Kalkleiten bei Graz (Widder, 1920).

Caucalis daucoides L. Kaindorf bei Hartberg (Taucher, 1919,

det. Wibiral).

Primula vulgaris Huds. flor. roseo-suffusis. Eosenberg bei Graz

(Widder, 1920). Nachst dem Engelweingarten und im Gamsgebirge

bei Stainz (Troyer, 1919). Alle Puudorte liegen in der Nahe voq

Garten, in welchen die rote Spielart der Primula vulgaris gezogen

wird. Es handelt sich also sicher um Hybriden. Der Pollen war bei

der Pflanze vom Eosenberg normal, was aber bei einera Mischling

zwischen zwei Farbenspielarten derselben Spezies begreiflich ist.

Vinca minor L. Eohrerberg bei Graz (Fritsch, 1920); Peters-

1919).

(W
1920)

Scorzonera humilis L. Kaindorf bei Hartberg (Taucher, 1919).

Vorarbeiten zn einer Flora der Umgebnng von Skodra

in Nord-Albanien.
Von Erwin Janchen (Wien).

(SchluG -').

Gentianaceae.
Centaurium umbellatum Gilib. Allgemein verbreitet und sehr haufig.

Die an den Abhangen des Kleinen Bardanjolt (Serpentin) ge-

sammelten Belegexemplare stimmen nieht mit der subsp. transiens

(Wittr.) Ronn.= var. dalmatica Borbas, die man nach den Aus-

fuhrungen Ronnigers in Fritsch, Neue Beitrage zur Flora der

Balkanhalbinsel, VI (iu Mitteil. d. naturw. Ver. f. Steierm., LII, 1915),

S. 22 [314]—26 [318], aus geographischen Grunden daselbst zu er-

warten geneigt ware. Der Keleh der frisch geoffneten Bluten ist nar

alien Fiofa-Bastarden stellt Widder die Mischkornigkeit des Pollens fest.

') Vgl. diese Zeitsehr, Jahrg. 1920, Nr. 4-6, S. 128-146, Nr. 7-8, S. 16 7

bis 187 and Nr. 9-10, S. 199—207.

1
) Bei

2
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zirka 3 mm lang, etwa V» so 'anS w *e die Korollrohre; die Koroll-

zipfel sind 3'/
2
—4 mm lang, also wenig langer als die halbe Koroll-

rohre; die Staubbeutel sind zirka 14 mm lang, ungefahr */« so Iang

wie die Staubfaden. Diese Merkmale sprechen fur die subsp. typicum

(Wittr.) Ronn., ebenso aber auch ftir die davon anscheinend nicht

stark verschiedene subsp. rumelicum (Velen.) Ronn., von der ich

keine authentischen Exemplare gesehen babe. In Ubereinstimmung

mit der Originalbeschreibung der letzteren haben meine Exemplare

verhaltniGmaBig schmale Blatter, nur sind die oberen nicht durch-

wegs spitz, sondern haufig stumpf oder stumpflich.

Durch Ronnigers scharfsichtige, aber an wenig Material durch-

gefiihrte Untersuchungen ist in der geographischen Gliederung von

Centaurium umbellatum ein htibscher Anfang gemacht worden; von

abschlieCenden Erkenntnissen sind wird aber noch immer weit entfernt.

entaurium tenuiflorum (Hoffgg. el

am Pistala-Bach und bei Brdica.

spicatum (L.) Fritsch. Ebenso.

In den Niederungen

(L.) Fritsch. Auf trockenen Hutweiden im Nordosten

der Stadt gegen Ura Mesit und gegen Miiselimi; im Tal Gajtani

Rogami.

lackstonia perfoliata (L ) Huds. Fast allgemein verbreitet.

ytina (Koch) Beck. Niederung am Pistala-Bach.

Meine Exemplare waren am 26. Juli in Blute und die Grund-

blatter waren zu dieser Zeit noch so ziemlich erhaiten. Dies spncht

fur dieFroma aestivalis Maly, Beitrage zur Kenntnis der illynschen

Flora (in Ungar. botan Blatter, VII, 1908), S. 24 [226]. D.eselbe ist

wahrscheinlich im Mittelmeergebiet recht verbreitet. Im Herbar des

botanischen Institutes der Universitat Wien liegt sie vor u. a. aus der

Geo-end von Pola (bluhend gesammelt am 19. V. 1902 von H. v.

Ha°ndel-Mazzetti, am 1. VI. 1907 von E. Janchen, am 5. VI 1911

von F. v. Friram el) und aus der Gegend von Spalato (in vorgeschntte-

ner Blute gesammelt am 15. VI. 1886 von J. Bornmiiller und am

28. VI. 1907 von E. Janchen und B.
™r " "

Von den zahlreichen alteren Namen, die innerhalb des Formen-

W

foliata

aufgestellt worden sind, kann ich keinen mit voller Sicherhe.t auf B

serotina f. aestivalis beziehen. Ch. acuminata Koch et Ziz konnte

wohl sehr gut zu der von Maly unterschiedenen Form gehoren;

der Name ist aber von verschiedenen Autoren in verschiedenem bmne

verwendet worden, zumeist als 67, perfoliata var. acuminata Gnseb.

zur Bezeichnung einer perfoliata mit scharf zugespitzten Korollz.pfeln

.
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gabe also leicht zu MiGverstandnissen Aulaft, umsomehr als f. aestivalis

Maly zumeist stumpfe Korollzipfeln besitzt.

Ch. intermedia Ten. hingegen gehort nicht bierher, sondern zu

BlacJcstonia perfoliata, denn sie besitzt nach der Originalbeschreibung

sehrschmale Kelchzipfel. Tenore, Sylloge plant, vase. fl. Neap. (1831),

pag. 565, sagt daruber: „ Inter C. perfoliatam et C. serotinam

intermedia, sed distincta: differt enim a (7. perfoliata stylo bifido, foliisque

longioribus, et a C. serotina calyce profunde 8partito, laciniis minime
lanceolatis trinervatis, sed lineari-setaceis exquisite acuminatis carinatis."

Menyanthaceae.
Nymphoides flava Hill. Stimpfe am Seeufer nordwestlich der Stadt.

Synonymie: Menyanthes Nymphoides L. (1753); Nymphoides
flava Hill (1756); Limnanthemum peltatum Grael. (1769); Villarsia

nymphoides V ent. (1803); limnanthemum nymphoides Hoffgg. et Lk.

(1809); Nymphoides peltatum Kuntze (1891).

Asclepiadaceae.
Periploca graeca L. Gebiische unweit Dorf Bardanjolt; Hecken am Ufer

des Pistala-Baches und zwischen Pistala und Drinasa; Hecken an

feuchten Graben in der Niederung von Dorf Brdica; Niederung am
OstfuG des Mali Brdica. Nach Dorfler auf felsigem Boden am Kleinen

Bardanjolt.

Cynanchum acutum L. Niederung am OstfuG des Mali Brdica; an einer

Hecke nordwestlich der Stadt gegen den See zu (hier nur an einer

einzigen Stelle beobachtet).

Vincctoxicum fuscatum (Vis.) Velen. Abhange des Kleinen Bardanjolt;
siidwestliehe Vorberge des GroCen Bardanjolt; Ostseite des Nerfusa-
Tales. AusschlieClich auf Serpentin.

massen-

s

Marsdenia

haft im FluDschotter des Kiri ostlich und nordostich der" Stadt, sowie
an den nachstgelegenen Hecken und Peldrandern; FriedhSfe in und
bei der Stadt; Abhange der Eosafa und der anschlieCenden Hugeln.
untere Abhange des Tarabos an der Buna.

Oleaceae.
Fraxinus ornus L. Hiking in Buschwaldern des Serpentingebietes und

der Flyschberge; auch an Kalkfelsen an der Siidwestseite des GroCen
Tarabos.

Forsyth ia europaea

Usthangen des Hauptgipfels des GroCen Bardanjolt; vereinzelt an der
budwestseite des GroCen Bardanjolt und im unteren Nerfusa-Tal. Alle
btandorte auf Serpentin. Meist in freier, sonniger Lage (Blatter ziemlich

* '
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derb, oft rotlich uberlaufen, in normaler dekussierter Stellung); viel

seltener in dichtem Buschwald (Blatter viel weicher, rein grun, durch

Drehung zweizeilig angeordnet).

Phillyrea latifolia L. In licbten Waldern und in Buschwerk zieralich

verbreitet und auf jeder Bodenunterlage. Als kleiner verbissener Strauch

an der Siidwestseite des Grofien Tarabos bis etwas unterhalb der

Quelle ansteigend.

Grim us gibt Ph. media L. an. Ob neben der typischen Ph.

latifolia, von weicher sowohl Junkman n
1
) als auch ich Belege ge-

sammelt haben, vielleicht wirklich auch die wohl kaum als Art zu

trennende Ph. media vorkomrat, kann ich nicht entscheiden. Uber die

Merkmale beider Formen vgl. Hayek, Alb.-Mout., S. 63 [189].

Olea europaea L. In der Nahe menschlichfcr Siedlungen.

Ligustrum vulgare L. In Hecken und lichten Buschwaldern sehr haufig.

Mubiaceae.

Putoria calabrica (L. fil.) Pers. Eechtes Kiri-Ufer unterhalb der Briicke

Ura Mesit (K. J.).

Sherardia arvensis L. Haufig.

foli

Nachdem schon langst fast allgemein die Zugehorigkeit der beiden

obigen .Namen zu einer einzigen Art anerkaont ist, spaltet Mali-

nowsky (Les especes du genre Crucianella L., in Bull, de la Soc. bot.

de Geneve, 2. ser., II, ,1910, pag. 9—16) dieselbe wieder in zwei Arten,

Nach ihra sollen bei C. latifolia die oberen Blatter zu vier im Wirtel,

bei C. monspeliaca die oberen Blatter zu funf a
) ira Wirtel stehen.

GewiC kommen diese Zahlen als Reduktionserscheinungen vor; die

Eegel aber ist, dafi die oberen Blatter zu sechs imQuirl stehen, zwei

breitere und vier schmalere, das sind eben zwei wirkliche Blatter und

deren vier Nebenblatter.

Asperula arvensis L. Getreidesaaten und Brachen (G.).

scutellaris Vis. Ira Schotter des Kiri-Flusses ostlich der Stadt und

bei der Brucke Ura Mesit.

longiflora W. K. var. glabra (Koch) Degen. Abhange des Tarabos

gegen die Buna, Kalk ; westliche Abhange des Kleinen Bardanjolt

Serpentio.

43rliederung der Asperula longiflora W
haltnis zu A. aristata L. fil. vgl. Ost-Mont., S. 57 (276)-61 (280).

Galium cruciata (L.) Scop. Sehr verbreitet.

i)~Von hier aiigefangen ist die mir inzwischen zugekommene Aufsammlung des

Herrn Leutnants Karl Junkmann mit einbezogen.

«) Vielleicht Druckfohler, da bereits Linne fur C. monspeliaca sechsghednge

Wirtel angibt.
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Galium aparine L. Kalkfelsen an den unteren Tarabos-Hangen, gleich

halb des Hafens.

divaricatum Lam. Pelsige Abhange des Tarabos, Kalk; trockene

Hutweiden am linken Kiri-Ufer unterhalb Miiselirai; Bergwaldor im

Graben Cafa Krus—Dristi ; ferner Wiesen und Gebusche bei Vraka

und Renci (B.).

elongatum Presl. An Wassergraben nordwestlich der Stadt ; am

Karrenweg vom Nordwestausgang der Stadt gegen Vraka ; lichter Busch-

wald an der Siidseite des Mali Brdica. Flysch; ferner Seeufer beim

Bazar (K. J.).

verum L. Zwischen lichtem Buschwerk unterhalb Zuos; ferner aut

Ackerrainen und Wiesen ostlich der Stadt (K. J.).

Schultesii Vest. Buschwalder der nordwestlichen Vorberge des Grofien

Bardanjolt; Bergwalder des Tales Cafa Krus— Dristi.

corradaefolium VilL 1
). Nordabhange des Kleinen Tarabos nahe bei

Siroka

firmum Tausch 1

)

latifoliu

(K
mollugo L. yar. pubescens Schrad. An Hecken in der Stadt. •

Vaillantia muralis L. Nord- und Ostabhange des Kleinen Tarabos, Kalk.

Rubia peregrina L. Buschwalder bei und unterhalb Zuos.

Caprifoliaceae.

Sambucus nigra L. Nicht selten, besonders in der Nahe menschlicher

Siedlungen.

ebulus L. Sehr haufig, besonders auf Ruderalplatzen und an Hecken.

Viburnum lantana L. Nach Grim us.

Lonicera caprifolium L. Walder der Bachschlucht Cafa Krus—Dristi

ferner zwischen Gebusch am linken Kiri-Ufer unterhalb Muselimi (D.)-

etrusca Santi. Buschwalder am Nordwesthang des Mali Brdica und

bei Renci; Kalkfelsen an der Sudwestseite des Groften Tarabos. ca

600 m ii. d. M.

Valerianaceae.

Valerianella rimosa Bast. Weizenfeld am Ostausgang der Stadt.

Dipsacaceae.

Dipsacus silvestris Huds. Haufig, besonders in den'Niederungen.— laciniatus L. Ebenso; oft zusammen mit dem vorigen; bevorzugt
7

etwas feuchtere Stand orte.

) Bestimmung von K. Ronniger bestatigt
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Cephalaria leucantha (L.) Schrad. Kalkfelsen an der Siidwestseite des

Groflen Tarabos, am Abhang des Kleinen Tarabos gegen die Buna und

am Abhang der Rosafa.

)Sc

Niederung von Dorf Brdica.

in der

Succisella Petteri (Kerner et Murbeck) Beck. Grasplatze am linken Kiri-

Ufer etwas unterhalb der Briicke Ura Mesit (K. J.).

Knautia integrifolia (L.) Bertol. var. amplexicaulis (L ) Borb. An Hecken

westlich von Gajtani; ferner (ob dieselbe Varietat?) am NordostfuO

(K
fol

Buschwalder an der Nordseite des Mali Brdica, Flysch ;
nach Notiz

auch auf den Flyschbergen siidlich des Tarabos.

Scabiosa crenata Cyr. Im Schotter des Kiri-Flusses nordostlich der Stadt

;

ferner linkes Kiri-Ufer etwas unterhalb der Briicke Ura Mesit (K. J.) :

Kleiner Bardanjolt (K. J.).

Scabiosa crenata Cyr. ist eine sehr veranderliche Pflanze. Sie

variiert hauptsachlich in bezug auf Hone des Wuchses, Teilung der

Blatter, Behaarung der Blatter und des Stengels, GroCe der Kopfchen,

Lange und Farbe der Kelchborsten. Alle denkbaren Kombinationen

von Merkmalen durch Varietatsnamen zu bezeichnen, ware eine

schwierige und undankbare Sache. Meine und Junkmanns Exem-

plare entsprechen sehr gut den von Baldacci bei Planti, §ala,

Prekali und den von Dorfler bei Hani Spasit gesammelten Exem-

plaren. Die Blatter sind kahl, die Stengel unten sparlich kurz-

flaumig, oben kahl (nicht ganz kahl, wie Hayek irrturalich angibt),

die Kelchborsten gelb oder nur schwach rotbraunlich und ungefahr

dreimal so lang wie der Saum des AuCenkelches. Diese Form ent-

spricht nach meiner Ansicht der a typica sowohl im Sinne von Halacsy

(Consp. fl. Graec, I, 1$01, pag. 765) als auch im Sinne von

(
1903/04, pag. 154). Ich

(Alb

Ten. bezeichnen, denn letztere soil braunrote Kelchborsten besitzen.

was auch fur die von Hayek erwahnte Abruzzenpflanze zutriffr,

nicht aber ftir die Pflanzen der verschiedenen nordalbanischen Standorte.

i) VonZ. t. Sza bo (Budapest) bestimmt. AufGrund der Uebenswurdigen Uber-

priifung meines in Montenegro gesammelten .KMauria-Materiales durch Z. t. Szabo

sind in Ost-Mont.", S. 65, folgende Verbesserungen anzubringen:

Statt Knautia arcensis var. glandulosa ist zu setzen: Knautia purpurea

(Vill.) Borb. rar. montenegrina (Beck) Szabd.

Statt K. purp. var. mont. ist zn setzen K. purp. var. ilhjnca (Beck) fezabo

f. adenopoda Borb.

Die K. dinarica (Murb.) Borb. gehort zur var. strigosa Szabo.
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Scabiosa ucranica L. Im Schotter des Kiri-Flusses ostlich und nordost-

lich der Stadt

triniaefolia Friv. Serpentintriften an den Abhangen des Kleinen

Bardanjolt und an der Ostseite des Nerfusa-Tales ; nach Notizen auch

sonst an trockenen Standorten verbreitet.

An den am Bardanjolt gesaramelten Belegexeraplaren sind die

Grundblatter bereits vertrocknet und abgefallen. Daher ist nicht ganz

sicher zu entscheiden, ob die Pflanze nicht etwa besser als S. silai-

folia Yelen. zu bezeiehnen ware. Die starke Behaarung der unteren

Stengelblatter wurde ffir letztere sprechen. Die Lange und helle Farbe

der Kelchborsten folia, Ubrigens scheint

mir die Farbe der Kelchborsten kein verlafiliches Merkmal abzugeben,

da ich auch an sonst typiscber S. silaifolia, die von Velenovsky

selbst als solche bestimmt war, helle Kelchborsten gesehen habe.

einer Art zu vereinigen.

folia und S. silaifol

sehr verbreitet und auf

Campanulaceae.

Campanula pyramidalis L. An Felsen auf dem Grofien und dera Kleinen

Tarabos und an dessen Abhangen bis gegen die Buna, Felsen der

Rosafa, Felsen am Kiri nachst Tepe.

rapunculus L. Hautig.

lingulata W. K. An trockenen Standorten

jeder Bodenunterlage ; auch im Serpentingebiet haufig.

erinns L. Kalkfelsen an den Abhangen des Tarabos und der Rosafa;

Mauern der Briicke Dra Mesit.

Legonsia speculum -Veneris (L.) Fischer. Auf Ackern ziemlich haufig.

Asyneuma limonifolium (L.) Janchen; Syn.: Podanthum limonifolium

(L.) Boiss. Auf dem Kleinen Tarabos und an dessen Nord- und Ost-

abhangen.

Compositae.

Eapatorium cannabinum L. In den Niederungen haufig.

Bellis perennis L. Haufig.

silvestris Cyr. Allgemein verbreitet und auf jeder Bodeuunterlage.

W
)

linosyris (L.) Bernh. Abhaoge des Kleineo Bardanjolt und nord-

westiiehe Vorhiigel des Grofien Bardanjolt '), Serpentin ; Buschwalder

bei and unterbalb Zuos, Fiysch; ferner Abhange des Kleinen Tarabos

(K. J.)
; Ufer des Kiri-Flusses unterhalb der Briicke Ura Mesit (K. J.)

Exkursionen
gebiet im Herbst, wr Blutezeit dieser Arten, keine Gelegenheit.
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Erigeron canadensis L. Sehr haufige Buderal- und Unkrautpflanze.

Evax pygmaea (L.) Brot. Siidufer des Skodra-Sees (K. J).

Filago germanica L. var. lanuginosa (Keq.) DC. ; Synon. : F. erio-

cephala Guss. An trockenen Standorten sehr verbreitet.

gallica L. Abhange des Kleinen Bardaojolt, Serpentin ; lichter Busch-

wald an der Westseite des Mali Brdica, Flysch.

xula ensifolia L. Nordwestliche und nordostliche Vorberge des Grofien

Bardanjolt, Serpentin.

salicina L. Tar. aspera Beck; Synon. : I. cordata Halacsy, non

Boissier. Nordwestliche Vorberge des GroGen Bardaojolt und nord-

Ostliche Vorberge des Mali Brdica.

conysa DC. Nachst dem Dorf Bardanjolt.

germanica L. Am linken Ufer des Kiri-Flusses etwa auf halbem

Wege zur BrQcke Ura Mesit (K. J.).

- britannica L. In den Niederungen haufig. Nach Junkmann auf

dem Mali Brdica.

oculus Christi L. An der Ostseite des Kleinen Tarabos, nahe dem

auf etwa halber Hohe befindlichen Sattel, Kalk.

viscosa (L.) Ait. Sehr verbreitet und gewohnlicb. massenhaft, liaupt-

sachlich in den fiacheren Teilen der Umgebung, aber auch an trockenen

Bergabhangen.

— graveolens (L.) Desf. Sehr gemein.

Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn. var. microcephala Boiss.; Synon.:

P. uliginosa Steven. An feuchten Standorten allgemein verbreitet.

(Aufier der genannten Varietat vielleicht auch der Typus der Art.)

vulgaris Gaertn. var. graeca (Schultz-Bip.) Fiori. An feuchten

Standorten beim Bazar und bei Kara-Hasan.

Synon: P. dentata Gussone, Florae Siculae Synopsis,

II 1 (1842), pag. 502; non De Candolle, Prodr., V (1836), pag. 478.

P. graeca Schultz-Bipontinus [herb, ex Nyman, Couspectus

fi. Europ., pag. 394 (1879)] apud Heldreich, Herb, graec. norm.,

nr. 1645 (1910). — P. vulgaris var. graeca Fiori, Flora anal,

d'ltal., Ill (1903—1904), pag. 292. — P. vulgaris subsp. graeca

Halacsy, Supplem. II consp. fl. Graec. (in Ungar. botan. Blatter, XI,

1912), pag. 48 [158].

Dnterscheidet sich von der typischen P. vulgaris durch kleinere

Kopfcheo, kurzere Strahlbluten und vor ailem durch die dicbt zottig-

filzige Behaarung aller Teile; auch sind meistens die Blatter am

Eande starker wellig und die Aste mehr sparrig abstehend.

Menis spinosa (L.) Cass. Abhange des Tarabos gegen die
>

Buna und

gegen Zuos; Flyschberge sudlich des Tarabos; trockene FlyschhQgel

h«; R^;»«. famor siirilieh der Brucke Ura Mesit (K. J.).
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sp auch als Unkraut

auf Tabakfeldern.

italicum Moretti. An Ruderalplatzen, auf feuchten Brachackern

und auf wiisten Stellen der Niederungen verbreitet und oft Massen-

vegetation bildend.

strumarium L. An Ruderalplatzen bei Skodra und bei Bakcelik,

viel seltener als die vorige Art.

Bidens tripartitus L. An feuchten Stellen in den Niederungen sehr

verbreitet!

Skodra-Sees (K

Anthemis arvensis L. Biiufig.

altissima L. Am Ausfiufi des Sees, gegeniiber dem Bazar.

cotula L. Zwischen Kuci und Gajtani.

Achillea collina Becker. Am linken Ufer des Kiri-Flusses nordostlich

der Stadt (K. J.).

Matricaria chamomilla L. Ruderalplatze in der Stadt; Niederung am

Pistala-Bach.

Chrysanthemum leucanthemum L. var. pallidum Fiori. Wiesen nord-

westlich der Stadt.

Uber den Formenkreis des Chrysanthemum leucanthemum L,

vgl. Fiori in Fiori etBeguinot, Flora aualitica dltalia, III (1904),

pag. 239—241, und Briquet in Burnat, Flore des Alpes maritimes

VI 1 (1916), pag. 84—105.

Chrysanthemum cinerariaefolium (Trev.) Vis. Felsen an der Stidwest-

seite des GroCen Tarabos, Kalk, ca. 600 m.

Blatter oberseits zum Teile fast kahl, zum Teile ziemlich dicht anlie-

gend behaart, wie es der f. incanescens Rohlena entspricbt. Vgl. Rohlena,

Vierter Beitrag z. Fl. v. Montenegro (in Sitzungsber. d. bohm.

Gesellsch. d. Wissensch. Prag. 1904), S. 59.

Chrysanthemum corymbosum L. Lichter Buschwald an der Westseite

des Mali Brdica, Flysch.

Artemisia vulgaris L. Sehr haufig.

Lohelii All. var. canescens (DC.) Briq.; Synon.: A. incanescens

Jord. Felstriften an der Westseite des GroCen Bardanjolt sowie an

der Sfidostseite des Gipfels und an den Abhangen des Kleinen

Bardanjolt, Serpentin.

scoparia W. K. An den Ufern und in den Niederungen der

Drinasa und Buna,

Senecio

farft

W. K. Im Schotter des Nerfusa- Baches bei dessen Ein-

mundung in den Drin.
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Senecio erraticus Bertol. In den Niederungen haufig.

Echinops albidus Boiss. et Sprun. Felsige Abhaoge des Tarabos gegen

die Buna; felsige Abhange der Rosafa und des Hugels zwischen Tepe

und dem Kiri-FluB.

Xeranthemum sp. (scbon verbltiht). Nordwestliehe Vorhiigel des Grofien

BardaDJolt, Serpentin.

Carlina corymbosa h. Sehr verbreitet und oft massenbaft, auf jeder Boden-

unterlage, auch als Ruderalpflanze.

Arctium lappa L. (?, nicht gesammelt). An Hecken in der Stadt, nicht

haufig.

Carduus acanthoides L. Sehr geraein.

pycnocephalus Jacq. Haufig an trockenen Standorten und an Ruderal-

stellen.

micropterus (Borb.) Teyber. An trockenen, steinigen Standorten,

besonders auf Kalk.

Irsium lanceolaium (L.) Scop. Verbreitet und zahlreich.

creticum(L&m.)\Jrv.; Synon.: C.siculum(Guss.)DG. Ziemlich verbreitet.

In bezug auf die Bedornung ist diese Art sehr veranderlieh. An

Blattern und Stengelfliigeln handelt es sich dabei nur urn die Lange

der Dorneu, an den Hiillschuppen auch urn Vorhandensein oder Fehlen

derselben. Die beiden Extreme sind var. acanthocephalum Maly, Bei-

trage zur Kenntnis der illyrischen Flora (in Ungar. botan. Blatter,

V1L, 1908), S. 36 [238] rait t)ornen, die so lang oder etwas langer

Hippolyt

(1875)

spinum wird am besten ganz vermieden, da die Namen C. palustre

var. longispinum Visiani, C. siculum var. longispinum Boissier und

Cirsium longispinum Kerner jeder einen etwas anderen Sinn haben.

Die von mir gesammelten Belegstucke vom Kiri-FluCbett nahern sich

der var. acanthocephalum Maly und haben auch in der vegetativen

Region sehr lange starre Dornen.

Cirsium candelabrum Griseb. Nur im FluCschotter des Kiri ostlich der

Stadt beobachtet; wohl herabgeschwemmt.

acarna (L.) Mnch. Bei den Dorfern am SudfuD des Tarabos

:

an der Ostseite des Kleinen Tarabos nahe dem auf etwa halber Hone

betindlichen Sattel.

afrum (Jacq.) DC. Im unteren Teil der Ost- und Nordostabhange

des Tarabos: auf den Hugeln zwischen Bazar und Tepe; im FluC-

schotter des Kiri. .,

llyhm Marianum (L.) Gaertn. An trockenen Ruderalstellen nicht selten,

so am Ostrand der Stadt. beim Bazar, am FuC des Tarabos bei der

Buna-Brucke.
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Onopordon acanthium L. Euderal beim Bazar gegen die Rosafa zu.

illyricum L. Im unteren Teil der Ost- und Nordostabhange des

Kleinen Tarabos; im Kiri-Tal bei Dristi.

Crupina vulgaris Cass, Bei Dorf Zuos.

Centaurea splendens L. pro parte, Host; Synon. : C. alba DC, non L.

;

C. leucolepis Hayek olim, vix DC. — Vgl. Hayek, Centaureae ex-

siccatae criticae, Sched. ad nr. 81 (1914). — An trockenen Stand-

orten sehr haufig, auch auf Serpentin. An den Abhaogen des Tara-

bos, zum Teil auch mit schwachen strohgelben bis braunen Flecken

auf den Hiillschuppenanhangseln.

Weldeniana Rchb. Sehr verbreitet.

calcitrapa L. Als Ruderalpflanze sehr verbreitet und zahlreich, auch

auf Friedhofen; nach Baldacci „in silvaticis" bei Renci.

solstitialis L. An trockenen Standorten ziemlich verbreitet, auch

ruderal und auf Friedhdfen.

Carthamus lanatus L. An trockenen Standorten und auf Ruderalplatzen

verbreitet.

Scolymus hispanicus L. An gleichen Standorten allgeraein verbreitet.

Cichorium intybus L. Allgeraein verbreitet und sehr zahlreich.

Lapsana communis L. Sehr haufig.

Zacintha verrucosa Gaertn. Haufig.

Hypochoeris radicata L. Sehr verbreitet^und an den verschiedenartigstea

Standorten.

Urospermum picroides (L.) Dest. Mali Brdica.

Leontodon asper (W. K.) Rchb. Haufig.

tuberosus L. Katholischer Friedhof von Skodra (K. J.).

Picris spinidosa Bertol. Haufig.

echioides L. Sudfufi des Mali Brdica (K. J); Getreidesaaten und

Brachen (G.).

Tragopogon orientalis L. Sudwestliche Vorberge des GroGen Bardanjolt,

Serpentin; won] auch sonst haufig.

balcauicus Velen. Abhange des Kleinen Tarabos oberhalb des

Hafens, Kalk.

Zu Tragopogon balcanicus Velen. gehoren auch die von Baldacci
als T. crocifolius L. ausgegebenen Pflanzen vom Berg Maranaj nordl.

v. Skodra (Iter Alban. V., 1897, nr. 82) und von der Medjure6ka

planina im sudlichen Montenegro (Iter Alban. [Montegr.J VI, 1898,

nr. 363).

Scorzonera Doriae Deg. et Bald. Sudwestliche Vorberge des GroCen

Bardanjolt, Serpentin; ferner felsige Abhange des Kleinen Bardan-

jolt, Serpentin (D.).

^^
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Chondrilla juncea L. Allgemein verbreitet an trockenen Standorten,

auch auf Ackern und Ruderalplatzen.

Taraxacum officinale Web. Gemein.

Reichardia picroides (L.) Roth. Abhange des Tarabos gegen die Buna.

Lactuca scariola L. Han fig.

— viminea (L.) Presl. Haufig.

saligna L. An der Westseite des Kleinen Bardanjolt, Serpentin.

Sonchus oleraceus Hill; Synon.: S. laevis (L.) Bartalini. Haufig.

glaucescens Jord. Zwischen den Dorfern Bakcelik und Brdica (K. J. >.

Crepis neglecta L. Haufig.

setosa Hall. f. Haufig.

rhoeadifolia MB. Katholischer Friedhof von Skodra (K. J.).

— foetida L. var. glandulosa (Guss.) Bisch. Felsige AbhaDge der

ostlichsten Tarabos-Auslaufer unmittelbar oberhalb des Hatens. Kalk.

Hieracium Bauhini Schult. subsp. cattarense N. P.
1
). Nordabhange

des Kleinen Tarabos nahe bei Siroka, Kalk; Abhange des Kleinen

Bardanjolt, Serpentin; wohl auch sonst haufig. H. Bauhini (als

H. ptloselloides Vill.) wird schon von Grim us als gemein angegeben.

st >,pposum Rchh. fil. Ostliche Abhange des Tarabos, Kalk; ferner

NordfuC des Tarabos (K. J.). .

heterospermum Arv.-Touv. var. serratuliniim Arv.-Touv. An

schattigen Stellen der W alder bei Eenci (Baldaeci, nr. 307). Beleg

nicht gesehen.
Alismataceae.

Alisma plantago-aquatica L. An feuchten Standorten allgemein ver-

breitet.

Butomdbeae.

Butomus umbellatus L. An Wassergraben und in den Sumpfen am

Seeufer nordwestlich der Stadt haufig; ferner am Pistaia-Bach (K. J.).

Potamogetonaceae

mogeton perfoHa

lucens L. Ebenda.

nordwestlich der Stadt.

crispus L. Am Ostufer des Sees beim Bazar (K. J.J.

ZanmchelUa palustns L. In einem Tumpel an der StraGe, die am

Zuos)

Najadaceae

Najas marina L. Sflmpfe am Ostufer des Sees nordwestlich der Stadt

audi am Sudufer des Sees zwischen Dorf S.roka und dem Haten (K J ).

nnnor All. Sumple am Ostuier des Sees nordwestlich der Stadt.

i) Von K. H. Zahn (KarlsruheJ bestimmt

Osterr. botau. Zeitschrift, 1920, Heft 11-12.
16
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Liliaceae.

Colchicum antumnale L. Wiesen nordwestlich der Stadt gegen den See

zu; linkes Kiri-Ufer Sstlich der Stadt; Stidhange des Tarabos ober

Zuos ; auch auf dera katbolischen Friedhof in der Stadt (K. J.).

Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. Sehr verbreitet. Auch nach

)

fistulosu

Asphodeline lutea (L.) Kchb. Abhange des Tarabos gegen die Buna.

Allium sphaerocephalum L. Abhange des Kleinen Bardanjolt, Serpentin;

ferner Kiri-Ufer am Weff gegen die Briieke Ura Mesit (K. J.).

Allium dalmaticum Kerner, nova spec, adhuc ined. Proximum

Allio margaritaceo Sibth. et Sm., a quo differt floribus pulehre roseis.

Diese Pflanze liegt ira Herbar des botanischen Institutes (Haupt-

herbar und Herbarium Kerner) seit Kerners Zeiten von Spalato

(leg. Petter, leg. Pichler), Eagusa (leg. Botteri), Vir in Sild-

(leg. Panfiic) A. dalma-

ticum Kern. = A. margaritaceum Reichenb. Icon., non Sibth. et Sm. u

bezeichnet. Spater wurde sie noch an drei Standorten in Dalmatien

gesammelt: Aufdem Vermae bei Kotor(Oattaro), ca.500 m(leg. F. Vier-

happer, VII. 1902); SebiCno bei Runovid (leg. K. 'Preissecker,

22. VII. ('eg

YII od. VIII. 1915). Zuletzt wurde sie von mir und Leutnant Junk-

man n an mehreren Stellen in der Umgebung von Skodra in Nord-

Albanien gefunderi (Mitte Juni in Blute). An alien dieseh Stand-

orten, von denen mir im ganzen 38 Individuen vorliegen, hat die

Pflanze eine gleichmaGig schon rosenrote oder hellpurpurne Bluten-

farbe, niemals weiGlich oder grunlich, mit nur dunkler gefarbten,

aber nicht oder kaum grunlich erscheinenden Riickenstreifen.

Auch das im Jahre 1889 von Sv. Murbeck bei Mostar

in der Herzegowinar gesamraelte, als margaritaceum veroffentlichte

Allium (vgl. Murbeck, Beitr. z. K. d. Fl. v. Sudbosn. u. d. Herzeg.,

in Lunds. Univ. Irsskr., XXVII, 1891, & 35) hat nach freundlicher

brieflicher Mitteilung (vom 27. III. 1919) „deutlich rote Bluten".

Nach brieflicher Mitteilung K. Malys liegt im Herbarium des

bosnisch-herzegowinischen Landesmuseums das Allium dalmaticum

noch von folgenden Standorten vor: Herzegowina: Dreznica (leg.

Maly), Bisina (leg, Maly); Montenegro: Orlov Krs [leg. Bier-

bach); Albanien: Pristi, distr. Gruda (Baldacci, Iter Albanicum

VIL, 1900, nr. 146), Vukli, distr. Klementi (Baldacci, Iter Albanicum

VIII., 1901. nr. 95).

Aus dem ganzen angeg^benen Gebiete, d. i. Dalmatien, Herze-

gowina, Montenegro, Nord-Albanien, ist mir keine andere, als die hier
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beschriebene rosenrote Bltitenfarbe untergekommen. Allerdings gibt

Maly (brieflich) an, in der Herzegowina bei Vojno, bei Mostar und
z. T. auch bei Bisina (hier mit Ubergrangen) typisches A. margari-

taceum gesarnmelt zu haben (Peri^onblatter weiGlich bis grunlich-

weiC mit mehr minder deutlichem griinem KCickenstreifen).

Dagegen liefft. A. margaritaceum Sibth. et Sm. aus Serbien,

MazedomVn, Siid-Albanien, Griechenland und Vorderasien im Herbar

des botanischen Institutes der Universitat Wien von im ganzen

14 verschiedenen Standorten in 58 Individuen vor. Die Grundfarbe

der Bliite 1st hier immer weiB mit einem auffalligen, oft ziemlich

breiten grtinen Mittelstreifen. Auch jene Exemplare, welche als

v&r. rubellum Boiss. bezeichnet sind, weil die Blutenhullhlatter,

namentlich im vorderen Teile und langs der Mittelstreifen purpurn

(mitunter recht dankel) tiberlaufen sind, lassen deutlich am Rande die

weifiliche Grundfarbe und in der Mitte den grunen Kuckenstreifen

erkennen. Boissier sairt denn auch in der Originalbeschreibung

seiner var. rubellum (Flora Orientalis, V., 1884, pag. 240) „perigonium

rubellum", das heifit rotlich, nicht aber schon rosenrot. Von der var.

rubellum Boiss. ist vielleicht die aus Italien beschriebene var. Tenorei

Pari, nicht stark verschieden. ParUtore, Flora italiana, II (1852),

pag. 569, charakterisiert sie „floribus interionbus purpurascentibus".

Belege babe ich nicht gesehen.

Allium dalmaticum stimmt im iibrisren mit A. margaritaceum

gut iiberein. Zwiebel eiformig-kugnlig; auBere Haute braungrau, sich

zuletzt in faserige Rests auf'losend. Brutzwiebeln goldgelb, am Bande

scharfkantig, meist reicblich vorhanden. Stengel 20—90 cm hoeb, im

junteren Teile 1—7 mm dick, bis ungefahr zur Mitte beblattert. Blatter

riunig, schraal oder an sehr kraftigen Exeraplaren bis etwa 5 mm
breit, yollkommen glatt. Blutenstaod vollkomraen kugelig oder etwas

kugelig-eiiormig, mit kurzer weifier Hiille, 15—45 mm im Durchmesser,

reich- und dichtblutig, ohne Brutzwiebeln. Bliitenstieie von auCen nach

innen an Lanjre zunehmend, die iiufieren etwa 3—10 mm lang, die

inneren 5—25 mm, zur Fruchtzeit bis flber 40 mm lang. Perigon-

blatter etwa 37, mm lang, stumpf oder spirzlich, mit glattem Kiel,

von rosenroter bis hellpurpurroter Farbe. Staubfaden Janger als die

Perigonblatter, die auCeren einfacb. die inoeren dreispitzig.- Mittel-

spitze so lang oder etwas linger als der uutere, ungeteilte Teil des

Staubfadens, nur etwa halb so lang wie die seitlicheu haardunnen

Spitznn. Nur die obereu Bliiten fruchtbar, der Fruchtstand daher

schopfig, ahnlich wie bei Allium descendens L. Frucbt etwa 5 mm
lang, die Perigon blatter uberragend. Samen etwa 4 mm lang. scharf-

kantig, samtschwarz.
16*



244

Fundorte des Allium dalmaticum bei Skodra: Gebusche am See-

ufer zwischen Dorf Siroka und dem Haten, Kalk; lichtes Busehwerk

unterhalb Zuos, Flyseh; im Tal Gajtaui— Rogami, Serpentin; ferner

(nach Notiz) Gebusche am linken Kiri-Ufer nordostlich der Stadt,

Alluvium

;

(K. J.)

Allium meteoricum Heldr. et Hausskn. Felstriftea des Serpentingebietes:

Grofier und Kleiner Bardanjolt, Abhange ostlich des Nerf'usa-Tales.

Geht am Kleinen Bardanjolt stellenweise bis an dessen feuchten

Siidfufi herunter und wurde hier bereits von Baldacci (Nr. 355) ge-

sammelt, aber als Allium tenuiflorum Ten. ausgegeben ; eine dies-

bezugliche Richtigstellung findet sich schon in Halacsy, Consp. fl.

Graec, III. (1904), pag. 250. In Nordost-Albaoien wurde A. meteoricum

?on Dorfler (vgl. Hayek, Alb.-Mont.. S. 76 [202]) an Felsen des

Berges Bastrik bei ca. 12 )0 ra u. d. M. gesamraelt. A. meteoricum

wachst ferner auch in der Treska-Schlueht bei Uskiib in Mazedonien

(leg. Adamovic, 11. VII. 1905), von Halacsy in Osterr. botan.

Zeitschr., LVL (1906). S. 281, irrtumlich als A. moschatum L. publiziert.

Allium flavum L. Felsen an der Sudwiestseite des GroGen Tarabos, Kalk.

ca. 600 m; Abhange des Kleinen Bardanjolt, Serpentin; Abhange an

der Ostseite des Nerfusa-Tales, Serpentin.

Fritillaria tenellaMB. Ad trockenen, steinigen Bergabhangen haufig(K. J.).

Muscari comosum (L.) Mill. Wiesen nordwestlich der Stadt (K. J.).

Scilla autumnal is L. Verbreitet.

Asparagus tenuifolius Lam. Am Kande feuchter Wiesen und an Wasser-

^graben nordwestlich der Stadt gegen den See zu.

acntifoliiis L. In Buschwaldern, an bebuschten steinigen Abhangen

und an Hecken aligemein verbreitet. •

Wie der vorig

Smilax aspera L. In Busehwerk und an Hecken, nicht sehr haufig, z. d>

Abhange des Tarabos gegen die Buna, Drgoci.

Juncaceae.

Jancus glattclts Ehrh. Feuchte Niederung zwischen Kuci und Gajtani.

Die von mir gesammelte Pflanze besitzt 6 Staubgefatie, gehOrt

daher nicht zu der von Baldacci nachstehend angegebenen Varietat.

Juncus glaums Ehrh. var. Angelisii (Ten.) Arc. An feuchten Stellen bei

der Quelle des Berges Tarabos (B.).

ariiculatus L. Sumpfige Stellen nordwestlich der Stadt; lichter Busch-

wald an der Sudseite des Mali Brdica, Fiysch ; ferner Wiesen am

Kiri iidostlich der Stadt (K. J.).

f<

Wiesen am Kiri sudostlich der Stadt (i

o
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Amaryllidaceae.

Leucoium aestivum L. Massenhaft auf feucLten, im Friihjahr grofitenteils

Oberschwemmten Wiesen nordwestlich der Stadt gegen den See zu.

Dioscoreaceae.

Tamus communis L. An Hecken stellenweise haufig, aber nicht gerade

allgemein verbreitet: bei Drgoci, am linken Kiri-Ufer unterhalb Mi'ise-

limi, siidlicti des Tarabos, bei Zuos.

Iridaceae.

Iris pallida Lam. An troekenen Abbangen, auf Friedhofen, an Weg-

randern haufig und meist massenhaft, besonders nordlich der Stadt,

in der Stadt selbst und auf den Hiigeln zwiscben Bazar und Tepe.

Was

den See zu.

Wasse

graben nordwestlich der Stadt, viel seltener als die vorige Art. Auch

von .. W
Wiesen (G.>

illyricus Koch. Getreidesaaten und Brachen. (G.).

paluster Gaud. An felsigen Abhangen am k'leinen Bardanjolt (D.).

Cyperaceae.

)
Wiesen der Niede-

rungen haufig, z. B. am Seeufer nordwestlich der Stadt stellenweise

Massenvegetation bildend; ferner am Pistala-Bach, an der Drinasa

UDd bei Doff Brdica.

rotundus (L.) Palla. Feuchte Niederung |
zwiscben Kue"i und

Gajtani; ferner feuchte Niederung am rechten Ufer^ der Drinasa

(K. J.); linkes tJfer der Buna unterhalb des Hafens (K. J.).

„„.sut (Ten.) Palla. Im Schotter des Kiri-Flusses ostlich der Stadt.

tcreus flavescens (L.) Bchb. Feuchte Niederung zwischen Kuci und

Gajtani.
T

scus L. Ebenda; ferner feuchte Niederung am rechten Uier
fi

)
Wiesen und an Wasser

graben am Seeufer nordwestlich der Stadt und in der Niederung des

Pistala-Baches.

mariUmus (L.) Palla var. macrostachys (Willd.) Hand-Mzt. Linke

Ufer der Buna unterhalb des Hafens (K. J.).

oloschoenus australis (L.) Rchb. In feuchten Niederungen haufig: im

Nordwesten der Stadt gegen den See zu. am Pistala-Bach, am West-

*-
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fuG des Kleinen Bardanjolt; ferner am NordostfuB des GroCen Bardan-

jolt gegen den Bach Griika Mflselimi, hier auch an trockenen Hangen.

Kopfehen einzeln, seltener bis zu vieren, die grofieren nur 6—8 nam

im Durchmesser.

Holoschoenus vulgaris Lk. Sumpfe nordlich des Bazars (K. J.)-

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla. Sumpfe uordwestlich der Stadt; Niede-

rung am Pistala-Bach.

cernuus (Vahl) Janchtn ; Syoon.: Schoenoplectus Savii (Seb. et Maur.)

Palla, Isolepis cernua (Vahl) B. et Sch., 1. Savii (Seb. et Maur.) Four-

reau, I. tenuis Presl. Auf nassen Wiesen (Grim us, als Isoetes tenuis

Presl).

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl. Langs des Flusses Buna und ander-

warts im Distrikt Skodra (B.). In der naheren Umgebung der Stadt

Ton mir nicht gesehen.

Heleocharis palustris (L.) R. Br. Sehr haufi£.

acicularis (L.) R. Br. An feuchten Stellen bei Renci (B.).

Schoenus nigricans L. Im unteren Teil der Abhange des GroCen und

des Kleinen Bardanjolt, Serpentin, besonders am feuchten WestfuC des

Kleinen BardaDJolt.

Carex vulpina L. Feuehte Niederung zwischen Kuci und Gajtani.

divulsa Good. Lichter Buschwald an der Siidseite des Mali Brdica,

Flysch ; ferner uppige Wiese am linken Kiri-Ufer nordostlich der

Stadt (D.).

hirta L. Sumpfige Stellen nordwestlieh der Stadt; nasse Wiesen (G.).

flacca Schreb. ; Synon. : C. glauca Scop. Lichter Buschwald an der

Siidseite des Mali Brdica, Flysch; zwischen Gajtani und Rogami;

ferner auf steinigem Boden an quelligen Orten am Fufie des Kleinen'

Bardanjolt (D.).

Die Art hat C. flacca Schreb. (1771) zu heifien, da C. glauca

Scop. (1772) junger ist und eine C. glauca Murray (1770) iiberhaupt

nicht esistiert. An der oft zitierten Stelle in Murray, Prodr. stirp.

Gotting., pag. 76, ist die Pflanze nur durch ein Zitat aus Haller
dasselbe, welches Scopoli bei seiner C. glauca an einer Stelle an-

fuhrt — bezeichnet, aber nicht mit einem Namen belegt.

Das von mir auf dem Mali Brdica gesammelte Exemplar hat

ziemlich langgestielte (allerdings aufrechte, nicht nickende) weibliche

Abrchen, gehort daher nicht zu C. flacca var. erythrostachys (Hoppe)

Aschers., bzw. C. glauca var. erythrostachys (Hoppe) Schur 1
), als

wetche Hayek (Alb.-Mont., S. 78 [204]), die Pflanze vom Bardanjolt

bezeichnet. Ubrigens gehort Dor fie rs Material wohl auch nicht aus-

) Sertum. fl. Transsilv. (1853), pag. 80
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nahmslos dieser Varietat an, da manche weibliche Ahrchen recht an-

sehnliche Stiele besitzen.

s

aus, Kalk; W ferner

Wiese am linken Kiri-Ufer nordostlich der Stadt (D.).

Die Exemplare vom Tarabos haben auffallend kraftig gewimperte

Fruchtschnabel.

Wiesen (G.)

Good. Auf nassen Wiesen (G.).

Gramineae.
Bromus sterilis L. Karrenweg gegen Vraka; Gipfelregion und NordfuQ

des Kleineo Tarabos; ferner als f, oligostachys Aschers. et Graebn. im

steinigen Uberschwemmungsgebiet des Kiri (D.).

racemosus L. Wiesen nordwestlich der Stadt.

squarrosus L. var. villosus (Gmel.) Koch. Abhange des Kleinen

Tarabos, Kalk.

intermedins Guss. Karrenweg gegen Vraka ; Nordabhange des Kleinen

Tarabos, nahe bei Siroka, Kalk.

hordeaceus L. var. contractus (Lange) Aschers. et Graebn. Auf dem

Mali Brdica 1
).

erectus Huds. var. australis Griseb.*). Gipfelregion des Kleinen

Tarabos, Kalk; ferner Westhang des GroGen Bardanjolt, Serpentin

(K. J.); felsige Abhange des Kleinen Bardanjolt, Serpentin (D.).

Cber den Formenkreis der Bromus erectus vgl. aufier Hack el

in Osterr. botan. Zeitschr., XIX. (1879), S. 205—210, und Ascherson

und Graebner, Synopsis, II., 1, S. 577—589 (1901), auch noch Beck,

Flora v. Bosn., d. Herzeg. u. d. Sandzaks Novipazar, I. (in Wissen-

schaftl. Mitteilungen aus Bosn. u. d. Herzeg., IX. Bd., 1904), S. 47 [453] ff.

Daselbst finder, sich auch eine ausreichende Beschreibung der var.

australis Griseb.

Es empfiehlt sich nicht, wie Hayek, Alb.-Mont., S. 83 [209],

(B

micr

voranzustellen, nicht nur, weil dieser Name junger ist, sondern auch

weil er sich ausschlieClich auf die Form mit fan kurzhaarigen Blatt-

scheiden bezieht, wahrend, wie schon aus Becks Beschreibung hervor-

geht, die „Blattscheiden kahl oder sehr fein flaumig" sind. Eher

!) Typischer Bromus hordeaceus L. und nicht B. molliformis Lloyd, wie Hayek,

Alb.-Mont., S. 83 [209], aDgibt, ist nach Hackels ReTisionsbestimmuag die Ton Dorfler

nxm

Pflan ze.

2
) Bestimraung ron E. Hack el retidiert.
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konnte man den microtrichus Borb. als „forma" der var. australis unter-

ordnen und der kahlscheidigen (typischen) Form derselben gegen-

uberstellen. %

An den Pflanzen vom Tarabos und vom GroGen Bardanjolt sind

die Blattscheiden kahl, die Blatter sehr schmal, borstlich zusammen-

gefaltet, oft bogig zuriickgekrummt, nicht oder auGerst spailich be-

wimpert, die Spelzen am Rucken mitunter etwas rauh, sonst kahl.

An der sonst auGerst ahnliehen Pflanze vom Kleinen Bardanjolt sind die

unteren Blattscheiden auGerst fein kurzhaarig und die Blatter (vielleicht

zufallig) mehr aufrecht.

AuGer der typischen var. australis Griseb. sammelte ich in

der Gipfelregion des Kleinen Tarabos noch einen zweiten, hievon

deutlich verschiedenen Bromus mit folgenden Merkmalen: Blatter

flach und gerade, etwa V4
— 1 mm breit, am Rande reichlich lang

bewimpert; Blattscheiden auGerst fein kurzhaarig, Spelzen am Riicken

rauh, sonst kahl. Professor Hack el, welchem ich die Pflanze mit

der Bestimmung B. erectus Huds. var. glabriflorus Borb. ubersandte,

schreibt mir hiezu folgendes: „Eine sehr eigentumliche kritische

Form, die sich zunachst wohl an var. australis anschlieGt, aber dureh

die flachen, lang gewimperten Blatter abvveicht und vielleicht eine

eigene Benennung verdient. Mit var. glabriflorus Borbas durfte sie

nicht identisch sein, da dieser wohl nur die mitteleuropaische Form

des erectus (typicus Asch. et Gr.) mit kahlen Ahrchen darstellt."

Brachypodium silvaticum (Huds.) R. et Sch. var. villosum Lej. An
der Nordwestseite des Mali Brdica. Flysch ; ferner an den Abhangen

des GroGen Bardanjolt, Serpentin (K. J.).

pinnatum (L.) PB. var. rupestre (Host) Koch. Karrenweg gegen

Vraka; Nordabhange des Kleinen Tarabos nahe bei Siroka, Kalk ;

lichter Buschwald an der Stidseite des Mali Brdica, Flysch.

distachynm (L.) R. et Sch. Abhiinge des Kleinen Bardanjolt,

Serpentin ; Mali Brdica.

ramosum (L.) R. et Sch. Nach Grim us.

Festuca elatior L. Sumpfige Stellen nordwestlich der Stadt gegen den

See zu.

dalniatica (Hack) Richt. 1
). Gipfelregion des Kleinen Tarabos und

Nordabhange desselben nahe bei Siroka, Kalk.

valesiaca Schl. ad F. dalmaticam vergens, eine der ersteren naher

stehende Mittelform 2
). Abhange des Kleinen Bardanjolt, Serpentin.

Die von Dorfler am gleichen Fundort gesammelte Pflanze

wurde von Hayek, Alb.-Mont, S. 82 [208], irrtumlicherweise al

x
) Eichtigkeit der Bestimmung von E. Hackei bestatigt.

) Von E. Hackei bestimmt.
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F. Paneieiana (Hack.) Nym. veroffentlicht. Die Festuca vom Bardan-

jolt ist kleiner als jene vom Tarabos, die Blatter sind ktirzer und

meistens zuruckgekriimmt, der Blutenstand ist ktirzer und gedninirener,

die Abrchen sind kleiner. Da die Blatter jedoeh nur drei BastbOndel

enthalten, hat sie mit F. Paneieiana keinesfalls etwas zn tan 1

).

Vnlpia myuros (L.) Gmel. Gipfelregion des Kleinen Tarabos und Nord-

abhange desselben nahe bei Siroka, Kalk.

ciliata (Danth.) Lk. Mali Brdica.

Scleropoa rigida (L.) Griseb. An trockenen Standorten haufig; auch

an W Stadt.

fluitans (L.) R. Br. Surapfige Stellen nordwestlich der Stadt

g^gen den See zu.

Briza maxima L. Sehr haufig und auf jeder Bodenunterlage.

— minor L. Nordabhauge des Kleinen Tarabos nahe bei Siroka, Kalk:

lichter Buschwald an der SQdseite des Mali Brdiea, Flysch.

Boa trivialis L.
2
). Sumpfige Stellen nordwestlich der Stadt gegen den

See zu; ferner iippige Wiesen am linken Kiri-Ufer nordostlich der

Stadt (D.).

Die Pflanze von letzterem Standort, die Hayek, Alb.-Mont., S. 82

[208], als f. latifolia Schur bezeiehnet hat, wird von E. Haekel,

ebenfalls fur typische P. trivialis erklart.

bullosa L. Abhange des Tarabos; Mauern in der Stadt; ferner

Exerzierplatz am Nordostausgang der Stadt (K. J.); dann im Uber-

schwemmunosgebiet des Kiri (D.). An den meisten Fundorten neben

der fertilen auch die vivipare Form oder letztere allein.

pitmila Host. F^lsige Abhange des Kleinen Bardanjolt, Serpentin (D.).

- badensis Haenke var. glaucescens Beck 8
). Felsige Abhange des

Kleinen Bardanjolt, Serpentin.
'

VonDorflers am gleichen Fundort gesammelter P. pumla

weit verschieden. Blatter sehr stark blaugrun, schmaler as bei

typischer P. badensis und mit schmalerem Knorpelrand bteht nach

Ascherson zwischen P. badensis und P. alpina. Vgl. Beck, Fl.

**

(1890)

Poa annua L. Am K^rrenweg gegen Vraka: ferner im Obenehw.mm.ngf

gebiet des Kiri (D.).

Dactylis hispanica Eoth. Sehr haufig.

, DWB 1st die von Dorfler un^f^^™^^'^
Hochebene Vermes gesammelte Pflanze nach Hackels *™on^m

hoch die Bast .

F. PancuHana, u. zw. eine forma elatior. Die Stengel und 25-30 cm hoeh,

biindel zarter als an typischer Paneieiana.
ft

2
) Von E. Hack el bestimint.

mm
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Cynosurus cristatus L. Sehr verbreitetes Wiesengras.

echinatus L. An trockenen Standorten sehr haufig.

Eragrostis minor Host. Feuchter Graben an der Drinasa ostlich von

Bakcelik.

megastachya (Koel.) Lk. ; Synon. : E. major Host. Exerzierplatz

am Nordostausgange der Stadt (K. J.) ; ferner beim italienischen Kon-

sulat in Skodra, auf Kulturland (B.).

pilosa (L.) PB Exerzierplatz am Nordostausgange der Stadt (K. J.)

;

ferner beim italienischen Konsulat in Skodra, auf Kulturland (B.)-

Molinia arundinacea Schrk. Im Tale der Gruka Miiselirai am NordfuG

des Grofien Bardanjolt ; Westfufi des Kleinen Bardanjolt (K. J.)

;

- Kleiner Tarabos (K. J.).

Arnndo Plinii Turra. Kleiner Tarabos (K. J.).

Phragmites communis Trin. Am Seeufer stellenweise haufig, dann wieder

auf langere Strecken ganz fehlend.

Melica transsilvanica Schur 1
). Sehr haufig an trockenen Standorten,

auch im Serpentingebiet.

ciliata L. Kleiner Tarabos (K. J.). Untere Rispenaste mit nur

3—4 Ahrchen. v

Sesleria. argentea Savi. Felsen an der ganzen Siidseite und Sudwest-

seite des Urofien Tarabos, Kalk, ca. 600 m u. d. M.
varia (Jacq.) Wettst. In der Gegend des Pistala- Baches (K. J.).

varia (Jacq.) Wettst., der var. angustifolia Hack, sich nahernd,
nicht letztere typisch ausgebildet 2

). Felsige Abhange des Kleinen

Bardanjolt (D.).

Agropyron Morale (Host) Dum. An Hecken in und bei &kodra und

am Karrenweg gegen Vraka ; ferner am Weg gegen Tepe (K. J.).

intermedium (Host) PB. var. microstachyum (Godr.) Janchen
s
).

Am Karrenweg vora Nordwestausgang der Stadt gegen Vraka;

Serpentinfelsen an der Ostseite des unteren Nerfusa-Tales ; ferner an

den Abbangen des Kleinen BardaDJolt, Serpentin (K. J.).

Synonymie : Trtticum latronum Godr on, Not. fl. Montp. (1854),

pag. 19. — Agropyrum glaucutn var. microstachyum Godr on in

Grenier et Godron, Flore de France, III (1856), pag. 608.

Triticum glaucum var . latronum Ascher son etGraebner, Synopsis
~~"^™-

*) Belegexemplare von zwei verschiedenen Standorten von E. Hack el bestimmt,
welcher gegentiber der in Ungarn und Niederdsterreich wachsenden M. trans-

silvanica keinen erheblichen Unterschied finden kann. Nach F. Vierhapper hin-

gegen ware die suddalmatinisch-nordalbaDische Pflanze von der niederosterreichischen

als

2
) Nach E. Hack els Revisionsbest

bezeichnet.

3
) Von E. Hack el revidiert

angusti-
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d. mitteleurop. Flora, Bd. II 1, S. 656 (1901). — Agropyrum Fouzolzi

Godr. var. latronum Rouy, PI. d. Fr., XIV (1913), pag. 320.

Wuchs dichtrasig, Pflanze stark graugriin, Blatter schmal, ober-

seits behaart, am Rande rauh, stark eingerollt. Ah re 5—18 cm lang,

gleichmaCig mit Ahrchen besetzt. Diese der Spindel stark angedriickt.

8—12 ram lang/ etwa lV^mal so lang als das nebenstehende Glied

der Ahrenachse, 2—4blutig, kahl, Hullspelzen 4—6 mm lang, Deck-

spelzen 5—8 mm lang, unbegrannt.

Die hier beschriebene Pflanze entspricht wohl sicher dem Be-

griffe des Triticum glaucum var. latronum von Ascherson und

Graebner, welches diese Autoren als in ihrem Gebiete „zerstreut
tt

angeben. Weniger sicher ist dagegen, ob meine Pflanze auch mit

dem echten siidfranzosischen latronum tibereinstimmt, da Rouy dieses

als Varietat zu Agropyrum Pouzolzi zieht und ihm noch etwas

kleinere Spelzen zuschreibt, aufierdem „tiges non fasciculees" angibt-

Bei Agropyrum Pouzolzi Godr., welches ich im Herbar des Natur-

historischen Hofmuseums in Wien vergleichen konnte, sind aber

die Ahrchen noch wesentlich kleiner als bei meiner Pflanze, und

iiberragen kaum das nebenstehende Achsensttick, sind aufierdem nur

2—3bliitig, wahrend sie an meiner Pflanze sehr oft vierbliitig sind-

Exemplare mit ahnlich kleinen Ahrchen, wie sie die Pflanze

von Skodra aufweist, habe ich sonst an kahlspelzigen Formen von

Agropyrum intermedium nicht gesehen, dagegen ofter an behaart-

spelzigen Formen, dem A. intermedium var. villosum (Sadl.)

A. trichophorum (Lk.) Richter = A. Savignonii De Not., welchem

von Ascherson und Uraebner schon normalerweise verhaltnis-

mafiig kleine Ahrchen zugescbrieben werden.

Professor Hack el, dem ich mein Material dieser Pflanze samt

den vorstehenden Ausfuhrungen zusandte, schreibt mir dazu folgen-

des: „Die vorliegende Pflanze verdient jedenfalls die Bezeichnung

Agr. intermedium var. microstachyum. Ob sie mit .4. glaucum var,

microstachyum Godr. Gren. (Trit. latronum Godr.) identisch ist, lafit

sich ohne Originalexemplare Godrons nicht sicher beurteilen, ist

aber wahrscheinlich. Die Einreihung der letzteren bei A. Poueolzi

durch Rouy scheint mir nicht glflcklich zu sein."

Haynaldia villosa (L.) Schur. An trockenen Standorten sehr haufig.

Aegilops ovata L. An trockenen Standorten sehr verbreitet.

Ebenfalls sehr verbreitet und oft zusammen mit
Willd

der vorigen.

triuncialis L. Nach Grimus.

Hordeum bulbosum L. Kleiner Tara

Skodra aus, Kalk.
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Hordeam leporinum Lk. Ruderalplatze in der Stadt; Mali Brdica; ferner

Kleiner Tarabos (K. J.).

Lolhim perenne L. Sumpfige Stellen nordwestlich der Stadt gegen den

See zu; Mali Brdica.

rigidum Gaud.; Synon.: L. striatum Presl 1

). Gipfelregion des

Eleinen Tarabos; MaJi Brdica. #
Die von Ascherson und Graebner, Synopsis der mitteleurop.

Flora, II 1, S. 755 und 756 (1902), angegebenen Unterschiede

zwischen L. rigidum Gaud, und L. strictum Presl finde ich an dem
im Herbar des botanischen Institutes der Universitat Wien vorliegen-

den Material nicht bestatigt. Weder nach der Rauhigkeit des Stengels

und der Ahrenachse. noch nach der GroCe der Ahrcben, NervatHr

der Ufillspelze, Beschaffenheit der Deckspelze etc. ist es mir moglich

zwei verschiedene Typen auseinander zu halten.

Professor Hack el, dem icb mein Material dieser Pflanze sarat

den vorstehenden Bemerkungen zusandte, schreibt mir dazu besta-

tigend folgendes: „Die Trennung und Unterscheidung von Lolium

rigidum und L. strictum bei Ascherson und Graebner, Synopsis,

ist rein illusorisch."

Lolium temulentum L.var. leptochaeton A. Br.WeizenfeldwestlichvonGajtani.

Monerma cyltndricum (Willd.) Coss. et Dur. Bei Dorf Brdica, im nord-

lichen Teile des Mali Brdica, Flysch; im Flyschgebiet sudlich des

Tarabos mehrfach.

Grim us.

(L P. nardoides Trin. Nach

Beckmannia erucaeformis Host. An einem Wassergraben nordnord-

Was
(K

)

Avena barbata Brot. Karrenweg gegen Vraka; Abhange des Kleinen

Tarabos gegen Siroka und gegen den Hafen, Kalk; Nordseite des Mali

Brdica, Flysch.

Trisetum myrianthiim (Bert ) Pari. Karrenweg gegen Vraka.
Koderia phleoides (Till.) Pers. Mali Brdica; ferner Exerzierplatz am
Nordostausgange der Stadt (K. J.).

splendent Presl var. subcaudata (Aschers. et Graebn.) Domin x
). Nord-

abhange des Kleinen Tarabos nahe bei Siroka, Kalk; Abhange des

Kleinen Bardanjolt, Serpentiu.

gracilis Pers. var. glabra Domin*). Nordabhange des Kleinen Tara-

bos nahe bei Siroka, Kalk*

*) Richtigkeit der Bestiminung yon E. Hack el bestatigt.
2
) Von E. Hack el bestimmt.
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Deschampsia media (Gouan) R. et Sch. 1
). An feuchten Stellen am FuCe

V

des Kleinen Bardanjolt zwischen Skodra und Renei, Serpentin (B.).

Eine auffallig niedere, nur bis 12 cm hohe Pflanze mit schmaler,

zusammengezogener Rispe, von Baldacci als „ forma pigmea, subtri-

flora" ctiarakterisiert. — Professor Hack el, welchem ich Exemplare

Baldacci s zur Revision sandte, schreibt rair daruber folgendes: „Die

Ovarien sind von einer Ttlletia (deciptens?) befallen, was zur Folge

hat, dafi die ganze Pflanze niedrig und die Rispe geschlossen bleibt.

Genau dasselbe ist bei Ayrostis canina, vulgaris und alba schon

lange bekannt . ,

u

Aha capillaris Host. Abhange des Kleinen Tarabos, Kalk.

Gaudinia fragdts (L.) PB. Exerzierplatz am Nordostausgange der Stadt

(K. J.); tippige Wiesen am linken Kiri-Ufer nordostlich der Stadt (D.).

Holcus lanatus L. Sehr verbreitetes Wiesengras; auch im lichten Busch-

wald an der Sudseite des Mali Brdica.

With

Rogami.

W
und Gajtani.

Niederung zwischen Kuci

alba L. var. major Gaud. Sudfufi des Mali Brdiea (K. J.)- Stengel

etwa 1 m hoch; Rispe bis fiber 20 cm lang, ziemlich locker, sehr

reichbliitig.

byzantina Boiss.
1
). Kleiner Tarabos, untere Halfte des Aufstieges

n Skodra aus, Kalk.

canina L. Lichter Buschwald an der Sudseite des Mali Brdica.

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Theilung; Sjnon.: G. lendi-

gerum (L.) Gaud. Bei Dorf Zuos; Flyschberge siidlich des Tarabos:

ferner auf dera Exerzierplatz am Nordostausgang der Stadt (K. J.).

Tolypogon tnonspeliensi* (L.) Desf. Feuchte Niederung zwischen Kuci

und Gajtani; Niederung der Buna siidlich von Zuos.

Phteum pratmse L. var. Bertolomi (DC.) Aschers. et Graebn. Feuchte

Niederung zwischen Kuci und Gajtani; Nordabhange des Kleinen Tara-

bos nahe bei Siroka, Kalk; trockene Hugel bei Dorf Brd.ca, Flysch.

echihatum Host. Nach Grim us.

Alopecurus utnadatns (Savi) Pers. In den feuchten Niederungen haufig:

nordvvestlich der Stadt, am Pistala-Bach, be, Dorf Brd.ca; ierner be.m

Exerzierplatz am Nordostausgange der Stadt (K. J.); dann im stei-

hwemmungsgebiet des Kiri (D.).

Heleochloa expluata (Lk.) Hackel. Exerzierplatz am Nordostausgang

der Stadt (K. J.).

Ob

») Eichtigkeit der Bestimmung von E. Hackel bestatigt.
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«

Heleochloa schoenoides (L.) Host. Bei der Tiirkenkaserne (K. J.); am linken
Ufer der Drinasa ostlich von Bakfielik (K. J.).

Oryzopsis miliarea (L.). Aschers. et Schweinf.; Synon.: Piptatherum
florum (Cavan.)

unteren Nerfusa-Tales.

(L.) Lk. Serpentinfelsen an der Ostseite des

Aristella bromoides (L.) Bertol.; Synon.: Stipa bromoides (L.) Dorfl.

Kleiner Tarabos, untere Halfte des Aufstiei?es von §
Oafa

Bardanjolt, Serpentin; im Tale Gajtani—Rogami, Serpentin.
Stipa pulcherrima 0. Koch. Auf Felstriften des Seipentingebietes: auf

einem nordwestlichen Vorberg des GroCen Bardanjolt, an Abhangen
westlich oberhalb Nerfusa; farner an den Abhangen des Kleinen

)

wald an der Sudseite des Mali Brdica.

Wies

Die von Wi
sammelten Pflanzen werden von Hayek, Alb.-Mont, S. 79 [205], als

f. vulgatum Aschers. et Graebn. bezeichnet.
Phalaris bulbosa L. An Hecken sudlich des Kleinen Bardanjolt (K. J.).

Wiist

vereinzelt (K. J.).

Echinochloa crus-galli (L.) R. et Sch. var. submutica (Neilr.)

S

Bazar.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Beim Bazar; ferner Exerzierplatz am
Nordostausgange der Stadt (K. J.). Nach Junkmann an wusten
Platzen haufig.

Sttaria glauca (L.) R. et Sch. Sehr gemein.
vir,dis (L.) R. et Sch. Im Schotter des Kiri-Flusses ostlich der Stadt,

zusamrnen mit der vorigen.

Tragus racemosus (L ) All. Im Schotter des Kiri-Flusses ostlich der Stadt.

vereinzelt.
)

Hostu Griseb.; Synon. : E. strirtus (Host) Bluff et Fing., non Baldw.
Nacbst dem Sattel C.ta Rencit zwischen dem GroGen uud dem Kleinen
Bardanjolt; ferner Ebene westl.ch des GroGen Bardanjolt (K. J.).

'

Imperata <yhndr,ca (L.) PB. Grasplatze am linken Kiri-Ufer oberhalb
tdt

* K -
J0- Stark deformiert durch den Brandpilz Ustilago

furthiana Thfim.

(L.) Pers. Im Schotter des Kiri-Flusses ostlich der

der

W
der Stadt (K. J.).

Hecken westlich
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Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Abhange des Kleinen Tarabos, Kalk; im

Serpentingebiet sehr verbreitet: Kleiner und Grofier Bardanjolt, Tal

Gajtani—Rogami, Ostseite des unteren Nerfusa-Tales.

Andropogpn ischaemum L.. An trockenen Standorten haufig.

Cyrnbopogon hirtus (L.) Janchen; Synon.: C. pnbescens (Vis.) Fritsch,

Andropogon hirtus L. und A. pubescens Vis. Nach Griraus. Vgl. NW\-
Alb., S. 396.

Orchidaceae.

Orchis laziflora Lam. Massenhaft auf den feuchten Wiesen nordwestlich

der Stadt gegen den See zu; in der Niederung des Pistala- Baches;

ferner auf nassen Wiesen am Kiri (D.).

coriophora L. van fragrans (Poll.) Boiss. Feuchte Wiesen nord-

westlich der Stadt (K. J.).

rubra Jaeq. Auf trockenen Wiesen am Kiri (D.).

Serapias vomeracea (Burrn.) Briq.; Synon.: S. longipetola (Ten.) Pollini.

Feuchte Wiesen nordwestlich dsr Stadt gegen den See zu; zwischen

Gajtani und Rogami; ferner feuchte Wiesen am FuCe des Bardanjolt (D.).

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Wald an der Sudseite des Mali Brdica,

. Flysch.

Spiranthes spiralis (L.) C. Koch. Weideland langs des Kiri-Flusses, nach

Norden zu haufiger werdend (K« J.); vereinzelt am Nordufer des

Pistala-Baches (K. J.).

Sparganiaceae.

Sparganium erectum L. ; Synon. : S. polyedrum Aschers. et Graebn. An

Wassergraben nordwestlich der Stadt gegen den See zu und in der

Niederung des Pistalabaches.

Araceae.

pn nnd We

an trockenen Abhangen sehr verbreitet und haudg

Naehtrag

Wabrend

)

Wien ein. Dieselbe bot neben Wiederholunyen der

auch von mir gemachtnn Funde mauches iuteressante JSeue, u. zw.

nicht nur audere Standorte, soud.rn eiue betrachtlicbe Anzahl von

Arten, die mir entgangen waren. Ate die interessantesten Funde

seien bervorgehob»n Peucedanum Neumayeri (Vis.) Rcbb. nl., b.sner

aus Dalmatian, Herzegowma und Montenegro bekannt, docfa uberall

«^» „.h .W.i/« Petteri fKerner et Murbeck) Beck, bisher meines
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Wissens o
wahnenswert scheinenden Funde Junkmanns habe ieh von den letzten

Familien der Syrapetalen angefangen bereits in die Liste der von
mir gemacbten Funde einfiigen konnen, fur die ira System friiher

stehenden Familien trage ich dieselben hier nach. Fundorte, die von

den meinigen nicht stark verschieden sind wurden tibergangen. Einige

Erganzungen und Richtigstellungen zu meinen eigenen Funden wurden
mit eingefiigt. Die Zahl der von Skodra bekannten Arten ist nuuraehr

auf etwas fiber 800 gestiegen.

Equisetum hiemale L. Feuchte Niederung am rechten Ufer der Drinasa

(K. J ).

Parietaria vulgaris Hill. Kleiner Bardanjolt (K. J.).

Polygonum pulchellum Lois. 1
). Felder um Miiselimi (K. J.). — Diese in

Nordwest-Albanien ziemlich haufige Ptlauze i.st von mir fruher

(NW.-Alb., S. 389) irrtfimlichervveise als P. KttaibeUanum Sadl.

veroffentlicbt worden.

Synonymie : Polygonum pulchellum Lo i s e 1 e u r, Nou velle notice

(1827), pag. ly ; Flora gallica, ed. 2. (1828), I, pag. 284, tab 26

;

Boissier, Flora orientalis, IV (1879), .pag. 1035, partim (quoad
plantam Atticam) ; non Halacsy, Cousp. fl. Graec, III (1904), pag. 75.

— P. arenarium Grenier et Godron, Flore de France, 111(1855),
pag. 53; Halacsy, 1. c. ; non Waldstein et Kitaibel, Plant,

rar. Hung., I (1802), pag. 69, tab. 67.

P. pulchellum unterscheidet sieh von P. arenarium dureh die

(mikroskopisch) grubig skulpturierten, daher nicht auch in den Fugen
laekiert-glanzenden Samen und meist auch durch langere Scheinahren
mit starreren Spindeln. Zu P. pulchellum Lois, gehort auch die Pflanze

von Grdelica in Serbien (leg. Ilic), welche von Wibiral in Fritsch,
Neue Beitage z. Fl. d. Buikanhalbinsel, II (Mitteil. d. Naturw. Ver.

f. Steierm., Bd. 46, 1909), S. 303, als P. arenarium veroffentlicht wurde.

Von beiden genaunten Arten ver-sehieden ist jene Pflanze, die

von Halacsy, a. a. 0., als P. pulchellum bezeiehnet (auch von

Boissier mit diesem vermengtj und — abgesehen davon, daG beim
echten P. pulchellum Lois. (P. ^arenarium" Hal.) die Samen eben-
falls skulpturiert und die Bltitenstiele keineswegs langet sind - gut

charakterisiert wurde. Diese Ptianze hat P. vemotifiorum (Hcldr.)
Hand.-Mzt., comb, nova, zu hnGen und verhalc sich zu P. pulchellum
Lois, wie P. Venantianum Clem, zu P. Hrenarium W. K. Vgl.

Handel -Mazzetti, Ptendophyta und Anthophyta aus Mesopotamien
J_^attj I (Anual. d. Naturhist. Hofmuseums Wien, Bd.

~"*"

l
)
Von Heinrich Handel - Mazzetti bestimmt, dem ich auch die beigefugten
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1912), S. 18 [136]. P. remotiflorum wurde im Originalexemplar von

Heldreich gemischt mit P. avicidare ausgegeben. Auch in Albanien

kommt P. remotiflorum vor : ad eoenob'um H. Apostolos sub pago

Luros distr. Prevesa, leg. Baldacci (Iter Albanicum III., nr. 85,

als P. aviculare).

Polygonum mite Sehrk. Wassergraben in und bei der Stadt (K. J.).

Das auf Grund brieflicher Mitteilung angegebene P. hydropiper L.

ist vielleicht rait dieser Art verwechselt gewesen.

colvolvulus L. Grabpn, Pelder nordlicb und ostlich der Stadt (K. J.).

Platanus orientalis L. Mehrfach in der Stadt und anch anderwarts

bei menschlichen Ansiedlungen ; besonders alte Baume am rechteti

Ufer der Drinasa gegeniiber von Bakcelik.

Wiiste Platze in und urn §

retrofl

Tunica saxifraga (L.) Scop. Exerzierplatz am Nordostausgange der

Stadt (K. J.).

Dianthus medunensis Beck et Szysz. NordfuC des Kleinen Tarabo-

(K. J.) ; Kleiner Bardanjolt (K. J.).

Silene trinervia Seb. et Maur. Berge zwischen Bazar und Tepe (K. J ).

paradoxa L. Ebenda (K. J.).

Consolida panieulata (Host) Schur. Nordhang des Kleinen TaraboS

(K. J.). Gehort nicht zur var. adenoclada, sondern besitzt anliegend

flaumige Bliitenstiele.

Ajacis (L.) Schur. Wiesen bei Dorf Bardanjolt (K. J.).

Thalictrwn datum Jacq. Bei der Brucke Ura Mesit (K. J.).

flanim L. Linkes Ufer der Buna unterhalb des Hafens (K. J.).

lucidum L. Ebenda (K. J ).

Ranunculus paucistamineus Tausch f." terrestris Beck. Linkes Ufer

der Buna unterhalb des Hafens (K. J.).

Ceratophijllum demersum L. Sudufer des Sees zwischen Dorf Siroka und

dem Hafen (K. J.).

(K

Erysimum graecum Boiss. et Heldr. Reehtes Ufer des Kiri-FIusses

Abutilon Avicennae Gaertn. Sudufer des Sees zwischen Dorf Siroka und

dem Hafen. (K. J.).

Weg gegen Dristi. Gehort

nicht zur f. protensa Beck.

Althaea rosea L. An StraSengraben bei Skodra ( K. J.).

Sedum cepaea L. Hecken am westlichen Rande der Stadt (K. J.).

Potentilla recta L. var. balcanica Th. Wolf. Ostlich des Kleinen Bardan-

jolt (K. J.).

Osterr. botan. Zeitschrift, 1920, Heft 11-12.
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Vicia Cosentini Guss. (?). Ostfufi des Kleinen Tarabos (K. J.).

Trifolium resupinatum L. Exerzierplatz am Nordostausgange der Stadt

(K. J ).

pratense L. An der StraGe gegen Boksi (K. J.).

Genista tinctoria L. WestfuG des Kleinen Bardanjolt (K. J.).

Epilobium Lamyi F. Schultz. Am Kiri-FluG ostlicb und siidostlich der

Stadt (K. J.).

Pimpinella saxifraga L. Wiese am Siidrand der Stadt (K. J.).

Seseli Tommasinii Rchb. Kleiner Bardanjolt, Serpentin (K. J.)-

Oenanthe pimpinelloides L. Feldraine westlich der Stadt (K. J-)* Die

von mir als Oe. incrassans angegebene Pflanze, die noch keine

reifen Friicbte hat, konnte trotz der armstrahligen Dolde und etwas

verdickten Doldenstrahlen doch moglicherweise hierher gehoren.

Feucedanum Neumayeri (Vis.) Rchb. fil. GroCer Bardanjolt, Serpentin

(K. J.).

Onosma Jdvorkae Simk. Nach liebenswtirdiger Mitteilung von S. Javor ka

(Budapest), dem ich mein Owoswa-Material erst verspatet zur Durch-

sicht senden konnte, gehoren die Pflanzen aus der Umgebung von

Skodra durchwegs zu der genannten in den Adria-Landern verbreiteten

Art und nicht, wie auf S, 186 irrig angegeben wurde, zu 0. viride

(Borb.) Jav., welches eine siebenburgisch-ostbalkanische Art ist.

Echium plantagineum L. SudfuC des Mali Brdiea (K. J.). Das von mir

auf Grund von Notizen als ziemlieh verbreitet angegebene E. pustulatum

durfte . teilweise oder ganzlich hierher zu Ziehen sein.

Linaria dalmatka (L.) Mill, mit pelorischer Bliite. Am linken Kiri-

Ufer unweit vcn Muselimi (K. J.).

Cymbalaria muralis G. M. Sch. An Mauern der Stadt ziemlieh haufig.

Veronica orbiculata Kerner var. emarginata Maly. GroCer Bardanjolt (K. J.)-

Satureja calamintha (L.) Scheele. Hecken am Kiri-FluC etwas unter-

halb der Briicke Ura Mesit (K. J.).

Plantago Bellardi All. Heide von Boksi (K. J.).

Register der Gattuneren.

Abutilon 168, 257. Ajuga 202. AnagallU 185.
Acanthus 201. Alchemilla 175. Anchusa 186.

4c
f!„

172 - Alectorolophus 201. Andropoqon 255.
Achillea 238. Alisma 241. Anethum 183.
AtgUops 251. Allium 242. Anthemis 238.
Aethtonema 146. Alnus 135. Anthoxanthum 254
Agrimoma 175. Alopecurus 253. Anthyllis 179.
Agropyron 250. Alsine 140. Arbutus 184.
Agrostemma 141. Althaea 169, 257. Arceuthobium 137.
Agroshs 253. Ahjssum 146. Arctium 239.
JManthus 172. Amarantus 139, 257. Arenaria 140.
Axra 2o3. Anacamptis 255. Aristella 254.
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Aristolochia 141.

Artemisia 238.

Arum 255.

Arundo 250.

Asparagus 244.

Asperula 233.

Asphodeline 242.

Asphodelus 242.

Aspidium 135.

Asplenium 134.

lister 236.

Astragalus 175.

Asyneuma 236.

Atriplex 139.

-4vma 252.

Ballota 203.

Bechmannia 252.

Bellardia 201.

Betas 236.

Berteroa 145.

Berula 183.

Beta 139.

Betonica 203.

Bidens 238.

Blackstonia 231.

Bolboschoenus 245.

Brachypodium 248.

J5W*a 249.

Bromus 247.

Brunella 202.

Bunias 145.

Bupleurum 182.

Butomus 241.

Calamintha 206.

Callitriche 182.

Calystegia 185.

Campanula 236.

Capsella 146.

Cardamine 145.

Carduus 239.

Carra 246.

Carlina 239.

Carpinus 135.

Carthamus 240.

Castalia 144.

CasJanea 135.

Cetos 137.

Centaurea 240.

Centaurturn 230.

Centunculus 185.

Cephalaria 235.

Cerastium 140.

Ceratophyllum 144, 257.

Cerinthe 186.

Ceterach 135.

Chaerophyllum 184.

Chamaenerion 182.

Chamaepeuce 239.

CftamaepKum 145.

Cheilanthes 134.

Chelidonium 145.

Chenopodium 139.

CWora 231.

Chlorocyperus 245.

Chondrilla 241.

Chrozophora 138.

Chrysanthemum 238.

Chrysopogon 255.

Cichorium 240.

Cionura 232.

Cirsium 239.

Cisfozs 167.

Clematis 143.

Colchicum 242.

Colutea 175.

Conium 184.

Consolida 142, 257.

Convolvulus 185.

Cornus 182.

Coronilla 181.

Coronopus 146.

Corylus 135.

Cotiuus 172,

Cotyledon 174.

Crataegus 175.

Crepis 241.

Crozophora 138, 257..

OucianeKa 233.

Crupina 240.

Cuscuta 185.

Cyclamen 184.

Cymbalaria 258.

Cymbopogon 255.

Cynanchum 232.

Cynodon 252.

Cynoglossum 186.

Cynosurus 250.

Cyperus 245.

Cytisus 180.

Dactylis 249.

Datura 187.

Daucus 183.

Delphinium 142, 257.

Deschampsia 253.

Dtantfms 140, 257.

Dictamnus 171.

Digitalis 201.

Digitaria 254.

Dipsaeus 234.

Dorycnium 179.

Dryopteris 135.

Echinochloa 254.

£c/mioj>s 239.

jEcftwm 186, 258.

Eleocharis 246.

Ephedra 135.

Epilobium 181, 258.

Equisetum 134, 256.

Eraqrostis 250.

Erianthus 254.

£rtea 184.

Erigeron 237.

Eryngium 182.

Erysimum 145, 257.

Erythraea 230.

JSJupaforitttn 236.

Euphorbia 138.

Euphrasia 201.

£t?a# 237.

Evonymus 172.

Festuca 248.

.Ficws 137.

J^iZagfo 237.

Filipendula 174.

Fimbristylis 246.

Foeniculum 183.

Forsythia 232.

Fragaria 174.

Fraxinus 232.

Fritillaria 244.

Fumana 167.

Fumaria 145.

Galega 175.

Galium 233.

Gastridium 253.

Gaudinia 253.

Genista 180, 258.

Geranium 171.

^cwm 175.

Gladiolus 245.

Glyzeria 249.

Gratiola 200.

Gypsophila 141.

Halacsya 186.

Haynaldia 251.

Hedera 182.

Heleocharis 246.

Seleochloa 253.

Helianthemum 167.

Heliotropium 186.

Selleborus 142.

Helminthia 240,

Herniaria 139.

Steractum 241.

Hippuris 182.

Holcus 253.

Holoschoenus 245.

Hordeum 251.

Stimulus 137.

JBymenocarpos 179.

Hyoscyamus 187.

Hypericum 168.

JSypochoeris 240.

Ifcem 146.

Imperata 254.

ImcZa 237.

Irw 245.

Isnardia 181.

Isolepis 246.

Juglans 136.

Juncus 244.

Juniperus 135.

jKjcfcria 200.

Iinaiitta 235.

Koeleria 252.

$ Kohlrauschia 140.

Lactuca 241.

Lappa 239.

Lappula 186.

17*
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Lapsana 240.

Lasiagrostis 254.

Lathyrus 176.

Lavatera 169, 257.

Lens 176.

Leontodon 240.

Leonurus 202.

Leucoium 245.

Ligustrum 233.

Limnanthemum 232.

Linaria 199, 258.

Linosyris 236.
Linntn 169.

Lithospermum 186.

Lolium 252.

Lonicera 234-

Loranthus 137.

Zoftes 179.

Ludwigia 181.

Lunaria 145.

Lychnis 141.

Lycopsis 186.

Lycopus 206.

Lysimachia 184.

Lythrum 181.

Malachium 140.

Malva 168.

Marrubiuyn 202.

Marsdenia 232.
Matricaria 238.
Medicago 178.

Melampyrum 201.
Melandrium 141.

Melica 250.

Melilotus 178,

Melissa 205.
Menta 206.

Mercurialis 138.
Micromeria 206.
Minuartia 140.

Moenchia 140.
ilfoiJtma 250.
Moltkea 186.

Monerma 252.
Morus 137.

Muscari 244.

Myosotis 186.

Myriophyllum 182.
JVajas 241.

Nasturtium 145.
Nepeta 202.

Nephrodium 135.
Nigella 142.

Notholaena 134.
Nuphar 144.

Nymphaea 144.

Nymphoides 232.
Odontites 201.
Oenanthe 183, 258.
Otea 233.

Onobrychis 181
Ononis 177.

Onopordon 240.

Onosma 186, 258.

Orchis 255.

Origanum 206.

Orlaya 183.

Ornithopus 181

Orobus 177.

Oryzopsis 254.

Osyris 137.

Paliurus 172.

Pallenis 237.

Panicnm 254.

Papaver 144,

Parentucellia

c

257.

201.

Parietaria 137, 256.

Passerina 181.

Pastinaca 183.

Peltaria 146.

Periploca 232.

Peucedanum 183, 258
Phalaris 254.

Phellandrium 183.
Phillyrea 233.

Phleum 253.

Phlomis 202.

Fhragmites 250.

Physalis 187.

Phytolacca 139.

Picris 24f>.

Pimpinella 183, 258.
Ptrws 175.

Pis tacta 172.

Plantago 207, 258.
Platanus 2hl.

Plumbago 184.

Poa 249.

Podanthum 236.

Polycarpon 139.

Polycnemum 139.
Polygala 172.

Polygonum 138, 266.
Polypogon 253.

Populus 136.

Portenschlagia 183.
Portulaca 139.

Potamogeton 241.

Potentilla 174, 257.
Primula 184.

Prunella 202.

Prunus 175.

Psilurus 252.
Psoralea 175.

Ptendt'wm 134.

Pulicatia 237.

Punica 181.

Putoria 233.

Pycreus 245.

-erews 136.

adiola 171.

Ranunculus 144, 257.
Raphanus 146.

Reichaniia 24l.
Rhamnus 172.

Rhinanthus 201.

Roripa 145.

.Kosa 175.

iJw&ta 234.

Rubus 174.

Rumex 138.

Ruscus 244.

Ifata 171.

Satac 136.

/Sa^ia 203.

Sambucus 234.

Samolus 185.

Sanguisorba 175.

Saponaria 141.

Satureia 205, 258.

Saxifraga 174.

Scabiosa 235.

Schoenoplectus 246.

Schoenus 246.

5ci7te 244.

Scirpus 245.

Scleranthns 139.

Scleropoa 249.

Scolymus 240.

Scorpiurus 181.

Scorzonera 240.

Scrophularia 200..

Scutellaria 202.

Securiyera 179.

Sedwn 173, 257.

iSWiecio 238.

Serapias 255.

Sesrft 183, 258.

Sesleria 250.

Setaria 254.

Sherardia 233.

Sideritis 202.

Siten* 141, 257.

Silybum 239.

Sinapis 146.

Sisymbrium 145.

Sium 183.

Smilax 244.

Smyrnium 184.

Solanum 187.

So?ichus 241.

Sorbus 175.

Sorgum 254.

Sparganium 255.

Spartium 180.

Specularia 236.

Spergularia 139.

Spiranthes 256.

Stachys 203.

Stellaria 140.

££i>a 254.

Succisella 235.

Tamarix 168.

Tamns 245.

Taraxacum 241.

Teucrwm 202.

Thalictrum 143, 257.

Thesium 137.

Thlaspi 146.
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Thrincia 240.

Thymelaea 181.

Thymus 206.

Tilia 169.

Tordylium 183.

TortJis 184.

Tragopogon 240.

Tragus 254.

Trapa 182.

Tribulus 111

Trifolium 178, 258
Trigonella 177.

Trtwta 183.

Trisetum 252.

Triticum 250.

Trixago 201.

Tuberaria 167.

Tunica 140, 257.

Tussilago 238.

Efttnws 137.

Umbilicus. 174.

Urospermum 240.

ETrfica 137.

Utricularia 201.

Faccana 141.

Vaillantia 234.

Valerianella 234.

Verbascum 199.

Verbena 202.

Veronica 200, 258.

Notiz.

Viburnum 234.

Ftct'a 175, 258.

Vincetoxicum 232,

7ioZa 168.

Ftscarta 141.

Ftter 202.

Ff#W 173.

Vulpia 249.

Xanthium 238.

Xeranthemum 239
Zacintha 240.

Zannichellia 241.

Ziziphus 172.

Zwackhia 186.

Hosa
Wildt, nora subyar.

Von Briinn etwa 9 km nach Ostsudost entfernt liegt das Dorf

Mitte

Schlappanitz. Die dortigen Hiigel erreichen etwa 280 m Meereshohe und

bestehen aus Konglomeraten des Kulm. Die Flora derselben enthalt

reichlich pontische Elemente, so: Verbascum phoeniceum, Ranunculus

illyricus, Scorzonera austriaca etc. und groCe Mengen von Rosen. In-

dessen finden sich speziell Formen der ifosa rubiginosa L. nur ganz ver-

einzelt bei Schlappanitz. DieseJben zeichnen sich darch kleine Blatter

und BItitenstiele ganzlich ohne oder mit nur sehr sparlichen Stieldriisen

aus. Die dortigen Rosen der rubiginosa-Grupipe gehoren also der Abart

var. jenensis M. Schulze (Ascb. & Gr., Syn. VI., 1, S. 100) an.

Juli dieses Jabres fand ich aber dort ein Strauchlein, das sich in seinen

Eigenschaften sehr der in der Synopsis als Unterabart der R. rubiginosa

var. jenensis angeftihrten rubiginella H. Br. nahert, aber doch von ihr

in folgenden Merkmalen abweicht.

Die Bestacheluog der neuen Unterabart ist sehr reichlich und

besteht aus Nadeln und Stacheln. Die Blatter messen 5

und 5—7 ram Breite, nur sehr selten etwas dariiber, sie sind fast kreis-

rund und gegen den Grund zugerundet. Snprafoliardrusea sind meist

vorbanden und die Bebaarung der Blatter ist auch auf der Oberseite eine

reichliehe. Die Biutenstieie sind bis 1 cm iang, mit zwei bis vier (selten

mehr) Stieldriisen versehen. Der Kelchbecher ist breiter als bei subrar.

rubign. Ua, und die Kelchblatter sind innen und auCen behaart und be-

sonders die fiederteiligen Zipfel nicht nur am Rande, sondern auch am

Rijcken mit Stieldriisen besetzt.

Ich benenne die neue Rose zu Ehren des um die botanische Wissen-

schaft und um deren Verbreitung und Popularisierung hoch verdienten

Forschers, Privatdozent Prof. Dr. Hugo litis in Briinn.

9 mm Lange

Albin Wildt.
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Enthalt die Originaldiagnose der Centaurea jabukensis Ginzberger et Teyber,
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Handel -Mazzetti H. Plantae novae Sinenses. (6. Fortsetzung.)

Wissensch.W
)

Original-Diagnosen folgender Arten : Arundinaria brevipaniculata (verwandt

mit A. elegans und A. Wilsoni), Eriocaulon Schochianum (verwandt mit E. en-

Primula
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(verwandt mit B. chinense), Cardiochlamys sinensis, Alstonia paupera, Senecin

fdiferus Franch. var. dilatatus, Elatostema longistipulum (verwandt mit E. longi-

folium), Pilea Dielsiana (verwandt mit P. glabra).

Hayek A. Definition der Begriffe Thallus und Kormus. (Vortrag.) [Ver-

handl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, LXX. Bd., 1920, Heft 1/2

S. (31)-(32).] 8°.

Einige von I. Dorfler aus den nordalbanischen Hochgebirgen

eingefBhrte Pflanzen. (Zeitschrift fur Garten- und Obstbau, 1. Jahrg.

1920, 1. Folge, Nr. 4, S. 43-45, Nr. 5, S. 54, 55.) 4°.

Muller F. Pflanzenleben in Feld und Wiese

Wien (A. Pichlers Witwe

Murr J. Die Pilze unserer Alpen. (Feldkircher Anzeiger, 1920,

Nr. 62—70.) 4°. 5 S.

Nalepa A. Die Phytoptocecidien von Tilia und ihre Erzeuger. (Ver-

handl. d. zooi.-botan. Gesellsch. Wien, LXX. Bd., 1920, Nr. 1/2, S. 49

bis 64.) 8°.

Pi a J. Die Siphoneae verticillatae vom Karbon bis zur Kreide. (Abhandl.

der zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, Bd. XI, Heft 2.) Wien, 1920. 8°.

263 S., 27 Textabb., 8 Tafeln.

Rnnni«r«r K. Ein neues Hieracium aus Tirol. (Vortrag.) [Verhandl. d.

(48).] 8°.

Behandelt Hieracium Vetteri Ronniger, nov. hybr. (H. alpinum <: Grisebachii),

iin Gurgler Tale von J. Vetter entdeckt.

S c h u s s n i g B. Beitrag zur Zytologie der Schizomyceten. (Centralblatt

f. Bakteriologie etc., I. AM., 85. Bd., 1920, Heft 1, S. 1-12.) 8°.

Wien

1 Tafel.

w ettstein n. urn veiwenuug « ^xv« . r o-o

die Deutung von Artbastarden. (Zeitschr. f. indukt. Abstamraungs- u.

Vererbuugslehre, XXIII. Bd., 1920, S. 200-206.) 8°.

Czapek F. Biochemie der Pflanzen. Zweite, umgearbeitete Auflage.

Zweiter Band. Jena (G. Fischer), 1920. Gr. 8°. 541 S.

Der lang erwartete zweite Teil dieses grundlegenden Werkes liegt hiemit

'

vor. Wie im ersten Teile OUt die auBerordentlich weitgehende Bemcksicht.gung

und Verarbeitung der so zerstreuten und nicht immer leicbt zuganghchen L.terator
und veraroeitung

assimilatorischen Stoffwechsels

lm
(III. Derroteide impnanzucneuoum« Cv^., *.•----

TW.tPiliin«r des

Stoffwechsel) ; der im Drucke befindliche dritte Band wird die DarsteUung des

o^^rtnen Stoffweebsels bringen. Das Werk ist fur die ganze B.log^.

Nachsehlagewerk ersten Ranges.

Dahlgren K. V. Zur Embryologie der Kompositen mit b^derer

BerLksichtigung der Endospermbildung. (Zeitschr. f.Botanik, 12. Jahrg.,

1920, Heft 9, S. 481—516.) 8°. 56 Textabb.



264

France R.H. Die Pflanze als Erfinder. Neunte Auflage. Stuttgart

(Kosmos, Franckh), 1920. 8°. 76 S., 21 Textabb.

Frankhauser K. Das ZweckmaBigkeitsproblem und das Indifferenz-

prinzip. Heitz)

G>

W

Inhaltsiibersicht : I. Zur Geschichte des ZweckmalSigkeitsproblems. — II. Das
Ursachhehkeitsproblem. — III. Das Wirklichkeitsproblem. — IV. Das Entwicklungs-
problem. — V. Das Geschlechtsproblem. — VI. Das Vererbungsproblem. — VII. Der
ZweckmaBigkeitsbegriff und das Indifferenzprinzip.

Gold schmidt R. Der Mendelismus in elementarer Darstellunff. Berlin

(P. Parey), 1920. 8°. 77 S., 15 Textabb. K 51-75.

Das vorliegende Bach soil den Versuch einer elementaren Darstellung der

modernen Vererbungslehre darstellen, daher nicht einen Ersatz bieten fur die aus-

fuhrlichen und daher fur weitore Kreise schwierigeren Werke, wie die Baurs
Johannsens und des Verfassers, sondern neben diesen zur Information weiterer
Kreise (Arzte, Landwirte, Ziichter etc.) dienen. Durch die klare Fassung und Heraus-
arbeiten des Wichtigsten wird das Buch gewiB diesem Zwecke vortrefflich dienen.

Angenehm beruhrt es, daB Verfasser sich von zu extremer und einseitiger Ver-
wertung der Ergebnisse des Mendelismus im Hinblicke auf allgemein biologische
Fragen (Abstammungslehre, Anpassung, etc.) fernhielt. • W.

Potouies Lehrbuch der Palaobotanik. Zweite, uragearbeitete

Auflage. Berlin (Gebr. Bomtraeger), 1919/20. Gr. 8°.

Von der seit Jahren angekundigten zweiten Auflage dieses Lebrbuches sind soeben
aus der Feder Gothans die ersten beiden Lieferungen erschienen. Ein in deutscher
Spracbe geschriebenes Lehrbuch der Palaobotanik ist seit langem ein dringendes
Bedurfnis, da die beiden einzigen deutschen „neueren« palaobotanischen Lehrbiicher
von Potonie und von Solms begreiflicherweise langst veraltet sind, wenn
auch vornebmlich letzteres fur den Botaniker stets ein ganz besonders wertvolles
Nachschlagebuch bleiben wird. Das vorliegende Werk fullt also eine ganz bedeutende
Liicke in der wissenschaftlichen Literatur aus, es ist daher in jeder Hinsicht zu
begruCen und auch jedermann zu empfehlen. Gothan hat eigentlich keine
zweite Auflage, sondern ein vollig neues Buch geschaffen und die in den letzten Jahren
erzielten gro&en Fortschritte der Palaobotanik gut ausgewertet. Diese Fortschritte
wurden zum groBen Teile durch das Studium strukturbietender Objekte erzielt oder
angebahnt, und so ware vielleicht eine etwas starkere Hervorhebung gerade dieser
Ergebnisse, die allerdings vor allem den Botaniker interessieren, zu wunschen
gewesen, wobei sich auch so mancher entwicklungsgescbiehtliche Satz hatte ein-
flechten kssen. Da aber der Charakter des Potonieschen Lehrbuches, das Bedurfnis
des Praktikers, unbedingt gewahrt werden sollte, so ist es begreiflich, daB Gothan
das Abdruckmaterial mehr beriicksichtigen muBte. tlberdies ware wohl das Buch sonst
auch zu umfangreich und bei den heutigen Verhaltnissen viel zu teuec geworden.
Hit diesen Verhaltnissen bangt auch die illustrative Ausstattung zusammen, in

welcher Hinsicht bei einer abermaligen Neuauflage gewiB manches nachzuholen sein
wird. In den zwei bishei erschienenen Lieferungen werden nach einem allgemeinen
Teile iiber Fossilieu die Algen, Pilze, Flechten, Moose, Farngewachse i. w. S. d. W.
und die Gymnospermen zum groCten Teile behandeit. Leider gestattet es der dem
Refercnten zur Verfftgung stehende Raum nieht, auf eine nahere Besprechung oder
Hervorhebung einzelner Kapitel wie auch auf die Vermerkung einzelner Bedenken
emzugehen.

B. Kubart.
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Graebner P. Synopsis der mitteleuropaischen Flora. 98. und 99. Liefe-
rung: Registerband V, 1. Von M. Goldschmidt und O.Schuster.
Leipzig (Gebr. Borntraeger), 1920. 8°. 159 S. — 100. Lieferung:
Bd. Y, 2, Bogen 1—5 (d. i. S. 1—80).

Inhalt der Lieferung 100: Beginn der Silenoideae, Tribus Lychnuleae, u. zw.
die iGattungen Agrostemma, Coronaria, Lychnis, Heliosperma, Mdandryum,
Viscaria, Silene z. T.

Harder R. Uber die Reaktionen freibeweglicher pflanzlicher Organisraen
auf plotzliche Anderungen der Lichtintensitat. (Zeitschr. f. Botanik,

12. Jahrg., 1920, Heft 7/8, S. 353-462.) 8°. Mit 6 Kurven im Text.

Killian Ch. Sur la sexualite de Tergot de seigle, le Claviceps purpurea
(Tulasne). (Bull, trimestr. de la Soc. Mycol. de France, tome XXXV.
1919, fasc. 4, pag. 182—197, tab. X—XVII.) 8°.

Pax F. Pflanzengeographie von Rumanien. (Nova Acta, Abb., d. k. Leop.-

Carol. D. Akad. d. Naturf., Bd. CV, Nr. 2, S. 81—342.) Halie, 1919.
4°. 5 Textfig., 8 Tafeln.

Richter A. Uber einige neue Glieder der Marcgraviaceen, auf Basis

der Phylogenie und der vergieichenden Anatomie. (Math. u. naturw.

Berichte aus Ungarn, XXXI. Bd., 2.-4. Heft, S. 65—146, Taf. I—XIV.)
Leipzig (B. G. Teubner), 1920. 8°.

Ricken A. Vademecum fur Pilzfreunde. Taschenbueh zur bequemen
Bestimraung aller in Mitteleuropa vorkommenden ansehnlicheren Pilz-

korper mit fiinf Bestimmungstafeln und Zitaten bekannter Biidwerke.

8°. 352 S. — K 138-72.

UQ

Study E. Eine lamarckistische Kritik des Darwinismus. (Zeitschr. t

indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre-, XXIV. Bd., Heft 1, 1920,

S. 33—70.) 8°.

Suessenguth K. Beitriige zur Frage des systematischen Anschlusses

der Monokotylen. (Beihefte z. Botan. Centralbiatt, Bd. XXXVIII, Abt. II,

Heft 1, 1920, S. 1—79.) 8°. 18 Textabb.

Szafer W. Ze studjow nad zasiagami geograficznemi ros'lin w Polsce.

(Rozpraw Wydziala mat. przyr. Akad. Umiejetti. w Krakowie, t. LVIII,

ser. B, pag. 415—438.) 8°. 2 Textabb., 2 Karten.

Walker L. B. Development of Cyathus fascicularis, C. striatus and

Crucibulum vulgare. (The Botanical Gazette, vol. LXX, 1920, nr. 1,

pag. 1—24, tab. I—VI.) 8°.

Wangerin W. Beitriige zur Kenntnis der Vegetationsverhaltnisse der

Moore WestpreuCens. II. (40. Bericht des westpreuCischen botanisch-

zoologischen Vereines, Danzig 1918, S. 58—116.) Gr. 8°.

i



266

Warming E. Caryophyllaceae. (The structure and biology of arctic

flowering plants, 13.) (Meddelelser om Grenland, vol XXXVII,

pag. 229—342.) 8°. 44 Abb.

Weatherwax P. Position of scutellum and homology of coleoptile in

Maize. (The Botanical Gazette, vol. LXIX, 1920, nr. 2, pag. 179—182.)

8°. 11 Fig.

Wetter-E. Oekologie der Felsflora kalkarmer Gesteine. (Jahrbuch der

St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, 55. Bd., Vereins-

jahre 1917—1918, St. Gallen 1919, S. 1—176.) 8°. 20 Tafeln.

Wildt A. Bemerkenswerte Phanerogamenfunde aus der Flora Mahrens.

(Verhandl. d. naturforsch. Ver. in Brunn, LVII. Bd., 1920, S. 97

bis 99.) 8°.

Die in der Uragebung von Briinn wildwachsenden Rosen. (Ebenda,

S. 107—118.) 8°.

Von den 191 verschiedenen Varietaten und Formen sind einige neue, die von

Heinrich B r a u n aufgestellt und beschrieben wurden.

W

w
1920, nr 1, pag. 51—68, tab. VII—X.) 8°.

und Tierreiche. Jena (G. Fischer), 1920. Gr. 8°. 231 S. — K 120-78.

Woloszczak E. Salicologische Betrachtungen. (Verhandl. d. zool.botan.

Gesellsch. Wien, LXX. Bd., 1920, Heft 1/2, S. 33—48.) 8°.

Yampolsky 0. The occurrence and inheritance of sex intergradation

(A 38.) 8°.

Zade A; Das Knaulgras (Dactylis glomerata L.). (Arbeiten der Deutschen

Heft 305

Akademien, Botanische Gesellschaften,Vereine, Kongresse etc-

Akademie der Wissenschaften In Wien.
Sitzung der matematisch-naturwissenschaftlichen Klasse

vom 1. Juli 1920. (Fortsetzung.)

Das w. M. Hofrat Hans Molisch legt ferner eine ira Pflanzen-

pbysiologischen Institut der Wiener Universitat von Herrn Dr. Gustav

Klein ausgeftihrte Arbeit vor: „Studien uber das An thochlor."
Neben den Carotinen und Antbokyanen findefc sich bisweilen auch ein im

Zellsaft geloster gelber Farbstoff in Bluten tot, das Anthochlor.
1. Dieser Farbstoff wurde auf seine Verbreitung im Pflanzenreich und Ver-

teilung iin Gewebe der Bliitenblatter hin untersucht. Von zirka 300 untersuchten

Arten mit gelben Bluten fuhren 60 Anthochlor, die ubrigen meist Carotine.

2. Es wurde sein gelegentliches Zusammenvorkommen mit Carotin, Flavon und

Anthokyan gepruft und seine nahen Beziehungen zum Anthokyan bei nahe rer-

wandten Pflanzen und in ein- und derselben Blute anatomisch festgestellt.

eine cheraisehen Eigenscbaften wurden mikrochemisch untersucht.
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3. Danach ist das Anthochlor nicht ein einziger Farbstoff, sondern stellt eine
Gruppe von verschiedenen, einander nahestehenden Farbstoffen vor.

Seine Loslichkeitsverhaltnisse decken sich im allgemeinen mit denen des
Anthokyans.

Wie dieses zeigt auch das Anthochlor Farbenumschlag mit Sauren und Alkalien,
nur oft nicht so intensiv und bei den einzelnen Farbstoffgruppen verschieden.

4. Die Glykosidnatur des Anthochlors wurde wahrscheinlich gemacht.
5. Besonders charakteristisch ist das Verhalten gegen konzentrierte Mineral-

sauren, speziell Schwefelsaure, und gegen Alkalien, auch in verdunnter Form, sowohl
im Blumenblatt wie in der Losung.

Danach kann man drei Gruppen deutlich voneinander unterscheiden.

Eine groCe Gruppe gibt mit den genannten Reageazien rote Farbentone, was
auf eine chinoide Bindung im Molekiil schlieBen la£t (Dahlia).

Eine zweite zeigt dunkelgelbe bis orangegelbe Farbe (Papaver).

Die dritte gibt mit Sauren griine bis braune, mit Alkalien tiefgelbe Kristal-

lisationsprodukte (Verbascum).

6. Die Anthochlore lassen sich zu farblosen, bezw. roten Korpern reduzieren

(Flavone).

Sie geben mit Metallsalzen gelbe bis rote Metallniederschlage und farben

gebeizte Faser schwach an.

Sie sind hochstwahrscheinlich Flavonabkommlinge mit nahen Beziehungen zum
Anthokjan, dem der gelhe Papaverfarbstoff am nachsten steht.

7. Endlich wurden Vertreter der einzelnen Gruppen auf mehrfache, Terschiedene

Art und Weise zur Kristallisation gebracht und die hierbei auftretenden Erscheinungen

naher studiert, so daJi eine Reindarstellung fur die makrochemische Analyse

gemacht wurde. ____^^^

SitzuDg der mathematisch-naturwissensehaftlichen Klasse

vom 8. Juli 1920.

Das w. M. Hofrat Molisch legt eine ira Pflanzenpbysiologischen

Institut der Wiener Unijersitat von Herrn pharra. Mg. Josef Jung aus-

gefuhrte Arbeit vor: „Uber den Nachweis und die Verbreitung
des Chlors im Pflanzenreiche."

1. Die voliegende Arbeit bezweckt, auf Grund bewahrter mikrochemischer Re-

aktionen die Verbreitung des Chiors im Pflanzenreiche und seine Verteilung in der

Pflanze selbst % zu untersuchen. Die fiir diesen Nachweis am geeignetsten befundenen

Reagenzien sind sorgfaltig ausprobiert worden und haben sich am besten in folgender

Form bewahrt :

a) Thalloacetat 0*5 g, Glycerin 2 g, destilliertes Wasser 75 j.

b) Silbernitrat 01 g, \0}£ Ammoniak 9-9 g.

Bei sehr geringem Chlorgehalt ist das Reagens b, urn moglichst grote und

charakteristische Krystalle zu bekommen, in folgender Weise umzuandern:

Silbernitrat 0*05 g, 10X Ammoniak 9-95 g.

2. Thalloacetat ist in obiger Verdiinnung ein sehr brauchbares Reagens. Es

bewirkt die Entstehung von sehr charakteristischen Krystaliformen, hat aber nur den

Nachteil der zu geringen Empfindlichkeit.

3. Weit besser in dieser Hinsicht ist das Silbernitratreagens. Es zeiehnet sich

durch aufierordentliche Empfindlichkeit aus und bewirkt au&erdem die Entstehung

von grofien regelma&igen Krystallen mit besonderen Eigenschaften.
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4. Ausgestattet mit diesen Keagentien wurden die verschiedensten Pflanzen.von

dea niedrigsten Gewachsen bis zu den hochsten, im ganzen 604 Arten, aus 389 Gat-

tungen, bezw. 137 Familien untersucht.

5. Die Untersuchungen zeigen, wie weit verbroitet die Chloride im Pflanzen-

reiche sind. Gibt es doch nur wenige Pflanzen, bei denen man nicht einmal Spuren

derselben nachweisen kann.

6. Der Chloridgehalt bei verschiedenen Familien ist verschieden. Es gibt chlor-

liebende und chlorfeindliche Familien. Doch konnen innerhalb einer Familie diesbe-

ziiglich auch Verschiedenheiten obwalten.

Besonders chlorliebend sind: die Equisetaceen, Cannabaceen, Ulmaceen,

Urticaceen, Euphorbiaceen, Polygonaceen, Chenopodiaceen, Amarantaceen, Aizoaceen,

Cruciferen, Tamancaceen, Malvaceen, Umbelliferen, Primulaceen, Compositen, Liliaceen,

Iridaceen.

Chlorfeindlich dagegen: die Cyanophyceen des SuBwassers, die Chloro-

phyceen des SuGwassers, die Lichenes, Bryophyten, Lycopodiales, Filicales, Coniferen,

Betulaceen, Salicaceen, Crassulaceen, Rosaceen, Ericaceen und Orchideen.

7. Was die Verteilung der Chloride innerhalb der Pflanze betrifft, ware folgen-

des zu sagen. In bezug auf die Langsachse der Pflanze laBt sich beinahe immer eine

Zunahme des Chlorgehaltes von der Wurzel zur Stammspitze zu feststellen. Die

Hauptmenge des Chlors befindet sich in den parenchymatischen zellsaftreichen Ge-

weben, und zwar gelost im Zellsaft.*

Beziiglieh der Verteilung der Chloride in der Querrichtung des Stammes ware

zu erwahnen, daft sie die Epidermis und das Stranggewebe meiden, dagegen das

Rindenparenchym und das Mark, solange es zellsaftreich ist, bevorzugen. Die jungen

Internodien in der Nahe der SproCspitzen, ferner Blattstiele, Adem des Blattes,

fleischige Wurzeln und Rhizome zeigen immer einen groGeren Chloridgehalt, wahrend

das iibrige Gewebe der Pflanze, sei es das chlorophyllhaltige Mesophyll, die Epidermis,

Haare und Bliitenteile, gewohnlich gering reagieren. Verholztes Gewebe, die Schliefi-

zellen der Spalioffriungen, Pollen und Samen zeigen nur Spuren oder sind frei von

Chloriden. Zellsafte und Milchsafte geben bei chloridreichen Pflanzen eine starke Re-

aktion, bei chloridfreien dagegen keine.

8. Formationen, die einen mineralstoffreichen oder nahrhaften oder feuchten

Boden lieben, zeigen sich zum Unterschiede von solchen, die auf einem nahrstoff-

armen, trockenen Boden wachsen, chloridreicher. So erweisen sich folgende als halophil

:

die Meerespflanzen, Uferpflanzen, Salzpflanzen, Ruderalflora, Segetalflora und solche,

die feuchten Boden lieben, mit Ausnahme der Heidemoorflora, wahrend die Flora der

Sandfelder, die submerse Flora der Gewasser, die Heideflora das Gegenteil zeigen.

Bemerkenswert ware noch das Fehlen oder das Vorkommen der Chloride nur in ge-

ringen Spuren bei der Moos- und Farnflora der Walder, bei den Holzpflanzen mit

wenigen Ausnahmen, bei den Epiphyten, Parasiten und Saprophyten.

Das w. M. Schlenk ubermittelt eine Arbeit von Julius Zellner,

betitelt: wZur Chemie 'der hoheren Pilze. 14. Mitteilung: Ube r

Lactanus rufus Scop., Ladarius pallidas Pers. und Polyporns

hispidus Fr.
u

Der Verfasser hat im AnschluG an fnihere Studien die drei im Titol genannten
Pilzarten chemisch untersucht. Aufter mehreren bei Pilzen allgemeiner verbreiteten

toffen wurden aus den beiden Lactarius-Arten Lactarinsaure, aus Polyporus hispidus
ein fast ganz aus freien Harzsauren oder deren Anhydrjden bestehendes rotgelbes Harz
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sowie ein eigentiimlicher, gelber phlobaphenartiger Korper isoliert. Die Untersuchung

der Membranstoffe ergab, daB die Produkte des hydrolytischen Abbaues nicht iinmer

dieselben sind, auch wenn sich die betreffenden Arten systematisch nahestehen. In den

vorliegenden Fallen wurden aufier Glukose als Hauptprodakt wenig Glukosamin und

nur ganz geringe Mengen von Pentosen aufgefanden, wahrend die sonst noch vor-

kominend^ Mannose fehlte.

Das w* M. Hofrat R. Wett stein uberreicht erne Abhandluag von

Stephanie Herzfeld: ^Ephedra campylopoda Mey. L Morphologie

der weiblichen Bliite und Befruchtungs vorgang."

Die wichtigsten Resultate dieser Untersuchung sind folgende:

Die dreikantige Hiille um die normale weibliche Bliite entsteht als Ringwulst

vor Anlage des Integuments, wird aber von diesem im Wachstum iiberholt; in der

modifizierten weiblichen Bliite, die an der Spitze der androgynen Infloreszenz sitzt,

wachst das Integument nicht schneller als diese Hiille, welche durch eine Hemmungs-

vorrichtung das Heraustreten der langen Integuinentrohre ins Freie hindert Diese

Hiille wird als homolog mit der actinomorphen Fruehtsohuppe der Taxaceen gedeutet.

In der Kegel entsteht nur 1 Prothallium, und zwar aus der untersten Tetradeu-

zelle durch freie Zellbildung. Jede der obersten Zellen des Prothalliums kann

Initialzelle eines Archegoniums werden. Meistens entstehen 2—3 Archegonien, in

Grenzfallen 1—6. Die Archegonmutterzelle
i
teilt sich durch eine Querwand in die

Eizelle und eine dariiberliegende Schwesterzelle, aus welcher die Zellen des Halses

entstehen. Die Eizelle hat gLitendes Wachstum; die 2—3 Nachbarzellen an jeder

^Seite werden zur Deckschicht; ihre Kerne teilen sich karyokinetisch. Die Pollen-

kammer entsteht durch Auswanderung der Kerne und des Plasmas aus den Zellen

an der Spitze des Nuzellus. Kernwanderung findet auch aus dem Prothallium in die

Deckschichte, innerhalb dieser von einer Zelle zur andern, schlie&lich in die Eizelle

statt. Dies scheint ein ernahrungsphysiologischer Vorgang zu sein. Die Kerne stromen

nach den Stellen grofcten osmotischen Druckes und starksten Wachstums. In den

Deckschichtzellen verschmelzen die Kerne miteinander zu Riesenkernen. Das erwachsene

Archegonium besitzt einen sehr langen Hals mit deutlichem Halskanal. Der Zentral-

kern der Eizelle verharrt am oberen Ende derselben. Vor seiner Teilung waahst die

Eizelle zwischen die untersten Zellen des Halskanals, der Zentralkern erhalt eine

Vakuole, sein Nucleolus deren zwei, dichtes Plasma sammelt sich unterhalb des Kerns.

Jetzt lost sich die Haut des Kerns, der sternformig in Zytoplasma ausstrahlt und

lange in diesem Stadium verharrt. Na<* der Teilung des Zentralkerns in zwei gleich

groGe Kerne bleibt der obere, der Bauchkanalkern, am apikalen Ende der Eizelle,

der untere, der Eikern, sinkt in das dichte Palsma in die Mitte der Zelle und wachst

hier sehr rasch Nach dem Zwischenstadium der „negativen Chromosome^ lost sich

der Chromatingehalt der beiden weiblichen Kerne in zahliose kleine Kornchen.

Die Mikrospore teilt sich noch in der Anthere; man konnte Pollenschlauchkern,

1 Prothallialzelle, 1—2 Wandzellen und die Antberidialzelle beobachten, die sich in

zwei gleich grofie mannliche Zellen teilt, aus- welch letzteren die beiden Gameten nach

Austreiben des Pollenschlauches schlupfen. Der Pollenschlauch wachst im Halskanal

durch Auflosung von dessen Wanden, wobei auch seine eigene Wand hmter dem vor-

strebenden Ende in Losung geht Dadurch gelangen mehrere Kerne der Halskanalzellen

hinter die zwei generativen Kerne und mit diesen in die Eizelle, nachdem sich der

Pollenschlauch blasenformig erweitert, an das apikale Ende der Eizelle gelegt und die

Berfihrungsstelle gelost hatte. Jeder der beiden mannlichen Kerne verschmilzt mit

je einem weiblichen Kern, der ihm an Grofie weit uberlegen ist. Der Spermakern
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dringt allmahlich in den Eikern und zeigt das Ubertreten geformter Chromatin -

elemente zwischen die Kornchensubstanz des weiblichen Kerns. Wahrend der Ver-
schmelzung sinkt der Eikern ans untere Ende der Eizelle. — In einem unbefrachteten
Archegonium wurde die Verschmelzug eines Deckschichtkerns mit einem Eikern ge-

sehen. — Die Untersuchung der Embryonalentwicklung ist noch im Zuge.
Die modifizierte weibliche Bliite unterscheidet sich von der normalen auBer in

der vegetativen Region durch geringere Tiefe der Pollenkammer, den kiirzeren, breiteren

und weniger differenzierten Hals, runderes Archegonium, rundere Deckschichtzellen
und sehr kleine Vakuolen in der Eizelle. Es kommt auch hier zur doppelten Be-
fruchtung. In der Gegend des Bauchkanalkerns wurde Spindelbildung beobachtet.

Fruchtbildung scheint aber nicht vorzukommen.
Einen Uberblick fiber die Ergebnisse der Gametophytenforschung iin Kreise der

Gymnospermen fuhrt zur Auffassung, da8 eine sicb stetig' steigernde Tendenz zur

Herbeifohrung der doppelten Befruchtung vorhanden sei, da& aber die Befruchtung
des Bauchkanalkerns nicht zur Ausbildung eines wirklichen Embryos fuhrt, sondern
Ernahrungszwecken dient. Der Vergleich der Gametophyten der Gnetales ergibt die

SchluBfolgerung, derEmbryosack der Angiospermen sei einem wenigkernigen Prothallium
homolog, in dcssen oberen Halfte jede Zelle einem Archegonium entspricht.

Hofrat Wettstein legt ferner eine im Institut fur systematische
Botanik der Universitat Graz (Vorstand: Professor Dr. Karl Pritsch)
ausgefuhrte AbhandluDg yon Dr. Felix J. Widder vor, betitelt: „Die
Arten der Gattung Xanthium. Beitrage zu einer Monographie."

,
Die mangelhafte Artabgrenzung und die verworrene Synonymie in der Gattung

Xanthium hatten es in der letzten Zeit sehon fast unmoglich gemacht, sogar manche
europaischen, geschweigc denn auBereuropaischen Arten mit einem halbwegs unanfecht-
baren, emdeutigen Namen zu bezeichnen. Der Verfasser war also vor die Aufgabe
gestellt, festzustellen, welche Formenkreise sich als Arten unterscheiden lieGen, und
in deren Nomenklatur und Synonymie Ordnung zu schaffen.

Bei der Bearbeitung des Materials ergab es sich, dali die geographisch-morpho-
log]sche Methcde auch in diesem Falle ein ausgezeichnetes Hilfsmittel sowohl zur
Dmgrenzung der einzelnen Arten als auch zum Verstandnis ihrer vermutlichen Ent-
wicklungsgeschichte darstellt - eine Tatsache, die zunachst iiberraschen muCte, da ja
der Ruf der Xanthium-Ar ten als iiberallhin verschleppter Allerweltsunkrauter es von
vornherem als wenig wahrscheindlich erscheinw lieli, daC sich geographisch bestimmt
umschnebene Verbreitungsgebiete feststeUen lassen warden.

Der Verfasser legt das Hanptgewicht auf die nomenklatorisch-kritische Be-
handlung der von ihm unterschiedenen 25 Arten, deren jede in einem Habitusbild -
nach Herbarexemplaren, meist Originalen - und in einem vergroAerten Lichtbild
des die wesenthchsten Erkennungsmerkmale aufweisenden Fruchtkopfchens wieder-
gegeben ist.

r

Die aus der vergleichend-morphologischen Betrachtung der einzelnen Sippen
im Verein mit ihrer geographischen Gliederung sich aufdrangenden Vermutungen
uber entwicklungsgeschichtliche Zusammenhange innerhalb der Gattung werden in
emem beaonderen Abschnitt behandelt.

M^ 5^f/b
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dle ZusamrQfaSSUDg UUd kriti8Che V™^**^ des
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Gattung liefern.
der interessanten
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Osterreichisehe Pflanzenschutz-Gresellschaft.

Die Osterreichisehe Pflanzenschutz-Gesellschaft (Wien, I., Baben-

bergerstrafie 5) hat es sich zur Aufgabe gesetzt, eine HebuDg der land-

wirtschaftlichen Produktion in Osterreich auf dena Wege planmaGig und

grofiztigig durchgefubrter Schadlingsbekarapfung anzubahnen. Die Gesel!

schaft wurde von einer Anzahl bewahrter Fachmanner aus Wissenschaft

und Praxis ins Leben gerufen und arbeitet in standigera Einvernehtnen

mit den fiihrenden aratlichen Fachstellen. Es werden die Schadlinge und

Krankheiten der Kulturpflanzen nach dem neuesten Stande der wissen-

schaftlichen Forschung und praktischen Erfahrung bekampft. Zur Durch-

fiihrung der BekampfungsraaCnahmen wurden vorlaufig in alien Teilen

Niederosterreichs Schadlingsbekampfungsstationen eingerichtet, die von

geubten Praktikern geleitet werden, Diese Organisation soil allmahlich

uber ganz Osterreich ausgedehnt und liickenlos ausgebaut werden. Die

Gesellschaft gibt uberdies an den Landwirt, Weinhauer und Obstziichter

die modernsten und bewahrtesten Bekampfungsmittel, sowohl Oheraikalien

als auch Gerate, in guter Qualitat und zu maCigen Preisen ab. .

Die Osterreichisehe Pflanzenschutz-Gesellschaft kann ihre gemein-

ntitzige, fur die Ernahrungslage Osterreichs so wichtige Aufgabe nur

dann durchfuhren, wenn die breiteste Offentlichkeit in Stadt und Land

daran lebhaften Anteil niramt und wenn dadurch die neugeschaffenen Insti-

tutionen rasch bekannt werden und sich einleben. Die Gesellschaft ladet

daher alle berufenen Kreise zu reger Mitarbeit und Forderung ein.

Russische Botanische (resellschaft.

Im Jahre 1915 hat sich eine Russische botanische Gesellschaft

gebildet, deren Zentrale sich in Moskau befindet und deren Vorsitzender

Prof. Dr. I. P. Borodin ist. Zweiggesellschaften (Abteilungen) derselbeu

befinden sich in alien russisehen Universitatsstadten. Als Organ der

Tomsker Abteilung erscheint die Russische botanische Zeitschrift.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Neuere Exsikkatenwerke.

Brenckle J. F. Fungi Dakotenses. Fasc. 19 (Nr. 451—475). Mk. 30-

Cavara F. Fungi Langobardiae exsiccati (cur. G. Pollacci). Fasc. 7

(Nr. 301—350)

Hierony mus und Pax. Herbarium cecidiologicum. Lief. 26(Nr. 676—700)

Mk. 15-

Hofmann H, Plantae criticae Saxoniae. (Fortgesetzt von 0. Weder).

Lief. 24 (Nr. 576—600). Mk. 20-

kabat J. E. und Bubak F. Fungi imperfecti exsiccati Fasc. 18

(Nr. 851-900). Mk. 75-
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Schemmann W. Deutsche Glumaeeen (Juncaceen, Cyperaceen und
Graraineen). Lief. 2 (30 Nuramern). Mk. 10*50.

Personal-Nachrichten.

Professor Dr. Otto Porsch (frtiher in Ozernowitz) wurde zum ordent-
lichen Professor der Botanik an der Hochschule fur Bodenkultur in Wien
ernannt.

Professor Dr. Oswald Richter (Wien) wurde zum ordentlichen
Professor der Botanik an der Deutschen Technischen Hochschule in
Brunn ernannt. -

Stadtischer Oberbezirksarzt Professor Dr. August Hayek (Wien)
erhielt den Titel Medizinalrat.

Dr. Bruno Schussnig wurde zum Assistenten am botanischen
Garten und Institut der Universitat Wien bestellt.

Josef Kisser wurde zum Assistenten am pflanzenphysiologischen
Institut der Universitat Wien, Herman Brunswik zum Demonstrator
daselbst bestellt.

Dr. Theodor Kupka, bisher Assistent am botanischen Institut

der Forstakademie in Tharandt (Sachsen), wurde zum Assistenten an
der Lehrkanzel fur Botanik und Pflanzenpathologie der Landwirtschaf't-
lichen Hochschule in Tetschen-Liebwerd (Bohmen) ernannt. An seine
Stelle kam Dr. Bruno Loftier, bisher Assistent am botanischen Garten
und Institut der Universitat Innsbruck.

Der Dendrologe Camillo Schneider, bisher Generalsekretar der

reichischen Gartenbaugesellschaft, ist nach Berlin iibersiedelt, urn

sich vollstandig der Herausgabe der neuen Zeitschrift „Gartenschonheit"
widmen zu konnen.

Prof. Dr. Ernst Kiister (Bonn) wurde als Nachfolger von A. Hansen
zum ordentlichen Professor der Botanik an der Universitat GieGen ernannt.

Dozent Dr. Fr. Boas wurde zum auGerordentlicheo Professor der
Botanik an der landwirtschaftlichen Hochschule Weihenstephan ernannt.

Dr. Kurt Noack hat sich an der Universitat Tubingen fur Botanik
habilitiert.

Dr. Rene Vignier wurde zum Professor und Direktor des botani-
schen Institutes Caen (Calvados) ernannt.

Professor Dr. N. I. Kusnezow (friiher in Dorpat) wurde zum
Direktor des botanischen Gartens in Jaita (Krim) ernannt.

Geheimrat Prof. Dr. A. Fischer von Waldheim (Petersburg)
ist gestorben.

92 Jahren gestorben.

(Genf) ist am 31. August d. J. im Alter von
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