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' I n h a 1 1.
Zusammengesteilt von C. Schuster.

Anmerkung. Fiir die Bcnutzung des Inhaltsverzeichnisscs sei folgendes bemerkt : Die Namen
der Kryptogamen sind in IT. vollstandig aufgefuhrt, indessen bei den bekannten Arten nur derGattungsname, wahrend bei den neuen Arten, Varietaten und Formen der voile Name und Autor
steht In III, IV und V, welche sich auf das Beiblatt beziehen, sind die Klainmern der Seitenzahlen
der Knr/e wegen fortgelassen. Ein * vor der Seitenzahl weist auf eine Abbildung (Texttigurj hin.

I. Originalarbeiten.
oGltB

Anders, Josef. Die Strauch- und Blattflechten Nordbohmens. 2. Nachtrag 361—-374
Bachmann, E. unci Fr. Litauische Flechten 308 342
Brause, G. tJber die von C. R W. K. van Alderwerelt von

Rosenburgh neu aufgestellte Gattung Physanobotrya 401
Fleischer, Max. Natiirliches System der Laubmoose 390—400
—

-
Kritische Revision von Carl Miillerschen Laubmoosgattungen . . . 402—408

Garjeanne, A. J. M. Gemmen bei Gymnocolea inflata Dum.
Mit 1 Abb. im Text 300 302

Herzog, Th. Die Laubmoose der II. Freiburger Molukkenexpedition. Mit
Tafel III und 7 Abb. im Text 286 302

Hieronymus, G. Kleine Mitteilungen uber Pteridophyten. II 4—39
— Bemerkungen zur Kenntnis der Gattung Angiopteris Hoflm.,

nebst Beschreibungen neuer Arten und Varietaten derselben . 242—28.~i

Killermann, S. Fund von Polyporus montanus Quelet in Bayern.

Mit Tafel I 1_3
Lettau, G. Beitrage zur Lichenographie von Thiiringen. 1. Nachtrao . 97

—

175
Lingelsheim, A. Doer ,,Steinreizker" in Schlesien 380—382
Lorch, Wilhelm. Die Torsionen der Laubmoosseta. Mit 1 Abb. im Text 40—96
— Die Haube von Poly trie hum formosum Hedw 346—347
Mereschkovsky, Const. Contribution a la flore lichenologique des environs de

Kazan. Planche II, 1 Fig 18:3 241
Le Parmelia camtschadalis existe-t-il ? Note dediee a

Mr. V. P. Savicz 303—307
Overeem, C. van. Mykologische Mitteilungen. Serie II Fungi imperfecti.

Erstes Stuck. t)ber zwei wenig bekannte Sehmarotzer von Disco-

myceten. Mit 1 Abb. im Text 375 379
Mykologische Mitteilungen. Serie I. Ascomyceten. Zweites Stuck. Bei-

trage zur Kenntnis einiger Helotiaceen. Mit Tafel IV und 2 Abb.
im Text 383—389

, J. TJber Sphagnum riparium Ang. und seine Verbreitung im
hercynischen Florengebiet 176—182

Warnstorf, C. Bemerkungen zu Androcryphia confluens
(Tayl.) Nees in Synops. Hep. S. 471 (1844) 343—345

— Bemerkungen zu Williamsiella tricolor E. Bntton «
Willi am si a tricolor Broth. Mit 1 Abb. im Text . . 348—350

— Bemerkungen iiber einige Formen von Polytrichum und ihre

Rippenlamellen auf der Oberflache der Blatter 409—411
Ober die vegetative Vermehrung einiger Laubmoose aus Bolivia . . 412 417



IV Pfianzennamen des Textes.

II. Pfianzennamen des Textes.

Abrothallus 170, 336.

Acarospora 136, 328, 336, 340.

Acarosporaceae 136, 327.

Acrocordia 109, 110, 111.

Adiantum 13.

Aerobryopsis 290, 294.

Aerobryopsis eriocladioi des (C. M.) Flsch.

404.

Alectoria 160, 175, 316, 333, 341.

Allarthonia 114, 115, 321.

Alsophila 401.

Amblystegiaceae 399, 400.

Amblystegiella temiifolia (Hcdw.) Flsch.

407.

Amblystegium 405.

Amphoridium 105.

Anaptychia 168, 221, 315, 336.

Andreaeaceae 391.

Andreaeales 390.

Androcryphia 343, 344, 345.

Anema 137.

Angiopteris 242—285.
Angiopteris acrocarpa de Vriese var.

Jelinekii Hicron. 263.
-- angustifolia Presl var. pminifera

Hieron. 257.
- Boivini Hieron. 270.

- boninensis Hieron. 266.

— - caudatiformis Hieron. 278.
- Cumingii Hieron. 258.
- Dahlii Hieron. 253.
- elongata Hieron. 261.
- evecta Hoffm. var. aphanogramme

Hieron. 250.
— var. pleiosporangiophora Hieron.

249.

var. Vaupelii Hieron. 250.
— Fauriei Hieron. 272.

var. formosana Hieron. 274.
— fokiensis Hieron. 275.
— Henryi Hieron. 260.
— Naumanni Hieron. 251.

— novocaledonica Hieron.
— — var. angustifoliolata

— Oldhami Hieron. 265.

- oligotheca Hieron. 284.
— oschimensis Hieron. 282.

var. Wrightii Hieron. 284.

— palauensis Hieron. 268.
- papandayanensis Hieron. 256.

— Sakuraii Hieron. 280.

— yunnanensis Hieron. 277.

Archidiaceae 392.

Arthoma 115, 316, 321.

Arthoniaceae 114, 321.

Arthopyrenia 98, 109, 238, 320.

Arthothelium 115.

Arthrorhaphis 120.

Arthrosporum 120.

Aspicilia 145, 174, 228, 330.

( Rosens!

253.

Hieron. 256.

Asplenium 4—39.

Asplenium acrocarpum
Hieron. 32.

- fluminense (Lindm.) Hieron. 17.

— otites Link var. lineari-lanceolat a

Hieron. 21.

— squamuligerum (Rosenst.) Hieron. 5.

Aulacomniaceae 396.

Aulacomnium 414.

123, 175. 220, 322—324,Bacidia 99, 120-

338, 340.
— naegelii (Hepp.) A. Zahlbr. f. nigri-

cans Lettau 122.

Baeomyces 120, 132, 133, 325.

— callianthus 132.

Barbella 294.

Bartramia 415, 416.

Bartramiaceae 396, 416.

Bartramiineae 395.

Belonia 111.

Bescherellia 403.
— cryphaeoides (C. M.) Flsch. 403.

Biatora 125, 220, 323, 340.

Biatorella 136, 137, 327.

Biatorina 123, 322.

Blastenia 162, 174, 334.

Blastodesmia 111.

Blennothallia 138, 32S, 340.

Borrera 235.

Brachymenium 289.

Brachytheciaceae 399.

Brachythecium 405.

Braunfelsia 288.

Branni a 402.

Bryaceae 395.

Bryales 391.

Bryineae 395.

Bryopogon 188.

Bryum 405.

Buellia 98, 165—167, 236,

334, 335.

Buelliaceae 165, 236, 334.

Buxbaumiaceae 399.

Buxbaumiales 399.

Bnxbaumiinales 399.

Caliciaceae 113, 320.

Calicium 113, 320.

Callicostella 297.
— armata Herzog 290, 294.

Calomniaceae 395.

Caloplaca 162—165, 173, 174, 211—214,
315, 334, 340.

— cerina (Ehrh.) Zahlbr. var. holocarpa
' (Ehrh.) Mer. 213.

var. holocarpa f. fulva Mer. 214.

Caloplacaceae 162, 211, 334.

Calymperaceae 393.

Campylopus 414.

237, 310,



Pflanzennamen des Textes. V

Candelaria 211.

Candelariaceae 207.

Candelariella 144, 207, 212, 331.

Catillaria 123, 124, 125, 322, 340.

Catocarpon 131.

Catolechia 165.

Catopyrenium 109.

Catoscopiaceac 396.

Cenemyce 133, 32.")

Cetraria 155, 194, 195, 201, 211, 237,

312, 316, 325, 326, 332, 333, 336,

337; 371—373.
bohemica Anders. 371.

islandica (L.) Ach. var. crispa Acli.

f. soralifera Anders. 371.

Ach. f. stygia Anders. 371.

Chaenotheca 113, 114, 320.

Chara 181.

i "liiodecton 118.
1 Iiiodectonaceae 118.

< hrysocladium 294.

Chrysotrichaceae 119.

Ciboria 389.

cladina 134, 312, 326.

Hadonia 99, 133—135, 172, 183,

194, 214—220, 312,

337—341, 355—368,

172,

313,

369.

184,

327.

alpestris (L.) Rabnh. f. tenella Mer.
215.

- cariosa (Ach.) Spreng. var. squamu-
losa (Miill.-Arg.) Wain. f. phyllo-

cephala Anders. 365.

— f. squamosissima Anders. 365.

degenerans (Flk.) Spreng. var. phyllo-
phora Fw. Wain. f. fissa Anders. 367.

fimbriata (L.) Fr. var. cornuto-
radiata Coem. f. centralis-aggregata
Anders. 368.

- rangiferina (L.) Web. var. albine

Mer. 218.

f. denudata Mer. 218.
— — f. coerulea Mer. 217.

f. intricata Mer. 217.
— f. subarbuscula Mer. 218.

sylvatica f. decumbens Anders. 358.

uncialis (L.) Web. f. setigera Andcr
362.

ladoniaceae 132 214, 325, 355.

Climaciaceae 397.

Coenogoniaceae 120.

oenogonium 99, 120.

ollema 99, 138, 139, 314, 328, 340.
Collemaceae 138, 183, 328.
Collemodiopsis 139.

Collemodium 139.

Coniocarpineae 113, 320.
Coniocarpon 321.

Coniocybe 320.

Coniosponum 170, 171.

Coriscium 1 L2.

Coroicularia 155, 333.

Corticium 174.

rocynia 119, 170.

Cryphaeaceae 397.

Ciyptocoryneum 171.

Ctenidium moluccense Herzog 291, 294.

Cyathea 401.

Cyclocarpineae 118, 321.

Cyphelium 114, 320.

Cyrtopodiaceae 397.

Cyrtopus 403.

Dawsoniaceae 400.

Dawsoniales 400.

I >«*rmatocarpaceae 109.

Dermatocarpon 109.
- compactum Mass. var. eurysporum
Lettau 109.

I )icnemonaceae 293, 392.

Dicranaceae 392.

Dicranales 392.

Dicranineae 392.

Dicranodontium 414, 416.

Dicranoloma Armitii 293.

braunfelsioides Herzog 288, 294.

Deningeri Herzog 289, 294.

Dicranum 414.

Didymclla 171.

Dimerodontium 405.

Diphysciaceae 399.

Diphysiales 399.

Diploschistaceae 119, 321.

Diploschistes 98, 119, 321.

Diplotomma 165.

Dirina 118.

Disceliaceae 394.

Discothecium 174, 175.

— brachysporum (Zopf) Lettau 174.

Ditrichaceae 392.

Drepanocladus 181.

Drepanophylla ie 395.

Dubyella 407.

Echinodiaceae 397.

Echinodium americanum (C. M.) Flsch.

403.

Ixtropothecium 291.

— serratum Herzog 297.

Encalyptaceae 393.

Encalyptineae 393.

Encephalography 115.

Endocarpon 109.

Kndopyrenium 109.

Kndotrichelln 296.

secunda Herzog 290.

Kntodontaceae 399.

Kntosthelia 109.

Kriodon 405.

Erpodiaceae 396. *

Krythrodontium riograndense (C. M.)

Flsch. 402.

Euangiopteris 248.

Euarthonia 321.

Eu-Arthopyrenia 110.

Eu-Bacidia 120, 324.

itorella 136.



VI Pflanzennamen des Textes.

Eubryales 39-3.

Eubryinales 391.

Eu-Buellia 166.

Eu-Catillaria 124.

Eu-Cetraria 155, 382.

Eu-Gyalecta 119.

Euhypnodendron 293.

Eu-Lecanora 148, 329.

Eu-Lecidea 127, 322.

Eu-Leptogium 139, 328.

Eu-Rhinodina 167, 335.

Eu-Rhizocarpon 131.

Eustichiaceae 395.

Eu-Toninia 132.

Eu-Verrucaria 105.

Evernia 161, 192, 193, 315, 316, 333,

336, 337.
— thamnodes (Flotw.) Am. f. furi'uras-

cens Mer. 193.

- f. parva Mer. 193.

f. subnuda Mer. 193.

Exosporium 171.

Fabronia 406.
— schwetschkeoides Flsch. 40*

Fabroniaceae 399.

Fiorinia 407.

Fissidentaceae 391.

Fissidentales 391.

Floribundaria 290, 294.

Fontinalaceae 397.

Fontinalineae 396.

Fossombronia 343. 344. 345.
Fulgensia 164. 211.

Fuligo 382.

Funariaceae 394.

Funariales 393.

Funariineae 394.

Fungilli 170.

Fusisporium 376, 377.

290.GarovagHa plumosa Herzoi

Gasparrinia 164, 211, 212.
— decipiens (Arn.) Syd. f. fulvaMer. 21:2.

f. gracilior Mer. 213.

Georgiaceae 394.

Gigaspermaceae 394.

Glyptothecium 290.

Gorgoniceps 383.
— ar'idula. Karsten *385.

rraphidaceae 115, 237, 321.

Graphidineae 114
Graphis 191, 203,

Grimmiace 393
rimmiales 393.

Gyalecta 119, 194.

Gyalectaceae 119.

Gymnocar|K-ae 113, 320.

Gymnocolea inflata I J urn. 3<

yrophora 98, 99, 135, 373.
yrophoraceae 135, 373.

321.

237, 321. 338.

•301

Habrodon 405
Haematomma 144.

Haplohymenium 405
Harmandiana 101.

Harrissonia 402.

Hedwigia 402.
— albicans (Web.) Lindb. to. Mc Owan-

iana (C. M.) Flsch. 403.
- f. subrevoluta Flsch. 403.

Hedwigiaceae 397.

Hedwigidium Campbelli (C. M.) Flsch.

402.

— castanea (C. M.) Flsch. 402.
— chilensis (Broth.) Flsch. 402.

- Giberti (C. M.) Flsch. 402.
montis-deorum (C. M.) Flsch. 402
nigricans (C. M.) Flsch. 402.

patagonica (C. M.) Flsch. 402.
- Weymouthi (C. M.) Flsch. 402.

Helicodontium 406, 407.
— italicum (Lor. Schp.) Flsch. 407.

— oblique-rostratum Mitt. I. magni-
folia (C. M.) Flsch. 407.

obtusatula (C. M.) Flsch. 406.

Helicophyllaceae 396.

Helotiaceen 383.

Helotium 385, 386, 389.

Heppia 140.

Heppiaceae 140.

Homaliodendron 29')

— intermedium 1 lerzog Tafel 111 Fig. b

296.— pinnatelloides 1 lerzog Tafel 111 Fig. a

296.

Homodium 140.

Hooker! aceae 398.

Hookeriales 397.

Hookeriineae 398.

llylocomiaceae 399, 400.

Hymenodontopsis Strescmannii Her/
289, *290.

Hypnaceae 399, 400.

Hypnineae 399.

Hypnobryalcs 398.

Hypnodendraceae 395.

Hypnodendrineac 395
Hypnodendron caducifolium (Phoenico-

bryum) Herzog 292, 294.— macrocarpum Herzog 293.
Hypogymnia 159.

Hypolyssus 382.

Hypomyces 380, 381, 382.
Hypopterygiaceae 398.

Hysterium 171.

Icmadophila 340
Illosporium 171.

Ischyrodon Breutelii (Hpe.) Flsch 406.— Gueinzii (Hpe.) Flsch. 406
Isobryales 396.

[sopterygium 292.

Jonaspis 120.



Pflanzennamen des Textes. -VII

Lachnea 375, 376.

Lactaria 380, 381.

I .ecanactidaceae 118.

Lecanactis 118.

Lecania 144, 145, 207, 315, 330, 331, 340.

Lecanora 98, 145—154, 170, 173, 174

194, 201—207, 211, 212, 315, 316,

323, 329, 330, 336, 338, 341.

aggregata (Kemplh.) Mer. 201.— angulosa (Schreb.) Ach. f. latericola

Mer. 202.
— coilocarpa (Ach.) Nyl. var. fuscorufa

Mer. 203.
- f. subbotryosa Mer. 203.

f. virella Mer. 203.
— - var. tallica Mer. 203.

var. melaenocarpa (Anzi) Mer. 203.

f. pruinosa Mer. 203.

glaucella Flotw. var.nigrescens (Hedl.)

Mer. 204.

tristis Mer. 204.

i. convoluta Mer. 205.

f. obscurata Mer. 206.
— umbrina (Ehrh ; ) Mass. var. caesio-

pruinosa (Elenk.) Mer. 207.

f. luridatula (Nyl.) Mer. 206.

Lecanoraceae 144, 201, 329.

Lecidea 98, 125—130, 171, 173, 174, 221,

314, 322, 323, 338—341.
— erythrophaeodes Lettau "125.

— microsporella Lettau 128.

Lecideacees 183, 220, 322.
Leciographa 171, 172.

Lecothecium 141-

Leiomela 289, 416, 417.
Lembidium 172.

Lembophyllaceae 397. .

Lepraria 170.

Leptogium 139, 140, 328, 329.
Leptorhaphis 111, 238, 315, 320, 341.

Leptostomaceae 395.

Leptostomum 293.
— Pinaiae Herzog 289.

Lepyrodontaceae 397.
Leskea boliviana (C. M.) Flsch. 407.— minuta (C. M.) Flsch. 407.
Lcskeaceae 399, 400.
Leskeineae 398.

Letharia 160, 161, 333, 373.
Leucobryaceae 392.

Leucobryineae 392.
Leucobryum 289, 414.
Leucodontaceae 397.
Leucodontineae 397.
Leucodontopsis attenuata (C. M.) Flsch.

405.
— bartramioides (C. M.) Flsch, 405.
Leucoloma 295.

Leucomiaceae 398.

Leucophanaceae 392.

Lichen 212, 235.

Lichma 138.

Lichinaceae 138.

Lindbergia 405 408.

— erythraea (C. M.) Flsch. 405. '

Lithographa 116.

Lithoicea 108.

Lobaria 98, 99, 141, 237, 329.

Lopadium 131.
-

M. humilis Anders 356.

M. rigida Anders 356.

Macrohymenieae 400.

Macromitrium 289.
— orthostichum Nees 1. caulcscens Kcr-

zog 289.

Macropodium 376, 377.

Mallotium 329. 337.

Massalongia 140.

Mastopoma 291 293, 294.

Meeseaceae 396.

Meiothecium leucodon (C. M.) Flsch. 400.

Melanopsamma 171.

Melanotheca 171.

Melaspilea 116.

Merulius 382.

Meteoriaceae 397.

Meteoriopsis 294.

Meteorium 290.

Microglaena 101, 102.

Microphiale 120.

Microthelia 111.

Microtrachypus 404.

Mischoblastia 168, 335.

Mitteniaceae 395.

Mniaceae 395.

Mniodendron 293.

Mollirete C. M. 405.

Moriola 101.

Moriolaceae 101.

Musci 390.

Mycoblastus 131.

Mycogone 376, 377.

Myrinia 405.

Neckeraceae 397.

X'eckerineae 397.

Xectria 382.

Xemataceae 398.

Xematacineae 398.

Xeolindbcrgia Deningeri 295
Xephroma 141, 183
Xesolechia 171, 172

Ochrobryum 295.. 414.

Ochrolechia 155.

Oedipodiaceae 394.

Opegrapha 116, 117, 118,

338.

Orthotrichaceae 396.

Orthotrichineae 396.

Oxyrrhynchium 292.

Pachyphiale 120.

Pannariaceae 140.

PapUlaria 294

175, 183, 321



VIII Pflanzennamen des Textcs.

Parmelia 98,

195—200,
316, 331,

— physodes
PI. II. F.

1)9, 156— 100, 170, 17.'),

211, 222, 303—307, 314—
332, 337—339, 369, 370.

(L.) Ach. f. elegans Mer.
3—4 197.

- - f. vittatoides Mer. PI. II F. 2 197.
— sulcata Tayl. f. farinosa Mer. 198.

f. tuberosa Mer. PI. II Fig. 1 199.

Parmeliaceae 155, 192, 331, 369.

Parmeliella 98, 140, 175.

Parmeliopsis 159, 194, 200, 331, 337, 340,

370.

Paryphedria 172.

Patellaria 172.

Peccania 137.

Pellia 344.

Peltigera 141, 142, 171, 237, 312, 313,

339, 340, 369.

Peltigeraceae 141, 237, 329, 369.

Pertusaria 142, 143, 144, 171, 329, 340.

Pertusariaceae 142, 329.

Petalophyllum 344.

Petractis 120.

Peziza 376, 377, 383.

Phaeographis 117.

Phaeospora 172.

Pharcidia 104, 110, 173, 336.

Phlyctis 155, 331.

Phoma 336.

Phyllogoniaceae 397.

Physcia 169—170, 174, 184—186, 194,

201, 212, 221, 225—236, 315, 316,

335—338, 374.

aipolia (Ach.) Nyl. var. alnophila
(Wain.) Mer. 221.

farrea (Ach.) Mer. 222.
— f. delabrata Mer. 222.

— — f. furfuracea Mer. 223.

labrata Mer. var. capitulata Mer. 224.
var. detrita Mer. 224.

f. albescens Mer. 224.
— f. nigrescens Mer. 224.
— obscura (Ehrh.) Th. Fries f. dispers;

Mer. 226.

— pulverulenta (Schreb.) Nyl. var. argy-
phaea Ach. f. centrofusca Mer. 230.

f granulata Mer. 231.

f. fruticulosa Mer. 228.
f. granulosa Mer. 227.
var. imbricata B. de Lesd. f.

microphyllina Mer. 231.

var. rufescens Mer. 231.

f. rugosa Mer. 229.
f. venustoides Mer. 229.

stellaris (L.) Nyl. f. albogranulosa
Mer. 232.

- tribacia (Ach.) Nyl. var. labrosa

Mer. 234.

virella (Ach.) Mer. 235.

f. geor^iensis (Zahlbr.) Mer. 23<>

var, setosoides Mer. 236.

Pin- 168, 221, 335, 374.

Physma 140.

Pilotrichaceae 398.

Placidiopsis 109.

Placodium 154, 211.

Placolecania 155.

Placynthium 141.

Plagiotheciaceae 399, 400.

Platysma 156, 332.

Pleurophascaceae 392.

Pleurophascineae 392.

Pogonatum 295, 299.
- submacrophyllum Herzog 290.

Polymastia 98, 102, 104.

Polybotrya arfakensis Gepp 401.

Polyporus 1—3.

Polytrichaceae 400.

Polytrichales 400.

Polytrichinales 400.

Polytrichum 346, 347, 409—411.
Porina 111, 112.

Pottiaccae 393.

Pottiales 392.

Pottiineae 393.

Pragmopora 173.

Prionodon 412, 414.

Prionodontaceae 397, 412.

Pseudangiopteris 248.

Pseudobraunia 402.

Pseudobuellia 167.

Pseudothuidium ceramicum Herzog
Pseudotryblidium 172.

Psora 130, 323, 340.

Psoroma 119, 141.

Psorotichia 137.

Pterobryaceae 397

.

Pterygium 138.

Ptychomniaceae 397.

Pycnothelia 325.

Pyrenidiaceae 112.

Pyrenocarpeae 101, 183, 319.

Pyrenopsidaceae 137.

Pyrenula 112, 194.

Pyrenulaceae 109, 238, 320.

291

Racodium 120.

Ramalina 98, 161, 184—186, 188—191,
316, 333, 338, 339.

— baltica Lettau 161.

— pollinaria (Westr.) Ach. f. elegantelli

Mer. 190.

Ramalinaceae Mer. s. em. 188.
Rhacocarpus obliquo-inermis (C. M.)

Flsch. 402.
— pugioniformis (C. M.) Flsch. 402.
Rhacodium 173.

Rhacopilaceae 396.

Rhacopilineae 396.
Rhacopilum 293—294.— spectabile Reinw. et Hornsch. var.

subisophyllum Herzog 298.
khesmatodontaceen 400.
khegmatodonteae 400.
Khinodina 167—168, 174, 236, 335, 340.



Pflanzennamen des Textes. IX

Rhizocarpon 131, L32, 172. 174, 175,

314, 324, 330, 336, 340, 341.

Rhizofabronia Personi (Schwgr.) Flsch.

406.
— sphaerocarpa (Dus) Flsch. 406.

Rhizogoniaceae 395.

Rhizogoniineae 395.

Rhizogonium 295.

Rhytidiaceae 399, 400.

Rozea 405.

Rutenbergiaceae 397.

Rutstroemia 387.
— firma (Pers.) Karsten *388.

Sagedia 111.

Sarcogync 137.

Schismatomma 118.

Schistostegaceae 394.

>chistostegiales 394.

Schlotheimia emarginato-pilosa Herzog
289, 294.

Schwetschkea 406, 407, 408.

Cameruniae (Dus.) Flsch. 406.— grandifolia (C. M.) Flsch. 407.
Schwetschkeopsis 408.
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Rl. 181.

var. tenue Rl. 181.
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Ru *fu )-
j

182
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Fund von Polyporus montanus Quelet

in Bayern.

Von Prof. Dr. S. Killermann, Regensburg.

Mit Tafel I.

In dem herrlichen Waldgebiet von Bayr. Eisenstein-Zwiesel

(Bayer. Wald) begegnete ich schon ofters groBen Polyporeen, iiber

deren Art ich mir nicht recht klar war, zumal sie schon iiberreif

waren. Voriges Jahr (23. August 1917) fand ich zu meinem Erstaunen
die beruhmte ,,groBe Tanne" (bei Waldhaus) an ihrem FuBe und an
ihren groBen Wurzeln mit machtigen Locherpilzen besetzt. Einige

Exemplare waren bereits abgeschlagen worden und lagen am Boden
umher ; andere aber befanden sich noch an ihrer Ursprungsstatte und
kamen unter den Wurzeln aus dem Boden hervor. Sie waren stark I

mit Tannennadeln und kleineren Zweigen durchwachsen (s. Taf. I

a und b). Vielleicht ist die Art den Baumen schadlich.

Der Pilz ist fur sein Geschlecht von riesigen Dimensionen —
bis 60 cm groB1

) und wird vielleicht noch groBer; er ist von gelb-

licher Farbung und hat die Form eines flachen Trichters, der in

einen kurzen, unten spitzen FuB auslauft. Der Hut ist vielfach

gelappt; die Lappen sind dick, breit, liegen ziemlich dicht, dach-

ziegelartig, auf- und nebeneinander, so daB die Oberflache des Pilzes

sehr uneben erscheint. Die Haut ist fein samtig, wie gesagt, gelblich-

weiB, im Alter auch graugelb. Der Pilz ist ziemlich fleischig; das

Fleisch weiB, schwammig, bitter und von sehr starkem, ekelerregendem

Geruche. Die Unterseite zeigt lange (5 mm) Poren, die sich leicht

ablosen; sie sind im allgemeinen 5eckig, groB (2—3 mm) und er-

innern mit ihrer GroBe an die Daedalea-Gruppe . Die Farbe der Poren-

schichte ist weiB, spater gelblich, infolge der Sporen. Diese letzteren

x
) Ein groBes Exemplar mit 60 cm Durchmesser, der allerdings infolge Aus-

trocknung jetzt auf die Halfte geschwunden ist, liegt in meiner Sammlung ( 1 Lyzeum,

Kegensburg).

Hedwigia Band LXI. 1



2 S. Killermann.

fallen besonders durch ihre Bussulp-ahnliche Form ins Auge; sind
warzig, rundlich-eiformig, 7—8/6 p, auch 6 /< groB; ihre Farbune
schwach ockergelb.

Es handelt sich, wie mir der bekannte Pilzforscher J. Bresa-
d o 1 a (Trient) freundlichst mitteilte, urn Polyporus montanus Quelet,
welch letzterer die Art zuerst in Assoc, franc, p. l'Avanc. des Sc'
XVI. Sess. (1887), p. 589 beschrieb und mit einer Zeichnung (PI. XXI,
fig. 10) illustrierte. Die Originalbeschreibung lautet: Cerioporus
montanus Quel. Stipe epais, tres court, villeux, blanchatre. Peridium
en eventail, rameux, lobe (0,3—5 cm), onduleux, veloute,
chamois pale. Chair spongieuse, fragile, blanche, amere.'
Pores pentagones (1—2 mm) puis labyrinthes, dentes, minces, pubcs-
cents, blanc c r e m e. Spore spherique (0,006—8 mm),
aculeolee, blanche. Ete. Cespiteux a la base des troncs de sapin
des forets montagneuses, Jura. Alpes-maritimes (Barla).

Die Abbildung, welche Quelet dieser seiner Beschreibung
beifiigt, zeigt meines Erachtens ein junges Exemplar mit deutlichem
FuBstuck und wenigen, im rechten Winkel abzweigenden Hutlappen.
Die Oberflache ist sichtlich fein samtig wie bei meinen Exemplaren.
Von dem starken stinkenden Geruch sagt Quelet nichts. Auch
besteht eine Abweichung hinsichtlich der Sporenfarbe, die bei meinen
Pilzen deutlich gelb ist. Ich fasse das als eine Alterserscheinung auf.

Eine zweite Nachricht von der in Rede stehenden Art bringt
R. Ferry in seinen „Notes sur quelques especes des Vosges"
(Revue Mycol.XIX [1897], p. 144—145). Nach der dort beigegebenen
Abbildung (pi. 180, fig. 27 und 28) ist der Pilz, der in den Bergen
von Naiemont in Menge an Tanncnstocken wachst, deutlich gestielt
und mehr in die Hohe als in die Breite gewachsen — die Ahnlichkeit
mit meinen Exemplaren sehr gering. Ferry schildert den Pilz
als feinsamtig (besonders unter der Lupe) und mit feinen, vom
Zentrum bis zum Rande verlaufenden Rillen versehen (longitudinaliter
rugosus Fr.); das erinnert sehr an die Art Polyporus acanthoides
Bull. t. 486 (die ich auch vom Bayer. Walde Brennberg bei Regens-
burg besitze). Doch schlieBt Ferry diese Art in der Abteilung
fiber die Synonymik des Pilzes ausdrucklich bei seinem Funde aus
„? Polyporus acanthoides (Bull.) Fr. Epicr. p. 448, Hym. Eur. p 540
... nee Boletus acanthoides Bull. taf. 486. S a c c a r d o VI p 100 "

Welter berichtet iiber den P.lz J. Bresadola In 'seiner
Arbc.t^uber die unganschen Pike') und sagt: „H a b. ad radices

J
) Hymenomycetes hungarici Kmetiani in A^ti dell' T R A(V^ a *

di Rovereto. Ser. terzia Vol. Ill, 1897, p. 5 (69).

J * ACCademia d
"

A*



Fund von Polyporus montanus Quel, in Bayern. 3

Abietis pectinalae. O b s. Sporae globosae stramineae 6—8 ^ diam
aculeolatae. Species pulchra, saepe imbricata et ramosa — Poly-
Varus acantkoides Fr. (non Bull.) valde probabiliter non differt
Hums speciei nullum adest exemplar in Herbario Musei holmiensis."
Diese Beschreibung stimmt zu meinem Funde sehr gut.

Ich halte dafiir, daB die Figur 18 bei Britzelmayrs 1
)Polyporei, bezeichnet als „P. imbricatus Bull.", hierher zu stellen ist

Der lappenformige Pilzteil, der da gezeichnet ist, mit seiner ocker-
gelben Farbung und den rundlichen Russula-zrtigen

, „rauhen'*
Sporen, stimmt gut zu meinen Exemplaren. B r i t z. fand die Art
an „Baumstammen" um Oberstaufen (Algau) und beschreibt sie
lolgendermaBen

:
„Sp. 6 M Durchmesser, rauh. Herbst. ... erreicht

oft, wie P. sulphureus, eine ansehnliche GroBe. Die breiten, dach-
ziegelformig iibereinander gelagerten Hiite, stark gelappt, amRande
wellenformig gebogen, sind meist gegen den Grund hin in einen
starken Stiel zusammengezogen." Ein Exemplar der Bri tz.'schen
Sammlung ist leider nicht erhalten. Der P. imbricatus Bull, hat
nach B r e s a d o 1 a (Kmet. p. 6) obovate, glatte Sporen und ist
nichts anderes als ein alter P. sulphureus.

Die Verbreitung des Pilz-Herkules Polyporus montanus Quel,
ist demnach eine groBe, reicht von den Seealpen uber die Vogesen,
das bayerische Alpengebiet und den Bayerischen Wald bis nach
Ungarn. Er besitzt auch das bayerische Indigenat.

l
) Hymenomyceten aus Siidbayern V. Teil (SchluB), S. 276; in der Zusammen-

fassung der B r i t z e 1 m.'schen Arbeiten, S. 140. Vgl. F r. v. H 6 h n e 1 s Index dazu.

1*
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Kleine Mitteilungen iiber Pteridophyten

ii.

Von G. Hieronymus

31. Asplenium bullatum Wall. cat. 215; Mett. Aspl. in Abh.

d. Senckenb. Naturf. Gesell. z. Frankfurt III, 1859, p. 150 (sep. 106),

n. 51; Ettingh. Farnkr. d. Jetztwelt, p. 144, tab. 90, f. 17.

A. bullatum Wall, wird von W. J. Hooker in den Spec. fil. Ill,

p. 196 als Synonym von A. bulbiferum Forst. betrachtet und C.

Christexsen folgt ihm im Index, p. 104. Dasselbe ist in Nord-

Indien in den Vorbergen des Himalaya heimisch, wahrend A. bul-

biferum Forst. in Neu-Seeland, auf den Chatam-Inseln und in Austra-

lien und Tasmanien vorkommt. Schon die weit auseinander gelegenen

Vaterlander macht die Angabe Hookers verdachtig als unrichtig.

Bei Vergleich beider stellt sich nun auch heraus, da6 hier zwei gut

zu unterscheidende Arten vorliegen. Dem A. bullatum fehlen an-

scheinend stets die Brutknospen, welche veranlaBt haben, dem

A. bulbiferum diesen Namen zu geben. Die Fiederlappen letzter

Ordnung sind im allgemeinen kiirzer und stumpfer, am Rande mehr

kerbig-gesagt und nicht gezahnt oder lappig-gezahnt und tragen

meist weniger kiirzere Sori. Die Spreitenunterseite ist fast stets

ganz kahl, und nur an der Spindel finden sich sparsam haarartige,

bis 5 mm lange Schuppen, wahrend bei A. bulbiferum die Spindeln

und die Mittelnerven der Fiedern und Fiederlappen mehr oder

weniger dicht mit dreieckigen, aus Gitterzellen bestehenden (an der

Spindel bis etwa l 1
/^ mm langen und iiber 72 mm an der Basis

breiten) Spreuschuppen besetzt sind. Die Spore n von A. bullatum

sind, wenn auch den von A. bulbiferum sehr ahnlich, bedeutend

groBer als bei diesem.

Nach einem vom Prinzen R. Bonaparte erhaltenen Fragmente

(Fieder 1. Ordnung) eines als Asplenium Cavalerianum Christ (Bull.

Acad, de Geogr. bot. Le Mans 1909, p. 173) bestimmten Exemplars,

welches, wie das Typusexemplar, am selben Fundorte von A. R. P.

Jul. Cavalerie (Nr. 2846 bis im November 1907) gesammelt

wurde, gehort .4. Cavalerianum hierher. Ein von Moewis bei Dar-
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jeeling im Himalaya 1885 gesammeltes Exemplar stimmt durchaus

mit dem oben erwahnten Fragmente, zugleich findet sich bei dem

MoEviSschen Exemplar ein zweites, das recht gut mit den Wallich-

schen Originaltypusexemplaren ubereinstimmt. Danach ist A. Ca-

valerianum nur eine Form von A. bullatum mit ein wenig verkurzten

Fiedern zweiter Ordnung.

32. Asplenium squamuligerum (Rosenst.) Hieron. n. comb.;

syn. A. varians J. Smith in Hooker Journ. of Bot. Ill, 1841, p. 408,

h. 155, non (Wall.) Hook, et Grev.; A. varians var. squamuligera

Rosenst. in Fedde Repert. XII, 1913, p. 528.

Wenn auch Formen dieser Pflanze vorliegen, welche eine groBe

Ahnlichkeit mit A. varians (Wall.) Hook, et Grev. zeigen, so ist

dieselbe doch keineswegs als Varietat dieser Art zu betrachten.

Die meisten Formen derselben zeigen groBe Ahnlichkeit in bezug auf

die Teilung der Fiedern mit A. bipartitum Bory und A. monotis Christ,

indem von dem eirunden oder etwas langlich eirunden Hauptteil

der Fiedern an der oberen Basis ein verkehrt eirundes oder keil-

formiges, an der Spitze abgerundetes oder abgestumpftes und hier

mit 3 bis 5 Zahnen versehenes Ohrchen losgetrennt ist. Nicht selten

ist auch noch ein kleineres, etwas hoher stehendes Ohrchen an der

unteren Basis vorhanden. Weniger haufig ist die Ohrchenbildung

entweder nur an der oberen (vorderen) Seite oder an beiden Seiten

wiederholt und noch seltener sind die Fiedern (mit Ausnahme der

reduzierten, stets ohrchenlosen, keilformigen und am Oberrande

nur gezahnten Fiedern der Blattspitzen) jederseits in 3 bis 5 ohrchen-

formige Fiederlappen mit einer Endfieder aufgelost. Diese letzteren

Formen sind es, welche dem A. varians (Wall.) Hook, et Grev. sehr

ahneln. Doch sind diese Formen wie uberhaupt alle iibrigen von

A. varians stets leicht zu unterscheiden durch die Beschaffenheit

der Spreuschuppen der Blattstiele und Spindeln. Die Spreuschuppen

sind bei A. squamuligerum verlangert deltoidisch, spitz, bleiben an

den Blattstielen und Spindeln lange erhalten und sind im allgemeinen

kleiner (die groBten an der Stielbasis sind kaum 2 mm lang und

nur etwa 1
/2 mm an der Basis breit) als die entsprechenden Organe

von A. varians. Nie enden dieselben in ein Gliederhaar, wie bei

A. varians, und am Rande tragen sie zahlreiche, oft hakenformig

gebogene, bisweilen paarweise mit dem Riicken ein Stuck verklebte

und auseinander gebogene, einfache Haarzahne, wahrend bei A.

varians die Spreuschuppen ganzrandig sind oder am Rande wenige

langere, dem haarformigen Ende ahnliche, driisentragende Fransen

tragen (daher das Synonym A. fimbriatum Kze.). Dieselben be-
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stehen aus langlichen, parenchymatischen, fast prosenchymatischen
ZeUen mit durchsichtig rostfarbenen Zellwanden und verhaltnis-
maBig diinnen Innenwanden, wahrend sie bei A. varians aus dunkler
braune, dickere Innenwande und hyalin durchsichtige AuBenwande
besitzenden parenchymatischen Zellen aufgebaut sind.

Das den Hauptformen des A. squamuligerum ahnliche, bisher
in Bourbon, Mauritius und Nosibe gefundene A. bipartitum Bory
unterscheidet sich auBer durch das Vaterland durch die helle grau-
griine Farbe der Blatter, die fast kahlen Blattstiele, durch groBere
aus eirunder Basis langlich dreieckige Schuppen, die am Rande
wemge kurz gestielte oder sitzende Driisenhaare zeigen, durch die
am Rande kerbig-gezahnten, spitzere Fiedern, durch in spitzerem
Wmkel nach oben gerichtete Seitennerven der Fiedern, weiter vom
Rande entfernte, in die Randzahne nicht eintretende Sori usw.

Das mit A. squamvligerum in Neu-Guinea heimische A. monotis
unterscheidet sich von demselben durch -die graugriine Farbe der
Blatter, die langhinkriechenden, mit wenig haarartigen Schuppen
besetzten Rhizome, die schmal gefliigelten Blattspindeln und be-
sonders durch die Beschaffenheit der Sporen, welche einen mit
wenigen, ca. bis 0,02 mm langen Stacheln besetzten, niedrigen
Mediankamm besitzen, wahrend bei A. squamuligerum die Sporen
einen oft in abgerundete Lappen zerteilten Mediankamm aufweisen.

A. squamuligerum, ist nach von C. Keysser (Nr. 228) am
Sattelberge in Deutsch-Neu-Guinea gesammelten Exemplaren von
Rosenstock nur kurz beschrieben worden. Eine eingehendere
Beschreibung werde ich an anderer Stelle geben. 1908 wurde die
Art von R. Schlechter im Finisterre-Gebirge (Nr. 18 155), und
zwar in der dem A. varians sehr ahnlichen Form, die sich als Varietat
oder Forma pseudovarians bezeichnen laBt und ferner die Haupt-
form 1912—1913 an mehreren Fundorten bei der Erforschung des
Kaisenn Augusta-Flusses von C. Ledermann (Nr 9209 9324 a
10 067, 11 001, 11 114, 11 690 c, 12 124 a). Die Art kommt jedoch
aucn auf den Phihppmen vor, wo sie Cuming auf Luzon (Nr 54)und neuerdings M. Ramos bei Comaguin auf Mindanao 1912 sammelte
(Nr. 14 852, vom „Bureau of Science als Athyrium
falschlich ausgegeben)

.

33. Asplenium brasiliense Raddi, Plant. Bras. Nov Gen et
Spec. I, p. 36 tab. 51, fig. 1 (1825), Fee Crypt. Vase, du Bresil I,

p. 66, non Swartz; syn. A. Raddianum Gaud, in Freycinet Vov
Bot., p. 316 (1827); A. Fernandezianum Klotzsch in Linnaea X
1847, p. 355, non Kunze, Analecta 1837, p. 22; A. pteropus var. maju's

macrocarpum
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Mett. Aspl. in Abhandl. der Senckenb. Naturf. Gesellsch. Ill, 1859,

p. 164 (120), A. macrodon Fee Cryp. vase. d. Bresil II, p. 43, non
lOe Mem., p. 28.

Nach Presl, Tent. Pteridogr. 1836, p. 107, soil ferner A. auri-

cularium Desv. Prod, in Mem. Soc. Linn. VI, 1827, p. 273, n. 60,

gleich Asplenium brasilieyise Raddi sein. Ihm folgt in dieser Annahme

Mettenius, der unter seinem A. lunulatum var. majus unter anderen

auch A. auricularium zusammen mit A. brasiliense als Synonyme

zitiert. Christensen fiihrt im Index fil. p. 119-4. brasiliense mit

den Synonymen A. Raddianum und A. auricularium als Subspezies

von A. lunulatum Sw. auf. Im Arkiv f. Bot. I, 1903, p. 217, sagt

nun aber C. A. M. Lindeman bei Besprechung seines A. lunulatum

var. commune: ,,Vielleicht Aspl. auricularium? Diesen Namen

wage ich jedoch hier nicht zu benutzen, weil ungewiB; von PRESL,

Tent. Pterid., p. 107, wird er dem Aspl. brasiliense in Raddis Plant

Bras. Nov. Gen. t. 51, f. 1 zugeschrieben ; die letztgenannte
Pflanze Raddis ist aber Aspl. erectum Bory!"

Diese angebliche Richtigstellung Lindmans ist von Chris-

tensen im Index, p. 119, entweder absichtlich nicht beachtet oder

zufallig ubersehen worden. In der Tat ist dieselbe auch nicht richtig.

Ebensowenig durfte auch A. auricularium Desv. hierher gehoren.

Das afrikanische A. erectum Bory ist eine viel kleinere Pflanze,

deren Blatter nicht iiber 3 dm lang, deren Blattstiele im Verhaltnis

zur Blattspreite viel kiirzer sind und deren Blattspreiten schmaler,

verhaltnismaBig aber langer sind und mehr Fiedern tragen. Al

weitere Kennzeichen kommen dazu, daB die Stiele nicht oder doch

nur wenig zusammengedriickt und dunkler gefarbt sind, einige der

unteren Fiedern fast stets mehr oder weniger gleichseitig und an

bei den Basalseiten mit Ohrchen versehen sind. Auch zeigen

auffallende Unterschiede in Betreff des Aufbaues die Spreuschuppen

der FuBteile der Blattstiele. Bei A. erectum sind die Spreuschuppen

schmaler, bestehen aus weniger, aber groBeren Zellen mit dickeren,

rostbraunen Innen- und dunnen, rostfarbig-durchsichtigen AuBen-

wanden. Die Zellen einiger Reihen des Randes zeigen nur wenig

dunnere Innenwande, als die zentralen Reihen. Der Rand der Spreu-

schuppen ist unregelmaBig gewellt oder undeutlich gezahnt und

bisweilen auch mit wenigen nach unten gerichteten, Driisenhaare

tragenden Fransen besetzt. Bei A. brasiliense sind die Spreuschuppen

im allgemeinen breiter, bestehen aus mehr, aber viel kleineren Zellen,

von denen wenigstens stets die zentralen Reihen dickere, meist

schwarzbraune Innenwande, die einiger Randreihen oft dunnen

s
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rostbraunlichere Innenwande, die beide aber wenig gefarbte, fast

hyaline AuBenwande zeigen. Am Rande der Spreuschuppen finden
sich weder Zahne noch Fransen.

Was nun den als Synonym hierher gezogenen Namen A. auri-

cularium Desv. betrifft, so ist derselbe sehr zweifelhaft. Ich werde
weiter unten nochmals auf diesen Namen zuruckkommen.

Die Stellung der hier besprochenen Pflanze unter A. pteropus
Kaulf. als var. majits, welche ihr Mettenius gab, ist meines Er-
achtens nach unberechtigt. A. pteropus Kaulf. hat langere, wenn
auch ahnlich gebaute Spreuschuppen an der Basis der Blattstiele,

im allgemeinen im Verhaltnis zur Blattspreite bedeutend kiirzere

und stets deutlich und breiter gefliigelte Blattstiele und Blatt-
spindeln, eine verhaltnismaBig groBere Anzahl schmalere, meist
spitzere, etwas enger stehende Fiedern, deren unterste reduzierte,
bisweilen ziemlich gleichseitig sind, und kiirzere Sori, die nie in die
Randzahne der Fiedern hineinreichen. Was nun die Festlegung des
A. brasiliense Raddi anbelangt, so steht mir freilich kein RADDisches
Originalexemplar zur Verfiigung, doch entsprechen besonders die
mir vorliegenden starkeren, iippigeren Exemplare recht gut der
RADDischen Beschreibung und Abbildung. Der Name kann meines
Erachtens nach nur dieser Art angehoren und keiner der anderen
sudamerikanischen Arten aus der Gruppe und Verwandtschaft des
A. lunulatum Sw.

Urn nun aber die Art hier besser festzulegen, mogen im
folgenden die Fundorte und die Sammler der im Herbar des
Berlin-Dahlemer Museums zur Zeit vorhandenen, als A. brasiliense
bestimmten Exemplare genannt sein zum Zweck der leichteren
Identifizierung der unter denselben Nummern aus denselben
Sammlungen stammender, in anderen Herbarien befindlichen Exem-
plaren.

Brasilia: aus der Umgebung von Rio de Janeiro (Glaziou
meter

zum Teil, lag zusammen mit A. harpeodes Kze.); bei Novo Friburgo
(R. MENDOxgA Nr. 1383. — Mai 1884); Minas Gerals (T. de MofjRA
Nr. 19); an nicht angegebenem Orte in Brasilien (Jelinek auf der
Novara-Expedition Nr. 164). — Venezuela: in schattigen,
feuchten Waldern der kalteren Region bei der Colonie Tovar (Moritz
Nr. 23 b, von Klotzsch falschlich als A. Fernandezianum Kze.
bestimmt); ebenfalls bei der Colonie Tovar (Gollmer ohne Nr— 14. April 1854) ; bei Bocono (Engel Nr. 82) ; an nicht angegebenem
Orte (Funcke und Schlim Nr. 249. — 1845—1846 gesammelt).
Columbia: bei Le Pera in 2900 m ii. M. (Lindig Nr. 175)
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Sicher gehort hierher auch die Pflanze, welche in E. ROSEN-
stocks Filices austrobrasilicnscs cxsiccatae unter Nr. 322 als A.
erectum Bory var. incisa Rosenst. msc. von dem Alto da Serra aus
dem Staate S. Paulo (gesammelt von Wacket 1906) ausgegeben
worden ist. Bei dem mir vorliegenden Exemplar sind die Fiedern -

im allgemeinen etwas spitzer, der Rand der Fiedern ist in langere

Zahne tiefer eingeschnitten und die dem Ohrchen benachbarten

1 bis 2 am unteren Teil des Oberrandcs befindlichen Zahne sind

an der Spitze gespalten. Die eine der von Moura gesammelten
Pflanzen stimmt ubrigens mit der WACKETschen vollig uberein.

In Englers Jahrb. XXXIV, p. 462 (1904) habe ich unter den
Fundorten aus Columbien auch eine von F. C. Lehmann am Berge

Tolima gesammelte, unter Nr. 2295 ausgegebene Pflanze aufgefuhrt.

Dieses Exemplar mochte ich jetzt fur verschieden halten, da die

Fiedern naher aneinander stehcn und zahlreicher sind und die Rand-
zahne derselben kleiner sind. Nach der Abbildung im Ark. f. Bot. I,

Tab. 10, f. 6, konnte die Pflanze vielleicht zu der von Lin'dMAN
als A. erectum f. mitigatum bezeichneten Art gehoren.

In der Hedwigia XLVII (1908), p. 225 habe ich unter den
STtlBELschen Pteridophyten eine Forma pseudoharpeoides von
A. brasiliense aufgefuhrt und kurz beschrieben. Nachtraglich habe
ich nun aber erkannt, daB nur die STUBELsche Nr. 258 als forma

pseudoharpeoides unter A. brasiliense verbleiben muB, daB aber die

iibrigen a. a. O. erwahnten Nummern unter A. harpeoides Kze. als

Var. major besser zu stellen sind, auf welche ich noch an anderer

Stelle zuruckkommen werde.

34. Asplenium regulare Swartz, K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 1817,

p. 67; Lindman in Ark. f. Bot. I, 1903, p. 219, tab. 10, fig. 5; syn,

A. triste Kaulf. Enum. 1824, p. 170, teste Presl in Tent. Pterid.,

P- 107, et METTENlo manuscr.

Mettenius hat bei der Bearbeitung der Asplenien in den

Abhandl. d. Senckenb. Naturf. Gesellsch. Ill, 1859, das A. regu-

lare Sw. nicht gekannt und zitierte falschlich den Namen als Synonym
unter A. lunulatum, Sw. Unter der Diagnose von A. triste Kaulf.

hat er als Synonym dagegen A. regulare P r. t. 107 zitiert, spater

aber in seinem Handexemplar die handschriftliche Xotiz: ,,Ex herb.

Kaulf. = regulare Sw. comparato specimine" hinzugefugt. Danach
diirfte kein Zweifel sein, daB A. regulare Sw. und A. triste Kaulf.

in und dieselbe Art sind.

Nach den mir vorliegenden zahlreichen Exemplaren ist die Art

anscheinend in Brasilien haufig, kommt aber auch noch in Columbien,

auf Trinidad und Cuba vor.

/
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Eine mit A. regulare Swartz sehr nahe verwandte Art, die viel-

leicht auch nur eine Varietat derselben ist, wurde alsA . lunulatum var.

latins Fournicr Mexic. Plant. I, p. 105 beschrieben. Dieselbe unter-

scheidet sich nach demTypusexemplar, das beilzuatlancielobei Orizaba
in Mexiko am 20. Mai 1865 oder 1866 von Bourgeau gesammelt
worden ist, die Nr. 2369 tragt und aus dem Pariser botanischen
Museum nach Berlin gesendet wurde, durch anscheinendetwasbreitere
Blattspreiten (bis 7cm breit) . Die Fiederblatter sind dementsprechend
(bis etwa V-\% cm) lang und laufen etwas spitzer zu, wie bei den
meisten Exemplaren des typischen A. regulare. An der hinteren
Basis sind sie auf etwas langerer Strecke ganzrandig und hier oft

deutlich ausgeschnitten und nicht gerade wie bei den meisten Exem-
plaren von A. regulare. Der Rand ist weniger tief kerbig-gesagt, die

Zahne breiter. Da nur Blattexemplare vorliegen, an denen weder
Spreuschuppen noch reife Sporen vorhanden sind, so laBt sich nicht
entscheiden, ob die Pflanze als von A. regulare als verschiedene Art
oder nur als Varietat zu betrachten ist. Vorlaufig moge sie unter
dem Namen A. regulare var. latior (Fourn.) Hieron. untergebracht sein.

35. Asplenium macrodon Fee, Mem. X, p. 28 (1865) ; n o n Fee,
Crypt. Vase. II, p. 43 (1872—1873).

Der Name findet sich in Christensens Index fil. p. 119 mit
Kursivschrift gedruckt, wodurch der Verfasser andeuten wollte,
daB die Art zu den zweifelhaften gehort. Nun liegt mir zwar nicht
das Typenexemplar der Art vor, wohl aber ein ebenfalls von Jameson
bei Quito gesammeltes, von diesem unter Nr. 24 ausgegebenes, aus
sieben einzelnen Blattern bestehendes und vom Kgl. botanischen
Garten in Kew unter Nr. 530 als A. lunulatum verteiltes Exemplar,
in welchem ich ein Cotypenexemplar vermute. Die Beschreibung
Fees stimmt ziemlich, nur sind in derselben die Blattspreiten und
ihre Fiedern etwas langer angegeben. Was mich aber besonders
veranlaBt, doch das Exemplar als Cotypus zu betrachten, ist die
Angabe Fees, daB die von Schkuhr fur A. marinum gegebene
Tafel 68 an seine Art erinnere. Danach wurde A. macrodon dem
A. Fernandezianum Kze. und A. Sellowianum Presl Tent. p. 107
nomen (syn. A. lunulatum var. Sellowiana Hieron. in Engl. bot.
Jahrb. XXII, 1890, p. 377) nahestehen. Von A. Fernandezianum
unterscheidet sich A. macrodon durch die kerbig-gesagten und nicht
gezahntc n Fiederrander, durch die etwas langeren, nie in die breiteren
Randkerben hineinragenden, vom Fiedermittelnerv entfernter
stehenden Sori, durch anscheinend etwas kiirzere Blattstiele und
mehr hautige, heller braun gefarbte, breitere Spreuschuppen; von
A. Sellowianum durch im allgemeinen etwas breitere Blattspreiten
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und etwas langere Fiedern, die groBere Kerbzahne am Rande zeigen,

durch die breiter gelbgriinlich gefliigelten, an der Unterseite grau
gefarbten Blattstiele und Blattspindeln, die bei A. Sellowianum
nur sehr schmal gefliigelt und schwarz gefarbt sind, durch etwas
langere von dem Mittelnerven entfernter sitzende Sori, durch breitere

Spreuschuppen und vermutlich von beiden durch noch andere

Kennzeichen.

Fur diese Art muB vorerst Brasilien als Vaterland gestrichen

werden, da die fraglich hierher gezogene GLAZioUsche Pflanze zu
A. brasiliense Raddi gehort, wie ich oben schon angedeutet habe.

36. Asplenium fernandezianum Kunze, Analecta p. 22 (1837);

Gay, Flor. chil. VI, p. 503, von Ettinghausen, Farnkr. d. Jetztwelt,

p. 139, tab. 82, fig. 5, 10; Mettenius, Aspl. in Abhandl. Naturf.

Gesellsch. Ill, 1859, p. 124, n. 85; — syn. A. stellatum Colla, Plant,

chil. p. 41, tab. 69; A. alatum Bertero Herb, teste Moore Ind., p. 112,

et specimine authentico, n o n H. B. Willd.; A. erectum var. proli-

ferum Hook. Fil.- exot. quoad descriptionem ad tabulam 72 pro

parte, sed non tab. 72; Hooker Spec. fil. Ill, p. 126 pro parte;

A. lunulatum Johow, Flora de las Islas de Juan Fernandez 1896,

p. 162, non Sw.

Die Spreuschuppen dieser Art sind verhaltnismaBig klein, aus

herzformiger Basis dreieckig-spitz, bis etwa bis 3 mm lang und

1 mm iiber der Basis breit, schwarzbraun, entweder ganz undurch-

sichtig, und dann sind die Innenwande der sie bildenden Zellen so

stark verdickt und die Zellen selbst zusammengedriickt, daB man
die Zellumina nicht sehen kann, oder aber wenigstens im unteren

Teile mehr oder weniger gitterartig durchsichtig, und dann sind die

Innenwande der Zellen dort wreniger verdickt, die Zellen selbst nicht

so stark zusammengedriickt und die Zellumina, wenn auch schmal,

doch deutlich sichtbar.

Die Blattspreiten sind 1—2 dm lang, \
x

j2
—4, seltener bis 5 cm

breit, die groBten Fiedern 2—

2

1

/2 cm lang und, schief iiber die ganz-

randigen Basen gemessen, bis 1 cm breit. Die Fliigel der Spindeln

und Blattstiele sind bis etwas x

j2
mm breit.

Die Sporen zeigen einen meist breit gezahnten, aber nicht

deutlich stacheligen Mediankamm und hin und her gebogene, selten

anastomosierende, dann buchstabenformige, feine Leisten an den

Seiten und zwischen den Seitenleisten winzige, warzenformige, oft

strichformig in wellige Reihen angeordnete Erhohungen, sind kurz

bohnenformig, ca. 0,04 mm lang und 0,03 mm breit mit EinschluB

des kaum iiber 0,005 mm hohen Mediankammes.
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Die Art ist bisher nur auf der Inselgruppe von San Fer-
nandez gefunden worden, und zwar von Cuming, Bertero
(Nr. 1532, nicht 1332, wie bei Mettenius steht), Douglas, Reed,
Mossely, Downton, Philippi (Nr. 1087) und Johow auf Masa-
tierra und vojn Johow und C. Skottsberg (Nr. 464) auf Masafuera
in der Quebrada de las Casas gesammelt worden.

37. Asplenium lunulatum Swartz in Schrad. Journ. 18002
,

p. 52 (1801); Syn. Fil. p. 80; syn. A. lunulatum var. Swartzii Lindm.
Ark. f. Bot. I, 1903, p. 217, tab. 10, fig. I; A. falcatum Thunb. Prodr.
Fl. Cap., p. 172 (1800); A. Dolabella Kunze in schedula'et apud
Fee Gen., p. 191 (1850—52).

Lindmax bezweifelt a. a. O., ob der Name A. Dolabella Kunze
als Synonym hierher gehort. Der Name A. Dolabdla ist „nomen
nudum" und findet sich zuerst auf dem Zettel der Nr. 23 der Ecklox-
und ZEYHERschen Sammlung aus Sudafrika. Kunze beschrieb die
Pflanze nicht, weil er, wie ein von ihm einem Exemplar im Kgl.
Berliner Herbar zugefiigter Zettel mit der Aufschrift „Asplen. lunu-
latum Sw. Kunze sec. fil. Cap." bezeugt, spater erkannte, daB A.
Dolabella mit A. lunulatum Sw. identisch ist. Dementsprechend
fmdet sich A. Dolabella in der Bearbeitung der DREGEschen, Ecklon-
und ZEYHERschen Sammlungen in der Linnaea X, 1836, nicht
aufgefiihrt, wo p. 34 sich eine Bemerkung findet, in welcher Kunze
sagt, daB die GAUDiCHAUDschen Exemplare, die ihm vorgekommen
smd, mit den ECKLONschen durchaus ubereinstimmen. Doch ge-
horen anscheinend die unter dem Namen A. Dolabella Kze. und
Nr. 23 in den Ecklon- und ZEYHERschen Sammlung ausgegebenen
Exemplare zur Form mit etwas schmaleren Spreiten. Eine noch
mehr schmalblattrige, bei welcher die Blattspreiten nur etwa bis lV2cm
breit sind, liegt in einem von Gaudichaud im Jahre 1841 an Kunth
gesendeten, von der Insel Bourbon stammenden Exemplar mir vor,
dessen Blattfiedern kaum bis 8 mm lang bei kaum 4 mm Basenbreite
und deren groBte in der vorderen Halfte nur 5 (mit EinschluB des
Ohrchennerven) und in der hinteren Halfte nur 3 Seitennerven
zeigen. Die Art ist also sehr veranderlich in bezug auf die Blatt-
spreitenbreite, resp. der GroBe der Fiederblattchen und damit auch
bezuglich der Anzahl der Seitennerven dieser.

38. Asplenium tenellum Roxburgh in Beatson, St. Helena
p. 299 (1816); syn. A. radicans Pritch. List of St. Helena PL, p. 6
(1836), non L., nee Sw., n e c Schkuhr ; A. reclinatum Houlst.
and Moore Gard. Mag. of Bot. II, p. 260 (1851); J. Sm. Cat. of Cult.
Ferns, p. 44

;

Low,, Hist, of Ferns V, tab. 13 b; A. erectum var. pro-
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liferum Hook. fil. exot. tab. 72 et descriptione pro parte, Hook.

Spec. fil. Ill, p. 126, pro parte; A. lunulatum var. proliferum Mett.

Aspl. in Senckenb. Naturf. Gesellsch. Ill, 1859, p. 165 (121).

Die Art variiert sehr in bezug auf die Breite der Blattspreiten,

resp. der Lange der Fiedern. Die Blattspreiten sind von 2 bis 51/g cm

breit. Als A. tenellum wurde von Roxburg a. a. O. eine Form mit

schmalen, bis etwa 2*/2 cm breiten Blattspreiten benannt, was daraus

hervorgeht, daB er von ,,fronds linear" spricht und die Pflanze mit

Adiantum caudatum L. vergleicht, wahrend unter den Synonymen

Formen mit breiteren Blattspreiten beschrieben sind. Da jedoch

breitere und schmalere Formen durch alle Ubergange verbunden sind

und dieselben sonst in ihren Merkmalen ubereinstimmen, so kann

man die Art nicht in charakterisierte Varietaten oder ausgesprochene

Formen trennen. Die Formen mit schmaleren Blattspreiten ahneln

sehr dem typischen A. lunulatum Sw., dieselben sind aber leicht

durch die dickere Textur der Fiedern und die kleinzelligeren Spreu-

schuppen zu unterscheiden. Auch in bezug auf den Rand der Fiedern,

der bald kerbig-, bald tiefer mehr zahnig-gesagt ist, variiert die Art.

Die Auriculae an der vorderen Basis der Fiederblattchen sind mehr

oder weniger abgegrenzt und zeigen am abgestutzten oder abge-

rundeten Ende etwa 6—9 stumpfe Zahne. Mit Ausnahme einiger

am Ende der Fiedern sind die meisten Randzahne am Ende eingekerbt.

Die Fiedern sind haufig gegenstandig oder fast gegenstandig, nur

die reduzierten trapezoidisch-keilformigen, am Ende der Spreiten

stehen in gleichen oder beinahe gleichen Entfernungen voneinander

deutlich abwechselnd. Ihre Textur ist, wie schon gesagt, harter als

bei A. lunulatum Sw., mehr papierartig und nicht hautig-durch-

scheinend. Die Fliigel der Spindeln sind an den breitesten Stellen

etwas iiber 1
/2
mm breit.

Die Spreuschuppen sind aus herzformiger Basis lang linear-

dreieckig, langspitzig, etwa bis 4 mm lang und X
I*—

Z
IA
mm iiber

der Basis breit. An der Mittellinie sind sie stets dunkel schwarzbraun

gefarbt, am Rande aber heller mehr rostbraun. Die Gitterung ist

so fein, daB sie nur bei einer starkeren LupenvergroBerung deutlich

wird. Die die Spreuschuppen bildenden Zellen sind im Verhaltnis

zu denen der Spreuschuppen des A. lunulatum klein, etwa halb so

groB, als die bei dieser Art. Ihre Innenwande sind weniger verdickt,

als die der Spreuschuppen von A. lunulatum, besonders die mehrerer

Randreihen.

Die Sporen zeigen einen deutlich fein stachelig-gezahnten, kaum

0,003 mm hohen Mediankamm und an den Seiten fast ebenso hohc

hin und her gebogene, diinne, bisweilen anastomosierende und dann
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buchstabenformige, selten etwas netzig verbundene Seitenleisten
und zwischen diesen winzige, warzenformige, oft strichformig
anemander gereihte Erhohungen und sind bohnenformig etwa
bis 0,03 mm lang und 0,02 mm breit mit EinschluB des Median-
kammes.

Die Art ist nur auf den Bergen der Insel Santa Helena ge-
sammelt worden, und zwar von Buchanan (Nr. 147), Burchell
(ausgegeben vom Kgl. botan. Garten zu Kew unter Nr. 181), Chauvin
(zum Teil die schmale Form), Cuming (Nr. 424 und 426), DURING
(im Jahre 1833, nach M. Kuhn im Gottinger Universitatsherbar)
Freyn, W. Joest, Metzler, Melliss (Nr. 6, ausgegeben vom
Kgl. bot. Garten in Kew unter Nr. 532), Perotet, d'Urville
(schmale Form) und Vieillard (Nr. 145).

39. Asplenium Ascensionis Watson, Proceed. Amer. Acad.
XXVI, 1891, p. 163; syn. A. alatum Rich. Sert. astrol. in Voy de
rAstrolabe, Botan. p. LII, n o n H. B. Willd. A. lunulatum var.
stolomferum Mett. Aspl. in Abhandl. Senckenb. Naturf. Gesellsch. Ill,
1859, p.- 165 (121), exclus. syn. A. stoloniferum Bory; A. erectum
var. prohferum Hook. Fil. Exot. quoad descriptionem ad tab 72
pro parte, non tab. 72; Hook. Spec. fil. Ill, p. 126 pro parte.

Die Art steht dem A. tenellum Roxb. nahe und variiert auchm bezug auf die Breite der Blattspreiten, welche im MindestmaB
1 cm, im HochstmaB aber 4 cm betragt. Die Fiedern sind dabei
/, bis 2 cm lang und 3 bis 7 mm breit und von ahnlicher, meist mehr
papierahnlicher und nur bei jungen Pflanzen mehr durchsichtig-
hautiger Textur. Die Auriculae an der vorderen Basis der Fieder-
blattchen sind nicht selten fast frei, keilformig und am abgestutzten
Ende mehr oder weniger eingekerbt und dann in zwei bis vier ab-
gerundete Lappen geteilt. Die abgerundeten Randzahne oder Lappen
sind am Ende nicht oder doch nur bisweilen der dem Ohrchen zu-
nachst befindhche vordere zahnartige Randlappen nur undeutlich
eingekerbt. Die Fliigel der Spindeln sind schmaler als bei A. tenellumkaum

/ mm breit. Die Spreuschuppen sind sehr ahnlich denen von
A. tenellum Roxb., aus herzformiger Basis sehr lang-dreieckig lang-
spitzig, etwa bis 4 mm lang, */, bis »/

4 mm iiber der Basis breii Die
die Spreuschuppen aufbauenden Zellen sind aber bedeutend groBer
als die der Schuppen von A. tenellum, daher die Gitterun*
auch bei schwacher LupenvergroBerung deutlich. Die Innenwande
der Zellen smd starker verdickt und die AuBenwande gelblicher
D,e Indusien sind breiter als bei A. tenellum, bis •/, mm breit. DieSporcn smd b-hr ahnlich von beiden Arten.
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Die Verwandtschaft dieser Art ist nicht, wie Watson ver-

mutete, in der Gruppe von A. viride Huds. bei A. fragile Prcsl oder

A. vagans Bak. zu suchen, sondern sicher bei A. tenellum Roxb. und
den verwandten aus der A. lunulatum-Gruppe.

Die Art ist bisher nur an Felsen auf dem Greenmount der Insel

Ascension bei 2000 bis 2800 FuB ii. M. gefunden worden. Es

liegen mir vor: Exernplare, gesammelt von Lesson aus dem Herbar

Kunths, von H. J. Gordon (Nr. 11 und ohne Nr., im August 1889),

von Chauvin (1846 gesammelt), ein Fragment von Wawra und

mehrere Exernplare von Naumann (Nr. 76, am 19. August 1874

gesammelt).

Die Originalexemplare von Watson habe ich nicht gesehen,

aber es kann kein Zweifel aufkommen, daB die WATSONsche Pflanze

nach der von ihm gegebenen Beschreibung und bei der guten Durch-

forschung der Insel Ascension derselben Art zugehort, wie die von

Mettenius als A. lunulatum var. stoloniferum bezeichnete.

40. Asplenium rhizophyllum 1
)
(Thunb.) Kunze in Linnaea IX,

1834, p. 71, n. 176; Mettenius, Aspl. in Abhandl. d. Senckenb. Nat.

Gesell. Ill, 1859, p. 159 (sep. 115) excl. syn. A. cladolepton Fee et var.

;

syn. Caenopteris rhizophylla Thunb. sp. Sm. Plant, icon. ined. II,

t. 50 (1790); Darea rhizophylla Willd. Spec. pi. V, p. 300 (1810).

Mettenius hat zuerst a. a. O. unter diese Art das A. myrio-

phyllum (Sw.) Presl als Varietat gestellt. Ihm sind Hooker (in

den Spec. fil. Ill, p. 201) und Baker (in Hook, et Bak. Syn. fil.

*) Es konnte zweifelhaft sein, daB der Name A. rhizophyllum fur diese Pflanze

verwendbar sei, da sogar zwei Arten desselben Namens von LI.VXE aufgestellt sind.

Da jedoch das eine der letzteren gleich Camptosorus rhizophyUus (L.) Link, das andere

gleich Dryopteris reptans (L.) C. Chr., syn. Dr. radicans (L.) Maxon ist, so konnte

meines Erachtens nach der Name A. rhizophyllum fur die oben aufgefiihrte Art er-

halten werden. Doch bezieht sich der Name ,, rhizophyllum" anscheinend nur auf

das zufallige Vorkommen einer verlangerten wurzelnden Blattspitze (wie sie ja bei

sehr vielen Farnarten sich bilden) des von SMITH beschriebenen und abgebildeten

Exemplars. HOOKER hat anscheinend keine solche wurzelnde Blattspitzen gesehen.

Auch im Herbar METTENIUS fand sich kein derartiges Exemplar und unter den

mir sonst noch vorliegenden Exemplaren befindet sich kein solches. Der Name
,, rhizophyllum" ist demnach ziemlich unpassend. Wenn ich hier die Pfjanze noch

unter diesem Namen auffiihre, so kommt das daher, daB ich Grund habe anzunehmen,

daB in ahnlicher Weise, wie bei A. Macraei Hook, et Grev. und A. potosinum Hieron.

(Hedwigia LX, 1918, p. 247) eine Stammform mit weniger tief eingeschnittenen

Fiederblattern vorhanden ist, welche ich sogar bereits in dem von mir an anderer

Stelle beschriebenen A. diplosceuum Hieron. (Hedwigia LX, 1918, p. 232) gefunden

zu haben glaube. Sollte diese Vermutung in Zukunft sich als richtig erweisen, so

miiBte dann die hier noch als A. rhizophylhnn bezeichnete Pflanze dieser Stammform

als Varietat untergeordnet werden.
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p. 220) gefolgt. Christexsen zitiert A. rhizophyllum und die oben
genannten Synonyme sogar ohne weiteres zu A. myriophyllum
(Sw.) Presl als solche im Index fil. p. 122. Die beiden Arten sind
aber sicher zu trennen und nicht nur die eine von der anderen als

Varietat. Das geht unter anderem daraus hervor, daB die Spreu-
schuppen beider Arten ziemlich verschieden sind. Diese Organe von
A. rhizophyllum sind im allgemeinen aus breitere Lumina fuhrenden
Gitterzellen aufgebaut, etwas kleiner (etwa bis 4% mm lang und
kaum 1 mm iiber der Basis breit) und die groBten derselben zeigen
an der breitesten Stelle iiber der Basis kaum mehr als 16 Zellreihen,
wahrend die Spreuschuppen von A. myriophyllum aus schmalere,
zusammengedriickte Lumina fuhrenden Gitterzellen aufgebaut, groBi r

und breiter sind (bis 6 mm lang und l x
/4 mm iiber der Basis breit)

und die groBten derselben an der breitesten Stelle 30 bis 32 Zellen,
also etwa die doppelte Anzahl von Zellreihen zeigen.

Die nachst verwandte Art von A. rhizophyllum ist zweifellos
A. Macraei Hook, et Grev. von den Sandwich-Inseln, von welchem
sie sich durch verschieden aufgebaute Spreuschuppen, durch hell-
griinere Laubfarbung, im UmriB mehr ungleichseitige Fiedern
weniger abstehende und besonders am Ende etwas mehr zugespitzte
Lappen und meist langere Sori unterscheidet.

Das zu A. rhizophyllum von Mettenius gestellte A. dado-
Upton Fee (Mem. VII, p. 55, tab. 22, f. 4) ist von mir (Hedwigia
XLVII, 1908, p. 232) bereits als selbstandige Art wiederhergestellt
und wird auch von Christensex (Index p. 105) als solche auf-
gefuhrt. Dasselbe ist naher mit A. Haenkeanum (Presl) Hieron.
verwandt, unterscheidet sich von A. rhizophyllum besonders durch
geringere Anzahl von Fiederlappen an den groBten Fiedern, durch
tiefer geteilte Auricularlappen an der oberen Basis und auch durch
den Aufbau der Spreuschuppen, die einen schwarzbraunen Medianteil
und heller braune Randteile besitzen und aus kleineren Gitterzellen
bestehen, von denen die meisten stark, bisweilen die den Basalteil
besonders bildenden Zellen vollig zusammengedriickte Lumina
zeigen und dann undurchstthtig, fast schwarz sind.

Als Vaterland fur A. rhizophyllum sind von Willdexow
Jamaica, Hispaniola und Dominica angefiihrt worden, wobei jedoch
zu beachten ist, daB wahrscheinlich Santo Domingo mit Dominica
von ihm verwechselt worden ist, nach der Vermutung von J. TJRBAX,
da Thiery, urn dessen Sammlung es sich dabei handelt, in Haiti
und nicht auf Dominica gelebt hat. Kuxze hat noch Cuba zugefiigt.
Sicher scheint auch das Vorkommen der Art auf der im Stillen Ozean
zwischen Costarica und den Galapagos-Inseln gelegenen Cocos-Insel
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von wo mir allerdings nur ein winziges Fragment eines von Barclay
gesammelten Exemplars (Nr. 2196) vorliegt. Die Angabe anderer

Vaterlander mit Ausnahme vielleicht der Galapagos-Inseln sind

zweifelhaft. Nach Hooker und Greville Icon. fil. p. 193 soil

nach Sprengel A. rhizophyllum von Raddi in Brasilien gesammelt
worden sein, welche Angabe sich aber auf A. unisoriale Raddi,

dessen Name dort falschlich als Synonym zugezogen wird, bezieht.

Auch die Angabe in Hooker Spec. fil. Ill, p. 201, iiber das Vor-

kommen der Art in sudamerikanisch Columbien beruht vermutlich

auf Verwechslung mit A. cladolepton Fee und die iiber das Vor-

kornmen auf den Sandwich-Inseln sicher auf Verwechslung mit

A. Macraei Hook, et Grev.

41. Asplenium discrepans Rosenstock in Feddes Repertorium

XII, 1913, p. 469.

Die trotz der habituellen Ahnlichkeit von A. Clausseni Hieron.

gut zu unterscheidende Art weicht von demselben auBer durch die

von Rosenstock, der die von mir A. Clausseni benannte Pflanze

als A. auricularium Desv. benennt, angegebenen Merkmale durch

die Beschaffenheit der Spreuschuppen und der Sporen ab. Die

Spreuschuppen sind bedeutend schmaler, sind etwa nur bis 1
/2 mm

iiber der Basis breit und bis etwa 3x
/2
mm lang, aus herzformigem

Grunde sehr langspitzig-dreieckig und werden iiber der Basis nur

aus 7 bis 11 Zellreihen gebildet. Die Zellen derselben sind meist

rechteckig bis 0,24 mm lang und bis 0,045 mm breit. Die der inneren

Reihen haben bis 0,015 mm dicke, dunkelbraune, die sie trennende,

innere Doppelwande, die der auBeren weniger breiten Zellreihen

weniger verdickte und mehr rostbraune. Die Sporen sind bis 0,045 mm
lang und 0,03 mm breit mit EinschluB des 0,006 bis 0,009 mm hohen

Mediankamm.es, der etwas braunlich-durchsichtig an der Schneide

undeutlich gezahnt ist. Die anastomosierenden Leisten der Seiten

sind oft regelmaBig netzig verbunden, ziemlich hoch, wenn sie auch

die Hohe des Mediankammes nicht erreichen, und in den Maschen

der Leisten finden sich buchstabenformige, niedrigere, aber deutlich

sichtbare leistenartige Erhohungen.

AuBer der BuCHTlENschen Nr. 3341 gehort zu dieser Art nach

der Sporenbeschaffenheit sicher auch ein bei Larecaya in Bolivien von

GtiNTHER gesammeltes Blattpaar, das aus dem Liibeckschen

(Dr. BREHMERschen) Herbar stammt.

42. Asplenium fluminense (Lindm.) Hieron. n. comb.; syn.

A. lunulatum var. fluminense Lindm. Ark. f. Bot. I, 1903, p. 218,

tab. 10, fig. 3.

Htdvrigia Band LKl. 2
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Von dieser von Lindman am angegebenen Orte kurz charak-
terisierten Pflanze liegt mir zwar kein Typusexemplar, doch aber
ein wohl zweifellos hierher gehoriges Blattexemplar vor, welches
von Jelinek bei der Expedition der Novara in Brasilien gesammelt
wurde, mit Nr. 163 bezeichnet ist, aus dem Herbar Mettenius'
stammt und von diesem als A. lunulatum var. major bestimmt
worden ist. Nach diesem Blattexemplar gebe ich im folgenden einige

Erganzungen zu der LlNDMANschen kurzen Charakteristik.

Der Blattstiel ist stark zusammengedruckt, Stiel und Spindel
sind an der Oberseite sehr schmal gefliigelt, der Fliigel ist kaum
V4 mm breit. Die Blattfiedern sind bis 3 cm lang und messen schrag-
iiber die Enden der ganzrandigen Basenseiten bis 1% cm; die meisten
Blattfiedern stehen in fast rechtem Winkel ab, nur die unteren,
wenig kiirzeren sind in spitzem Winkel nach unten gerichtet. Die
bald mehr, bald weniger hervortretenden, abgestutzten oder ab-
gerundeten Ohrchen der vorderen Fiederbasis enden in 5—6 ab-
gerundete, zahnartige Lappen. Die Anzahl der Seitennerven betragt
bei den groBten Fiedern 10 bis 12 an der vorderen und 8 bis 9, selten 10
an der hinteren Seite. Der Nerv der Ohrchen ist meist fiederig

verzweigt mit jederseits 2 bis 3 Asten, nur bei den gegen die Blatt-
spitze befindlichen, nach und nach verkiirzten Fiedern sind die
Nerven der Ohrchen entweder einfach gegabelt oder wiederholt
gegabelt. Die dem Ohrchennerv bei den groBeren Fiedern nachst-
stehenden 1 bis 4 vorderen Seitennerven sind meist gegabelt, die
iibrigen vorderen und alle hinteren Seitennerven sind fast stets
ungeteilt, und nur selten ist einer der vorderen zwischen ungeteilten
noch gegabelt. Die Sori, enthalten zahlreiche Sporangien, sind
elliptisch, kaum iiber 3 mm lang und kaum P/

2 mm breit. Die
Indusien sind bis etwa x

j2 mm breit und etwas auf das Mesophyll
vorgezogen. Die Sporen zeigen deutlichen, aber kaum iiber 0,003 mm
hohen, gezahnten, aber nicht mit winzigen Stachelzahnchen besetzten
Mediankamm und an den Seiten wenige anastomosierende, buch-
stabenformige oder zu einigen wenigen, groBen Maschen verbundene
Leisten. In den Maschen sind winzige, in Reihen geordnete, warzen-
formige Erhohungen nur schwer zu erkennen.

Zu derselben Art gehort wohl auch ein Wurzelexemplar aus
der O. BucHTiESschen Sammlung, dessen Nummernangabe auf
dem Zettel fehlt, auf welchem jedoch der Manuskriptname A. boli-
viense Rosenstock verzeichnet ist. Dasselbe wurde in einer Hohe
von 1100 m u. M. bei Polo-Polo bei Coroico in Nordyungas in Bolivien
gesammelt. Dieses Exemplar unterscheidet sich von dem brasi-
lianischen durch mehr oder weniger dunkel gelbbraune Blattstiele.
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Die an dem jELlNEKschen Exemplar fehlenden Spreuschuppen

sind bei diesem BuCHTiENschen vorhanden. Diese sind kaum
iiber l x

/2 mm lang, kaum 1
/2 mm liber der Basis breit und tragen am

Rande einige wenige, bis 0,04 mm lange, einfache Gliederhaare. Die

breitesten zeigen an den breitesten Stellen dicht iiber der Basis

kaum iiber 20 Zellreihen. Die rostfarbenen Doppelinnenwande sind

oft bis 0,02 mm dick, die durchsichtigen, diinnen AuBenwande sind

g^lblich gefarbt. Die Zellumina sind kaum iiber 0,05 mm lang und

besonders bei den Zellen des oberen Schuppenteils zusammengedruckt,

bisweilen bis auf 0,01 mm.

43. Asplenium miradorense Liebmann, Vid. Selsk. Skr. V, 1,

p. 243 (seors. 91), 1849.

Der Name dieser von Liebmann ziemlich gut beschriebenen

Art wird von Fournier (Mexicanas plantas I, p. 104 [1872]) als

Synonym des von Willdenow auf eine PLUMiERsche Abbildung

beschriebenen, sehr zweifelhaften A. nanum angefiihrt, doch wird

(auf p. 105) der Name nochmals unter A. erectum var. harpeodes

= A. harpeodes Kze. genannt mit der Angabe, da8 Fragmente

jiingerer Pflanzen dieser Art sich unter Liebmanns Exemplaren

befanden. In Hemsleys Biologia cent. amer. Bot. Ill, p. 635,

wird aber A. miradorense Liebm. nebst A. nanum Willd. als Synonym
unter A. laetum Sw. gestellt. Christensen folgt in seinem Index

fil. p. 121 Hemsley. A. miradorense ist jedoch nach den mir vor-

liegenden Typen und anderen Exemplaren eine sowohl von A. nanum
Willd. nach der PLUMiERschen Abbildung und von A. laetum Sw.

gut unterschiedene Pflanze und ist mit beiden nicht einmal sehr

nahe verwandt. Dasselbe gehort jedoch in die nachste Verwandtschaft

von A. Clausseni Hieron., ist eine kleinere Art von frischgriinem

Aussehen und zeichnet sich durch kiirzere Blatter, besonders meist

sehr kurze Blattstiele, durch naher aneinander geriickte, mehr

hautige, durchscheinende Fiedern, durch sagig-gezahnten Rand der

Fiedern, der bei A. Clausseni mehr oder weniger deutlich kerbig-

gesagt oder auch wellig ist, durch weniger vorgezogene Ohrchen

an der vorderen Fiederbasis, die meist nur zwei, bisweilen drei an

der Spitze meist abgerundete Zahne zeigen, durch schmalere Sori

und schmalere Indusien und durch das nicht seltene Vorkommen
von diplozioiden Sori besonders auf den Ohrchen aus. Die Sporen

mit deutlich stachelig-gezahntem Mediankamm und sehr niedrigen,

buchstabenformigen Seitenleisten stimmen bei beiden Arten iiberein

und ebenso sind auch die Spreuschuppen der Blattstick und der

Spindeln junger sich entwickelnder Blatter bei beiden Arten sehr

ahnlich, nur sind die von A. miradorense vielleicht stets etwas kleiner.

2*
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AuBer LlEBMANNschen bei Mirador in Mexiko gesammelten
Typusexemplaren liegen mir vor: ein von Schaffner an nicht
angegebenem Orte in Mexiko gesammeltes, unter Nr. 33 verteirU
und von Kuxze als A. abscissum falschlich bestimmtes Exemplar
und zwei bei Zacuapan in Mexiko von C. A. Purpus im November
1912 gesammelte, unter Nr. 6198 als A. lunulatum herausgegebene
Exemplare.

44. Asplenium poloense Rosenst. in Fedde, Repertorium XII,
1913, p. 469; syn. A. pulchellum Hook. Spec. fil. Ill, p. 129, quoad
specimen POEPPiGianum; Ettinghausen Farnkr. d. Jetztwelt,
tab. 85, fig. 8 (non tab. 78, fig. 8, 12, 13, nee tab. 79, fig. 1, 16);
A. schizotis Kze. in schedula coll. peruv. a cl. POEPPiGio coll. n. 177.

Die von Poeppig in Peru bei Pampayaco gesammelte, unter
dem Manuskriptnamen A. schizotis Kze. herausgegebene Pflanze
stimmt nach Typusexemplaren genau mit der von Buchtien in
Bolivien gesammelten, von Rosenstock beschriebenen genau
uberein. Vom echten A. pulchellum unterscheidet sich die Art durch
meist breitere Blattspreiten, spitzere, verhaltnismaBig schmalere
Blattfiedern, durch meist deutlichere Bildung von Ohrchen an der
vorderen Fiederbasis, spitzere und zahlreichere Sagezahne am
ganzen Vorder- und oberen Hinterrande der Fiedern und durch
langere Sori. Die Angabe „Peru" als Vaterland muB also bei A.
pulchellum vorlaufig gestrichen werden.

Zu A. poloense gehort auch die von SPRUCE bei Tarapoto in
Peru gesammelte Pflanze (Nr. 3966).

45. Asplenium otites Link, Hort. Berol. II, p. 60 (1833).
Die Art findet sich in Christexsen Index, p. 124, und p. 127

als Varietat von A. pulchellum Raddi ausgegeben. Lixdman (Ark.
f. Bot. I, 1903, p. 219) hat bereits darauf aufmerksam gemacht,
daB dieselbe aber von A. pulchellum verschieden ist : , Ab Aspl
pulchello longius recedet". Wenn auch zwischen beid'en Arten,
meines Erachtens nach, eine nahere Verwandtschaft besteht so sind
die vorhandenen Unterschiede doch geniigend, urn beide getrennt
zu halten. A. pulchellum ist eine kleinere Art. Die Blatter sind etwa
5 bis 12 cm lang, die Fiedern erreichen kaum die Halfte der GroBe
von A. Otites. Stiele und Spindeln sind zarter. Die Spreuschuppen
sind bei A. pulchellum kaum iiber H/, mm lang und 5 bis 6 mm
uber der Basis breit. Die Innendoppelwande der sie bildenden
Gitterzellen sind starker verdickt, so daB die Lumina mehr oder
wemger zusammengedriickt erscheinen, ja bisvveilen ganz ver-
sclnvinden und dann der betreffende Teil der Schuppe schwarz und
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undurchsichtig ist, wahrend die Spreuschuppen von A. Otites bis

etwa 4 mm lang sind bei bis 0,7 mm Breite iiber der Basis, und
iiberall die Gitterzellenstruktur erkennen lassen. Dagegen deutet

die sehr ahnliche Beschaffenheit der Sporen beider Arten auf die

nahe Verwandtschaft.

Link hat fur A. otites ,,patria ignota" angegeben. Da bei den

in den Gewachshausern der botanischen Garten kultivierten Exem-
plaren als Vaterland Brasilien angegeben wird, so ist es wohl mog-

lich, daB die Art aus diesem Lande in die botanischen Garten gelangte.

Im Herbar des Kgl. Botanischen Museums zu Berlin-Dahlem liegen

auBer zahlreichen kultivierten Exemplaren aus botanischen Garten

auch folgende: Vom Isthmus von Panama (S. Hayes Nr. 71, ge-

sammelt 1859—61, unter dem Namen A. erectum Bory? ausgegeben);

auf Schotter gewachsen an den Ufern der Fliisse um Pairol, Tolima

in Columbien bei 800 bis 1000 m ii. M. (F. C. Lehmann Nr. 6019);

bei Villa Vicencio an einem ZufluB des Rio Meta in den Llanos de

San Martin in Columbien (A. Stubel coll. Columb. Nr. 633).

Als Varietat stelle ich zu A. otites:

Var. lineari-lanceolata Hieron. n. nov. ; .syn. A. lunulatum

var. arguto-dentata Hieron. in Hedwigia XLVII, 1908, p. 224.

Differt a forma typica laminis lineari-lanceolatis, pinnis ad

basin versus sensim ad minorem modum redactis, maximis quam
in forma typica minoribus obtusioribus vix 1% cm longis c. 5 mm
infra apicem latis, supra bases integras linea obliqua c. 9 mm latis,

nervulis semifaciei posticae interdum supra medium furcatis; petiolis

et rachibus nigrescentibus.

Sudamerikanisch Columbien : am Wege von Honda nach Bogota

gesammelt (A. Stubel coll. columb. Nr. 400).

46. Asplenium laetum Sw. Syn., p. 79, 271 (1806); Schkuhr,

Krypt. Gew., p. 65, t. 70; Hook. Spec. fil. Ill, p. 133; syn. A. dre-

panophyllum Kunze in Linnaea IX, 1835, p. 66; A. Schkuhrianum

Presl Tent. 1836, p. 107; A. lugubre Liebmann, Ved. Selsk. Skr. V,

1, 1849, p. 243 (seors. 91) ; A. inaequalidens Fee, Foug. d. Ant. Mem. 11,

p. 34, t. IX, f. 3 (1866) ; A. Hasslerianum Christ in Fedde, Repert. VI,

1909, p. 351. 1
)

x
) Die zu A. laetum oben zitierten Synonyme gehoren zweifellos zu dieser Art,

was eine Priifung der mir vorliegenden Typus- oder Cotypen-Exemplare ergibt. AuOer

den genannten wird auch noch ,,A. dbscissum Willd. Spec. V, p. 321 ex parte, teste

spec. herb. SPHENGEL" von METTENIUS in Aspl., Abh. Senckenb. Naturf. Gesell. Ill,

1859,.p. 178 (Sep. p. 134) zitiert. In der Tat findet sich em Fragment von A. laetum

im Herbar WlLLDENOWs unter Nr. 19 893 fol. 1 mit typischem A. abaciesum Willd.
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47. Asplenium inaequilaterale Willd. Spec. V, 1810, p. 322,

syn. A. brachyotus Kunze in Linnaea X, 1836, p. 512; A. trapezi-

forme Beddome Ferns South. India 1863, p. 45, t. CXXXIV; an

Wall. List n. 2213 (1829) et Roxb. Calc. Journ. IV, 1844, p. 497?;

A. lunulatum var. y. trapeziforme Beddome, Ferns of Brit. India 1865,

p. 10, n. 15; Handb. Ferns of Brit. India 1883, p. 148.

Die beiden genannten Arten sind oft verwechselt worden. So
auch von Lindman (Ark. f. Bot. I, 1903, p. 220), der als Synonym
A. brachyotus Kunze zu A. laetum Sw. zitiert. Nach ihm soil A.

brachyotus dem A. laetum vollig entsprechen. Die gleiche Angabe
findet sich in Christensens Index p. 103, vermutlich von Lindman
entlehnt. A. laetum ist aber durchaus nicht identisch mit A .brachyotus

,

sondern letzteres ist nach den mir vorliegenden Typenexemplaren
identisch mit A. inaequilaterale Willd., das nach CORDEMOYs un-

richtiger Angabe (Christensens Index, p. 106) gleich A. uni-

laterale Lam. sein sollte.
*

A. laetum Sw. unterscheidet sich von inaequilaterale Willd.,

welcher Name der Prioritat wegen dem Namen A. brachyotus Kunze
vorgezogen werden muB, besonders durch folgendes:

1. Das Rhizom ist bei A. laetum Sw. kriechend, bei A. inaequi-

laterale Willd. kurz aufrecht oder doch aufsteigend.

2. Die Blattstiele sind bei A. laetum stets etwas glanzend
violett- oder purpurrotlich-schwarz, bisweilen auch ein Teil

der Blattspindeln, bei A. inaequilaterale dagegen matt
grunlich-braunlich (im trockenen Zustande).

3. Die Spreuschuppen zeigen einen sehr verschiedenen Bau.
Bei A. laetum sind diese Organe ziemlich schlapp und aus
im allgemeinen gleichformigen Gitterzellen aufgebaut, deren
Lumina nicht zusammengedriickt sind und deren Doppel-
innenwande stets iiberall sehr dunkelbraun, fast schwarz
und bis nur etwa 0,021mm dick sind. Bei A. inaequilaterale
dagegen sind die Spreuschuppen ziemlich starr. die ^rnfttpn

aufgeklebt, doch ist auf Folium 2 und 3 nur typisches A. abscissum vorhanden. Das
erwahnte Fragment ist sicher nur zufallig auf den betreffenden Bogen geklebt worden
und sicher hat WlLLDENOW A. laetum nicht unter sein A. abscissum einbezogen,
was aus der SchluBbemerkung der Beschreibung WlLLDENOWs von A. abscissum
hervorgeht. — Der Name A. virens Desv. Prod, in Mem. Acad. Linn. VI, 1827, p. 273,
der auch von METTEXIUS und anderen als Synonym zu A. laetum zitiert wird, ist
ein ganz zweifelhafter. DESVAUX taufte das A. pellucidum /?. Lam. Enc. II, p. 305,
als A. virens urn. Dieses ist nun aber nach LAMARK gleich der Abbildung bei PLUMIER
Fil. Amer. t. 61, die eine zweifelhafte Pflanze darstellt. Warum aber DESVAUX
zu seinem A. virens den Namen A. lact»m Sw. als Synonym zitiert, bieibt vollig unklar.
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etwas langer (bis etwa 4 mm lang und bis 1 mm iiber der

Basis breit) und zeigen an der breitesten Stelle einige Zell-

reihen mehr als die groBten von A. laetum. Dieselben

bestehen aus einem deutlich sich abhebenden, mittleren

Teil, dessen Zellen dunkelbraune, bis 0,03 mm dicke Doppel-

innenwande besitzen, und aus Randstreifen, die aus einigen

Reihen von Zellen bestehen, deren Lumina meist etwas

zusammengednickt sind und deren Doppelinnenwande

heller, meist gelb oder auch rotlich-braun gefarbt und

bedeutend diinner sind.

4. Die Sporen sind bei A. laetum etwas groBer, bis 0,052 mm
lang und 0,04 mm breit, bei A. inaequilaterale nur kaum
0,04 mm lang und 0,03 mm breit, und zwar ist der GroBen-

unterschied dadurch hervorgebracht, daB der Mediankamm
bei A. laetum bis doppelt so hoch ist.

5. Bei A. laetum kommen, wenn auch nicht haufig, diplazioide

Sori auf dem Ohrchen der Fiedern vor, bei A. inaequi-

laterale scheinen solche nie vorhanden zu sein.

Um die Bestimmungen in anderen Herbarien zu erleichtern,

zahle ich im nachfolgenden die im Herbar des Botanischen Museums

zu Berlin-Dahlem vorhandenen Exemplare, soweit solche ameri-

kanische Fundorte betreffen, auf.

Asplenium laetum Sw. ist vorhanden aus:

Westindien: und zwar Cuba, bei Monte Verde im

ostlichen Teil der Insel gesammelt (Wright Nr. 1026, 1027, —
Januar bis Juli 1859); Chimborasso (E. Otto Nr. 176, — 31. Marz

1839) ; Jamaica ohne genaueren Fundort (Herb. Pamplix,

unbekannter Sammler 1828) ; Guadeloupe (L'Hermix ier

Nr. 88, — 1862 gesammelt als A. violaceum Fee et THerm. bezeichnet;

Bory 1837) ; Dominica: genauerer Fundort nicht angegeben

(Sieber Nr. 169, als A. abscissum Willd. ausgegeben); Marti-
nique, bei Marne du Trou-Vaillant (BELAXGER Nr. 860, —
Februar 1852); ohne Fundort (SiEBER Nr. 22, als A. pellucidum

ausgegeben); am Montagne Pelee (L. Hahx Nr. 22, — Dezember

1867, als A. obtusifolium var. ausgegeben); Insel Tobago (W.

E. Broadway Nr. 3026, — 19. September 1909); Trinidad,
ohne genaueren Fundort (A. Fexdler Nr. 61, gesammelt 1878—1880) ;

am Cameron-Wasserfall (CrUger Nr. 44, zum Teil, — 18. Januar

1852, ausgegeben vom Herbarium des Royal Gardens, Kew unter

Nr. 535 zum Teil). — Mexiko: Mirador (LIEBMANN Cotypus-

xemplar von A. lugubre Liebm.) ; an nicht angegebenem Fundorte
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(Schaffxer ohne Nr.). — Guatemala: an feuchten Ufern
des Rio Grande bei Mazatenango (Bernoulli und Cario Nr. 347
[465]); Ruinas de Copan (Bernoulli und Cario Nr. 290, August
1870); an Felsen im Walde bei Cubilquitz, Depart. Alta Verapax,
350 m ft. M. (H. von TtRCKHElM Nr. II, 308 = Nr. 8048, — Marz
1901). — Costarica: Urwald der Carpinteria, Prov. de S. Jose
(H. Polakowsky Nr. 151, — 24. Juni 1875). — Siidamerikanisch
Columbien (Neu-Granada): Urwald der Provinz Ocana
bei 8000' ft. M. (L. Schlim Nr. 397 zum Teil, — 1846 bis 1852 ge-
sammelt); Guanaguana (Funk Nr. 222); in schattigen Gebiischen
an Felsen bei Espiritu Santo im Depart. Santander (Kalbreyer
Nr. 317, — 30. November 1877); bei Titiribi im Depart. Antioquia
7000—8000' ii. M. (Kalbreyer Nr. 1499, — 23. Marz 1880) ; Bo-
queron im Depart. Antioquia (Kalbreyer Nr. 1916, — 6. August
1880); auf dem Berge Tolima (Schmidtchen, Marz 1882)- Santa
Marta 1500' ii. M. (H. H. Smith Nr. 959, aus der Sammlung 1898
bis 1901, junge Pflanzen unter dem Namen A. pulchellum Raddi
herausgegeben)

.
— Venezuela: bei der Colonia Tovar (A

Fendler Nr. 136, — gesammelt 1854—1855) ; bei Caripe bei Caracas
(Moritz Nr. 23); Merida (Moritz Nr. 365); an feuchten, sehr
schattigen Felsen bei Chacao unweit Caracas (E. Otto Nr 609 —
12. Marz 1840). - B r a s i 1 i e n: Belem bei Rio de Janeiro (Gla-
ziou Nr. 5318, - Oktober 1872; die Nr. 5318, mit ? bezeichnet
wurde von FEE Crypt. Vase, du Bresil 1872—73, p. 43 Nr 14a als
A. abscissum Willd. falschlich bestimmt); an nicht angegebenem
Fundorte (Mexdonca, Nr. 1208). - Paraguay: Sierra de
Amambay (T. Ro jas in E. Hassler Plant. Paraguarienses 1907-08,
Nr. 10 423; Typusexemplar von A. Hasshrianum Christ).

Asplenium inaeguilaterale Willd. ist vorhanden aus:
Bralien: gesammelt bei Caldas im Staate Minas Geraes

(MOSEN Nr. 2109, - 25. August 1873, von Lindmax als A. laetum
bestimmt); bei Rio de "Janeiro (Gaudichaud) • Serra Estrella
(Sellow, von Klotzsch mit dem unpublizierten Namen Ahmdum Kl." versehen)

; bei Santa Cruz im Staate Rio Grande do Sul
(C. Jurgens und A. Stier in Rosenstock Filic austro-bras

TT\^27
' ~ i

anUar 19°5)

!

im TecWald
<Herval

)
in Ri° Grande

do Sul 600 m u. M. (Herter Nr. 26 006 und 26 049 — Februar

M
13)
iU

a
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Uldem Laranheira-Gebirge bei Sao Francisco (E. Ule

l\\ JTl ~» N°Vember 1883
)" - Paraguay: Cordillera de

Mebatob, be,m Paraguazu(B. Balaxsa Nr. 2898, - Dezember 1880) ;

?T n," ^" Und d6n AbMng6n der Sierra ^ Amambay
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als A. firmum Kunze falschlich bestimmt) ; am Bach eines bewaldeten
Tales in der Cordillera de Altos (K. Fiebrig Nr. 86 und 89,

4. September 1902). — Uruguay: in der Gruta de los Helechos
bei Tacuarembo (Herter Nr. 10 258). —

Da A. laetum in Afrika nicht vorkommt, sondern sich dort
nur A. inaequilaterale findet, also auch Verwechslungen beider nicht

moglich sind, so seien hier nur die Gebiete und Lander genannt,
aus welchen Exemplare von A. inaequilaterale im Herbar des Kgl.

Botanischen Museums vorhanden sind : Madagassis'ches
G e b i e t : Madagaskar, Comoren, Bourbon ; Siidafrika: Kap-
land, Natal, Rhodesia, Gazaland, Zambesi; West afrika:
Fernando Po, S. Thome, Kamerun, Togo; O s t a f r i k a: Deutsch-
Ostafrika, Sanzibar, Britisch Zentral-Afrika.

AuBerdem findet sich A. inaequilaterale auf Ceylon und in

Vorder-Indien, auf den Nilagiri- und Pulney-Bergen.

A. inaequilaterale gehort demnach zu den weit verbreiteten und
unverandert gebliebenen Asplenium-Arten. Es ist wahrscheinlich,

daB dieselbe urspriinglich eine asiatische Art ist, die sich von dort

aus durch das ganze tropische Afrika verbreitet hat und diirfte viel-

leicht durch Vogel (Seglerschwalben, Cypselidae) nach Siidamerika

libergefuhrt worden sein.

48. Asplenium abscissum Willd. Sp. V, p. 321 (1810).

Zu dieser Art wird auch der Name A. laetum Schkuhr, Krypt.

Gew. I, p. 65, t. 70 (1809), non Swartz Syn. sp. fil. p. 79, 271

(1.806) = A. Schkuhrianum Presl Tent. 107 (1836), als Synonym
zugezogen.

Presl war der erste, der eine Verschiedenheit der von Swartz
als A. laetum beschriebenen, mit der von SCHKUHR unter diesem

Namen beschriebenen und abgebildeten Pflanze annahm. Ihm ist

dann Mettenius gefolgt. Schkur hat a. d. a. O., p. 65, keine neue

Beschreibung geliefert, sondern nur die Beschreibung, die Schwartz
gegeben hat, abgedruckt. Diese Beschreibung paBt aber durchaus
auf die abgebildete Pflanze und in Westindien findet sich keine

andere Pfianze auBer A. laetum Sw., welche durch dieselbe dar-

gestellt sein konnte. Wie LlNDMAN (Ark. f. Bot. I, 1903, p. 220)

dazu gekommen ist, zu schreiben ,,Asplenium laetum (Sw.) Schkuhr
emendavit", ist mir vollig unklar. Der Name A. Schkuhrianum Pre si

gehort daher sicher als Synonym zu A. laetum Sw.

49. Asplenium depauperatum Fee, 7. Mem., p. 52, tab. 15,

fig. 3 (1857); syn. A. Gibertianum Hook. 2. Cent. tab. 22 (1860);

Spec. fil. HI, 199 (1860); Hook, et Bak. Syn. Fil., p. 219, n. 149
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(1867) ; A. micropteron Bak. in Hook, et Bak. Syn. Fil., p. 488 (1874)

;

Icon, plant, tab. 1647 (1886); A. Schiffneri Christ, Denkschr. Akad.

Wien LXXIX, 1907, p. 24, tab. 6, f. 7—9.

Nach den Beschreibungen und den Abbildungen, sowie mir

vorliegenden Exemplaren kann kein Zweifel sein, daB die genannten

Namen einer und derselben Art gehoren.

A. depauperatum Fee ist nach einem Exemplar einer jungeren

Pflanze aus Bolivien (Weddell Nr. 4235), A. Gibertianum Hook,

nach einem alteren Individuum von Asuncion im Paraguay (Gibert)

und A. micropteron Bak. von San Luis, vermutlich dem Ort dieses

Namens in Bolivien, nach einem ahnlichen alteren Exemplar (Pearce)

urspriinglich beschrieben und abgebildet worden. Baker fuhrte

in der Beschreibung zu Tafel 1647 der Icon. Plant, noch ein Exemplar

von der Cascada de Mbatobi bei Paraguari (Balansa Nr. 2900,

— April 1881) und ein solches, das nach der Zettelnotiz aus der

Umgebung von Asuncion im Paraguay (Balansa Nr. 344, — Marz

1874) stammt, an. Das Cotypenexemplar der Nr. 2900 der Balansa-
schen Sammlung, welches im Herbar des Berlin-Dahlemer Museums
vorliegt, enthalt jiingere Pflanzen, die vermutlich aus den End-
knospen der verlangerten Blattspindeln alterer Pflanzen entstanden

waren. Aus ganz ahnlichen jungen Pflanzen scheint auch das

BALANSAsche Exemplar derselben Nummer bestanden zu haben,

,
welches Christ vorgelegen hat, auf das hin er sein A. Schiffneri

aufgestellt hat. Von den genannten Exemplaren liegen mir die beiden

BALANSAschen Cotypen vor. AuBerdem aber noch folgende: 1. aus

Bolivien: von Felsen bei Rio Bermeyo, Quellflufi des Rio Pirai,

Ostcordillere, ca. 800 m ii. M. (Th. Herzog Nr. 697, Dezember 1907)

;

aus Paraguay: von Felsen einer schattigen Schlucht in der

Cordillera de los Altos (K. Fiebrig Nr. 10, — 7. August 1902) und
von steiniger Laubschicht im Schatten des Hochwaldes zwischen
Rio Apa und Rio Aquidaban bei Centurion (K. Fiebrig Nr. 4163,

Oktober 1908 oder 1909). —
Hooker stellte die Art in die Verwandtschaft von A. cicutarium

Sw. = A. cristatum Lam., Baker glaubte, daB dieselbe mit A. fon-
tanum (L.) Bernh. nahe verwandt sei. Christ hielt sein A. Schiffneri

dem A. viride Huds. naherstehend. Ich halte die Art fur nahe ver-

wandt mit A. mucronatum Presl, von welchem sie sich durch kiirzere

Blatter, nach oben gerichtete oder fast senkrecht von der Spindel
abstehende, aber nie nach unten zuriickgebogene, schmalere und
tiefer eingeschnittene Fiedern, deren keilformige Lappen bei den
alteren Individuen am abgestutzten Ende meist tief gezahnt sind
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und meist dichotom geteilte oder gegabelte Seitennerven be-

sitzen, und durch verschieden gestaltete Spreuschuppen usw. unter-

scheidet.

50. Asplenium viridissimum J. E. Bommer ap. Christ in Bull.

Soc. Bot. Belg. XXXV, p. 195 (1896); syn. A. Trichomanes var. viri-

dissimum Christ 1. c; A. monanthes forma Maxon Contr. U. St. Nat.

Herb. XVII, part 2 (1913), p. 152, plate 1 fig. K., n o n L., A. poly-

phyllum Max. 1. c, p. 151 vix Bertoloni!

Von dieser Art liegen mir die folgenden Exemplare vor : Costa-
rica: Wald am Vulkan Barba bei 2756 m ii. M. (H. Pittier

Nr. 1927, — 6. November 1890, vermutlich Cotypenexemplar, doch

Christ fuhrt fiir das Typenexemplar Nr. 1937 und als Sammler

Tonduz und Sammlungszeit Februar 1890 an. Das Exemplar

stammt aus der von H. Pittier und Th. Durand herausgegebenen

Sammlung ,,Plantae costaricenses exsiccatae") ; Vulcan de Turrialba,

Prov. Cartago 2600 m ii. M. (Pittier Nr. 7483 ex plant, guatemal.

nee non Salvador, etc., quas ed. J. D. Smith Nr. 13, 263 herb. nat.

Costar., — Januar 1899) ; an nicht angegebenem Fundorte in Costarica

oder der Cordillera de Veragua (in Panama) (J. von Warscewicz

Nr. 56) ; Guatemala: in feuchtem Zypressenwald bei Tecpam,

Sierra de Santa Elena, Depart. Chimaltenango 3000 m ii. M. (Caec.

et Ed. Seler Nr. 2378, — 27. September 1896). Vielleicht gehort

hierher auch die von KtiMMERLE als A. castaneum Schlecht. et

Cham, in Magyar Bot. Lapok XIII, 1914, p. 37, bestinvmte

Nr. 7 der J. von WARSEWrczschen Sammlung des Wiener Hof-

museums. —
*

Maxon hat in Contr. U. St. Nat. Herb. vol. 17, part 2, 1913,

p. 150 ff. die Art unter A. monanthes L. als Form gestellt und halt

die Art fiir identisch mit A. polyphyllum Bertoloni. Nach der Be-

schaffenheit der Spreuschuppen gehort dieselbe aber sicher nicht

in den Formenkreis A. monanthes, sondern in die nachste Ver-

wandtschaft von A. castaneum Schlecht. et Cham. Auch die An-

nahme, daB die Art das A. polyphyllum Bertoloni sei, scheint mir

sehr zweifelhaft, wozu mich die Bemerkung, welche Bertoloni

in der Florula Guatemalensis in Novi Commentarii Acad. Scient.

Inst. Bonon. t. IV, 1840, p. 443, macht: „Appropinquat Asplenium

brasiliense Raddi Fil. Bras., p. 36, tab. 51, f. 1, quod forte idem

cum Asplenio tenero Swartz, sed hoc juxta exemplar ab ipso Raddio

mihi concessum delicatum, fragile, foliolis alternis, longioribus, pro-

fundus crenatis, arefactione facile diffluis." veranlaBt. Wenn
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das A. polyphyllum1
) dem A. brasiliense ahnlich sein soil, so kann

kaum damit das A. viridissimum gemeint sein, welches in der Tat

habituell groBe Ahnlichkeit mit A. monanthes hat.

Von dem nahe verwandten A. castaneum, dessen Spreuschuppen

sehr ahnlich sind, unterscheidet sich A. viridissimum durch d i e

GroBe, zahlreichere, u n g 1 e i c h s e i t
i
g e , trape-

zoid i s c h - eirunde (und nicht eirunde), stumpfere Fiedern und
andere weniger auffallende Kennzeichen.

51. Asplenium stoloniferum Bory, Voy. I, p. 329 (1804); II,

p. 96; verisimiliter syn. A. Delislei Baker in Ann. of Bot. V, 1891,

p. 221, n. 26*.

Das A. stoloniferum Bory ist von Mettenius in den Abh. d.

Senckenb. Naturf. Gesellsch. Ill, 1859, p. 166 (sep: 122) mit einer

anderen Art, die spater den Namen A. Ascensionis Wats, erhalten

hat, bei Mettenius aber als A. lunulatum var. stoloniferum kurz
beschrieben wird, verwechselt und dieser Name falschlich als Synonym
angefuhrt worden. Als Synonym kehrt dann derselbe Name auch
in Hooker Spec. fil. Ill, p. 127, wieder unter A. erectum var. proli-

ferum mit Namen anderer ebenso wenig dahin gehorender Arten.

In Moores Index, p. 170, ist zwar die Art verzeichnet, wird aber
ebenfalls mit dem A. Ascensionis zusammengeworfen, da zu der-

selben A. lunnlatum var. stoloniferum Mett. als Synonym zitiert

und als Vaterland auBer Bourbon auch Ascension genannt wird.

In Hookers und Bakers Synopsis fehlt die Art ganz, auch in der
1874 erschienenen zweiten Auflage dieses Werkes, obgleich bereits

1868 M. KUHN in den Filices Africanae, p. 117, auf die Art wieder
aufmerksam gemacht hat. Christensen hebt im Index fil. p. 133
A. stoloniferum durch fetten Druck hervor und erkennt also die Art
an, vermutlich auf KuHXs Notiz hin, und erwahnt als Vaterland
nur die Maskarenen-Inseln. Immerhin ist die Art zweifelhaft ge-
blieben, besonders in Betreff der Stellung derselben im System.
Da mir Originaltypen und andere Exemplare zur Verfugung stehen,
so konnte ich diese Zweifel heben.

l

) Vielleicht entspricht dem A. polyphyllum eine mir im Herbar des Konigl.
Berlin-Dahlemer Museum von mehreren Fundorten vorliegende Pflanze so aus
Mexiko: von nicht angegebenem Orte (EHRENBERG Nr. 1301), von der Sierra
Madre 1700 m ii. M. (E. LANGLASSe Nr. 803, — 26. Januar 1899), aus Guate-
mala von Mataquescumtla im Depart. Santa Rosa (HEYDE und LUX in Plant,
edit. a. J. D. SMITH Xr. 4671 zum Teil), bei Ixcan (BERNOULLI und CARIO Nr. 266.— September 1876) und aus Honduras von San Pedro Sula, Depart. Santa Barbara
1000' ii. M. (C. THIEME in Plant edit, a T r> ^t^xr xr. e^a
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A. stoloniferum gehort nach meinen Untersuchungen in die

nachste Verwandtschaft des sudafrikanischen A. Krausii Moore.

Besonders Formen der letzteren Art mit weniger tief gezahnten

Fiedern sind dem A. stoloniferum sehr ahnlich. Doch sind auBer

der Vaterlander geniigend Unterschiede beider Arten vorhanden,

welche sich besonders auf die Spreuschuppen beziehen. Diese sind

bei A. stoloniferum etwas groBer, viel breiter und werden aus be-

deutend groBeren und zahlreicheren Gitterzellen gebildet, deren

Innenwande etwas dicker sind. Der Rand der Fiederblattchen von

A. Kraussii ist bei den meisten mir vorliegenden Individuen tiefer

gezahnt und die Zahne spitzer. Bei besonders iippigen Exemplaren

dieser Art ist der unterste vordere Seitennerv der groBeren Fiedern

bisweilen bis vierfach, ja sogar bis fiinffach dichotom gegabelt.

Die Sporen sind bei A. Kraussii bedeutend groBer.

Das Typenexemplar von Bory befindet sich im Herbar WlLL-
DENOWs unter Nr. 19 914 und der BORYsche Zettel gibt als Fundort

an: ,,grottes des hautes montagnes, Bourbon*' und tragt die Nr. 69.

Von diesem Exemplar stammen wahrscheinlich auch zwei Blatter

der Art, die sich in den Herbaren Links und KuHNs vorfanden.

Ferner liegt im Herbar des Berlin-Dahlemer Museums ein vom
Pariser Museum gesendetes Exemplar mit der Zettelaufschrift

:

,,Asplenium proliferum, Bourbon, Lepervanche; Mis. Bory" und ein

von Mettenius vermutlich nach seiner Bearbeitung der Asplenien

als ,,A. stoloniferum teste spec. h. Kaulfuss 1311" bestimmtes, von

Boivin gesammeltes und mit der Nr. 855 bezeichnetes und ferner

ein ebenfalls von Boivin gesammeltes, von Kuhn auch als

A. stoloniferum bestimmtes Exemplar.

Das Typenexemplar von A. Delislei Baker, das von Delisle

gesammelt und unter Nr. 592 ausgegeben worden ist, habe ich zwar

nicht gesehen, doch ist nach der Beschreibung kaum ein Zweifel,

daB es zu derselben Art gehort. Da Baker die BORYsche Art nicht

kannte und das A. Ascensionis fur A. stoloniferum Bory hielt, so

ist es verstandlich, daB er die DELiSLEsche Pflanze fur eine neu

Art hielt.

52. Asplenium germanicum Fr. W. Weifl, Plantae cryptogamicae

florae gottingensis. 1770. p. 299.

WeiB gibt folgende Zitate:

Hall. Hist. Helv. T. Ill, p. 8, n. 1690.

Hall. En. Helv. p. 137, n. 8.

Gled. ap. Boehm Flor. Lips., p. 289.

Tourn. J. R. H., p. 541.

Breyn Cent. I, p. 189, Ic. 97.
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Das zuletzt angcfuhrte Zitat ist das wichtigste, weil es einerseits

sich auf die alteste Publikation und andererseits auf eine Abbildung

bezieht. Das BREYNsche Werk wird nun auch mit mehr oder

weniger Berechtigung von den Autoren der anderen genannten Werke

zitiert. Danach konnte kein Irrtum sein, daB der Name Aspl. ger-

manicum sich auf die in der BREYNschen Abbildung dargestellten

Pflanze bezieht, die ja auch von alien neueren Autoren fur Aspl.

germanicum ausgegeben wird. Nun kam mir aber kurzlich beim

Ordnen der Gattung Asplenium das aus dem Willich- und Weiss-

schen Herbar (vgl. I. Urban, Geschichte des Kgl. Botan. Mus. zu

Berlin-Dahlem, p. 38) stammende WEisSsche Typusexemplar in

die Hand, welches Weiss 1764 ,,ad murum templi in pago Hassiaco

Eichenberg" sammelte. Auf den ersten Blick erkennt man, daB die

10 Blattchen nicht zu der jetzt gewohnlich A. germanicum genannten

Art gehoren, sondern zu einer Form von A. ruta muraria L., die,

wenn nicht identisch mit der Varietat elata Lang (Syll. pi. nov.

Ratisb. 188 (1824), Heufler in Sitzungsber. d. Zool.-Botan. Ges.

Wien VI (1856), 338) ist, doch derselben sehr nahe steht. Auch die

Beschreibung, die Weiss gibt, paBt sicher besser auf diese Form von

A. ruta muraria var. elata, als auf die gewohnlich jetzt als A. ger-

manicum bezeichnete Art ,,serraturis (damit sind die letzten Lappen

oder die Fiederblattchen 2. resp. 3. Ordnung gemeint) h a u d

cuneiformibus sed inaequaliter incisis et multo

longioribus quam in praecedente" (namlich A. ruta muraria nach dem
aus dem Herbar Weiss stammenden Exemplar var. Brunfelsii

Heufl.). Man miiBte also, da doch wohl das Typusexemplar und die

Beschreibung maBgebender sind als die von Weiss beigefugten

Zitate, den Namen A. germanicum fur die zur Zeit meist unter

diesem Namen verstandene Pflanze aufgeben und dieselbe mit

Aspl. Breynii Retz Observat. I, p. 52 (1779), bezeichnen.

53. Asplenium Wacketii Rosenstock in Hedwigia XLVI, 1906,

p. 102; syn. A. adiantoides Fee, FiL Brasil. I, p. 73 (1869), non
Raddi1

); A. scandicinum var. Gardnerianum Baker in Flora Bras. I,

2, p. 447 (1870).

Das Cotypexemplar von A. Wacketii Rosenst. (WACKET in

E. Rosenstock Fil. austr. -brasil. exsicc. Nr. 298) stimmt recht gut

mit einem solchen von A. scandicinum var. Gardnerianum (Gardner
Nr. 177), welche beide nur aus je einem Blatt bestehen, doch sind

die Fiedern 3. Ordnung bei dem letzteren meist schmaler und etwas

*) A. adiantoides Raddi ist gleich A. scandicinum Kaulf., wie auch von CHRIS-
TENSEN im Index fil. angegeben wird.
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tiefer eingeschnitten. Unter einem weiteren im Herbar des KgL
Botanischen Museums zu Berlin-Dahlem befindlichen, aus der Urn-

gebung von Rio de Janeiro stammenden Exemplar (Miers Nr. 880)

finden sich mehrere Blatter, sowohl solche, die dem WACKETschen
wie dem GARDNERschen Exemplare entsprechen und auch Zwischen-

formen. AuBerdem liegen mir hierber gehorende weitere Exemplar*

von Rio de Janeiro (Glaziou Nr. 4659) und ein solches von Thereso-

polis aus Brasilien vor (J. Moura Nr. 85, aus dem Herbar MEN-
DONgAS Nr. 1403, — Januar 1885). Beziiglich der Auffassung von

A. Wacketii als von A. scandicinum Kaulf. gut unterscheidende Art,

stimme ich ROSENSTOCK bei, da sich auBer den von demselben

erwahnten Unterschieden auch noch andere im Aufbau der Spreu-

schuppen vorfinden. Den Namen A. Wacketii ziehe ich dem Namen
A. Gardrierianum fur diese Art vor, da noch ein A. Gardneri Baker

Gardn. Chron. 1873, p. 712, vorhanden ist.

54. Asplenium eyrtopteron Kunze, Linnaea XXIII (1850),

p. 233 et 303; syn. A. oblongatum Mett.; Kuhn in Linnaea XXXVI
(1869), p. 97.

Nach dem aus dem Herbar Mettenius stammenden, jetzt

im Herbar des Botanischen Museums zu Berlin-Dahlem auf-

bewahrten Originalexemplar ist A . oblongatum durch ein verkriippeltes

vielleicht durch InsektenfraB verunstaltetes Blatt reprasentiert,

welches zweifellos zu A. eyrtopteron gehort. A. oblongatum Mett. ist

daher als selbstandige Art zu streichen.

55. Asplenium nigritianum Hook. 2 Cent. t. 44 (1860).

Die Art ist in ChristenseNs Index fil. p. 123 und 125 mit A.

pedicularifolium St. Hil. identifiziert auf Grund vermutlich einer

in der Literatur vorhandenen Angabe. Die beiden Arten sind jedoch

gut zu unterscheiden. A. nigritianum ist eine kraftigere Art, besitzt

fast doppelt so groBe Blatter. Die Fiedernteile zweiter Ordnung
sind ebenfalls doppelt so groB und die Zahnlappen derselben sind

stumpf und nicht wie bei A. pedicularijolium spitz. Die Spreu-

schuppen der beiden Arten sind sehr verschieden. Bei A, nigritianum

sind die groBten kleiner als die von A. pedicularifolium, etwa nur

halb so groB, sind fast uberall deutlich aus sogenannten Gitterzellen

gebildet, von denen manche nur wenig zusammengedruckte Lamina

aufweisen und deren Doppelinnenwande kastanienbraun gefarbt und
bis etwa 0,015 mm dick und an den Seiten durch schwache Erhohungen

twas rauh sind. Bei A. pedicidarijotium sind die Spreuschuppen

fast ganz undurchsichtig. Nur meist an der Basis finden sich einige
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Zellen, deren Lumina nicht ganz zusammengedriickt sind, bei den

meisten Zellen sind die Lumina ganz zusammengedriickt und die

Doppelinnenwande sind so stark verdickt (bis 0,045 mm dick), daB

sie sich beriihren, ihre Seiten sind glatt. Die Sporen von A. nigri-

tianum sind dunkelbraun, etwa 0,039 bis 0,04 mm lang und 0,027

bis 0,03 mm breit, besitzen einen in platte, dreieckige, spitze Zahne

mehr oder weniger aufgelosten Mediankamm und an der einen Seite

ahnliche buchstabenformige Leisten. Die Sporen dagegen von

A. pedicularifolium sind olivengriin, etwas groBer und zeigen einen

rundlappigen, oft unterbrochenen Mediankamm und an den Seiten

wenige, ahnlich beschaffene, anastomosierende, hin und her gebogene

Leisten.

,56. Asplenium Kuhnianum C. Chr. Ind., p. 117 (1905), syn.

A. gracillimum Kuhn in Engl. Hochgebfl. trop. Air., p. 103 (1892),

non Colenso; A. cicutarium Sim, Ferns South Africa, p. 155, tab.

CXLVII, non Sw.

Die Abbildung SlMs ist nach einem Kameruner Exemplar ent-

worfen worden, das wahrscheinlich von Sanderson gesammelt

wurde, und stimmt recht gut mit von Preuss in Kamerun bei Buea

gesammelten Exemplaren (Nr. 730 und 849). Zwischen der Kameruner

Pflanze und den ostafrikanischen vom Kilimandscharo ist ein ge-

ringer Unterschied in bezug auf die Spreuschuppen vorhanden.

Diese Organe sind bei der Kameruner Pflanze groBer, als bei der

ostafrikanischen Pflanze und nahern sich dadurch etwas an das

A. abyssinicum Fee. Es ist daher wohl moglich, daB A. Kuhnianum
nur eine Form von A. abyssinicum Fee ist.

57. Asplenium commutatum Mett.; Kuhn in Linnaea XXXVI,
1869, p. 99; syn. A. Eatoni Dav. Bot. Gaz. XXI, 1896, p. 258.

Nach den mir aus dem Herbar des Botanischen Museums
zu Berlin-Dahlem vorliegenden Typusexemplaren von A. commu-
tatum Mett. und einem Cotypexemplar von A. Eatoni Dav. (Coll.

C. G. Prixgle Nr. 6072) kann ich beide Arten nicht fur verschieden

halten. Das als A. Eatoni bezeichnete scheint mir nur eine an trock-

nerem Standorte gewachsene und daher etwas kleinere Form zu sein.

58. Asplenium acrocarpum (Rosenst.) Hieron. n. comb.; syn.

Diplazium acrocarpum Rosenst. in Fedde, Repert. X, 1912, p. 328.

Die Art ist nahe verwandt mit dem in Borneo heimischen Asple-

nium juliginosum Hook. (syn. A. lugubre Hook. 2.d Cent, of Ferns

tab. Ill, non Liebm.). Beide gehoren in die Gruppe und Ver-

wandtschaft von A. longissimum Bl. AuBer dem im Herbar ROSEX-
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STOCK aufbewahrten Typusexemplar von A. acrocarpum liegen mir
zwei Blattexemplare vor, welche von C. LedermANN auf der Kaiserin
Augusta-Expedition (Nr. 11853) gesammelt wurden. Bei diesen
nehmen die Sori nicht nur wie bei dem KEYSSERschen Exemplar
(Nr. 27) des RosENSTOCKschen Herbars die Spitzen der Fiedern
ein, sondern ziehen sich nicht selten bis zur Mitte und bis unterhalb
derselben, ja sogar bis fast an die Fiedernbasis herunter. Diplazioidr
Sori sind bei keinem der Exemplare vorhanden. Da mir kein Exem-
plar von A. fuliginosum Hook, vorliegt, so ist es mir nur moglich,
nach der von Hooker gegebenen Beschreibung und Abbildung die
Unterschiede festzustellen, die vielleicht nicht geniigend wichtig sind,
urn beide spezifisch zu unterscheiden. Danach befinden sich bei
A. fuliginosum auf den Asten der Seitennerven der Fiedern keine
Schuppen, der Rand der Fiedern ist fast immer deutlich, etwas
doppelt gezahnt und die Sorienden und die Hydathoden der Nerven-
astenden befinden sich weniger dicht am Rande.

59. Asplenium laciniatum Don, Prod. Fl. Nepal., p. 8 (1825);
syn. A. caespitosum Wall. List. n. 217 (1828), non Blume

und

60. Asplenium planicaule Wall. List. n. 189 (1828); syn. A. trun-

.
catum „Don"; Presl Tent. p. 107 (1836), non Blume.

In Christensens Index wird A. planicaule als Varietat von
A. laciniatum angefuhrt. Da die Spreuschuppen verschieden sind,
so wird es zweckmaBig sein, die beiden als zwei gut zu unterscheidende
Arten getrennt zu halten, zumal ja noch andere Unterschiede vor-
handen sind, auf welche bereits Hooker Spec. fil. Ill, p. 163, zum
Teil aufmerksam gemacht hat.

Die Spreuschuppen von A. planicaule sind bis 6 mm lang und
0,7 mm oberhalb der Basis breit, aus ziemlich gleichartigen, nicht

zusammengedriickten Gitterzellen aufgebaut, deren innere Doppel-
wande gelblich braun und 0,01 bis 0,02 mm dick sind (die der Zellen
der Randreihen diinner, die der Mittelreihen dicker) und deren
auBere Wande ganz hyalin und immer sichtbar sind. Die Spreu-
schuppen von A. laciniatum erreichen bis 8 mm Lange und sind

oberhalb der Basis von ungefahr der gleichen Breite, wie die von
A. planicaule, erscheinen schon dem unbewaffneten Auge fast schwarz
mit schmalem, hellerem Rande und werden aus meist zusammen-
gedriickten Gitterzellen gebildet, deren schwarzbraufte Doppel-

mnenwande oft bis 0,03 mm und mehr noch verdickt, ja bisweilen

besonders im oberen Teil der Schuppen so verdickt sind, daB di<

Hedwigia Band LXI. 3
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Lumina nicht mehr zu sehen sind, wahrend am Rande sich ein Paar
Zellreihen mit sehr diinnen, hellbraunlichen Innenwanden finden
durch welche das hellere Randband gebildet wird.

Der Name A. caespitosum Wall, ist ein bloBes Synonym von
A. laciniatum Don. Don griindete seine Art auf WALLiCHsche
Exemplare derselben Art, welche letzterer als A. caespitosum be-

zeichnete. A. caespitosum stellt also riicht eine Varietat von A. lad-
niatum vor, wie Christensen im Index durch Einschiebung eines

,,Gedankenstrichs" andeutet.

Wahrend A. laciniatum und A. planicaule als verschiedene Arten
zu betrachten sind, so ist wahrscheinlich A. Gueinzianum Mett. in

Kuhn Fil. Afr„ p. 103 (1868) aus Natal mit A. laciniatum Don iden-
tisch. Leider besteht das mir vorliegende Typusexemplar dieser Art
nur aus einem einzelnen Blatt, an dessen Stiel keine groBeren Spreu-
schuppen vorhanden sind, daher man nicht wissen kann, ob diese
Unterschiede von A. laciniatum bieten. Doch hielt auch M. Kuhn
spater beide fur identisch und legte ein Fragment des Typusexemplars
von A. Gueinzianum in denselben Bogen seines Herbars zusammen
mit indischen A. laciniatum-Exempla.ren. Auch hat er in seinem
Handexemplar der „Filices africanae" handschriftlich bei A. Gueinzi-
anum zugefugt: ,,= A. laciniatum Don."

Ohne hier genauer auf die mir im Herbar des Berlin-Dahlemer
Museums vorliegenden zahlreichen Exemplare einzugehen, seien hier
nur die vertretenen Vaterlander der beiden Arten genannt.

A. laciniatum findet sich in der oberen ' Waldregion von 5000
bis 6000 FuB des Himalaya in Nordindien, speziell in Nepal, Sikkim,
Khasia und Assam und, wenn A. Gueinzianum, wie wahrscheinlich,
identisch ist, auch in Natal. A. planicaule findet sich in Kumaon,
Nepal, Sikkim und Khasia in Hohen bis 7000' des Himalaya, ferner
in Malabar, Ceylon, China, Japan; ferner auf der Philippinen-Insel
Luzon nach einem am Berge Data in einer Hohe von 7000 FuB von
E. B. Copeland im Oktober 1905 r<Liammelten mit Nr 1886 be-
zeichneten und als A. contiguum falschlich bestimmten Exemplare
und auf der Insel Bourbon nach einem von Boivin gesammelten,
aus dem Herbar Mettenius stammenden Exemplar.

61. Asplenium Keysserianum Rosenstock in Fedde Reper-
torium X, 1912, p. 328.

'

Die Art ist nach dem mir vorliegenden Originaltypusexemplar
nur eine Form von Asplenium paleaceum R. Br mit nur an der
Spreitenbasis stumpfen, im iibrigen aber mit spitzen oder zugespitzten
Fiederblattchen. Eine Varietat, welche Rosenstock als obtusifolia
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in seinem Herbar unterschied und die nur stumpfe Fiederblatter

zeigt, entspricht den rnir vorliegenden Exemplaren von Asplenium
paleaceum besonders den von O. Warburg bei Cairns in Queensland
gesammelten (Nr. 19 269) Exemplaren. Die Brutknospe sitzt bei

A. paleaceum entweder am Ende einer peitschentriebartigen Ver-

langerung der Spindel oder unterhalb dcs Endblattchens oder obersten

Fiedernpaares der Spreite. Ersteres ist anscheinend haufiger der

Fall, letzteres findet sich bei den WARBURGschen Exemplaren und
dem mir vorliegenden Blatte des KEYSSERschen Exemplars.

62. Asplenium falx Desv. Prod, in Mem. Soc. Linn. VI (1827),

p. 274, n. 68 ex fragmento speciminis authenthici, n o n Mettenius,

Aspl. in Abh. d. Senckenb. Naturf. Gesellsch. Ill (1859), p. 145

(seors. impr. 101), n. 41 nee auct. alior. ; syn. A. coriaceum Desv. 1. c.,

p. 275, n. 70, teste Mettenio in schedula; A. erosum Mett. I.e.,

p. 201 (157), n. 157; Herb. Willdenow. n. 19 904; Hook. Spec. fil. Ill

(1860), p. 162, n. 134, non L. ; A. duale Jenman, Gardn. Chron.

ser. Ill, vol. 13 (1893), p. 10, ex errore sub Adianto; Ferns and
Ferns Allies of Brit. West Indies and Guiana, p. 178.

Unter dem Namen A. falx Desv. verstand Mettenius am oben

angegebenen Orte das A. semicordatum Raddi (syn. A. auriculatum Sw.

Vet. Akad. Hdl. 1817, p. 62, non (Thunb.) Kuhn und der Name
A. falx ist daher von Christexsen im Index als Synonym von
diesem angefiihrt. Spater hat aber Mettenius Gelegenheit gehabt,

das Typusexemplar von A. falx aus dem Herbar Desvaux zu sehen

und bewahrte in seinem Herbar von demselben ein Fragment (be-

stehend in einer Fieder) auf, das nun mir vorliegt. Diesem Fragment
lag eine Zettelnotiz von Mettenius Hand bei, nach welcher die

Pflanze auch dem A. coriaceum Desv. gleich ist, von welchem er

ebenfalls das Typusexemplar aus dem Herbar Desvaux nach der

Notiz gesehen hat. DaB Mettenius sich nicht geirrt hat, geht aus

dem Zitat Desvaux's hinter der Diagnose von A. coriaceum hervor:

,,A. salicifolium Spreng. Anl. 3, t. 3, f. 23 exclus. syn.". Die zitiertc

Abbildung paBt recht gut auf A. falx Desv., nicht aber auf A. obtusi-

folium L., zu welchem auch noch in Christensexs Index, p. 106,

der Name A. coriaceum Desv. als Synonym zitiert wird.

Der Name A. erosum, der von LlNNfe im Syst. Nat. ed. X, 2,

p. 1324 (1759) anscheinend nur auf Sloane Voy. Jam. I, t. 33, f. 2

tin aufgestellt wurde, soil nach Underwood (Bull. Torrey Bot.

Club XXXIII, 1906, p. 196) dem A. auritum Swartz (Schrad. Journ.

!8002, p. 52 [1801]) gehoren, welches ebenfalls auf dieselbe Abbildung

Sloanes aufgestellt ist, und miiBte daher nach der Prioritat der

3*
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Name A. erosum dem letzteren vorgezogen werden. Nun stimmt

aber die Beschreibung LiNNEs nicht mit dieser Art, wie Christensen

(Ark. f. Bot. IX, 1910, p. 11) glaublich gemacht hat, sondern auf

zwei aus dem Herbar Linnes stammende, von P. BROWNE gesam-

melte, als A. erosum, bezeichnete Blatter, welche dem A. dimidiatum

Swartz angehoren. Demnach ware A. erosum L. (excl. syn. Sloane

Voy. Jam. I, t. 33, f. 2) = A. dimidiatum Swartz Prod. 129 (1788).

Swartz soil nach Christensen unter A. erosum das Diplazium

arboreum (Willd.) Presl verstanden haben, wie zwei als A. erosum

bestimmte, in seinem Herbar liegende Exemplare beweisen sollen.

Zugleich befindet sich aber unter Nr. 19 904 im Herbar Willdenows
ein unter dem Namen A. erosum von Swartz an Willdenow
gesendetes Blatt, welches durchaus dem A. falx,T>esv. entspricht,

dem aber kein Zettel mit der Handschrift Swartz's beigeklebt ist.

Es bleibt danach mir zweifelhaft, was Swartz unter A. erosum

verstanden hat. Da6 Mettenitjs unter dem Namen 4- erosuv

das A. falx Desv. verstanden hat, geht hervor aus dem Zitat ,,Cuba

(Lind. 2017)". Die mir aus dem Herbar Moore's vorliegende

J. LlNDENsche Nr. 2017 entspricht genau dem Typusfragment von

A. falx aus dem Herbar Desvaux.

Den Namen A. duale Jenm. zitiere ich nicht nur, weil die Be-

schreibung dieser Art gut paBt, sondern auch, weil UNDERWOOD
i

die Nr. 660 der Flora Jamaicensis, welche W. Harris sammelte
und mit Nr. 7392 bezeichnete, nach Angabe I. URBANs im Herbar
KRUG und Urban als A. duale bestimmte und anzunehmen ist,

daB Underwood ein Typusexemplar von A. duale gesehen hat.

Die Art ist bisher auf Cuba, Jamaica und Santo
Domingo gefunden worden. Im Herbar des botanischen

Museums zu Berlin-Dahlem finden sich Exemplare von folgenden

Fundorten und Sammlern:

Cuba: bei Villa Monte Verde im ^stlichen Teil der Insel

(C. Wright Nr. 843, — Jan.—Juli 1859) ; St. Yago de Cuba, Sierra

Maestre in Hohe von 4000 FuB ii. M. (J. Linden Nr. 2017, Juli

1844). — Jamaica: an nicht angegebenem Orte (March Nr. 122,

im Jahre 1858) ; River Head ( J* Day Nr. 37) ; von nicht angegebenem
Orte (gesendet von J. H. Hart Nr. 135/136); aus dem Castleton
Distrikt (W. Harris Nr. 7392 in Flora Jamaicens. Nr. 660,
8. September 1898); von nicht angegebenem Ort (Hooker, als

.4. salicifolium L. falschlich bestimmt) ; von nicht angegebenem Orte
(Newcomb). — S. Domingo: von unbekanntem Sammler und
Fundorte.
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63. Asplenium macrophyllum Sw. in Schrad. Journ. 1800 2
, 52

(1801); syn. A. tavoyanum Wall. Cat. n. 1035 (1828).

Der Name A. tavoyanum wird von W. J. Hooker in den Spec.

Fil. Ill, p. 158 zu A. urophyllum Wall. Cat. n. 192 = A. macro-

phyllum Sw. var. urophyllum (Wall.) Hook. 1. c, von Moore Ind.

fil. p. 129 und 171 aber zu A. falcatum Lam. als Synonym zitiert.

Dem letzteren folgt Christensen, der fur A. falcatum Lam. den

Namen A. adiantoides (L.) C. Chr. nach der Prioritat vorzog. Es
liegen mir Typusexemplare von A. tavoyanum und A. urophyllum

vor. Beide sind geniigend verschieden, um als Arten oder doch Unter-

arten voneinander getrennt zu werden. A. Tavoyanum ist aber

auch sicher nicht identisch mit der im Burm. Thes. zeyl. p. 97, tab. 43,

beschriebenen und abgebildeten und von Linne als Trichomanes

adiantoides bezeichneten Pflanze und dieser Abbildung entsprechenden

Exemplaren aus Ceylon, die mir vorliegen. Dagegen ist A. tavoyanum

sicher nicht spezifisch zu unterscheiden von A. macrophyllum Sw.

Will man die drei Pflanzen als Unterarten festhalten, so muB der

Name A. tavoyanum als Synonym zu A. macrophyllum zitiert werden.

64. Asplenium stereophyllum Kunze, Botan. Zeit. VI, 1848,

p. 175; Mett. Aspl. in Abh. Senckenb. Naturf. Gesell. Ill, 185,

p. 202 (seors. impr. 158), n. 159; Hook. Spec. fil. Ill, 1860, p. 173;

syn. A. Warburgianum Christ in Warburg, Monsunia I, 1900, p. 72.

Nach einem Typusexemplar von A. stereophyllum Kunze, ge-

sammelt von Zollinger (Nr. 2249) und den beiden Typusexemplaren

von A. Warburgianum Christ von O. Warburg (Nr. 11 324 und

11 325) sind die beiden Arten identisch, der letztere Name daher

nur ein Synonym von A. stereophyllum Kunze.

65. Asplenium sulcatum Lam. Enc. II, p. 308 (1786); exclus.

syn. Plumier Fil., p. 36, t. 46 et Petiver Fil. no. 118, tab. 3, fig. 6.

Unter diesem Namen ist von Lamarck ein der Gruppe A.

nitidum Sw., A. splendens Kunze usw. angehorender, von COMMERSON
auf der Insel Bourbon gesammelter Farn beschrieben worden. Als

Synonym zitierte Lamarck fraglich: ,,An lonchitis dentata,

pinnularum cacumine bissecto Plumier Fil. 36, t. 46. Adiantum

striatum cacumine bissecto Petiv. Fil.no. 148, t. 3, f. 6". Mettenius

hatte Gelegenheit, das LAMARCKsche Typenexemplar zu sehen und

behielt in seinem Herbar ein Fragment davon, welches aus zwei

gegeniiberstehenden, vermutlich aus der Mitte oder dcs unteren

Teiles eines Blattes stammenden Fiedern erster Ordnung besteht

und das mir vorliegt. Mettenius zitierte den Namen mit einem

Fragezeichen unter A. cuneatum Lam. als zweifelhaftes Synonym,
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hat jedoch in seinem im Besitz des Konigl. botanischen Museums

zu Berlin-Dahlem befindlichen Handexemplar seiner Bearbeitung

der Gattung Asplenium (aus den Abh. d. Senckenb. Gesellsch. Ill,

1859) dies Synonym handschriftlich gestrichen, vermutlich

aus dem Grunde, weil er spater A. sulcatum Lam. mit dem javanischen

A. setisectum Bl. (in den Ann. Lugd. Bat. II, 1866, p. 236) identifi-

zierte und auch den Namen dem BLUMEschen Typusexemplar und

anderen von A. setisectum Bl. in seinem Herbar beigeschrieben hat.

Nun ist aber die von Lamarck beschriebene Pflanze weder identisch

mit A, cuneatum Lam., noch mit A. setisectum Bl., wenn dieselbe

auch beiden Arten nahe verwandt ist. Die Unterschiede des A. sul-

catum von den beiden genannten Arten kann ich hier nicht genau

feststellen, weil das mir vorliegende Fragment zu gering ist. Immerhin

ist aus demselben zu schlieBen, da8 A. sulcatum Lam. eine von beiden

verschiedene Art ist, da die Fiedern erster Ordnung nur an der Basis

ziemlich losgetrennte Fiedern zweiter Ordnung zeigen, im ubrigen

Teil aber weniger tief gelappt sind, als die der genannten Arten.

Die Art scheint seit Commerson nicht wieder auf Bourbon gesammelt

worden zu sein, und so muB abgewartet werden, bis die Art dort

wieder aufgefunden wird, um weitere Unterschiede festzustellen.

Christensex bringt im Index, p. 134, den Namen A. sul-

catum Lam. infolge Lamarcks allerdings fraglicher Zuziehung der

pLUMiERschen und PETiVERschen Beschreibungen und Abbildungen
an Stelle von A. auritum Sw. Schrad. Journ. 1800 2

, p. 52 (1801).

Die Abbildung Plumiers und vermutlich auch die Petivers, die

mir zur Zeit nicht zur Hand ist, stellen aber nicht das typische A.

auritum Sw., sondern wohl sicher die Form oder Varietat desselben

vor, welche unter dem Namen A. dispersum Kunze Linnaea XXII
(1850), p. 233 und 304 beschrieben worden ist. Den Namen A. sul-

catum Lam. kann man nicht fur diese Art oder Varietat verwenden,
sondern derselbe muB fur die von Lamarck beschriebene Pflanze
reserviert werden.

66. Asplenium Linkii Kuhn, Fil. Afric, p. 22 et 105; syn. A.
Daubenbergii Rosenst. in Fedde Repert. IV (1907), p. 2.

In den Filices Africanae steht an beiden angefiihrten Stellen

„A. Linckii", doch schrieb Kunh auf dem Zettel des Typusexemplars
„A.Linkii",und es ist anzunehmen, daB er die Pflanze nach HeinricH
FRIEDRICH Link benennen wollte. Ich habe daher die Schreibweisc
des Namens korrigiert. Das Typusexemplar von A. Linkii Kuhn
stimmt durchaus mit dem Typusexemplar von A. Daubenbergeri
Rosenst., welches in Rosexstocks Filices Africae orientals germa-
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nicae unter Nr. 43 ausgegeben und von Daubenberger am Kibosho

(Kilimandscharo-Gruppe) im Jahre 1906 gesammelt worden ist.

Die Art wurde auch von H. Meyer irn Urwald am Ruabach
in Hohe von 1900 bis 2300 m ii. M. im Jahre 1889 (Nr. 301) und von

R. Endlich im Gxirtelwald in Hohe von 2000 bis 2500 m am Wege
zum Kibo auf der Moschiseite des Kilimandscharo (Nr. 654, —
3. Oktober 1909) gesammelt.

67. Asplenium lobulatum Mett.; Kuhn, Linnaea XXXVI, 1869,

p. 100; syn. A. pseudofalcatum Hillebr. Flora Hawaii, p. 597 (1888).

Nach den mir im Berlin-Dahlemer Herbar vorliegenden Typus-

exemplaren ist zwischen A. lobutatum und A. pseudofalcatum kein

Unterschied vorhanden. Die von W. Robinson im Bull, of the

Torrey Bot. Club XL, 1913, p. 211, gemachte Bemerkung ,,From

the forms of A. lobulatum the pinnae of which are little divided,

A. pseudo-falcatum is distinguished by its chartaceous texture in

contrast to the coriaceous texture of A. lobatum" ist mithin irrtumlich.

Die Art kommt auBer auf den Sandwich- Inseln auch noch

auf den Samoa- Inseln und in Neu- Guinea vor. Von'den

Samoa -Inseln gehoren hierher von J. J. Lister 1889—1890

auf Pango-Pango (Pago-Pago) gesammelte, von Baker als A. fal-

catum Lam. falschlich bestimmte, aus dem Herbar Kew stammende,

von Reinecke am Zentralkamm auf Upolu im September 1893

gesammelte (Nr. 33) und einer schmalfiedrigen Form angehorende,

ebenfalls von Reinecke im Zentralgebiet von Savaii in 1400 m
Hohe ii. M. im September 1894 (Nr. 76 c von Christ als A. aniso-

dontum Presl Christ bestimmte) und ebenda im Oktober 1894

gesammelte (Nr. 76 b von Christ als A. anisodontum var. horridum

bestimmte) Exemplare. Aus Neu -Guinea gehoren hierher von

C. LedermANN auf der ,,Felsspitze'-' am 1. August 1913 bei der

Kaiserin Augusta-FluB-Expedition gesammeltr und unter Nr. 12 457

herausgegebene Exemplare.

Nach einer Angabe von E. Rosenstock (Hedwigia LVI, 1915,

p. 334) soil eine dem Typus entsprechende Form von A. pseudo-

falcatum Hillebr. von Faurie auf dem Mt. Arisan und eine Var.

subintegra Rosenst. mit forma obtusata von demselben bei Bunkikiyo

auf Formosa gesammelt worden sein. Ich habe leider bisher nicht

die betreffenden Exemplare gesehen, vermute aber, daB dieselben

Pflanzen zu A. cuneatiforme Christ. Bull. Boiss. II, 4, p. 613 (1904),

gehoren, einer dem A. lobulatum Mett. sehr nahe stehenden Art,

die nur durch kleinere, schmalere, aus kurzeren Zellen aufgebaute

Spreuschuppen verschieden zu sein scheint.
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Die Torsionen der Laubmoosseta
Von Wilhelm Lorch.

Mit 1 Abbildung im Text.

A. Experimenteller Teil.

Wichura, der sich durch seine in der „Flora" 1846 ver-

offentlichten, also schon der Geschichte angehorigen
>; Beitrage zur

Lehre der Blatt- und Knospenstellung" einen geachteten Namen1
)

in der botanischen Wissenschaft erwarb, hat wohl als erster den
Torsionen der Laubmoosseta sein Interesse zugewendet und dariiber

in der Publikation „Beitrage zur Physiologie der
Laubmoose" 2

)
berichtet. Seine Mitteilungen enthalten u. a.

Angaben iiber den EinfluB des Lichtes auf die Fruchtstiele— Seten
der Laubmoose, weitere Abschnitte beschaftigen sich mit der
Schraubenwindung und der imWachsen begriffenen jugendlichen Seta.

Beinahe achtundfiinfzig Jahre sind also seit dem Erscheinen
der Abhandlung Wi.churas dahingegangen, und man muB sich

wirklich wundern, daB wahrend dieser langen Zeit, in der doch die

Spezialisierung auf alien Gebieten einen stetig wachsenden Umfang
annahm, kein Botaniker der Aufgabe sich unterzog, die Drehungen
der Laubmoosseta einer experimentellen Priifung zu unterwerfen und
eine Erklarung fiir deren Ursache zu geben. Noch so manches andere
Feld der bryologischen Forschung liegt ganzlich brach da ; es werden
demnach auch in der Zukunft Fragen gestellt werden konnen, auf
die in der Vergangenheit keine oder eine nur sehr unbefriedigende
Antwort erteilt wurde. Wichuras Darlegungen bedeuten indessen
keinen Schritt vorwarts, und dies hat seinen Grund darin, daB
dieser Forscher im groBen und ganzen alles, was mit der Torsion der
Laubmoosseta zusammenhangt, nur von auBen, d. h. mehr
kroskopisch betrachtete und dem Experiment, ohne das man auf dem
fraglichen Gebiete nun einmal zu einem einigermaBen befriedigenden

*) Gobel in „Flora", 1909. Zum hundertsten Bande.
f
) Pringsheims Jahrb. f. wiss. Bot. 1860. p. 193—204.

ma-
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Ergebnis nicht gelangen kann, in bedenklicher Weise aus dem Wege
ging. Hierfiir nur ein Beispiel. Hatte Wichura, urn iiber die Tor-

sionsfahigkeit der Seten von Bryum und Mnium Klarheit zu erlangen,

nur einen einzigen Versuch angestellt, so wiirde er sich leicht von der

Unrichtigkeit der Angabe, daB ,,die Fruchtstiele" jener

Gattungen ,,keine Spur einer Schraubendrehung" 1
)

zeigen, leicht iiberzeugen konnen, denn tatsachlich fiihren die Seten

aller Brya und Mnia bei Wasserverlust Torsionen aus. Es geht doch

etwas zu weit, aus der oberflachlichen Beobachtung, daB die Seten

genannter Gattungen „auch im Trocknen rund
bleiben", ohne weiteres den SchluB zu ziehen, daB sie nicht

tordieren.

Wichuras Angaben erstrecken sich auch auf die bei manchen

Seten im turgeszenten Zustand zu beobachtenden Spiralen, die aber

mit denen durch Eintrocknung hervorgebrachten nichts zu tun haben.

In der Natur stoBt man nicht selten, besonders bei reichfruchtenden

Laubmoosen, z. B. Hypnum cupressiforme, auf Seten, die einander

spiralig umschlingen. Aus dem Perichatium dieser Art steigt in der

Kegel nur ein Sporophyt empor. Zuweilen werden auch zwei Arche-

gonien befruchtet. Geschieht dies gleichzeitig, so halten beide Sporo-

phyten im Wachstum gleichen Schritt und umschlingen sich so,

daB die Spirale der Seta des einen in die Zwischenraume der Seta

des anderen hineingreift.

Meine Arbeit behandelt die Torsionsverhaltnisse der Seta von

einhundertundvier Laubmoosarteri und enthalt die Resultate von

insgesamt eintausendeinhundertunddreiundfunfzig Versuchen. Sie

zerfallt in zwei Teile, einen experimentellen und einen anatomisch-

biologischen. Als ich mit der Versuchsanstellung begann, ahnte ich

nicht, eine wie groBe Anzahl von ,,Geheimnissen" der ,,simpeln"

Laubmoosseta innewohnt. Im Laufe der Untersuchungen tauchten

immer wieder neue Fragen auf, deren Beantwortung ich mich nicht

glaubte entziehen zu diirfen, sollte die Arbeit ein einigermaBen

befriedigendes Ergebnis zeitigen.

Versuchsanstellung.

Zunachst sei hervorgehoben, daB ich, um moglichst genaue

Resultate zu erhalten, stets eine groBere Anzahl von Versuchen

anstellte, meist deren zehn, bisweilen auch zwanzig und dreiBig.

Ich hielt zehn Experimente fur vollstandig ausreichend und steigerte

J
) p. 198.
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deren Zahl auf zwanzig bzw. dreiBig nur zu dem Zwecke, urn einen

Anhaltspunkt dafiir zu gewinnen, ob der Mittelwert, den die erste

Versuchsreihe ergab, auch annahernd von der zweiten und dritten

geliefert wurde. Die Ergebnisse der Kontrollversuche ergaben nun

keine wesentliche Abweichung vom ersten Resultat, und so durfte

ich wohl davon absehen, fur alle iibrigen in Betracht kommenden

Falle noch eine Uberpriifung durch eine groBe Zahl ebenso zeit-

raubender wie miihevoller Experimente vorzunehmen. (Vgl. die

R( sultate der mit den Seten von Leucobryum vulgare angestellten

30 Versuche.) Eine unerlaBliche Bedingung fiir das Gelingen der

Versuche ist aber die, daB samtliche Versuchsobjekte von derselben

Fundstelle herriihren und hier gleichzeitig aufgenommen werden,

denn Experimente mit Seten, die aus Rasen stammen, die zu ver-

schiedenen Zeiten an mehreren Fundstellen gesammelt wurden,

forderten ein ganz falsches Bild zutage.

Handelte es sich um gleichalterige, d.h.auf ungefahr der gleichen

Entwicklungsstufe stehende Seten, so machte es keinen Unterschied,

ob frisches oder Herbarmaterial verwendet wurde, denn es ist nicht

einzusehen, warum z. B. eine sogenannte ^frische", in Wirklichkeit

trockene, zentralstranglose Seta von Polytrichum commune, deren

Sporogon langst den Deckel abgeworfen und die Sporen entlassen

hat, sich anders verhalten sollte, als ein dem Herbar entnommenes
*

Objekt von demselben Zustand. Einerlei, ob es sich nun um frisches

oder Herbarmaterial handelte, stets wurde es erst mehrere Tage lang

in ofter gewechseltes Wasser gebracht, denn es hatte sich heraus-

gestellt, daB die Durchtrankung mit Wasser immer langere Zeit in

Anspruch nahm. Versuche mit Seten, die verschieden lange Zeit

in Wasser gelegen hatten, lieferten namlich durchaus abweichende

Ergebnisse. (Siehe Tabelle I.)

Bekanntlich schwanken die Setenlangen der Laubmoosarten
zwischen sehr bedeutenden Grenzen. Den Riesenseten von Poly-

trichum commune und mehreren anderen Arten dieser Gattung, von
Meesea longiseta, Aulacomnium palustre, vielen Bryum- und Mnium-

' Spezies, von zahlreichen Vertretern aus der Reihe der Pleurocarpi usw.

stehen die zwerghaften Erscheinungen von Pottia, Grimmia, vielen

Bacomitrien, Bartramia u. a. gegeniiber. Mit einer starren Poly-
trichum-SetdL kann man wesentlich leichter experimentieren, als mit

einer solchen von Trichostomum pallidisetum oder Pottia Heinii,

schon aus dem Grunde, weil jene einen solch groBen Durchmesser
b( sitzt, daB sie leicht mit einer wagerecht eingefuhrten feinen Nadel
durchstochen werden kann, was bei der weitaus groBten Mehrzahl
d( r Seten anderer Laubmoose nicht moglich ist. Die kraftigen Seten



Die Torsionen der Laubmoosseta. 45

von Polytrichum u. a. boten infolge ihrer Starrheit auBerdem den
Vorteil, daB sie mit dem FuBe eingespannt werden konnten, wahrend
das obere Sporogonende frei blieb, die Ausschlage der Nadel konnten

also hier sofort abgelesen werden, da bei ihnen die Vorzeichen den

natiirlichen Verhaltnissen entsprachen. Bei alien iibrigen Versuchen

muBten dagegen beide Enden der Seta befestigt werden, und da die

Objekte eine vertikale Lage einnahmen, das Sporogonende aber

sich nicht mitdrehen konnte, so iibertrug sich die Torsion auf die

am FuBe der Seta angebrachte Nadel. Aber diese Art der Versuchs-

anstellung anderte an dem Resultate nicht das mindeste, nur miissen

alle Ausschlage, wie sich von selbst versteht, mit den entgegen-

gesetzten Vorzeichen versehen werden. In den Tabellen habe ich

hiervon Abstand genommen. Es sei aber auf diesen Punkt hier

ausdrucklich hingewiesen, urn eventuellen MiBverstandnissen vor-

zubeugen.

Die Seten vieler Laubmoose beginnen, sobald sie aus dem Wasser

genommen werden, sofort zu tordieren, und oft vollzieht sich die

Drehung mit solcher Geschwindigkeit, daB die gespannteste Auf-

merksamkeit erforderlich ist, um mit ziemlicher Genauigkeit fest-

zustellen, wieviel Zeit eine voile Umdrehung in Anspruch genommen
hat. Es muBte also die groBte Sorgfalt darauf verwendet werden,

daB die Seta erst zu tordieren begann, wenn die horizontal schwebendc

Nadel auf 0° des Vollkreises eingestellt war. Nachdem das Ver-

suchsobjekt mit einem Teil des Sporogons in den Spalt eines fur

diese Zwecke eigens zurechtgeschnittenen Korkstiickes eingefiihrt

und durch eine federnde Klemme befestigt worden war, wurde das

.untere Ende mit der Pinzette in den federnden Spalt eines sehr

leichten Korksaulchens geschoben, das in seinem unteren Teil von

einer sehr feinen Nahnadel wagerecht durchsetzt war. Bevor das

nun fur die Versuchsanstellung fertige Objekt aufgehangt wurde,

legte ich es noch einmal mehrere Minuten in Wasser. Bei vielen

Seten muBte die Aufhangung sehr schnell bewerkstelligt werden,

damit die Nadel noch mit Sicherheit auf Grad eingestellt werden

konnte. Um die Seta in senkrechter Lage wahrend der Drehung

zu erhalten, beschwerte ich das Korksaulchen mit einem kleinen

Schrotkorn, das ich mit Siegellack an die untere Basisflache anklebte.

Damit der Gang der Nadel fur das Auge deutlich erkennbar wurde,

versah ich deren auf den Ausgangspunkt der Drehung einzustellendes

Ende mit einem winzigen Korkflitterchen.

Kork, Siegellack, Glasrohr von verschiedenem Lumen, rund<

und vierseitige Glasplatten, Strick-, St. k- und Nahnad. In, ver-

zinktcr Draht, zwei zu einem Vollkreis zusamim ngefugt Transpor-
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teure aus Papier und zugescharfte Streichholzchen bildeten das

Material, aus denen die Apparate fur die Torsionsversuche her-

gestellt wurden. Uberfliissiges Wasser beseitigte ich rnit FlieBpapier-

streifen. Die Apparate muBten den Lange»verhaltnissen der Seten

Rechnung tragen und noch fur viele andere Punkte zweckentsprechend
ingerichtet sein: Besonderes Gewicht wurde auf Stabilitat gelegt; es

muBte vermieden werden, daB durch die sich drehende Seta eine
st itliche Bewegung an der Aufhangungsstelle hervorgerufen wurde.

Am schmalen Rande einer rechteckigen Glasplatte wurde mit
Siegellack der FuB eines 16 cm hohen Reagenzzylinders aufgeheftet,
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dessen lichte Weite 0,8 cm betrug. (Siehe Figur.) Der langere

Schenkel eines rechtwinklig umgebogenen Glasstabes konnte in dem

Hohlraum de3 Reagenzzylinders vermittelst eines Kartonstreifens

arretiert werden. Das kiirzere Stuck des Glasstabes trug an seinem

freien Ende einen vermittelst Zange fest angedrehten, diinnen, ver-

zinkten Draht, dessen freie Enden nach vorn kurz umgebogen waren

und zur Aufnahme des von einer starken Nadel wagerecht durch-

bohrten Korkes diente. Der zweite Teil des Apparates bestand aus

folgenden Stucken. Eine runde Glasplatte trug am Rande einen

Kork, in dem eine senkrecht eingefiihrte Stricknadel steckte. Ein

anderer Kork, der ebenfalls von der Stricknadel durchsetzt war,

trug den wagerecht stehenden Vollkreis, der also beliebig nach oben

und unten und nach der Seite verschoben werden konnte. In der

Mitte des Vollkreises befand sich eine kreisformige Offnung, zu der

von der Peripherie ein ca. 1,5 mm breiter Ausschnitt fiihrte. Durch

diesen Spalt konnte mit Leichtigkeit, falls, wie es bei langen Seten

der Fall war, ein langerer Faden das geringe Gewicht trug, das

Objekt binnen wenigen Sekunden eingefiihrt und aufgehangt werden.

Bei Versuchen mit kiirzeren Seten kam der zweite Teil des ge-

schilderten Apparates in Fortfall. Die Nadel schwebte iiber einem

auf einer Glasplatte aufgeklebten Vollkreis. Durch Verschiebung

des rechtwinklig umgebogenen Glasstabs bzw. durch Verwendung

planparalleler Glasplatten, auf die der Vollkreis aufgelegt wurde,

konnte binnen weniger Sekunden die Nadel in die passende Lage

versetzt werden. N

I. Versuchsreihe.

In erster Linie war die Frage zu beantworten, ob und inwieweit

die Torsionen der Laubmoosseta von dem Grade ihrer Durchtrankung

mit Wasser beeinfluBt werden. Wenn auch im voraus angenommen

werden durft da8 Objekte, die zehn, dreiBig und mehr Minuten

im Wasser gel i
batten, hinsichtlich der GroBe der Torsion ver-

schieden W< r iirden, so konnte doch von der Anstellung

von V hi Abstahd genommen werden, da nur mit Hilfe

des Ex] zm Aufschlusse zu erzielen sind. Als

Versuch bjekt* r d Reil wahlte ich alte Seten von Hylo-

comium brew Br. et Schimp. und stellte mit je einer Seta dm
bis vier Versuche an. Jede Seta wurde zuvor lufttrocken gemacht.

Darauf gelangte sie zunachst fiinf Minuten in Wasser. Etwa ad-

harierende Luft beseitigte ich mit einem feinen Marderhaarpinsel.

Nach Ablauf von fiinf Minuten wurde sie schnell eingespannt, dabri

aber stets unter Wasser gehalten. Schnell wurde die Nadel auf

Grad eingestellt. Blieb sie einige Zeit hier stehen, so war die Ver-
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suchsanstellung durchaus einwandfrei . Unter keinen Umstanden
durfte die Drehung schon bei der Einstellung der Nadel auf Grad
im Gange sein. Wahrend der Torsion wurde der Gang der Nadel
scharf beobachtet, die gefundenen Ausschlage trug ich in die nach-

stehende Tabelle ein. Erst, nachdem die Nadel vollstandig zur Ruhe
gekommen war, wurde das Versuchsobjekt abgenommen, dann
wieder lufttrocken gemacht und mit ihm in gleicher Weise wie b^im
ersten Experiment verfahren.

I. Tabelle.

Ver-

such

Die Seta lag

im Wasser.

Zeit

in Minuten

I II III IV V

Ausschlag

Gesamt-

ausschlag

+

f

1

l 3

D

5

10

30

60

10

30

60

5

15

62

5

15

30

90

5

30

136

5

30

90

580°-

580°-

981°-

1042°-

460°

725°

1025°-

582°-

602°-

1032 °-

740°

669°-

765°-

1458°-

745°-

837°-

1190°

1123°

1203 °

1400°-

Gesamt-

aus-

schlag

12°+
20°+
5°+
4°+

8°+
15°+
179°+

67°

40°

19°

5°+
10°+
5°+

117°+
17"+

13°+
25°+

148°+

30°+
10°+
195°+

87°+
138°+
50°+

3'

5°

3°

5°

15°

5°

15°

5°

20°

5°

45°

36°

6°+
32°+

38°+
10°+

8°

55°+
50°+

185°+
35°+

5°+

5°+

17°

30°

10°

4°

8°

21°

211°

155°

27°

50°

13°

75°

198°

30°

195°

230°

92°

138°

55°

647°

620°

1000°

1042°

463°

730°

1026°

582°

615°

1122°

740°

669°

770°

1473°

750°

857 J

1195°

1167°

1203°

1485°

664°

650°

1010°

1046°

471°

751°

1237°

582°

770°

1149°

740°

682°

850°

1671°

780°

1052°

1425°

1259°

1341°

1540°

Hauptergebnis : Die Gesamtausschlage beweisen, daB die GroBe
der Torsion abhangig ist von dem Wassergehalt der Seta.

Nebenergebnisse : Die Nadel dreht zuerst stets nach links Der
Gesamtausschlag nach links ist immer groBer, als der nach rechts.
Es wurden bis zu fiinf Ausschlager gezahlt.

Zusatz: In diese Tabelle habe ich unter A. und D. auch Zahlen
aufgenommen, die dem Hauptergebnis zu widersprechen scheinen.
In beiden Fallen handclte es sich darum, zu zeigen, daB unter Um-
standen der Gesamtausschlag etwas geringer sein kann, wenn das
Objekt, verglichen mit dem zu dem vorangegangenen Versuch be-
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nutzten, nur wenig langer im Wasser zugebracht hat. Beim ersten

Versuch unter A. verweilte die Seta fiinf Minuten im Wasser, beim

zweiten nur zehn Minuten, und es kamen die Gesamtausschlag-

664° und 650° zustande. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei den

ersten beiden Versuchen unter D. Es ergab sich bei Versuch 2 ein

Gesamtausschlag von 682 ° gegen 740 ° des ersten Versuchs. Ein Blick

in die Tabelle laBt aber deutlich erkennen, daB, sobald langere Zeit-

differenzen (5,30 und 60 Minuten; 10,30 und 60 Minuten; 5,30 und

90 Minuten; 5,30 und 136 Minuten; 5,30 und 90 Minuten) in Frage

kommen, die Gesamtausschlage dem Hauptergebnis vollkommen

entsprechen.

II. Versuchsreihe.

Nicht nur die GroBe der Torsion hangt von dem jcweiligen

Gehalt der Seta an Wasser ab, sondern auch die Winkelgeschwindig-
-

keit. Unter dieser versteht man den in der Zeiteinheit auf dem

Kreise vom Radius 1 durchlaufenen Bogen. Dieser ist dem zu-

gehorigen Winkel gleichzusetzen. Bezeichnet man mit w die Winkel-

geschwindigkeit, mit T die Umlaufszeit, die notig ist, um den ganzen

Kreis zu durchlaufen, so gilt die Formel:

27T

T
Wie aus der II. Tabelle ersichtlich ist, andert sich je nach dem Grade

der Durchtrankung mit Wasser die Zahl der vollen Umdrehungen

ofter. Bei den unter A.aufgefuhrten Ergebnissen durchlief die Nadel

z. B. bei dem ersten Versuch viermal den Kreis, wahrend sie nach

langerem Verweilen im Wasser (A. 2. und 3.) fiinf voile Torsionen

ausfiihrte. Noch groBer ist der Unterschied bei den Versuchen

unter C. - (Bei 1 vier, bei 2 fiinf, bei 3 siebenmal 360°.) Fur die Be-

rechnung der Winkelgeschwindigkeit konnten fiir die Versuchr

unter A. jedesmal nur die vier ersten Umdrehungen in Betracht

kommen, dasselbe gilt von den Versuchen unter C.

Um zuverlassige Resultate zu erhalten, verfuhr ich in derselben

Weise wie bei der ersten Versuchsreihe. Aber nicht jede Seta eignete

sich als Versuchsobjekt. So schieden z. B. alle Laubmoose aus,

deren Seten abwechselnd nach rechts und nach links drehen. Sehr

geeignet erschienen mir die Seten des nicht gerade seltenen Ditrichum

homomallum Hampe aus dem Grunde, weil sie, wit- friiher angestellt.

Versuche zeigten, um einen sehr groBen Bctrag nach links drehen

und die Torsion sich bei ihnen in einem Tempo vollzieht, das be i

tJberschreitung der Nadel an der Ausgangsstellung bequcm di

Ablesung der Sekundenzahl ermoglicht. AuBerdein ht die Drehung

bei dieser Art ziemlich gleichmaBig, nicht ruckweise vor sich.
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II. Tabelle

Ver-

such

Die Seta -lag

im Wasser.

Zeit

in Minuten

Die Nadel drehte um 360°

Zeit in Sekunden

I II III IV

r
1

D 2

V 3

20

60

180

20

60

180

20

60

180

20

60

180

20

60

180

V VI VII

Zur

Vollendung

von

c Ge-

c W*) samt-

J* aus-

sch!

Ill 137 235

160 90 122

133

165

77

176

182 j 83

146! 79

64

127

198

116

203

205

113

172

315

61

88

100

169

192

93

176

111

115

134

229

111

93

122

109

99

315

265

105

293

124

90

1153 •

414 722

256 2278

525 940

197 782

142 398

2620

100

1893

208

103

930

688

164

746
! 3600

190 360

245

195

2982

365

l

4 vollen Torsi-
onen brauchte

) die Nadel

5 vollen Torsi-
onen brauchte

die Nadel

4 vollen Torsi-
onen brauchte

die Nadel

|
4 vollen Torsi-

' onen brauchte
I

5 vollen Torsi-
onen brauchte

die Nadel

1636 0,0154

786 0,03198

600 0,0419

2035 0,0154

1365 0,0232

858 0,0366

2140
t

0,01175

532 0,04726

500 0,0503

1530 0,0164

1348 0,01865

577 0,0436

4928 0,00637

3634 0,0086

1080 0,0291

) W = Winkelgeschwindigkeit.

Hauptergebnis : Die Winkelgeschwindigkeit ist um so groBer,
je langer die Seta im Wasser verweilt hat.

Nebenergebnis : Die Versuche der zweiten Reihe bestatigen das
Hauptergebnis der Versuche der ersten Reihe. (Siehe Gesamt-
ausschlage.)

Zusatz: Die Seten von Ditrichum homomallum Hampe erzeugen
weit groBere Gesamtausschlage, als in dieser Tabelle angegeben sind.
Daraus geht hervor, daB es nicht geniigt, die Seten drei Stunden
unter Wasser zu halten, um sie in den Stand zu setzen, ihre voile
Torsionsfahigkeit zur Geltung zu bringen. Der mittlere Gesamt-
ausschlag der 15 Versuche dieser Tabelle betragt 1944°. Mit den
Seten dieser Art habe ich zur Beantwortung von Fragen, die mit
der in der zweiten Versuchsreihe gestellten in keiner Beziehung
stehen, noch weitere zwanzig Versuche angestellt und die viel groBeren
Mittelwerte von 4010 ° und 4074 o ermittelt. Dies hat seinen. Grund
darm, daB die Seten tagelang vor der Versuchsanstellung in Wasser
gtlegen hatten und als vollstandig durchtrankt angesehen werden
durften, Ich mochte noch darauf hinweisen, daB bei solch groBen
Mittelwerten (4010° und 4074°) die Differenz von 64° als recht
uering bezeichnet werden muB.

1500

1950

1955

212C

237o

jiQAr

i:

2965°

1500:

1560'

1760'j

1881

1

2585'
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III. Versuchsreihe.

Es lag die Vermutung nahe, daB die Winkelgeschwindigkeit
der tordierenden Seta nicht nur von dem Wassergehalt, sondern audi
vom Alter abhangig ist. Dieser Punkt muBte ebenfalls experimentell

gepruft werden. Zu den Versuchen verwendete ich Dicranumscoparium
Hedw., dessen Seten gleich denen von Ditrichum homomallum Hampe

,

wenn audi viel langsamer, ausgiebig nach links drehen. Alte und j unge
Seten jener Art brachten mehrere Tage hindurch in untergetauchtem
Zustande im Wasser zu, so daB sie bei der Versuchsanstellung als

gleichmaBig durchtrankt angesehen werden durften. In der III.

Tabelle sind unter B. audi die Zahlen der Schraubenwindungen auf-

gefiihrt, die an den vollig eingetrockneten Seten unter dem Mikroskop
ermittelt wurden.

III. Tabelle.

Versuch

1

2

/

3

4

1

2

Lange
der Seta

in cm

3,8

3,6

3,16

3,65

4,1

3,9

3 3,8

4 4,3

Die Nadel drehte urn

360° in

Minuten Sekunden

Gesamt-

ausschlag

Zahl der

Schrauben-

windungen

9

6

15

4
2

12

5
5
6
75

5
4
9

53

57
40
39
54

49
46
42
53
110

60
43
46
59
88
73

18
9
13
33
45
64

Hedwigia Band LX1.

A. Alte Seten.

1254°

30

30
10
10

1268°

1497°

1377°

B. Junge Seten.

30
30

1887°

2003°

11

13

30
30

30
30
30
30

I

2150

I

)

2556^£0

15

19

W

0,0116
0,0174
0,00698

0,0262

0,0419

0,0087

0,0190

0,0203

0,0169
0,0014

0,0140
0,0262
0,0110
0,0019
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Hauptergebnis : Die Winkelgeschwindigkeit der drehenden Seta

ist auch vom Alter derselben abhangig. Es sei auf die in der letzten

Kolumne (unter w) mitgeteilten Zahlen hingewiesen.

IV # Versuchsreihe.

Bei den Versuchen der III. Versuchsreihe, deren Objekte aus
verschiedenen Rasen stammten, handelte es sich darum, nach-
zuweisen, dafi die Winkelgeschwindigkeit alter und junger Seten
verschieden ist. Die Frage aber, ob die GroBe der Torsion selbst,

bzw. die Mittelwerte der Gesamtausschlage von zehn und mehr
Versuchen ebenfalls bei alten und jungen Seten irgendwelche Dif-
ferenzen aufweisen, wurde dadurch nicht beantwortet. Die Winkel-
geschwindigkeit kommt also bei den Experimenten dieser Reihe nicht
in Betracht.

Im Gegensatz zu den meist sehr hinfalligen • Sporogonstielen
der Lebermoose besitzen die Seten der Laubmoose infolge ihres
kraftigeren anatomischen Aufbaues in der Regel eine sehr bedeutende
Lebensdauer, so daB man nicht selten Gelegenheit hat, in einem
und demselben Rasen Seten aus mehreren Vegetationsperioden
anzutreffen. Ein Rasen von Funaria hygrometrica Sibbh. enthalt
fast immer alte Sporophyten vom letzten Jahre und eine groBe
Anzahl

j lingerer, die auf den verschiedensten Entwicklungsstufen
stehen. Zur Versuchsanstellung eignet sich aber Funaria hygro-
metrica aus hier nicht naher darzulegenden Griinden wenig. Ich
wahlte die hochalpine, seltene Voitia nivalis Hornsch., die Exemplare
stammten aus dem Herbar Breidler und waren im Jahre 1871 auf
grasigen Triften bei Windischmatrei in Tirol in einer Hohe von
8000' bis 8300' gesammelt. (Siehe Tabelle S. 51.)

Hauptergebnis: Die alten Seten (6 Versuche) hatten die Fahig-
keit zu tordieren, erheblich eingebiiBt, denn der mittlere Gesamtaus-
schlag betragt nur 652

», und dieser Wert wurde sich auch bei einer
groBeren Anzahl von Versuchen kaum merklich verandert haben.
Seten von mittlerem Alter (5 Versuche) brachten es zu einem mittleren
Gesamtausschlag von 1266«, wahrend solche in noch jugendlichem
Zustand (3 Versuche) nur einen solchen von 1013 <> lieferten Den
bedeutendsten Mittelwert (2 Versuche) ergaben die reifen Seten.
Die Zahlen smd in jeder Beziehung interessant. Zu einer Zeit zu
der das Sporogon sich anschickt, den Deckel abzuwerfen und' die
Sporen zu entlassen, besitzt die Seta auch die groBte Torsionsfahigkeit,
eine Erscheinung, die durchaus verstandlich ist, weil sie den natiir-
hchen Bedurfnissen Rechnung tragt. Haben die Seten ihre Aufgabe
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bei der Sporenstreuung erfiillt, so erleidet ihre Torsionsfahigkeit eine

starke EinbuBe. Die Mittelwerte 1013° (von sehr jungen Seten)

und 1266° (von solchen in mittlerem Alter) fiihren schlieBlich auf-

warts zum hochsten Mittelwert von 1662° (von r^eifen Seten).

IV. Tabelle.

Ver-

such

Seten-

lange

(cm)

Zahl

der

Aus-

schlage

I II
•

III

Ausschlag

Gesamt-

ausschlag

+

Ge-

sarat-

aus-

schlag

i

u c —
£> <* u

l

Seta

alt

Seta
f

von
mitt- )

lerem

Alter

Seta

iung

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2,2

2

2,1

2,2

1,85

2,2

2,75

2,3

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2,5

2,1

, 599°+

2 30°—

1 948°+

1 565°+

1 863°+

1 603°+

3 1600°+

1 1620"+

1 1203°+

3
*

1445°+

1 1130°+

1 1290°+

3 1160°+

3 990°+

1 1010 °

+

1 2118°+

305H

30°

50-

15°

13°.

75°+

5°+

90°+

130+

599°

305°

948°

565°

863°

603°

1675°

1620°

1203°

1450°

1130°

1290°

1250°

1003°

1010°

2118°

30°

300

15°

13°

599«

335°

948°

565°

863°

603°

1705 6

1620°

1203°

1455°

1130°

I

652°

}
1662

? 12660

1290°

1265°

1016°

1010°

2118°

I

1013°

Nebenergebnisse : Mit einer Ausnahme (Versuch 2) drehen alle

Seten zuerst nach rechts. Der Gesamtausschlag nach rechts ist immer

groBer, als der nach links. Es wurden bis zu drei Ausschlagen gezahlt.

V. Versuchsreihe.

Sehr brauchbare Resultate lieferte auch eine Reihe von Ver-

suchen (20) mit Seten von Mnium cuspidatum Leyss. Die alten

Seten waren dunkelrotbraun gefarbt, die jiingeren besaBen eine

hellbraunlichgelbe Farbung und hatten, wie die alten, den Deckel

abgeworfen. Die alten Seten stammten aus dem Jahre 1915, die

jiingeren aus dem Jahre 1916.
4*
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V. T a b e 1 1 e

Ver-

such

Lange

der Seta in

cm

I II | III IV

1

V Gesamtaus-

schlag

Ausschlag

+ —

s
CO

4)

O

ex

u
cr.

1

2
3
4
5

6
7

8
9
10

1,65

1,6

1,6

2,4

2,65

2,45

2,2

1,8

1,65

1,5

A. Alte Seten.

73°— 6°+ 28°— 450+ 51° 101°
8°— 20°+ 2°- 50»+ 70° 10°
35°+ 50— 60°+ 40— 95° 9°
45«+ 143°+ 70+ • 52° 143°
6°— 16°+ 6°— 550+ 71° 12°
2°+ 360°-

• 2° 360°
18°- 108 °-f- 11°— 108° 29°
240- 157°+ • 157° 240
1000— 84°+ • 84° 100°
2°— 100°+ • 100° 2°

152°
80°
1040
195°
83°

362°
137°
171°
184°
102°

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10

2,5

2,1

2,05

1,95

1,95

1,95

2,5

2,45

2,3

2,5

b. ;Junge Seten.

1 130°+ 50°— 3504-1 .

40°— 1000+ 10o_ 750+
80- 20°+ 2°— 50°+

•

;

3610+ 15°—
• •

2°- 2920+ •

350+ 10°— 550+ •

1°+ 6°— 338°+
3o_ 53 0_|_ 70— 90+

21 o_ 4<>_ 303°— 1010+
2800+ • * •

232

165° 50°
175° 500
70° 10°

361° 15°
292° 2°
90° 10°

3390 6°
620 242°

105° 3240
280° •

215°
225°
80°

376°
294°
100°
345°
304°
429°
280°

Hauptergebnis : Die alten Seten brachten einen mittleren
Gesamtausschlag von 158°, die jiingeren einen solchen von
264° hervor.

t

Nebenergebnis : Die Drehungen vollziehen sich, wie bei den
meisten Mnium-Arten, ungemein langsam. Die Zahl der Ausschlage
schwankt zwischen 1 und 5. Die Nadel beginnt mit einem Aus-
schlag nach rechts oder nach links. Bald ist der Gesamtaus-
schlag nach rechts groBer als der nach links, bald ist das Um-
gekehrte der Fall.

Zusatz: Der mittlere Gesamtausschlag ist also bei alten Seten
viel kleiner als bei jiingeren. Bei den sehr geringen mittleren Gesamt-
ausschlagen von 264° und 158° kann die bedeutende Differenz von
106 nicht vernachlassigt werden. Bleiben die in der Tabelle auf-
gefiihrten kleinen Ausschlage (bis 10° einschl.) unberiicksichtigt,
so schwankt die Zahl der Ausschlage zwischen 1 und 3, die
•aus den gefundenen Mittelwerten der Gesamtausschlage betragt
dann 105°, weicht also nur urn eine Einheit von der zuerst berech-
neten Differenz ab.
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VI. Versuchsreihe.

In den Zusatzen und Tabellen der ersten fiinf Versuchsreihen

kehrt oft der Ausdruck „Mittlerer Gesamtausschlag" wieder. Es ist

darunter das arithmetische Mittel aus der Summe aller Gesamt-

ausschlage zu verstehen. Mit dieser Definition ist aber an und fur

sich nichts anzufangen, es muBte auch auf experimentellem Wege
*

der Nachweis erbracht werden, daB ein solcher „Mittlerer Gesamt-

ausschlag" in Wirklichkeit existiert und fiir die Beurteilung der zu

losenden Fragen von Bedeutung ist. Die Ergebnisse der Versuche

haben nur unter der Bedingung den Wert einer gewissen Gesetz-

maBigkeit, wenn sie sich auf Versuche stiitzen, die mit Objekten

gleicher Entwicklungsstufe, also gleichen Alters, angestellt werden.

Zur Versuchsanstellung eignen sich am meisten reife Seten. Ich

wahlte Leucobrywn vulgare Hampe und stellte damit zunachst zehn

Versuche an. Um Klarheit dariiber zu erlangen, ob der auf Grund

der Resultate der ersten Versuchsreihe ermittelte mittlere Gesamt-

ausschlag wirklich als solcher aufgefaBt werden darf, lieB ich mir die

Miihe nicht verdrieBen, durch noch zwei weitere Versuchsreihen

von je zehn Versuchen das Ergebnis der ersten zu iiberprufen. Die

Seten brachten mehrere Tage im Wasser zu.

VI. T abell e.

Ver-
Lange
der

Aus-
Ver-

Lange
der

Aus-

i

u s
Ver-

Lange
der

Aus-

I

v cd b£

4J rt Usuch Seta
schlag such Seta

sohlag
* —*

tfl m such Seta
schlag

in cm in cm — in cm — 2 5

1 1,2 755° 11 <« 1295° \ 21 0,95 975° V

2 1,15 1092° 12 o,a5 1240° 22 1,05 1170°

3 1 988° 13 0,9 1035° 23 1,15 838°

4 1,05 870° 14 0,95 970° 24 1,15 • 775°

5 0,9 1190° 1046°
15 1 777 o

1018°
25 1,05 1135°

10140
6 1 1188° 16 0,9 1015°

+

26 1,2 1235° £

7 U 1402° 17 0,95 630° 27 1,1 1055°

8 1,05 700° 18 1,05 875° 28 1,15 1048°

9 1,1 1448° 19 1,05 1095° 29 1,2 1168°

10
1
u 8350

j

20 1,15 1260° 30
1 1

1,25 750°
| j

Erste Versuchsreihe. Zweite Versuchsreihe. Dritte Versuchsreihe.

Hauptergebnis : Der mittlere Gesamtausschlag der ersten Ver-

suchsreihe betragt 1046 °, der der zweiten 1018 °, der der dritten 1014 °.

Durch die Ergebnisse dieser drei Versuchsreihen ist der Nachweis

geliefert, daB es in der Tat einen mittleren Gesamtausschlag gibt,

dem eine gewisse GesetzmaBigkeit nicht abgesprochen werden kann.
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Nebenergebnis : Die Seten von Leucobryum vulgare Hampe
drehen ausnahmslos nach links. Sie tordieren anfangs ver-

haltnismaBig langsam, dann tritt eine merkliche Beschleunigung
in der Bewegung ein, die durch eine allmahlich zunehmende
Verzogerung abgelost wird. Die Seten bringen nur einen Aus-
schlag hervor.

t

Zusatz : Bei den verhaltnismaBig groBen Werten f iir den mittleren
Gesamtausschlag(1046°, 1018°, 1014°) wollen die kleinen Differenzen
von 28°, 32° und 4° nichts bedeuten. Das arithmetische Mittel

aus jenen drei Werten ist 1023°. Nimmt man das arithmetische
Mittel der drei kleinsten (Versuch 8, 17, 30) und der drei groBten
Gesamtausschlage (Versuch 9, 11, 26), so erhalt man 1005°, eine
Zahl, die von 1023° nicht allzuweit entfernt ist.

Es ist kaum anzunehmen, daB sich die Seten anderer Laubmoose
hinsichtlich des Punktes „Mittlerer Gesamtausschlag" anders ver-
halten sollten, als die von Leucobryum vulgare Hampe. Ich miiBte
aber den Rest meines Lebens mit der Anstellung von Versuchen
ausfiillen, um auf diese Frage eine ausreichende Antwort erteilen
zu konnen. Deshalb lasse ich mir an den Resultaten zweier Ver-
suchsreihen mit Seten von Ditrichum homomallum Hampe geniigen.
Den mittleren Gesamtausschlag von zehn Versuchen der ersten
Reihe ermittelte ich mit 4010°, den von einer gleichen Anzahl von
Versuchen der zweiten Reihe mit 4074°. Der Unterschied belauft
sich also nur auf 64°.

VII. Versuchsreihe.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die Laubmoosseta
zu einer ganz bestimmten Zeit ihre groBte Torsionsfahigkeit besitzt.
Sehr nahe liegt der Gedanke, daB ihre bedeutendste Kraftentfaltung
in die Zeit fallt, kurz bevor der Deckel abgeworfen wird. In einem
Rasen von Racomitrium fasciculare Brid. fand ich groBere Mengen
auf ungefahr gleicher Entwicklungsstufe stehender Sporophyten.
Zum Teil hatten die Sporogonien den Deckel abgeworfen, zum Teil
besaBen sie ihn noch. Um Einwendungen gegen die Versuchsanstel-
lung zu begegnen, sei hiermit ausdriicklich darauf hingewiesen, daB
allc Sporophyten demselbenJahrgang angehorten, die mit entdeckelten
Sporogonien also nicht aus dem vorhergehenden Jahre stammten.
Es kamen zunachst die Versuche mit Sporophyten mit Deckel
an die Reihe, ihnen lieB ich dann die mit unbedeckeltem
Sporogon folgen.
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VII. T a be lie.

Ver-

such

Lange

der Seta

in cm

Zahl

der Aus-

schlage

I II III

^^

Ausschlag

Gesamt-

ausschlag

+

Ge-

samt-

aus-

schlag

el
0) 7)

pi
O

A. Mit Deckel.

i

2

3
4
5,

6
7

8
9
10

1

0,9

0,9

0,85

0,9

0,95

1,15

1,1

1

1

3

1

2

3
1
1

I

1

3
3

370°
660°
393°
195°
390°
522°
880°
420°
240°
365°

50-h 28°— 5° 398° 403°

• t - 660° 660°
760+ • 76° 393° 469°
4°+ 62°— 4° 257° 261°

390°
I

522°
• • • 390°

*

m • • 522°

• • • 880° 880°

• + • 420° 420°

6°-f- 111 — 6° 351° 357°

180+ 63°-

1

18° 428° 446° )

4900

B. Ohne Deckel.

11

12
13
14
15
16
17
18
19

20

1,1

0,9

0,9

0,85

1,1

0,95

1

0,85

1

0,9

3 4950— 40+ 142°— 40 637° 641°

2 50+ 295°— •
50 295° 300°

3 448°— 12°+ 56°- 12° 5040 516°

3 940— 14°+ 85°— 14» 179° 193°

1 320°—
I

• * 3200 320°

3 230°— 14*0+ 32°- 140 2620 276°

1 4350— • • • 4350 435°

3 170°— 50+ 95°- 50 2650 270°

1 440°— • • 448° 4400

3 150°— 10*o+ 188°- 10° 338° 348°

364°

Hauptergebnis : Der mittlere Gesamtausschlag von zehn Ver-

suchen mit bedeckeltem Sporophyten betragt 490°, von ebenso vielen

Versuchen mit unbedeckeltem Sporophyten 364°.

Nebenergebnis : Mehr als drei Ausschlage wurden nicht beobachtet

.

Der erste Ausschlag erfolgt, von Versuch 12 abgesehen, immer nach

links. Charakteristisch fur die Torsionen der Seten dieser Art sind

die mittleren kleineren Ausschlage nach rechts.

Zusatz: Die sehr groBe Differenz von nicht weniger als 126°

kann mit Rucksicht darauf, daB die mittleren Gesamtausschlage

der beiden Versuchsreihen nur 490° bzw. 364° betragen, nicht ver-

nachlassigt werden. Die Sporophyten, bei denen der Deckel bereit

abgeworfen war, hatten, wie die Versuchsergebnisse klar ausweisen,

gegen die noch mit Deckel vetsehenen, sehr bedeutend an Torsions-

fahigkeit verloren. Ich ziehe daraus den SchluB, daB die Fahigkeit,

zu drehen, bei den Seten von Racomitrium fasciculare Brid. kurz<

Zeit, bevor der Deckel abgeworfen wird, am groBten ist.

Eine wesentlich kleinere Differenz, und zwar eine sokhfi von

nur 240, erhalt man, wenn man der Berechnung die tnittleren Ge-
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samtausschlage der fiinf ersten und fiinf letzten Gesamtausschlage

von A. und B. zugrunde legt. Die Werte 415° und 439° entsprechen

den mittleren Gesamtausschlagen der Versuchsreihen A und B.

VIII. Versuchsreihe.

Vergleicht man z. B. die in der VII. Tabelle aufgefiihrten Zahlen

liber die Setenlangen mit denen iiber die zugehorigen Gesamt-

ausschlage, so iiberzeugt man sich leicht davon, daB die GroBe der

letzteren unabhangig von der Setenlange ist. Man sollte erwarten,

daB der Gesamtausschlag, mathematisch ausgedriickt, proportional

der Setenlange ware. Dies ist aber durchaus nicht der Fall. Es

kommt, wie durch zahlreiche Versuche bewiesen wurde, ausschlieBlich

auf die Zahl der Schraubenwindungen an, iiber die die Seta verfiigt.

So erzeiigen Seten von geringerer Lange kraft des Besitzes einer

groBeren Anzahl von Schraubenwindungen groBere Gesamtausschlage,

als langere Seten mit einer kleineren Anzahl von Schrauben-

windungen. Betrachtet man eine trockene Seta unter dem Mikroskop
oder mit einer starken Lupe, so sieht man deutlich Stellen, an denen
die Seta sehr diinn zu sein scheint. Zwischen diesen schmalen Stellen

liegen nach beiden Seiten bogige Ausbuchtungen. Sollen Beobach-
tungsfehler ausgeschlossen bleiben, so mussen Untersuchungen mit

der Lupe und dem Mikroskop einander unterstiitzen. Die meisten

Laubmoosseten sind fur Licht kaum oder nur sehr wenig durchlassig.

Damit hangt zusammen, daB bei der mikroskopischen Untersuchung
nur die Umrisse der Seta zur Geltung gelangen, die allerdings bei

geeigneter, d. h. bei der Dicke des Objekts standig wechselnder Ein-

stellung scharf hervortreten, und darin besteht ein wesentlicher

Vorzug gegeniiber der Verwendung der Lupe, die das von der Seten-

oberflache reflektierte Licht ins Auge treten und die Knoten*) und
Bogen nicht mit der Scharfe zeigt, wie es das Mikroskop tut. Bei

der weitaus uberwiegenden Mehrzahl aller Laubmoose treten die

Schraubenwindungen in der Regel nur in einer Zone unterhalb
des Sporogons scharf hervor, nach unten hin werden sie meist sehr

hoch, so daB die schmalen Stellen weniger leicht wahrzunehmen sind.

In vielen Fallen ist aber die Seta im mittleren und unteren, oft sogar
ihrer ganzen Lange nach, so stark %edreht, daB der Durchmesser
uberall ungefahr derselbe ist, es konnen also unter derartigen Um-
standen ,, Knoten' nicht festgestellt werden.

*) Unter „Knoten" verstehe ich die schmalsten Stellen der Seta. Dieser
Begriff ist aber nicht identisch mit dem in der Physik verwendeten.



Die Torsionen der Laubmoosseta. 57

<+>

>

(

o

W

CD

O

I

£

C
M
CO

0.2
£
3
3

>~>

CJ

o> O
rQ

cd

rt

H £
o

• uHH rt
HH

C*

\

23

03

—
Q

0)

p

• •'

c

uaqnBjqoo;
jap m^z

<

CJ)

I

CO

c o
CO

s
(J

ipnsjQA.

9j3ue3

-uaqrvejqDS
j3p iqBZ

1
DJD

co rt
i9

< 2 1

O!

£

:rd -3
tt c

qonsja^v

9ouhS
U9qrvejqDc;

jap iq^7

1
D£

CO rt

< schl
1

CUC u

:* ^ (V) c
1—1 —

qDnsj3^\

33ubS
• •

uaqrvcjqDS
J9p jqBZ

CO

<
cd

2 +
o
CO

as as co jv. >o
i

-#

"8 S'g
CM CM

o

CM

©
CM
CO
CD

CO
CO

CO
CO
CO

CUD b. «2 H
:c* ^ C/) c

qDiisj3A

93ubS
* »

ugqnBjqog
J3p iq^z

ca:
1

CO
.-

< chl

tfi

O
CUD
C
Kd ^ C?)

£

qonsj3^\

iA
©q

as o
CO -*

i-l CM CO CD D-^ CO

CO *«* ^ iO O O CD
1-i T-» <M 1-1 T-* W

o o o o © o ©
m O CO O D- O o
vQ 5 o CO as as as
CM CO "^ -^r as L^-

*"* Ol '-' ^

kO vO xQ
iO t^ t—^ H "^ O^ C^
CO^ ^T t^T CO CO" CO r-7

'M CO -* id Z2
co co co co co CO CO

CM CO a^ c*-.
d xO cou-j ^w >.

© © © © © © © © © © o
CM CO o *a CO o o o CO o sCO o -* •** » "tf I> CD r- iO
kO as CM CO ->* CM o CD i> as

'8 CM as r- as as

CMCO^iOCDC-COasCMGMCMCMCMGMCQCMOJ CO

IC1

CM T* »Q
"^

CO CO
I

»°
I

U
I

CO '« CM

CM CM CM

CO

I

o o o o o o o © © ©
O- O O o o O 8 as I> CON •** a^ oo CO ca c- co iO
OJ l> co I> -tf c^ iO T*t CO "^

-?" rt< "**< -* >C CO CO CO CO
o* o" o"

T-lGMCO^iOCDt^-CO
CM

,'Z-tj<iCl\GinzOi&C~\G:

©
o
CM
CD iQ

cc
CM
CD

©
CO
CO
CD

CO o co as o
CM — — CD "M
t- CD X CC »0

'-5

rt

V

CMCO^OCDC-COOSO



58 Wilhelm torch.

Hauptergebnis : Die Hohe des Gesamtausschlags hangt nicht

von der Lange der Seta, sondern von der Zahl der Schrauben-

windungen ab, die jene bei dem Eintrocknen hervorzubringen verrriag.

Nebenergebnis : Die Seten von Racomitrium aciculare Brid.,

sudeticum Bryol. eur., Brachythecium Mildeanum Schimp. und

Geheebia cataractarum Schimp. drehen ausschlieBlich nach links, die

von Dryptodon atratus Mielichh. ausschlieBlich nach rechts, und da nur

ein Ausschlag zustande kommt, ist dieser mit dem Gesamtausschlag

identisch. — Die Seten von Racomitrium aciculare Brid. drehen

meist ungemein schnell. Entweder tritt die Torsion sofort ein oder

ihr Beginn laBt sehr lange auf sich warten. Wie schnell bei manchen
Se-ten dieser Art die Drehung sich vollzieht, mogen folgende Angaben
dartun. Bei Versuch 3 nahm die erste Drehung um 360° 43, die

zweite 30, die dritte 35 Sekunden, die vierte 1 Minute 7 Sekunden,

die fiinfte 10 Minuten 13 Sekunden in Anspruch.« Bei Versuch 4

dagegen wurde die erste voile Torsion in 1 Minute 12 Sekunden, die

zweite in 56 Sekunden, die dritte in 3 Minuten 19 Sekunden und die

vierte in 37 Minuten 43 Sekunden vollbracht. — Die schnellste Be-

wegung war, wie durch Versuche festgestellt wurde, immer die zweite.

Zusatz: Die Tabelle unter A. kommt nicht weiter in Betracht,

weil die Seten ungefahr alle die gleiche Lange (ca. 0,45 cm) auf-

weisen. Die Zahlen unter B. sind lehrreicher. Z. B. brachten die

Seten, die zu Versuch 11 und 12 benutzt wurden und gleiche Lange

(0,4 cm) besaBen, sehr verschiedene Gesamtausschlage (227° und
740°) hervor. Dies hat seinen Grund darin, daB die eine Seta nur 2,

die andere dagegen 4—5 Schraubenwindungen aufwies. Ahnlich

liegen die Verhaltnisse bei Versuch 13 und 14. Eine Seta (Versuch 15),

die 0,5 cm maB, brachte im Gegensatz zu der kiirzeren (0,45 cm,

Versuch 14) einen geringeren Gesamtausschlag hervor (460° gegen-
iiber 780 °)

. Den 460 ° entspricht trotz der groBeren Setenlange die

kleinere Zahl der Schraubenwindungen (272—3), wahrend die 780°

von einer Seta zustande gebracht wurden, die. liber 5 Schrauben-
windungen verfugte. Auch in der Tabelle unter C. findet die Richtig-
keit des Hauptergebnisses dieser Versuchsreihe ihre Bestatigung.
Es sei auf die Versuche 29 und 30, 21 und 29, 22 und 30 hingewiesen.
Die Objekte fur den 25., 27. und 31. Versuch besaBen gleiche Lange
(0,9 cm), dieser entsprechen aber die Gesamtausschlage von 1473°,

1090° und 900° ganz und gar nicht. Bei Versuch 27 und 29 war die

Zahl der Schraubenwindungen nicht zu ermitteln. Die Seten nehmen
namlich bei der Eintrocknung die Gestalt eines liberall gleich dicken
Strickes an, an dessen Oberflache man wohl spiralig verlaufende
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Linien, aber keine ,,Knoten" beobachten konnte, die bei Versuch 25

noch in die Erscheinung traten. Diese Seten von 0,9 cm waren es

audi, die auf den Beginn der Torsion sehr lange warten lieBen, wahrend

alle iibrigen sofort die Drehung aufnahmen.

IX. Versuchsreihe.

Bei den meisten Laubmoosseten sind die unmittelbar unter

dem Sporogon liegenden Abschnitte mit den niedrigsten Schrauben-

windungen, die dicht beieinander liegen, ausgestattet, worauf bereits

hingewiesen wurde. Es war also zu erwarten, daB die obere Partie

einer Seta einen groBeren Ausschlag hervorbringen wiirde, als di<

j
untere. Auch diese Frage habe ich einer experimentellen Priifung

unterworfen und als Versuchsobjekte die langen Seten von Dicranum

mains Smith, gewahlt. Diese zerlegte ich in 2 Teile, bzw. halbierte

sie und stellte dann auf das genaueste deren Lange fest. Bei dieser

. Gelegenheit habe ich auch die Zahl der Schraubenwindungen eines

jeden Setenteils ermittelt.

Ver-

such

3

4

a) Obere Halfte

b) Untere Halfte

f
a) Obere Halfte

\ b) Untere Halfte

a) Obere Halfte

b) Untere Halfte

a) Obere Halfte

b) Untere Halfte

a) Obere Halfte

b) Untere Halfte

IX. Tabelle.

Lange

der Seta

in cm

2,1

2

1,85

1,7

1,8

1,8

1,9

1,6

Aus-

schlag

2185°

1353°

2010°

1355°

2700°

1290°

2503°

950°

2160°

1150°

Zahl der

Schrauben-

windungen

Gesamtzahl

der

Schrauben-

windungen

14

10

16

6

18

15

6

16

5

24-

22

25

21

21

Gesamt-

aus-

schlag

3538°

3365<>

3990°

3453°

3315°

Hauptergebnis : Die obere Halfte bzw.' der obere, bisweilen

m wenig langere*) (Versuch 1, 3, 5) Teil der Seta erzeugt einen

bedeutend groBeren Ausschlag als der untere. Die Zahl der Schrauben-

windungen ist im oberen Setenabschnitt immer (meist bedeutend)

groBer, als im unteren.

*) Dieses Plus andert aber nichts an dem Ergebnis selbst.
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Nebenergebnis : Alle Setenteile drehen nach links. Der

mittlere Gesamtausschlag von fiinf Versuchen betragt 3532°.

Weitere zehn, zu anderen Zwecken mit ganzen Seten von

Dicranum mains Smith angestellte Versuche lieferten einen solchen

von 3346°.

Zusatz: Es darf nicht unerwahnt bleiben, daB durch Zerlegung

der Seta in zwei Teile winzige Abschnitte, die bei der ganzen Seta

ihre Torsion auBern konnten, durch die Einspannung an der Drehung

verhindert wurden. Obwohl der Mittelwert aus den Langen der

Seten, die zu diesen fiinf Versuchen benutzt wurden, sich nur auf

3,75 cm stellt gegeniiber 4,43 cm der zehn unzerlegten Seten, so ist

doch ihr mittlerer Gesamtausschlag etwas hoher (3532°). Ich nehme

an, daB, wenn ganze Seten ihr Wasser verlieren, bei der Drehung

in den einzelnen Abschnitten — uns allerdings unbekannte— Krafte

wirksam sind, die einander, bildlich ausgedriickt, bekampfen, die

aber nicht zur Geltung gelangen konnen, sobald jeder Abschnitt

sich selbst iiberlassen ist.

X. Versuchsreihe.

An den trockenen Seten von Dicranum mains Smith sind die

Schraubenwindungen sehr deutlich ausgebildet. Da lag die Frage

nahe, ob bei Moosen, deren Seten diese Eigenschaft gar nicht oder

nur in sehr beschranktem MaBe besitzen, sich ahnliche Verhaltnisse

in gesetzmaBiger Weise ergeben wurden. Als Versuchsmaterial

dienten jugendliche und alte Sporophyten von Polyirichum com-

mune L. Die jungen Seten stammten aus dem Postfenn im Grune-

wald (5. Mai). Ihre Sporogonien waren noch sehr wenig entwickelt,

am Filz der Kalyptra war noch keine Ausbauchung zu erkennen.

Die Seten wurden genau halbiert, Zahlenangaben dariiber erubrigen

sich demnach, (Siehe Tab. S. 61.)

Hauptergebnis : Die jugendlichen Setenhalften brachten einen

bedeutend groBeren Gesamtausschlag hervor, als die alteren (aus

dem vorhergehenden Jahrel). Mittlerer Gesamtausschlag der Ver-

suche unter A. 500°, unter B. 99°. Mittlerer Gesamtausschlag der

jiingeren, oberen Setenhalften 469°, der unteren 34°, der alten

oberen Setenhalften 87°, der unteren 11°.

Nebenergebnis: Die alteren Setenteile drehen alle nach rechts,

die jiingeren zum groBten Teil. Torsionen nach links treten bei

letzterer nur im unteren Setenabschnitt ein. (Versuch 3, 4, 9.)
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Ver-

such

2

3

5

6

8

9

10

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

a) Obere Halfte .

b) Untere Halfte .

X. T a be lie.

Ausschlag

Gesamt
aus-

schlag

A. Junge Seten.

720°+

0°

435°+

55°+

560°+

25°—

540°+

10° -

335°+

0°

342°+

0°

298°+

30°+

5720+

55°+

558°+

25°—

338°+

0°

720°

490°
f

585°

550°

535°

342°

328

637°

583°

338°

Ver-

such
Ausschlag

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Gesamt
aus-

schlag

B. Alte Seten.

80 u+
10°+

50°+

15°+

75°+

10°+

800+

100+

120°+

10«+

50°+

8°+

140°+

35°+

70°+

5°+

1350+

8°+

70°+

13°+

^

i

90°

65°

85°

90o

130°

58

1750

75°

143°

83°

Zusatz*: Auffallig ist, daB eine groBere Anzahl der jungen,

unteren Setenteile gar keinen Ausschlag erzeugte (Versuche 1, 5,

6, 10), im Gegensatz zu den entsprechenden Abschnitten der alten

Seten, die alle tordierten.

XI. Versuchsreihe.

Zwischen der GroBe des Gesamtausschlags und den Werten

der ihm zugehorigen Einzelausschlage bestehen, wie aus den Resul-

taten zahlreicher Versuche hervorgeht, feste Beziehungen. Im all-

gemeinen gilt als Regel, daB mit der Zatil der Einzelausschlage der

Gesamtausschlag abnimmt. Es sei aber ausdriicklich betont, daB

es von dieser Regel auch Ausnahmen gibt. Bringt eine Seta nur

men Ausschlag hervor, so ist die Annahme gerechtfertigt, daB tx«i
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der Drehung widerstrebende Krafte nicht zur Geltung gelangen,

kommen aber mehrere Torsionen zustande, so liegt die Vermutung

nahe, daB bei dem ofteren Hin und Her die Drehung zum Teil in

ihrer Wirkung beeintrachtigt wird, deren Folge dann ein geringerer

Gesamtausschlag ist.

Um diese Publikation nicht zu sehr mit dem allerdings sehr

beweiskraftigen Zahlenmaterial zu belasten, legte ich mir Be-

schrankung auf. Deshalb begniige ich mich mit drei Tabellen, die

ich noch um eine groBe Zahl vermehren konnte.

XI. Tabelle.

A. Didymodon spadiceus Mitten

Ver-

such

Seten-

lange

in cm

Zahl

der Aus-

schlage

I II III IV

Ausschlag

Gesamtaus

schlag

+

1

2

3

4

5

6

' 7

8

9

10

I

Ver-

such

3

4

o

6

7

8

9

10

1,35

1,2

1,05

1,25

1,15

1,2

1,15

1,05

1,45

I

4

4

4

3

3

1

1

1

20°

450-

50°

50°

103°

300°

340°

355°

365°

500°

15°+

5°+

10°+

18°+

13°+

20°-

45°

40°-

65°-

80°

3°+

25°+

30°+

18°

30°

40°

18°

13°

40°

90°

90°

1150

183°

300°

340°

355°

B. Hypnum Halleri Schimp.

Seten-

lange

in cm

Zahl

der Aus-

schlage

I II III IV
*•"

Ausschlag

Gesamtaus
schlag

+

Gesamt
aus-

schlag

58°

120°

130°

133°

196°

300°

340°

355°

365° I 365°

500° 500°

Gesamt-

aus-

schlag

M • 4(1) 285°+ • • 285°

1,6 4 50+ 330°— 15°+ 10°— 20° 345°

1,3 3 110°+ 135°— 150°+ 260° 135°

1,5 3 12°+ 182°— 230°+ 242° 182°

1,65 2 400°- 195°+ • 195° 400°

1,25 2 560°+ 75°— * 560° 75°

1 2 270°-+- 370°—
* 270° 370°

1,25 2 55°— 605°+ 605° 55°

1,65 1(4) 10°— 385°+ 15°— 615°+ 1000° 25°

1,75 1 H4) 2190°—
• . • 2190°

285°

365°

395°

424°

595°

635°

640°

655°

1025°

2190°
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B. Plagiothecium Buthei Limpr.

Vcr-
Seten- Zahl

I II III IV Gesamt- Gesamt-
V %^ *

Iange der Aus- ausschlag aus-
such m t 1*J ^-* ^^ A A

in cm schlage Ausschlag + — schlag

1 2,8 4 30°— 40°+ 335°— 35°+ 75° 365° 440°

2 2,5 4 120°— 30°+ 285°— 75°+ 105° 405° 510°

3 3 4 50°— 48°+ 266°— 188°+ 236° 316° 552°

4 2,6 4 18°+ 75°— 570°+ 150°— 588° 225° 813°

5 1,66 3 140°+ 55°— 305°+ 445° 55° 500°

6 2,6 3 190°+ 20°— 325°+ 515° 20° 535°

7 2,2 3 320°+ 260°— 10°+ 330° 260° 590°

8 2,2 3 30°+ 185°— 385°+ 415° 185° 600°

9 2,8 3 150°+ 330°— 150°+ 300° 330° 630°

10 1,95 3 22°+ 22°— 550°+ 572° 22° 694°

11 2,25 3 100°+ 260°— 240°+ 440° 260° 700°

12 1,5 3 15°+ 258°- 472°+ 487° 258° 745°

13 2,45 2 180°- 380 °

+

• 380° 180° 560°

14 2 2 720°— 10°+ 10° 720° 730°

15 2,3 2 605°- 175°+ 175° 605° 780°

16 2,2 2 405°— 375°+ 375° 405° 780°

17 2,15 2 345°— 475°

+

475° 345° 820°

18 1,5 2 J
700°- 185°+ 185° 700° 885°

19 2,25 2 * 720°— 465°+ 465° 720° 1185°

20 2,6 1 1120°— • 1120°
|

1120°

Hauptergebnis : Je groBer die Zahl der Einzelausschlage, um so

kleiner der Gesamtausschlag.

Nebenergebnis : Ad A. Der erste Ausschlag erfolgt immer nach

links. Die Zahl der Ausschlage schwankt zwischen 1 und 4. Der

Gesamtausschlag nach links ist immer groBer, als der nach rechts.

Mittlerer Gesamtausschlag von zehn Versuchen: 249°. — Ad B.

Der erste Ausschlag erfolgt entweder nach rechts oder nach links.

Die Zahl der Ausschlage schwankt zwischen 1 und 4. Der Gesamt-

ausschlag nach rechts ist fast immer groBer als der nach links. Mitt-

lerer Gesamtausschlag von zehn Versuchen: 720°. — Ad C. Der

efste Ausschlag erfolgt entweder nach rechts oder nach links. Die

Zahl der Ausschlage schwankt zwischen 1 und 1. Die GroBe des

Gesamtausschlags hangt davon ab, in welcher Richtung der erste

Ausschlag erfolgt. Dreht die Nadel zuerst nach rechts, so ist der

Gesamtausschlag nach rechts groBer, dreht sie zuerst nach links,

so tritt der umgekehrte Fall ein. (Ausnahmen: Versucti 9, 13, 17.)

Mittlerer Gesamtausschlag von zwanzig Versuchen: 708°.

Zusatz: Ad B. Versuch 9, der bei vier Ausschlagen ein. n (,.-

mtausschlag von 1025° lieferte, nimmt in. Ausnahjnestellung ein,
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aber nur scheinbar. Bei Versuch 10 betragt der Gesamtausschlag
2190 ° bei nur einem Ausschlag. Bedenkt man, daB bei viel niedrigeren

Gesamtausschlagen, z. B. 395°, 424°, 595°, 635°, 640°, die Gesamt-
ausschlage nach links sich noch auf 135°, 182°, 400 °, 75° und 270°

stellen, so erscheint der Gesamtausschlag von nur 25° nach links

als sehr geringfiigig und kann deshalb unbedenklich vernachlassigt

werden. Der Versuch 9 leitet also mit seinem Gesamtausschlag
zwanglos zu dem Versuch 10 iiber.

Auch iiber Versuch 1, der, obwohl nur ein Ausschlag in Betracht

kommt, doch als solcher von vier Einzelausschlagen gewertet

wurde, einige Worte. Die Nadel drehte, mit ihrem Verhalten bei

alien ubrigen Experimenten verglichen, ungemein langsam. Bei

dem kleinen Ausschlag von 285° hatten, wie bei Versuch 2, vier

Ausschlage erwartet werden imissen. Nach meinem Dafiirhalten

sind bei der langsamen Torsion zwei kleine Ausschlage nach links

,,verschluckt" worden, denn wenn, wie es bei Versuch 2 der Fall ist,

im ganzen nur 20°+ zu verzeichnen sind, so durfen bei einem urn 80°

niedrigeren Gesamtausschlag noch kleinere Ausschlage nach links

erwartet werden. Ad C. Bei den Versuchen mit vier Ausschlagen
erfolgt der erste Ausschlag nach links, bei denen mit drei nach rechts

und bei denen mit 2 nach links. Versuch 4 fuhrt nach Versuch 5

iiber. Sein erster Ausschlag ist nach rechts gerichtet. Interessant
ist auch der deutlich erkennbare „Riickschlag" im Gesamtausschlag,
der bei dem Ubergang eines Versuches mit einer groBeren Zahl von
Einzelausschlagen zu einem solchen mit einer geringeren Zahl von
Einzelausschlagen zu beobachten ist. Die Zahlen 813° und 500°,

750 llnd 5600j 1185° und 1120° kommen hier in Betracht.

XII. Versuchsreihe.
Der erste Ausschlag bei den Torsionen der Seten von Didymodon

spadiceus Mitten, ist ausnahmslos nach links gerichtet. Die fur die

einzelnen Gesamtausschlage ermittel'ten Werte stehen zu den lin-

den ersten Ausschlag angegebenen Zahlen in einer gewissen gesetz-
maBigen Beziehung, insofern als dem hoheren Gesamtausschlag auch
jedesmal ein hoherer Wert fur den ersten Ausschlag entspricht,
erstere sind also letzteren, wenn auch nicht in mathematischem
Sinne, „direkt proportional". Die Gesamtausschlage erstrecken
sich iiber die Werte 58 ° bis 500 °, ohne daB die Reihe durch einen
,

,

Ruckschlag" gestort wird, und ebenso verhalten sich die Anfangs-
ausschlage. Bei Hypnum Halleri Schimp. ist ein derartiger Zu-
sammenhang zwischen den Gesamtausschlagen und den korre-
spondierenden Anfangsausschlagen nicht zu erkennen, ganz ab-
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gesehen davon, daB bei diesen die Vorzeichen ununterbrochen

wechseln. Die Drehungen der Seten von Plagiothecium Ruthei Limpr.

sind dadurch ausgezeichnet, daB zwischen der Zahl der Ausschlage,

dem Gesamtausschlag und den Anfangsausschlagen deutlich erkenn-

bare Relationen vorhanden sind, denn bei vier Ausschlagen ist, von
einer Ausnahme. (Versuch 4) abgesehen, der erste Ausschlag nach

links, bei drei Ausschlagen ohne Ausnahme nach rechts und bei

zwei Ausschlagen stets nach links gerichtet. Aber die ersten Einzel-

ausschlage entsprechen wiederum hier nicht dem Werte nach den
fur die Gesamtausschlage nachgewiesenen Betragen, wie es bei

Didymodon spadiceus Mitten der Fall ist. Dieses Moos stimmt aber

mit Plagiothecium Ruthei Limpr., wie die Tabellen zeigen, darin

uberein, daB der Gesamtausschlag sich mit der Zunahme der

Einzelausschlage verringert.

Manche Moose besitzen nun Seten, bei denen sich wohl hin-

sichtlich des Anfangs- und Gesamtausschlags feste Beziehungen

nachweisen lassen, bei denen aber im Gegensatz zu Didymodon
spadiceus Mitten, Hypnum Halleri Schimp. und Plagiothecium

Ruthei Limpr. der Zahl der Ausschlage selbst keine Bedeutung
zukommt. Ein solches Moos ist u. a. Cynodontium virens Schimp.

Die Zahl der mit den Seten dieser Art angestellten Versuche belauft

sich auf zwanzig.

XII. Tabelle.

L

2

3
4

5
6
7

8
9
10
11

12

13

14

15
16
17

18
19
20

Gesamt-

ausschlag

+ ^3

1,35 305°— 214°+ 69°— 5o+.
* • 4 219°

1,45 120— 257°+ 50- 28°+ 28 0— 2150+ 6 4950

1,5 210°— 80°+ 30- 30+ I1470— 5 83°

1,3 140°— 170°+ 122°- • * 3 1770

1,2 20 '— 289°+ 110°- 9°+ * 4 298°

1,55 35°— 179°+ 22°— 30°+ 1440- 5 209°

1,4 90°— 260°+ 33°— 13°+ 6°— 5 273°

1,5 30°— 225°+ 25°— 38°+ 8l°- 5 2630

1,5 1820— 7«+ 197°— 1 • 3 70

1,55 105°- 140°+ 40°- 70°+ • 4 2100

1,45 70°— I 279°+ • • • 2 279°

1,45 155°— 95°+ 6°— 32°+ 76o— 5 2370

1,55 320- 86°+ 86°— 9°+ 52°— 5 950

1,4 257°+ 17°— 9°+ 570- 230+ 3 6 289°

1,15 2450+ 75°— 5°+ • • 3 250*

1,45 1270+ 90- 370+ 128°— • 4 1640

1,3 120°+ 40- 2°+ 136°- * 1 4 122°

1,5 188°+ 58°- 10°+ • •
1 3 198°

1,2 1690+ 86°- • • *

1 "
1690

1,4 1120+ 120°- 1
170+ •

* 3 129°

3740
450

360°
262°
130°
2010
1290
136°
379°
145°
70°

127°
1700
770
Too

1370
1400
58°

1200

593°
540°
443°
432°
428°
410°
4020
399°
386o

3550
349°
346°
2650
366°
325°
301°
262°
2560
2550
2490

Hedwigia Band LX1.
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Hauptergebnis : Die Gesamtausschlage sind am groBten, wenn
der erste Ausschlag nach links, am kleinsten, wenn er nach rechts

erfolgt. Die Zahl der Ausschlage selbst ist ohne Bedeutung.

Nebenergebnis : Die fur die Gesamtausschlage angegebenen

Werte andern sich nur sehr wenig, wenn die zugehorigen kleinen

Ausschlage (bis 10° einschl.) auBer Berechnung bleiben. Vierzehn-

mal ubertrifft der Gesamtausschlag nach rechts den nach links und
sechsmal der nach links den nach rechts. Die Zahl der Ausschlage
schwankt zwischen 1 und 6. Der erste Ausschlag ist entweder nach
rechts oder nach links gerichtet.

Zusatz: Die Werte fur die Gesamtausschlage liegen so dicht

beieinander, daB kaum ein anderes Resultat erwartet werden darf,

wenn die Zahl der Versuche verdoppelt oder verdreifacht wiirde.

Die Zahl der Einzelausschlage beeinfluBt also die GroBe der Torsion

in keiner Weise, auch die GroBe des ersten Ausschlags andert nichts

an dem Hauptergebnis.

XIII. Versuchsreihe.

Wir liaben gesehen, daB bei Didymodon spadiceus Mitten,

Hypnum Halleri Schimp. und Plagiothecium JRuthei Limpr. die Zahl

der Einzelausschlage zum Gesamtausschlag in einer festen Beziehung
stehen. Nun ist aber auch der Fall denkbar, daB es Seten gibt, die

bei einem Ausschlag hohere — dies ist das wahrscheinlichste

!

bei zwei Ausschlagen niedrigere, bei drei wieder hohere usw. Gesamt-
ausschlage hervorbringen. Und in der Tat haben Versuchsreihen
mit den Seten mehrerer Laubmoose ergeben, daB es solche Arten gibt.

Meesea longiseta Hedw., das mit Recht als langsetig bezeichnet
wird, ist eine solche Spezies. Aus leicht ersichtlichen Grunden
steigerte ich die Zahl der Versuche auf einundzwanzig. (S. Tab. XIII.)

Hauptergebnis: Bei einem Ausschlag ist der mittlere Gesamt-
ausschlag hoher (7 Versuche), bei zwei Ausschlagen niedriger (4 Ver-
suche), bei drei wieder hoher (5 Versuche), bei vier niedriger (4 Ver-
suche) und bei fiinf schlieBlich wieder hoher (1 Versuch).

Nebenergebnis: Kommen zwei Ausschlage zustande (Versuch
8—11), so ist der Gesamtausschlag nach rechts groBer, als der nach
links, bei drei Ausschlagen (Versuch 12—16) gilt, von einer Aus-
nahme abgesehen (Versuch 16),dasselbe, bei vier Ausschlagen (Ver-

such 17—20) ist bei einer Ausnahme (Versuch 19) der Gesamtausschlag
nach links groBer als der nach rechts. Bei einem Ausschlag (Ver-

such 1—7) dreht die Nadel nach rechts, bei zwei Ausschlagen (Ver-
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XIII. T a be lie.

Ver-

such

Seten-

lange

in

cm

I II III IV V
><*

Ausschlag

Zahl

der

Aus-

schlage

Gesamt-

Ausschlag

+

S
V)

O
a
CO

1 9,3

2 9,5

3 8,2

4 9.2

5 7,5

6 9,3

7 7,1

8 9,5

9 9,1

10 9,8
11 9,1

12 8,2
13 9
14 8,8
15 7,4
16 7,8
17 10

18 9,5
19 6,8
20 8
21 8,3

1773°+ 1773°

1503°+
* 1503°

1480°+ -

1480°

1450°+ | . 1450°

1230°+ *

•

1230°

1205°+
/

12050

677°+ » 6770
200°— 662<>+ 2 6620 200°
270°— 530°+ 2 530° 270°

565°+ 150— 2 5650 15°

160°— 387<>+ 2 3870 160°

1050°— 220°+ 1205°—
1

3 2255° 220°

1440°+ 270°— 560°+ 3 2000° 270°

1080°+ 170°— 750°+ 3 1830° 170°

680°+ 150°— 320°+ 3 1000° 150°

600°— 1100+ 25°— 3 110° 625°

990°— 260°+ 115°— 92°+ 4 352° 1105°

300°- 240°+ 50°- 47°+ 4 287° 350°

15°— 490°+ 45°— 25°+ 4 515° 62°

240°— 60°-+ 130°— 40°+ 4 100° 360°

790°+ 60 o 34$i°+ 68 <> 57 (>+ 5 1195° 128°

1773°
1503°
1480°
1450°
1230°
1205°
6770
8620
800*
580°
547°

24750
2270°
2000°
1150°
735°
1457°
637°
5770
4600
1323°

such 8—11) in drei von vier Fallen zuerst nach links, bei drei Aus-

schlagen (Versuch 12—16) in drei von fiinf Fallen zuerst nach rechts,

bei vier Ausschlagen (Versuch 17—20) zuerst nach links, bei fiinf

Ausschlagen (Versuch 21) zuerst nach rechts. Also auch in dieser

Beziehung eine gewisse GesetzmaBigkeit. Der mittlere Gesamt-

ausschlag betragt bei einem Ausschlag 1327°, bei zwei Ausschlagen

697°, bei drei 1726°, bei vier 783°, bei fiinf 1323°.

/

XIV. Versuchsreihe.

Deiri Terminus „Ausschlag" oder „Einzelausschlag" sind wir

seither oft begegnet. Bei Didymodon spadiceus Mitten, stehen Zahl

der Ausschlage, erster Ausschlag und Gesamtausschlag in einer Art

gesetzmaBiger Beziehung zueinander. Hypn

Halleri Schimp. lassen irgendwelche Beziehungen zwischen erstem

Ausschlag einerseits und Gesamtausschlag anderseits vermissen.

Bei Plagiothecium Euthei Limpr. liegen die Verhaltnisse ahnlich

wie bei Didymodon spadiceus Mitten., aber es besteht gegen letzteres

insofern ein Unterschied, als die ersten Ausschlage nicht in eine

Reihe gebracht werden konnen, von denen das folgende Glied das

vorhergehende an GroBe iibertrifft. Das gesetzmaBige bei Plagio-

thecium Euthei Limpr. liegt in der Beziehung des Vorzeichens zur

5*
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Zahl der Ausschlage. Aber auch ohnc Wechsel des Vorzeichens

beim ersten Ausschlag — im Gegensatz zu Cynodontium virens

Schimp. bei stetiger Anderung der Ausschlage mit Einklang

mit Cynodontium virens Schimp. und im Gegensatz zu Didymodon

spadiceus Mitten. konnen sich gesetzmaBige Beziehung zwischen

jenem und dem Gesamtausschlag ergeben.

XIV. Tab<5 1 1 e.

Ver-
Seten- Zahl

I II Ill Gesamt- Gesamt-
» ^fc»^ 4

lange in der Aus-
1 1 **

ausschlag 7\ WZ.-

such ft 11
aUo

™^r ^""^™ ^fc^ » « cm schlage
-

Ausschlag + |
— schlag

i 0,85 . 1170°— 43°+ 43° 1170° 1213°

2 0,8 2 1140°— 52°+ 52° 1140° 1192°

3 0,8 2 1040°— 178°+ 178° 1040° 1118°
\

4 0,85 1 1026°— • • 1026° 1026°

5 0,83 1 990°—
• • • 990° 990°

6 0,85 3 930 °— 43°+ 13°- 43° 943° 986°

7 0,8 2 848°— 118°+ 118° 848° 966°

8 0,83 2 800°— 100°+ 100° 800° 900°

9 0,85 2 840°— 50°+ 50° 840 c 890°

10 1 087 3 1 450o- 1100+ 330°— 110° 7800 890°

Hauptergebnis: Bei Gymnostomum curvirostre Hedw. crfolgt

der erste Ausschlag stets nach links. Seiner GroCe entspricht der

Wert des Gesamtausschlags.

XV. Versuchsreihe.

In der Seta eines Laubmooses liegt, wie die bisher mitgeteilten

Tabellen dartun, eine nicht unerhebliche Anzahl interessanter Ge-

heimnisse verborgen, die nur durch das Experiment ans Tageslicht

gebracht werden konnten. Ein solches Geheimnis wurde'z. B. bei

den Seten von Plagiothecium Ruthei Limpr. und Cynodontium viren

Schimp. aufgedeckt, es betraf die Beziehungen, die zwischen der

Richtung des ersten Ausschlags und der Zahl der Ausschlage bt

stehen. Hypnum aduncum L., mit dessen Seten ich 23 Versuchr
anstellte, verhalt sich genau wie erstgenannte Art, zahlreiche andere

Experimente forderten dasselbe Resultat zutage, z. B. Racomitrium
ericoides Brid., Dicranella heteromalla Schimp. und cerviculata Schimp.,
Mnium undulatum Weis, orthorhynchum Brid. und subglobosuni

Bryol. Eur., Fissidens adiantoides Hedw., Mielichhoferia nitida

Hornsch., Cynodontium strumijerum De Not. und Plagiothecium
undulatum Bryol. Eur. Ich glaube mich keiner Ubertreibung schuldig
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«

zu machen, wenn ich behaupte, daB die Seta einer jeden Laubmoosart
hinsichtlich der Torsionsverhaltnisse ihre besondere Eigenart besitzt.

Tabelle XV. I: A. Bacomitrium ericoides, B. Hypnum aduncum,

C. Plagiothecium undulatum, D. Dicranella heteromalla , E. Fissidens

adiantoides, F. Mnium undulatum, G. Mnium subglobosum, H. Campto-

thecium nitens.

Hauptergebnis: Die Zahl der Ausschlage schwankt bei

a) Cynodontium strumiferum De Not. . . zwischen 1 und 9,

b) Bacomitrium ericoides Brid ,, 1 ,, 5,

c) Plagiothecium Butheanum Limpr. . .

d) Dicranella heteromalla Schimp. . . . \ ,, 1 ,, 3,

Hypnum aduncum L . .......
Fissidens adiantoides Hedw
Mnium undulatum Weis \ ,, 1 ,, 2,

Mnium subglobosum Bryol. eur. . . .

Plagiothecium undulatum Bryol. eur. . ,, 2 ,, 4,

Mielichhoferia nitida Hornsch ,, 2 ,, 5.

Hauptergebnis: Handelt es sich um eine Seta, die nur einen

Ausschlag (A—H) hervorbringt, so ist dieser nach rechts gerichtet.

Treten drei Ausschlage ein, so dreht die Nadel zuerst nach links,

bei drei Ausschlagen zuerst nach rechts, bei vier zuerst nach links usw.

Bei Plagiothecium undulatum Bryol. eur. und Mielichhoferia nitida

Hornsch. ist die niedrigste Zahl der Ausschlage zwei, die Nadel

schlagt in Ubereinstimmung mit A—H zuerst nach links aus. Ebenso

verhalt sich Camptothecium lutescens Bryol. eur., dessen Seten immer
zwei Ausschlage erzeugen.

Unter den Versuchen mit Cynodontium strumiferum de Not.

fehlen solche mit 3, 7 und 8 Ausschlagen. Ich bin iiberzeugt, daB

bei einer groBeren Anzahl von Versuchen auch diese Zahlen ge-

liefert werden wiirden. Bei zwei Ausschlagen ist der erste nach links,

bei fiinf nach wieder nach links gerichtet. Es fehlt also dazwischen

der erste positive Ausschlag fur drei Ausschlage. Sechs Ausschlage

folgen hinsichtlich des ersten Ausschlags wieder der Regel, bei neun

Ausschlagen muB also die Nadel, wenn Versuche mit sieben und acht

nicht vorhanden sind, die Nadel zuerst nach rechts drehen, wie es

auch der Fall ist. Wenn also die Reihe dadurch unterbrochen ist,

daB Ausschlage verschiedener Zahl — in diesem Falle 3, 7 und 8 —
nicht zustandekommen, so andert dieser Umstand nichts an der

Giiltigkeit des Hauptergebnisses.

adiantoides*« VWVUVA ^VMA1W • *-'^* -- »*-'w~«— ^ ,

latum Weis., subglobosum Bryol. eur., Camptothecium lutescens Bryol.
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eur. mit 2 Ausschlagen und Cynodontium strumiferum de Not. mit

9 Ausschlagen ist der Gesamtausschlag nach rechts ausnahmslos

groBer als der nach links. Es kommt also hier keine Einwirkung

des ersten Ausschlages auf einer der beiden Arten des Gesamt-
ausschlags zur Geltung. 1

) Wesentlich anders gestalten sich die

Verhaltnisse bei den Drehungen der Seten von Racomitrium eri-

coides Brid., Hypnum aduncum L., Plagiothecium undulatum Bryol.

eur., Dicrandla heteromalla Schimp. und cerviculata Schimp. und
Mielichhoferia nitida. Besonders scharf tritt der Zusammenhang
zwischen erstem Ausschlag und Gesamtausschlag bei Racomitrium
ericoides Brid., Hypnum aduncum L., Mielichhoferia nitida Hornsch.
und Dicranella heteromalla. Schimp. hervor. (Im allgemeinen

!)

Dreht namlich die Nadel zuerst nach rechts, so ist bei den drei zuerst

genannten Arten der Gesamtausschlag nach rechts groBer als der

nach links, der umgekehrte Fall tritt, von geringfugigen Ausnahmen
abgesehen, ein, sobald der erste Ausschlag nach links erfolgt. Dicra-

nella cerviculata Schimp. bringt in neun von zehn Fallen als ersten

Ausschlag einen solchen nach links hervor, und darauf ist es wohl
zuruckzufiihren, daB der Gesamtausschlag nach links den nach rechts

immer iibertrifft. Dicranella heteromalla Schimp. und Plagiothecium

undulatum Bryol. eur., beide mit je vier Ausschlagen, befolgen eine

andere Regel. Obwohl der erste Ausschlag in seiner Richtung ofter

wechselt, so ist bei Dicranella heteromalla Schimp. in sechs von
sieben Fallen Gesamtausschlag nach rechts groBer als der nach
links, bei Plagiothecium undulatum Bryol. eur. in sieben von zehn
Fallen der nach links groBer als der nach rechts.

I

XVI. Versuchsreihe.

Es bleibt u. a. die Frage zu beantworten, an welche Schichten
der Seta die tordierenden Krafte wohl gebunden sein mogen. Sie

im Zentralstrang zu suchen, dem die Aufgabe der Wasserleitung und
die Zufuhr von Nahrstoffen zu dem Sporogon obliegt, ist wohl nicht
angangig. Sein anatomischer Aufbau spricht auch nicht dafiir,

daB ihm bei der Torsion irgendwelche Rolle zufallt. Einer experi-
mentellen Prufung entzieht er sich dadurch, daB man ihn fur sich

allein, d. h. vom iibrigen Setengewebe gesondert, nicht erhalten
kann. Bei manchen Arten von Potytrichum Dill, und Pogonatum
P. Beauv. laBt er sich aber in noch wohlerhaltenem Zustand heraus-
ziehen, so daB man in der Lage ist, damit Versuche anzustellen.
Versucht man ihn herauszuziehen, so erhalt man immer nur Bruch-

x

)
Die Versuche mit nur einem Ausschlag scheiden selbstverstandlich aus.
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stiicke, manchmal solche von nicht unbetrachtlicher Lange. [ch

legte aber Wert darauf, den Zentralstrang in seiner ganzen Aus-

dehnung zu besitzen. Dadurch, daB ich die- Seten zwischen den

nicht weit auseinander stehenden Enden der Pinzette mehrere Male

schief hindurchzog, erhielt der peripherisch, aus Stereiden gebildete

Hohlzylinder einen LangsriB, aus dem man den Zentralstrang bis-

weilen unversehrt in seiner ganzen Ausdchnung herausziehen konnte.

Noch nicht ganz ,,reife" Seten, zu einer Zeit gesammelt, zu der die

Langsachse des Sporogons noch in die Richtung der Seta fallt, er-

wiesen sich zur Gewinnung des Zentralstrangs am geeignetsten.

Hauptergebnis : Der Zentralstrang von Polytrichum commune L.

fuhrt keine Torsionen aus. Die Nadel schwankt andauernd zwisch< n

bescheidenen Grenzen hin und her und kommt niemals zur Ruhe

Nebenergebnis : Anatomischer Befund. Die Oberflachenzellen

des Zentralstranges, die bei durchfallendem Lichte unter dem Mi-

kroskop scharf hervortraten, zeigten nicht die geringste Spur einer

spiraligen Anordnung. An einem nicht weniger als 8,8 cm langen

Stiick konnte ich einen Zellenzug verfolgen, ohne daB bei ihm auch

nur eine unbedeutende seitliche Verschiebung hervortrat. Er verlief

genau in der Mitte und setzte sich aus zartwandigen, weitlumigen

Elementen zusammen. Auch die tiefer gelegenen Zellen wichen

von der geradlinigen Anordnung nicht ab. Nebenbei sei bemerkt,

daB der Zentralstrang auch den bleichgriinen FuB durchzieht und

mit dessen Ende in fester Verbindung steht. Er laBt sich also nicht

aus dem FuBe herausziehen, die Zellen der FuBspitze haften fest

an ihm. Daraus darf man wohl den SchluB ziehen, daB nur di<

untersten FuBzellen Wasser und Nahrstoffe dem Stammchen ent-

nehmen und sie dem Zentralstrang zufuhren.

XVII. Versuchsreihe.

Die sieben Versuche dieser Reihe haben mehr ein physikalisches

ais ein botanisches Interesse.

Es war zu erwarten, daB die Torsionsfahigkeit der Moosseten

'ingeschrankt oder gar vollig aufgehoben wiirde, sobald an deren

unterem Ende Zugkrafte von wechselnder GroBe in Wirksamkeit

treten. Bei einer Reihe von Versuchen wurde sofort nach der Ein-

^pannung, also noch vor dem Beginn der Dn hung, der das Zuggewirht

tragende Objekttrager mit dem FuBende der Seta fest wrbunden

und arretiert. Die Belastung betrug 25.14 g und setzte sich «ni

lem Gewicht der Klemme, des Objekttragers and zweier Zejingrai n-
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gewichte zusammen, die auf den letzteren aufgelegt wurden. Die

Versuche der zweiten Reihe unterscheiden sich von denen der ersten

dadurch, daB immer groBer werdende Zugkrafte in Anwendung
kamen und die Arretierung erst bei dem dritten Versuche vor-

genommen wurde. Durch Verschiebung der auf den Objekttrager

aufgelegten Gewichte konnte dieser leicht in eine horizontale Lage
versetzt werden. Er trug auBerdem an seiner langeren Seite eine

feine Nadel, die vor Beginn der Torsion auf 0° eingestellt wurde.
Nach jedem Versuche wurde die Seta langere Zeit in Wasser gelegt

und erst nach volliger Durchtrankung wieder in Benutzung ge-

nommen. Als Versuchsobjekte dienten alte Seten von Polytrichum
commune L.

XVII. Tabelle.

Ver-

such

3

3

6

Belastung

in g

27.130

47.130

67.130

67.130

27.130

47.130

67.130

67.130

27.130

47.130

67.130

67.130

27.130

47.130

67.130

67.130

27.130

47.130

67.130

67.130

27.130

47.130

67.130

67.130

27.130

47.130

67.130

67.130

Arretiert
Nach der Arretierung

wieder angefeuchtet

Torsions-

!

f

I

!

!

winkel

165°

85°

0°

30°

115°

50°

0°

37°

110°

70°

4°

38°

110°

107°

0°

83°

132°

70°

5°

40°

48°

27°

0°

15°

51°

22°

0°

18°
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Hauptergebnis : Je groBer der Zug, um so geringer der Ausschlag.

Zusatz: Bei dem dritten Versuche wurde die Belastung um
10 g erhoht, die Drehung durch Arretierung des Objekttragers auf-

gehoben. Nach Beseitigung des Hemmnisses blieb die Nadel in

fiinf von sieben Fallen in Ruhe, in den beiden anderen brachte sie

es auf nur 4° bzw. 5°. Die Torsion konnte also bei 67.130 g Belastung

und sofortiger Arretierung des Objekttragers gar nicht oder nur in

sehr beschranktem MaBe zur Geltung konimen. Beim vierten Ver-

such xiberlieB ich die Seta bei derselben Belastung wieder der Drehung.

Sie brachte es dann zu groBeren Ausschlagen, die aber in keinem

Falle an die beiden ersten heranreichten. Zehn Versuche, bei denen

die Arretierung nach dem ersten Versuch sofort vorgenommen wurde,

ergaben folgende Werte : 3 °, 7 °, 2 °, 4 °, 6 °, °, 6 °, °, 5 °, 9 °.

XVIII. Versuchsreihe.

Zweifellos sind die verschiedenen Schichten des an der Seten-

peripherie gelegenen, aus Zellen mit stark verdickten Membranen

zusammengesetzten, mechanischen Zylinders nicht in gleicher Weise

an dem Zustandekommen der Torsion beteiligt. Die Seten der

meisten Laubmoose sind recht zarte Gebilde, die man der ganzen

Lange nach nicht in mehrere, zum mindesten zwei Teile zerlegen

kann. Als ,,Retter in der Not" traten wieder Polytrichum- und

Pogonatum-Arten auf, deren Seten einen verhaltnismaBig groBen

Querschnitt aufweisen. Um sie der ganzen Lange nach zu spalten,

wandte ich die verschiedenartigsten Methoden an, kam aber zu

keinem befriedigenden Ergebnis. Ich schob die Seta, sie zwischen

Zeigefinger und Daumen haltend, in die Schneide des Rasiermessers

hinein, erhielt auch ganz respektable Stiicke, die aber, wie sich von

selbst versteht, von sehr verschiedener Dicke sein muBten. Viel

war damit nicht anzufangen, obwohl manche Stiicke ganz brauchbare

Resultate zutage forderten. SchlieBlich gelang es doch, einen Weg
ausfindig zu machen, der zum Ziele fiihrte. Auf der ebenen Flache

eines Mikrotommessers klebte ich je ein keilformiges Stuck Kork

auf, so daB zwischen der planen Seite des Messers und einer plan-

geschliffenen Glasplatte, auf die das Messer aufgelegt wurde, ein

Hohlraum verblieb. Auf mehreren Glasplatten befestigte ich vier-

seitige Deckglaschen, und zwar so, daB jede Glasplatte an beiden

Seiten solche von gleicher Dicke trug. Auf diese Deckglaschen legte

ich die Schneide des Mikrotommessers. Ich hatte es also in der

Hand, den an der Schneide des Messers ilegenen feinen Spalt

7i,mc^ j: „„^ a~~ niocnlottp \e, nach der Verwendun^ der
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einzelnen Glasplatten zu vergroBern und zu verkleinern, denn diese

waren mit Deckglaschen von verschiedener Dicke ausgestattet.

Die Seta schob ich so unter die Schneide des Messers, daB ich das

cine Ende noch vom groBeren hinteren Hohlraum mit der Pinzette

fassen konnte. Indem ich mit dem Zeigefinger der linken Hand
einen leichten Druck auf die gleitende Seta an der Schneide aus-

iibte, zog ich sie mit der Pinzette nach hinten durch. So erhielt ich

zwei Langsschnitte der Seta, deren Dicke der Hohe der verwendeten
Deckglaschen entsprach. Auf diese Weise konnte ich die Seten

halbieren, sie aber'auch in ein zartes und ein kraftiges Stuck spalten.

XVIII. Tabelle.

Versuch

Lange
der Seta

in cm
Ausschlag

1

Beschaffenheit des Versuchs-

objekts

Torsions-

winkel

8,5

2 r

3
b

9

8

8,3

9

10

6,3

6,3

7,3

6

7,3

8,2

+

20°+ 10°

105°+

+
18°

165 °

43°+
5°+

8,6

+
210°—
120°+

+
140°—

20°+

605°

+

65°—

185°—

550+

+

30°+ 50°

58°+ 12°

Oberflachenstuck, Hohlraum
der Seta intakt

Erganzungsstuck zu a

Oberflachenstuck

Erganzungsstuck zu a

Sehr zartes Oberflachenstuck

Erganzungsstuck zu a

Sehr zartes Oberflachenstuck

Erganzungsstuck zu a

Sehr zartes Oberflachenstuck

Erganzungsstuck zu a

Zartes Oberflachenstuck

Erganzungsstuck zu a

865°

135°

785°

231°

9930

330°

875°

160°

670°

240°

823°

142

Hauptergebnis: Der Torsionswinkel der zarten Oberflachen-
stiicke iibertrifft den des zugehorigen dickeren Stiickes sehr bedeutend.

Zusatz: Mit den Seten von Polytrichum commune L. habe ich
insgesamt vierzig Versuche angestellt, sie drehen alle nach links.

Der mittlere Gesamtwert von zehn Versuchen mit alten Seten
dieser Art betragt 75°, ein sehr geringer Wert, wenn man die be-
deutende Setenlange (bis 9 cm) beriicksichtigt. Sobald ein Teil
der Seta beseitigt wird, schlagt die Nadel des zarten Oberflachen-
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stiicks, abweichend von dem Verhalten unverletzter Seten, aus-

schlieBlich die Richtung nach rechts ein und behalt sie auch dauernd

bei. Aber auch das starkere Setenstiick war durch die Beseitigung

eines Teiles seiner Oberflache nicht immer mehr imstande, die Rich-

tung nach links ausschlieBlich zu befolgen. Bei dem ersten Versuch (b)

wechselte die Nadel zweimal, beim zweiten (b) sogar dreimal ihre

Drehungsrichturig. Da bei unverletzten Seten die Nadel immer

nach links ausschlieBt und der Torsionswinkel mit Rucksicht auf

die bedeutende Setenlange als sehr gering bezeichnet werden muB,

so hat wohl die Annahme sehr viel fur sich, daB bei der Drehung

in den verschiedenen Schichten des mechanischen Zylinders Krafte

wirksam, sind, die einander entgegenarbeiten. Zur vollen Wirkung

gelangen diese Krafte z. B. in den diinnen, lamellenartigen Ober-

flachenstucken, und wenn man einen Hohlzylinder herstellen konnte,

der sich nur aus den auBersten Schichten der Seten zusammensetzt,

so wurde man aller Wahrscheinlichkeit zufolge ausschlieBlich nach

rechts gerichtete, sehr groBe Ausschlage erhalten. Anderseits aber

darf man sich nicht verhehlen, daB das Resultat mit einem der-

artigen Zylinder auch anders ausfalien kann, weil nicht bekannt

ist, ob nicht auch hier widerstreitende Krafte ihr Spiel treiben.

Wenn nun bei den unverletzten Seten der Ausschlag der Nadel

stets nach links erfolgt, so diirfen wir annehmen, daB die tiefer

liegenden Schichten die Torsion der AuBenschichten derart be-

einflussen, daB die Seten nach links dreht. Hiernach ist der Sitz der

tordierenden Krafte nicht in einer besonderen Schicht zu suchen, denn

trafe das zu, so miiBte, nach den Versuchsergebnissen mit den Ober-

flachenstiicken zu schlieBen, die Seta stets nach rechts drehen.

Der mittlere Gesamtausschlag der zarten Oberflachenstucke

erreicht den hohen Betrag von 835°, wahrend es die dickeren Ab-

schnitte nur auf einen solchen'von 209° bringen. Vierzig Versuche

mit unverletzten Seten ergaben, wie bereits erwahnt, einen mittleren

Gesamtausschlag von 75°, diesem Werte gegeniiber erscheint der

von 209° wieder sehr hoch. Durch den Raub einer Schicht an der

Oberflache wird der kraftigere Abschnitt, bildlich ausgedruckt,

gleich den zarten, lamellenartigen Stiicken von „lastigen Fesseln"

befreit und in die Lage versetzt, einen groBeren mittleren Gesamt-

ausschlag zu erzeugen. Dafur biiBen sie aber die Fahigkeit ein,

ausschlieBlich nach links zu drehen.

Besonders auffallend ist der Unterschied in der Winkelgeschwin-

digkeit zweier zusammengehoriger Stiicke. Zu einer Torsion von

2 R brauchte die Nadel nur 1 Minute 45 Sekunden, bei dem zu

Versuch 5 a verwendeten zarten Stiicke, wogegen die Nadel des
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zugehorigen starkeren Stiickes b nicht weniger als 23 Minuten 15 Se-

kunden benotigte, urn einen Winkel von 180° zu iiberstreichen.

Bei Versuch 6 a ging die Drehung urn 2 R innerhalb 2 Minuten
21 Sekunden vor sich, fur b konnte ein Ergebnis nicht erzielt werden,

weil von der Nadel keine Drehung urn 180° zustande gebracht

wurde. Die auf einen Torsionswinkel von je 90° (Versuch 5 und 6 a)

entfallenden Zeiten sind folgende:

5 a. 54 Sekunden ) . 6 a. 93 Sekunden
49

77

53

320

655

360°
48

64

135

90° 233

180° 512

315

580

360°

360°

Die groBte Winkelgeschwindigkeit liegt also bei beiden Versuchen
jedesmal zwischen 90° und 180°, die entsprechenden Zahlen sind 49

und 48 Sekunden.

Ganz anders verhalt es sich mit der Winkelgeschwindigkeit
bei dem zu Versuch 5 a gehorigen Stiicke b. Hier war die Bewegung
eine sehr gleichmaBige, und nur in einem Falle ging die Nadel bei

einem Ausschlag von 10° liber 2 Minuten hinaus.

XIX. Versuchsreihe.

Die Winkelgeschwindigkeit der Laubmoosseta ist, wie aus den
in der II. und III. Tabelle aufgefiihrten Zahlen hervorgeht, einerseits

vom Wassergehalt, anderseits vom "Alter abhangig. Die Experimcnte
der folgenden Versuchsreihen beriicksichtigen diese beiden Punkte
nicht, weil es sich darum handelt, festzustellen, welche Rolle ganz
allgemein der Winkelgeschwindigkeit bei reifen und wasserdurch-
trankten Seten zufallt. Die Aufgabe der Seta besteht meines Er-
achtens darin, die Sporen aufzulockern und deren gleichmaBi
Ausstreuung zu bewirken. Erst zur Zeit der Sporenreife und nachdem
der Deckel abgeworfen ist, tritt an sie jene Aufgabe heran, nicht

vorher, obwohl sie auch dann schon in ausgiebiger Weise zu tordieren
imstande ist. Nur reife Seten mit entdeckeltem. Sporogon wurden
zu den Experimenten der folgenden Versuchsreihen benutzt und
unter diesen aus leicht ersichtlichen Grunden solche ausgewahlt, die

eine groBere Anzahl Drehungen in derselben Richtung ausfuhren.
Ceratodon purpureus Brid. bringt fast immer zwei Ausschlage hervor,
- inen groBen nach links und einen kleinen in entgegengesetzter
Richtung. Fur die Versuche kam nur der nach links in BetracKt.
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XIX. Tabelle (A).

Barbula unguiculata Hedw.

Zahl der Minuten und Sekunden,

welche die Nadel zu einer vollen

Ver-

such

Seten-

lange

in cm

Umdrehung brauchte.

Kommt eine voile Umdrehung
nicht zustande, so ist dies in

Klammer beigefiigt

Beobach-

tungs-

dauer

Nach-

trag-

liche

Drehung

Gesamt-

aus-

schlag

I
1
n III

M. S.

IV V

|
M. S.

j
M. S

,

M. S. M. S. M. S.

1 0,95 1 38 2 52 19 15 • • • 23 45 160° 1240°

2 0,9 2 5 4 . 27 35 18 . • • 51 40 190° 1630°

'

!

1,25 2 45 10 . 22 42 • •
•

• * 35 27 87° 1167°

\

1

°<9 3 50 4 . 28 37! 15 .

(180°)

• • 51 50 38° 1298°

0,9 2 12 2 43 18 55 12 50
(270°)

• • 36 40 *77° 1260°

6 1,2 3 38 9 17 28 25
(180°)

B • • • # 41 20 60° 960°

7 1,15 . 42 1 16 30 2 26 45
(180°)

• * 58 45 15° 12750

8 1 1 30 1 34 9 36 20 45 4 90
(90°)

. 38 40° 1570°

9 1,2 3 20 2 42 18 6. 22 3
(180°)

# • 46 10 32° 1292°

10 1,15 2 52 2 32 20 15; 18 30
(180°)

• * 42 10 90° 1350°

Ver-

such

2

3

4

5

Ceratodon purpureus Brid.

1,9

1,9

2,1

1,95

1,95

Zahl der Minuten und Sekunden,

welche die Nadel zu einer vollen

Umdrehung brauchte

II

M. S.

Ill

M. S.

IV

M. S.

V

M. S

Gesamt-

aus-

schlag

3 .

2 5

2 50

2 25

5 .

Gesamtaus-

schlag

+

1 33 1 47 2 57 9 43 2280° 320°

1 47 1 50 7 8 11 . 1890° 220°

1 48 2 4 6 48 • 1570° •

1 35 1 35 2 35 29 60 2028° *

, 4 4 26 6 7 11 38 I960 80°

I960

1670°

1570°

2028°

1880°



80 Wilhelm Lorch.

XIX. Tabelle (B).

Scorpidium scovpioides L

u
(/I

Seten-

lange

in cm

'
'
—

*

Zahl der Minuten und Sekunden,
welche die Seta zu einer vollen Um- 1

drehung brauchte
Beobach-

tungs-

zeit

Nach-

trag-

liche

Dreh-

ung 1

Ge-

samt-

> I

M. S

II

M. S.

III '

M. S.

IV V

M. S.

VI

M. S.

aus-

schlag

M. S. St. M. S.
|

CJ

1 3,45
1

1 30
II

. 50 2 50 2 50 1|
2 20 4 5| . 14 25 220° 2380°

2 3
f
95 4 55 3 33 4 14 3 48 7 40 37 40

(180°)

19 30
(90°)

•

1 1 50 130° 2010°

3

4

5,1

3,9

2 45

4 26

1 15

3 44

1 35

4 5

3 25

5 30

18 20

31 30

46 50

49 15

55°

60°

1945°

I860

5

6

3,8

4,1

1 10

2 10

. 52

1 28

l 28:

147;

3 57
•

5 30

7 13

• •

18 .

(90°)

• •

32 40

10 45

25°

85°

1735°

1525°

7 3,8 5 35 4 2 36 23 46 . 50° 1490°

8 3,75 2 21 1 46 4 41 8 48 340° 1420°

9 3,7 5 5 3 15 4 25 12 45 340° 1420°

10 3,9 4 40
i
5 10 7 30 17 20 | 120° 1200°

u

u

>

XIX. Tabelle (C).

Hylocomium squarrosum Bryol. euv

Seten-

lange

in cm

Zahl der Stunden, Minuten und Sekunden, welche die Seta zu

einer vollen Umdrehung benotigte

I II

St. M. S. St. M. S.

Ill

St. M.S.

IV

St. M. S.

V

St. M.S.

VI

St. M.S.

VII VIII

St.M.S.St.M.S.

Ge-

samt-

aus-

schlag

1

2

3

.)

6

8

2,85

2,55

2,55

2
r9

2,55

2,8

2,85

*> ">
_,.»

33

50

53

- 1 -

22

38

-

10 I 2,3

-47

-46

1 1

1 23

-45

45

34

47

30

25

40

54

35

-15

-28

— 22

— 40

— 35

-43

1 11

— 47

1 20

1 32

18

42

30

-18

6 52

1 6

119 —11

— 45

22 55

21

2 53 1 37 10

140 —39 22

148 1 1328

6 53

29 40

133 45

4443

213

Tfil•2776

2268°

2475°

2160°

1993°

1830°

1800°

i

1620

1530

1
490°
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XIX. Tabelle. (F)

Hypnum fluitans.

0,11345 0,11973 0,14836 0,10472 0,11054 0,06691

0,18908 0,16872 0,15708 0,14836 0,14254 0,12218

0,10036 0,15855 0,06253 0,12509 0,11973 0,10763

0,02472 0,03491 0,01309 0,07272 0,02472 0,04945

0,01076 0,01891 0,00436 0,02764 0,00873 0,01163

0,00669 0,01163 0,00291 0,01309 0,00494

0,00464 0,00727 0,00535 0,00436

0,00349 0,00535

0,00436

0,00727

0,00535

0,00204

• 0,00128 0,00436

0,06109

0,11054

0,0456

0,02036

0,00873

0,00291

0,00128

0,05818

0,08727

0,08291

0,02559

0,00873

0,00535

0,00204

0,03199

0,07854

0,01891

0,06399

0,06399 0,05672

0,04218 0,02996

0,01454 0,00959

0,00535 ; 0,00608

0,00291

0,00145

0,03636

0,04218

0.02472

0,01454

0,01309

0,00873

0,00639

0,00523

Hauptergebnis : Fiihrt eine Seta eine gewisse Zahl von vollen

Torsionen aus, so gehort die Drehung mit der groBten Winkel-

geschwindigkeit nicht, wie erwartet werden diirfte, der in der Mitte

liegenden, sondern einer friiher vollendeten an.

Nebenergebnis : Bei den Torsionen von Ceratodon purpureus

Brid. schlagt die Nadel zuerst nach links, dann nach rechts aus, bei

alien iibrigen nur nach links. Der mittlere Gesamtausschlag

betragt bei dieser Art 1902 ° (10 Versuche), bei Scorpidium scorpioides.

1698°, bei Hylocomium squarrosum Bryol. Eur. 1994°, bei Barbula

unguicutata Hedw. 1312 °. Die Zahl der vollen Umdrehungen schwankt

bei letztgenannter Art zwischen 1 und 4, bei Ceratodon purpureus

Brid. zwischen 1 und 5, bei Scorpidium scorpioides L. zwischen 3

und 6 und bei Hylocomium squarrosum Bryol. Eur. zwischen 4 und 8.

Bei Barbula unguiculata Hedw. liegt die groBteWinkelgeschwindigkeit,

von 2 Fallen abgesehen, stets in der ersten, bei Ceratodon purpureus

Brid. immer in der zweiten, bei Scorpidium scorpioides L., von einer

Ausnahme abgesehen, stets in der zweiten und schlieBlich bei Hylo-

comium squarrosum Bryol. Eur. teils in der zweiten, teils in der

dritten vollen Torsion.

Zusatz: Insgesamt kommen funfunddreiBig Versuche in Be-

tracht. Nur bei einer ungeraden Zahl voller Torsionen kann die

groBte Winkelgeschwindigkeit in der Mitte liegen, dies ist aber nur

einmal, und zwar bei Hylocomium squarrosum der Fall. Die Ver-

suche 7, 8 und 9 von Scorpidium scorpioides scheiden aus, weil in

neun von zehn Fallen die groBte Winkelgeschwindigkeit immer an

die zweite Torsion gebunden ist. Die Seten dieser Art, die,

6
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wie soeben hervorgehoben, hinsichtlich der Winkelgeschwindigkeit
gleich denen von Ceratodon purpureus auf eine bestimmte, namlich
die zweite voile Drehung festgelegt sind, bringen, falls es nur zu
drei Umdrehungen kommt, in der mittleren die bedeutendste Winkel-
geschwindigkeit hervor. Sinkt aber der Gesamtausschlag, in diesem
Falle auf 1200° hinab, so kann es auch eintreten, daB die Seta ihre

groBte Winkelgeschwindigkeit in die Anfangstorsion verlegt (Ver-

such 10). Die Seten von Barbula unguiculata, Ceratodon purpureus
und Scorpidium scorpioides unterscheiden sich aber in einem Punkte
sehr wesentlich von denen von Hylocomium squarrosum. Dieses

schlieBt sich unmittelbar an Scorpidium scorpioides an, wir konnen
aber feststellen, daB bei Zunahme der Zahl der Umdrehungen eine,

wenn auch unbedeutende Verschiebung gegen das Ende sich geltend

macht, die bei Barbula unguiculata, Ceratodon purpureus und Scor-

pidium scorpioides unterbleibt.

Nach den Versuchsergebnissen zu rechnen, unterliegt es keinem
Zweifel, daB die groBte Winkelgeschwindigkeit bei den Seten der

Laubmoose sich bei einer ganz bestimmten Torsion zu erkennen
gibt, denn verhielte es sich anders, so wiirden die Versuche mit
Seten von Barbula unguiculata, Ceratodon purpureus und Scorpidium
scorpioides, die doch eine seta verschiedene Anzahl von Drehungen
bewerkstelligen, zu einem wesentlich anderen Resultat gefiihrt

haben. Ich bin uberzeugt, daB das nicht sehr klare Bild, welches
Ditrichum homomallum und Distichium capillaceum zeigen, sich mit
der Vermehrung der Versuche auf zwarizig oder dreiBig sehr klar

gestalten wurde.

Die Seten vieler Laubmoose drehen ruckweise, zwei Schritt

vorwarts, einen Schritt riickwarts, zwei Schritt vorwarts usw. Die
Zeiten, die in jedem Falle verstreichen, sind nicht meBbar. Dadurch
kann wohl eine Lockerung der Sporenmasse hervorgerufen werdcn.
Je durchgreifender die Lockerung der Sporenmasse erfolgt, urn so
leichter und vollstandiger geht naturlich auch deren Verbreitung
vor sich. Ich wage aber nicht, zu behaupten, daB die schnelleren
Anfangsdrehungen der Laubmoosseten mit der Auflockerung der
Sporenmasse in Beziehung stehen, so ganz unwahrscheinlich ist dies
aber durchaus nicht.

*

Die vollen Umdrehungen nehmen gegen das Ende der Torsion
immer mehr Zeit in Anspruch. Die Seta fiihrt die Offnung des
Sporogons bei ihrer Drehung mehr oder weniger schnell, aber dauernd
durch alle Richtungen der Windrose, jeder Lufthauch erfaBt die

unendlich leichten Sporen und weht sie in einer durch die Stellung
der Sporogonoffnung gegebenen Richtung fort. Es ist keine Ein-
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richtung denkbar, die die Leistungsfahigkeit der tordierenden Seta

ubertrifft. — Bei Hypyium fluitans liegt die groBte Winkelgeschwin-

digkeit immer in der zweiten Minute. (Siehe Tabelle XIX F.)

XX. Versuchsreihe.

Wie bekannt sein diirfte, ist die Reife einer Seta und des von

ihr getragenen Sporogons1
) leicht an der Farbung zu erkennen.

Im jugendlichen Zustand haben beide meist eine gnine oder griinlich-

gelbe Farbe, die bei zunehmender Reife durch eine braune abgelost

wird. Die Braunung der Seta schreitet, wovon man sich in der

Natur leicht iiberzeugen kann, in akropetaler Richtung fort, und

je nachdem dieser dunklere Farbenton eine geringere oder groBere

Partie der Seta ergriffen hat, darf diese als weniger oder mehr reif

angesehen werden. Die Seta gewinnt mit zunehmender Braunung

immer mehr an Torsionskraft, d. h. ihre Winkelgeschwindigkeit

erfahrt eine stetige VergroBerung. Es bedarf also der Einlagerung

eines Farbstoffes in die Membranen der fur die Drehung in Be-

tracht kommenden Zellen des peripherischen Setenzylinders, urn

dessen Drehungsfahigkeit zur hochsten Leistung zu bringen. An-

scheinend wird durch diese Farbstoffeinlagerung eine groBe Sprodig-

keit der Membranen erzielt, ob aber auf diese Einlagerung aus-

schlieBlich die erhohte Torsionsfahigkeit zuriickgefiihrt werden darf

und ob nicht doch noch andere Membranveranderungen gleich-

zeitig mit der Braunung sich vollziehen, muB vorlaufig dahingestellt

bleiben. In die folgende Tabelle habe ich nur drei Versuche mit

Seten von Meesea uliginosa aufgenommen, urn den Unterschied

zwischen den drei Reihen urn so deutlicher vor Augen zu fiihren.

Es wurden die Ausschlage festgestellt, welche die Nadel in einer

groBeren Zahl von Minuten hervorbrachte

.

XX. Tabelle.

Meesea uliginosa Hedw.

V VI VII jVIII IX X XI XII

Minute

1

3

Alte Seta . . .

Jungere Seta . .

Jugendliche Seta

140° 270° 305

16° 32°

7 o 90

48

38° 44°

9° 9°

150°; 37° 23°

470

9°

17° 15° 6°

43° 48 > 29° 6° 0°

lio 100 120 !!• 90

5° 70

11° 10°

i) Fur die Beurteilung der Reife des Sporogons kommen noch andere Um-

stande in Betracht, die aber bei der Seta ausscheiden.
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Hauptergebnis : Die GroBe des in jeder Minute von der Nadel

hervorgebrachten Ausschlags ist von dem Alter der Seta abhangig.

Je alter die Seta, urn so groBer der Ausschlag.

Nebenergebnis : Die Seten von Meesea uliginosa Hedw. drehen

ausschlieBlich nach links. — Vergleicht man die zwischen den

Zahlen der ersten Reihe liegenden Differenzen mit den entsprechenden

der dritten, so ergibt sich eine groBe Abweichung. Den Differenzen von

130 °-35 °-257 °-102 °-113 °-14 °-6 °-2 °-9 °-l °-2

°

stehen solche von 2°- 0°- 0°- 0°- 2°- 1 °-2 °-l °-2 °-2 °-l °

gegeniiber. Die junge Seta veranlaBte also bei der Torsion Aus-

schlage von sehr kleinem und fast gleichem Werte, von den ,,reifen"

kann eigentlich nur das Gegenteil behauptet werden, wenn auch

gegen das Ende der Drehung hin die Differenzen nicht mehr so

groBe Abweichungen zu erkennen geben, wie es z. B. bei denen

der sechs ersten Minuten der Fall ist. Was hier iiber junge und

alte Seten von Meesea uliginosa Hedw. experimentell festgestellt

wurde, gilt im groBen ganzen von den Seten aller Laubmoose, die

zu einer einigermaBen ausgiebigen Torsion befahigt sind.

XXI. Versuchsreihe.

Die Seten von Camptothecium lutescens Bryol. eur. bringen, wie

aus Tabelle XV. B. ersichtlich ist, zwei Ausschlage hervor. Zuerst

dreht die Nadel um einen ziemlich groBen Betrag nach links, um
darauf einen weit geringeren Ausschlag nach rechts zu erzeugen.

Es lag die Frage nahe, ob dieser zweite Ausschlag auch zustande-

kommt, wenn die Nadel zu Beginn der ersten Torsion arretiert wird.

Zu den Versuchen benutzte ich die bereits friiher verwendeten Seten,

die j a durch die Versuchsanstellung keinerlei Beschadigung erlitten

hatten. Die zur Beantwortung jener Frage angestellten Experiments
lieferten nun das bemerkenswerte Resultat, daB eine Ausschaltung
des zweiten Ausschlags nicht erfolgt, daB aber dessen Torsionswinkel

niemals die GroBe erreichte, wie es der Fall war, wenn die Nadel
ihre Drehung gleich von Anfang unbehindert ausfuhren konnte.

Man sollte erwarten, daB die arretierte Seta, die im wasserdurch-
trankten Zustand keine Spiralen zeigt, unter dem Zwange der Arre-

tierung solche nicht hervorzubringen imstande ware. Dies ist aber

durchaus nicht der Fall, denn die eingetrockneten Seten weichen in

keiner Weise von denen ab, die ihre Torsion unbehindert vornehmen
konnten, sie wiesen gleich diesen deutliche Spiralen auf . Es muB aber

als ausgeschlossen gelten, daB die Zellen, an welche die tordierenden
Krafte gebunden sind, in beiden Fallen gleiche Lagerung besitzen.
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Die Seten dieser Art sind oben links, unten rechts gedreht,

und zwar nimmt die rechts gedrehte Partie den groBeren Teil der

Seta ein. Bei den zu den Versuchen verwendeten, anfanglich arre-

tierten Seten vermochte ich durch die Untersuchung mit der Lupe

auch nichts anderes festzustellen.

Tabelle XV. I. H. gibt auch die Ausschlage nach rechts an, sie

schwanken zwischen 243° und 14°. Aber nur bei den Seten mit

groBerem Ausschlag nach links trat der zweite Ausschlag deutlich

hervor, ich ermittelte Torsionswinkel von 65°, 68°, 40° und 100°.

Wahrend also unter dem Zwange der Arretierung die kleineren

Ausschlage nach rechts, wie sie in der Tabelle XV. I. H. verzeichnet

sind, gleichsam „verschluckt'' wurden, trat dieser Fall bei den

groBeren Ausschlagen nach rechts nicht ein.

Verdunstet das Wasser der Seta, so darf wohl angenommen

werden, daB beide Spiralen gleichzeitig ihre Tatigkeit entfalten,

wenigstens bei den Zimmerversuchen. In der Natur aber mogen

sie sich ganz anders verhalten, und dies ist auch sehr wahrscheinlich.

Der Gedanke, daB unter naturlichen Verhaltnissen die Seta in alien

ihren Teilen gleichzeitig ihr Wasser einbiiBen sollte, hat sehr wenig

fur sich. Zuerst verlieren wohl die oberen Abschnitte ihre Feuchtig-

keit, und diese sind es auch, soweit Camptothecium lutescens und

zahlreiche andere Arten in Betracht kommen, die die groBten Aus-

schlage hervorbringen. In der Nahe des beblatterten Stammchens,

unter dem Schutze der Perichatialblatter geht die Verdunstung

ohne Zweifel langsamer vor sich, weil sie viel weniger dem aus-

trocknenden EinfluB der bewegten Luft ausgesetzt sind, als die

Partieen der Seta unterhalb des Sporogons. Ich nehme an, daB in

der Natur durch die schnellere Drehung des oberen Setenteils haupt-

sachlich die Sporenausstreuung bewirkt wird, daB dagegen die

langsamere Drehung nach rechts dafiir weniger in Betracht kommt.

Recht eigenartig verhalt sich auch die behinderte Seta, wenn

man sie, nachdem die Nadel zur Ruhe gekommen ist und langere

Zeit in der Ruhestellung verharrt hat, vermittelst eines feinen Marder-

haarpinsels anfeuchtet. Sie dreht dann bis zur Arretierungsstelle

zuriick, wird aber durch die vertikal aufgestellte Nadel daran ver-

hindert, die Drehung nach links fortzusetzen. Man hatte nun er-

warten soUen, daB die Nadel, sobald die Seta einzutrocknen beginnt,

wieder die Drehung nach rechts aufgenommen haben wiirde (urn 65 °,

680, 40° und 100°). Dieser Fall trat aber nicht em einziges Mai em.

Eine Erklarung fur dieses Verhalten der Seta kann ich nur in dem

Umstand finden, daB durch die neuerliche Anfeuchtung die fur d,e
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Drehung nach links in Betracht kommenden, mechanisch wirkenden

Zellen in eine Lage zueinander gebracht wurden, die von der friiheren,

unter dem Zwang der Arretierung herbeigefuhrten, abweicht.

Wenn hier von einer ,,Lagenveranderung" der Zellen die Rede

ist, so ist darunter selbstverstandlich keine grobe Verschiebung der

mechanisch wirksamen Elemente zu verstehen. Wir brauchen auch

nicht zur Erklarung dieser Erscheinung zu den Mizellen unsere

Zuflucht zu nehmen. Es genugt z. B. die Annahme, daB bei der

Arretierung der Nadel die langgestreckten, stereidenartigen Zellen

des AuBenzylinders, die schon bei der turgeszenten Seta eine deutliche

spiralige Anordnung erkennen lassen, sich seitlich nicht in der Weise

betatigen konnen, wie es bei der ungehinderten Torsion der Fall ist,

denn ich habe bereits oben darauf hingewiesen, daB auch bei der

behinderten Seta die Spiralen ebenso hervorgebracht werden, wie

bei der unbehinderten.

Die zarten Seten von Barbula convoluta Hedw. bringen, wie

fruher angestellte Versuche auswiesen, bis zu sieben Ausschlagen

her. Meist dreht die Nadel zuerst nach links, und zwar urn einen

ziemlich hohen Betrag, der Gesamtausschlag nach links ist stets

groBer als der nach rechts. Da bei der Herausnahme aus den Kork-

spalten die fruher benutzten Versuchsobjekte eine Beschadigung

erlitten haben konnten, nahm ich von deren Verwendung zu weiteren

Experimenten Abstand. Bei dieser Art gibt es aber auch Seten,

die zuerst nach rechts drehen, es muBte deshalb zunachst bei den

vier folgenden Versuchen gepriift werden, welchcr Art die erste

Drehung ist.

Die Versuche mit den Seten von Barbula convoluta wurden

nun in folgender Weise angestellt. Vor der Benutzung wurden sie

erst mehrere Tage hindurch unter Wasser gehalten, damit sie voll-

standig durchtrankt waren. Dann iiberlieB ich sie der Torsion und
notierte die GroBe der Einzelausschlage. War dies geschehen, so

gelangte das Objckt wieder in Wasser, worin es lange Zeit verweilte,

urn dann zum zweiten Male eingespannt und durch eine sofort in

Wirksamkeit tretende Arretierung an der Torsion verhindert zu

werden. Bis die Nadel sich von dem Hindernis loste und in einer

der Richtung derAnfangsdrehung entgegengesetzten zuriick tordierte,

verstrich immer ziemlich viel Zeit. Bei den vier in Betracht kom-
menden Versuchen kam als erster Ausschlag stets ein solcher nach

links in Frage, dieser konnte sich aber infolge der Arretierung nicht

entwickeln, bei dem zunachst eintretenden Ausschlag konnte es sich

also nur um einen nach rechts gerichteten hanpleln. Die Versuche
lieferten dasselbe Resultat wie die mit den Seten- von Camptotheciim
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lutescens Bryol. eur. angestellten Experimente. Durch Behinderung
der Seta, ihren ersten Ausschlag — nach links — zur Geltung zu
bringen, wird die nachste Drehung nach rechts und bisweilen auch
die dritte nach links nicht ausgeschaltet . Wie bei Camptothecium
lutescens wird durch die Arretierung auch bei Barbula convoluta die

GroBe des Torsionswinkels der nachtraglich erzeugten Ausschlage

insofern beeinfluBt, als jene immer betrachtlich kleiner sind, als

bei der unbehinderten Seta.

XXL Tabelle.

Barbula convoluta Hedw

I. Versuch

II. Versuch

III. Versuch

IV. Versuch

A. Seta unbehindert.

1200°

750°

1340°

1150 °-

27°+ 20°- j64°+

210°+ 90°-
*

105°+ • i

620°+ 50°—
•

49°

B. Seta behindert.
,\

120°+

160°+
175°+

235°+

ca. 5°-

50°-

ca. 8<>+ 63°*

Zusatz: Im unbehinderten Zustand brachten die vier Seten

in zwei Fallen drei (II. und IV. Versuch) und in je einem Falle fiinf

(I. Versuch) und zwei (III. Versuch) Ausschlage hervor. In der

Rubrik B. ,,Seta behindert" kehren die groBen Ausschlage nach

links der Rubrik A. ,,Seta unbehindert" nicht wieder. Viel iiber-

zeugender als das Ergebnis.des ersten Versuches wirken die Resultate

der drei ubrigen, insbesondere gilt dies von dem zweiten und dritten

Versuch. Den 210°+ unter Rubrik A. entsprechen 160°+ unter

Rubrik B, den 90°- unter Rubrik A. 50°- unter Rubrik B. Da bei

dem dritten Vcrsuche die unbehinderte Seta nur zwei Ausschlage

zusttinde brachte, so diirfte bei dem zweiten Experiment auch nur

ein Ausschlag nach rechts erwartet werden (175°).

Aus Griinden der Raumersparnis, die durch die jetzt herrschende,

Papiernot geboten erscheint, stelle ich an den SchluB dieser Arbeit

eine Tabelle, die in gedrangter Kiirze iiber die wichtigsten Ergebnisse

meiner Versuche mit Laubmoosseten AufschluB erteilt. Die an den

Kopf der Tabelle gesetzten romischen Zahlen und Buchstaben haben

folgende Bedeutung:

I. Zahl der Versuche. II, Mittlere Setenlange. III. Zahl

der Ausschlage. IVa. Zahl der ersten Ausschlage nach rechts,

IV b. Zahl der ersten Ausschlage nach links. Va. Zahl der Ver-

suche mit einem, V b. mit zwei, Vc. mit drei usw. Ausschlagen.

VI a. gibt die Zahl der Ausschlage an, bei denen der Gesamt-
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ausschlag nach rechts groBer, als der nach links ist, VI b. be-

zieht sich auf den umgekehrten Fall. VII a. bedeutet den mitt-

leren Gesamtausschlag nach rechts, VII b. den mittleren Ge-

samtausschlag nach links. (Aus diesen beiden Zahlen setzt

sich, von den zahlreichen Ausnahmen abgesehen, der mittlere

Gesamtausschlag zusammen.) VIII a, b, c usw. gibt den mitt-

leren Gesamtausschlag der Versuche mit einem, zwei, drei usw.

Ausschlagen an. IX. GroBter, X. kleinster Ausschlag. XL Er-

folgt der erste Ausschlag nach rechts, so ist a. der Gesamt-

ausschlag nach rechts groBer, als nach links, erfolgt der erste

Ausschlag nach links, so ist b. der Gesamtausschlag nach links

groBer, als der nach rechts, c. Ausnahmen. XII. Mittlerer

Gesamtausschlag.

Uberblickt man aufmerksam vergleichend die in der groBen

Tabelle niedergelegten Zahlen, so kann man sich der Einsicht nicht

verschlieBen, daB bei der Torsion der Seta ein ,,gutes Stuck des

Artcharakters" zur Geltung gelangt. Die Angaben besitzen einen

gewissen diagnostischen Wert, und es lieBe sich in der Tat eine

Tabelle ausarbeiten, mit deren Hilfe man die iiberwiegende Mehr-
zahl der Laubmoose bestimmen konnte. An diese Arbeit wird sich

aber so leicht niemand heranwagen, da wolil ein Menschenleben
nicht ausreicht, sie zu leisten.

x /

Die fortlaufenden Zahlen beziehen sich auf die an erster Stelle

stehenden der nachfolgenden Tabellen.
*

1. Aloina aloides, 2. Aloina rigida, 3. Anacalypta lance'olata,

4. Antitrichia curtipendula, 5. Aulacomnium androgynum, 6. Aula-
comnium palustre] — 7. Barbula convoluta, 8. Barbula unguiculata,

9. Brachythecium Mildeanum, 10. Bryum argenteum, 11. Bryum
pseudotriquetrum) — 12. Camptothecium lutescens

y 13. Camptothecium
nitens, 14. Catharinaeaundulata, 15. Catoscopiumnigritum, 16. Ceratodon
purpureus, 17. Cinclidiumstygium, 18. Climacium dendroides , 19. Cyno-
dontium polycarpum, 20. Cynodontium strumiferum, 21. Cynodontium
virens; — 22. Dicranella cerviculata, 23. Dicranella Grevilleana,

24. Dicranella heteromalla, 25. Dicranella varia, 26. Dicranum maius,
27. Dicranum scovarium. 28 Dirm/n/nvn c^iW^^ oq n«^««^„^*o<jVi

dymodon
scelium nudum. homo

pallidum, 36. Dryptodon atratus: — 37. Enca-
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lypta contorta; — 38. Fissidens adiantoides, 39. Funaria hibernica,
40. Funaria hygrometrica

;
— 41. Geheebia cataractarum, 42. Grimmia

commutata, 43. Gymnostomum curvirostre; — 44. Homalia tricho-
manoides, 45. Homalothecium sericeum, 46. Hylocomium loreum,
47. Hylocomium Schreberi, 48. Hylocomium squarrosum, 49. Hylo-
comium triquetrum, 50. Hypnum aduncum, 51. Hypnum fluitans,
52. Hypnum Halleri, 53.Hypnum intermedium, M.Hypnummolluscum,
55. Hypnum stellatum; — 56. Isothecium myurum; — 57

'. Leucobryum
vulgare; — 58. ilfeesea longiseta, 59. Jfee*ea uliginosa, 60. Mielich-
hoferia nitida, 61. Jfrn^rn a//me, 62. Jfrouro cuspidatum, 63. Jfmwm
hornum

y 64. Mnium medium, 65. Mnium orthorhynchum, 66. Mnium
punctatum, 67. Mm Seligeri, 68. Jfm^rn subglobosum, 69. Jfmtm
undulatum] — 70. Neckera crispa; — 71. Oncophorus Wahlenbergii,
72. Orthothecium rufescens) — 73. Paludella squamosa, 74. Para-
myurium piliferum, 75. Philonotis calcarea, 76. Plagiopus Oederi,
77. Plagiothecium Buthei, 78. Plagiothecium undulatum, 79. Po^o-
na^m aloides, 80. Pogonatum urnigerum, 81. Polytrichum commune,
82. Polytrichum formosum, 83. Po«m Heimii, 84. Pterigynandrum
fthforme, 85. Pylaisia polyantha; — 86. Macomitrium aciculare,

.87. Racomitrium ericoides, 88 . Racomitrium fascicular, 89. Paco-
mitrium heterostichum, 90. Racomitrium microcarpum, 91. Paco-
mitrium sudeticum; — 92. Scorpidium scorpioides, 93. Splachnum
ampullaceum;— 94. Tayloriaserrata, 9o.Tetraphis pellucida, 96. TeJra-
pfoefcm urceolatus, 97. Thuidium Blandowii, 98. Thuidium delicatulum,
99. Thuidium recognitum, 100. Timmia austriaca, 101. Tortula
subulata, 102

. Trematodon ambiguus , 103. Trichostomum pallidisetum;
104. Voitia nivalis.

*
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Beitrage zur Lichenographie von Thuringen

1. Nachtrag.

[Abgeschlossen im April 1918.]

Von Dr. G. Lettau in Lorrach (Baden).

Die Nachtrage und Berichtigungen zur Thiiringer Flechten-
flora, die in dem Folgenden gebracht werden konnen (vgl. meinr
Arbeit in „Hedwigia" Band 51/2— weiterhin abgekiirzt „B. T."—),

verdanken ihr Zustandekommen mehreren Umstanden. Zunachst
befanden sich unter dem Material, das ich wahrend meines Arn-
stadter Aufenthalts 1906—1910 zusammenbrachte, noch ziemlich

zahlreiche nicht untersuchte Proben, die nun mittlerweile samtlich

aufgearbeitet werden konnten. Weiter erhielt ich einige kleinere Samm-
lungen mittelthuringischer Flechten von Herrn Augenarzt San. TRat
Dr.Kammerer sowie den Herren Lehrern. Rudolph (f 1914)

und Reinecke in Erfurt. Einige Flechten aus der Umgebung
von Oberhof ubermittelte mir ferner Herr Oberlehrer Hi 11m an

n

in Berlin-Pankow. Auch in diesen Beitragen fand sich manche
Erwahnenswcrte und Netie. SchlieBlich war es mir moglich, im
August 1915 das friiher behandelte Gebiet und einige benachbarte

^egenden Thuringens kurz zu besuchen und dort nochmals einig-

lichenologische Studien und Sammlungen vorzunehmen.

Wahrend meiner zuletzt erwahnten Sommerreise hatte ich Ge-

Jegenheit, den zentralen Teilen des Thiiringer Waldes (Schmiicke

—

(, r. Betrberg, Oberhof—Stutzhaus) einen zweimaligen, ganz kurzen
Besuch abzustatten, ebenso verschiedenen Stellen der naheren

Umgebung von Erfurt. Ein mehrtagiger Aufenthalt lehrte mich die

Umgegend von Masserberg, im ostlichen Thiiringer Wald, k.ennen.

Weitere kleinere Sammlungen konnten in den Bezirken von Eisenach,

Wutha, Bad Thai, und am Inselsberg (916 m) aufgenommen werden.

Die Grenzen des in B. T. im ersten Absatz umrissenen Gebietes sind

damit im Osten und \\esten iiberschritten worden, so daB ich fur

diese Nachtrage eine Erweiterung desselben vornehmen mochte, die

]m Nordwesten sich bis zur Stadt Eisenach und dem Horselberg, im

Ucdwigia Hand LXI. 7
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Sudosten bis Steinheid, nahe am Hauptkamm des Gebirges, erstreckt;

auBerdem soil die nordliche nahere Umgebung der Stadt Erfurt bis

Elxleben an der Gera mit einbezogen werden.

Das Annatal bei Eisenach beherbergt, wie zu erwarten,

in dem engen, feuchten Talgrunde mancherlei hygrophile Flechten,
*

die auf den bewaldeten freieren Hohen seltener vorkommen; Lobaria

pulmonaria wachst hier am niedrigsten Standorte, den ich in Thiiringen

auffinden konnte. Hier konnte audi die seltene und fur Deutschland

neue Parmeliella saubinetii festgestellt werden.

In der Gegend Thai—Ruhla untersuchte ich einige Felsbildungen,

so den aus Granit bestehenden Gerberstein (735 m, schon auf dem
Zentralkamm des Gebirges gelegen), an dem es offenbar wenig

Interessanteres gibt, und die weiter nordlich aufragende Porphyr-

kuppe des Meisensteins (556 m), den aus dolomitischem Gestein

gebildeten Wartbcrg (ca. 560 m) und Hohlen Stein (ca. 450 m) bei

Bad Thai. Der Meisenstein, dessen Felswand sich sehr be-

trachtlich iiber den umgebenden Wald erhebt, bietet, wohl haupt-

sachlich aus diesem Grunde, einen mannigfaltigeren Flechtenwuchs
als der Gerberstein. Gyrophora polyphylla und hirsida, teilweise

fruchtend, und Umbilicaria pustulata bedecken das Gestein in groBter

Menge, in geringerer Zahl Gyrophora deusta, Ramalina strepsilis,

Parmelia stygia, delisei, prolixa u. a. ; dazu von Krustenflechten

z. B. Diploschistes scruposus, Lecidea (Psora) fuliginosa, Lecanora

sordida und subradiosa, (Aspic.) gibbosa, und die -ganze Schar der

.^ewohnlichen Silikatfelsbewohner.

Von den Dolomithiigeln der Gegend von Thai, auf denen mehr-

fach das Gestein in Form von Blocken und kleineren Felsklippen

zutage tritt, besuchte ich nur das westliche Ende des waldbedeckten
Wartbergs und den Gipfel des „ Hohlen Steins".
Die Felsleisten und -Buckel sind hier meistens vom Hochwald mehr
oder weniger uberschattet, geben jedoch an einigen beschrankten.
offeneren Stellen einer ziemlich reichhaltigen Dolomitflechtenflora
l^aum, die sich mit derjenigen der mehr ostlich gelegenen Zechstein-

Dolomitriffe (bei Asbach, Garsitz, Konigsee, Watzdorf usw., siehe B.T.

— allgemeiner Teil — p. 194) vergleichen laBt. Polymastia deminntc.
Staurothele caesia, Thelidium absconditum, decipiens und epipolaeuh
Verrucaria amylacea und parmigera, Arthopyrenia (Acroc.) conoidea.

Lecidea (Biat.) immersa und Buellia dubyana sind einige der bemer-
kenswerten Funde auf diesem Dolomit des westlichen Thiiringer

Waldes.

VerhaitnismaBig diirftig scheint die Flechtenflora des I n s e 1 s -

berg-Gipfels zu sein. Tatsachlich konnte ich bei einer kiirzeren
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Besichtigung des Buchen- und Fichtenwaldes an seiner Ost- und
Nordflanke nicht viel Erwahnenswertes entdecken.

In der Gegend von O b e r h o f konnte ich die in Thiiringen

mit Aussterben bedrohten Collema nigrescens und Lobaria scrobiculata

an den friiher verzeichneten Standorten, je einem Bergahorn an der

StraBe nahe dem ,, Rondel" und nahe der ,,Oberen Schweizerhutte",

noch feststellen, jedoch ohne Zweifel in geringerer Menge als vor

6—8 Jahren.

Die geologisch wichtigen Protriton- und Acanthodes-Schichten

(schieferige Gesteine der Periode des Rotliegenden) nordwestlich

Oberhof bieten dem Lichenologen nur wenig, noch weniger die un-

bedeutenden Melaphyrfelsen in der Gegend Fallbache—FloBteich.

Das in Entwasserung und Aufforstung befindliche Moor ,,Der See",

im gleichen Bezirk gelegen, scheint auBer einigen gewohnlichen

Cladonien und Biatoren nichts Bemerkenswerteres mehr hervor-

xubringen. Anders einige porphyrische Felswande und Kuppen im

Stutzhauser und Kerngrund; hier finden sich in der

relativ niedrigen Lage von 500—550 m Meereshohe noch Sphaero-

phorus coralloides, Coenogonium germanicum, Bacidia (Weitenweb.)

lignaria, Lecidea sorediza c. ap., Gyrophora hirsuta, Cladonia alpicola,

Parmelia omphalodes c. ap., sorediata und manche andern Flechten

der Bergregion. Ein genaueres Absuchen der Felsen in dieser Gegend

wurde sicher lohnend sein.
*

In der Umgebung von Masserberg ist die Fichte (Picea

excelsa) der bei weitem vorherrschende Waldbaum. An ihren ge-

wohnlich nicht ubermaBig alt werdenden Stammen wachst im all-

gemeinen eine gleichmaBige, einformige Vegetation der lichenischen

Communissima. Die viel seltneren Buchenbestande bieten etwas

mehr, aber doch auch nicht viel Bemerkenswertes, mit Ausnahm<

einiger weniger alter Baume an bestimmten Stellen. Hier und da

entdeckt man alte WeiBtannen (Abies alba), meist nur in geringer

Zahl, Kiefern und sonstige Laubbaume nur selten. Die fekbewoh-

nenden Lichenen der Masserberger Gegend, soweit ich sie zur Beobach-

tung bekam, sind meistens kaum der Erwahnung wert: die Fels-

partien der „Fehrenbacher Schweiz", und andere auf den Karten

verzeichnete, bestehen nur aus unbedeutenden Gesteinsklotzen, die

oft auch noch ganz oder zum groBten Teil vom Hochwald iiber-

schattet werden, und infolgedessen nur einen armlichen Flechten-

wuchs aufweisen.

Die Listen und Zusammenst. Uungen von Fhchtcn verschiedener

Standorte, die ich im ersten Teil mciner Arbrit fiber Thiiringen

zusaihmenstellte, waren angesichts der nun folgraden Nachtrage an

7*
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manchen Stellen der Verbesserung und Vervollstandigung bediirftig.

Trotzdem soil vorderhand davon abgesehen werden, urn Raum zu

sparen und lange Wiederholungen zu vermeiden.
Im speziellen Teil dieser Nachtrage habe ich mich bemiiht,

auch bei der Ubersicht iiber die Verbreitung der Flechten in „M",
d. h. in dem Beziisk der in B. T. auf p. 217 bezeichneten m i 1 1 e 1 -

deutschen Xachbarlander inkl. Bohmen (und auch
Mahren, das ich jetzt mit eingeschlossen habe), moglichst alle mir

zuganglich gewordenen neueren Angaben zu verwerten und nach-
traglich mit einzuflechten. Es kamen Ar.beiten in Betracht, die im
Laufe des letzten Jahrzehnts durch Eitner, Rakete, No-
vak, Servit H Kovaf, Bachmann, Zschacke,
Riiggeberg veroffentl cht worden sind. Ich bin mir wohl
bewuBt, daB diese miihsame zusammenstellende Arbeit noch langst

riichts Absch'ieBendes schaffen kann. Dazu ist immer noch die

Bearbeitung der einzelnen Lokal- und Provinzialfloren eine vicl zu

luckenhafte, die Angaben iiber zweifelhafte und schwierige Arten
sind vielfach noch zu unsicher. Andrerseits ist die Verbreitung sehr

vieler Spezies — wie bei den Pilzen und Algen — eine fast allgemeine
iiber sehr weite Landstrecken, und das scheinbare Fehlen so mancher
von ihnen in dieser und jener Provinz nur durch mangelnde Beachtung
zu erklaren. — Und -doch ist es nicht andcrs moglich, der notwendig
werdenden genaueren Feststellung der phytogeographischen Grenzen
und Ausbreitungsbezirke naher zu kommen als mit Hilfe soldier

, , kompilatorischer
'

' Zusammenfassungen

.

Auch die am Schlusse der Gattungen bezw. Untergattungen
mit „S" hinzugefugten Listen der iibrigen, in „M" bisher nicht nach-
gewiesenen mitteleuropaischen Lichenen habe ich,

soviel als es mir moglich war, zu vervollstandigen gesucht. Di<

Grenzen dieses weiteren, mitteleuropaischen Gebietes sollen die

folgenden sein
: im Westen die ostlichen franzosischen Grenz-provinzen

von Dunkirchen bis zum franzosischen Burgund und Genf, im Siiden
der siidliche FuB der Alpen vom ostlichen Piemont bis Krain
und Siid-Steiermark, im Osten die ungarische und galizische Grenze,
weiterhin die deutsche Ostgrenze gegen Polen und RuBland, und im
Norden die Kiisten der Nord- und Ostsee.. Angaben iiber Verbreitung
und Vorkommen habe ch hier nicht beigefiigt, sondern mich wieder
auf die bloBe Aufzahlung der Namen beschrankt, urn nur einen Uber-
blick iiber die aus Mitteleuropa bisher verzeichneten Arten zu geben.

Bei der Bestimmung und Durcharbeitung der in dem Nachtrag
neu hinzukommenden Flechten waren im ganzen die gleichen, durch
die Kriegszeit bedingten Schwierigkeiten zu iiberwinden, wie sie
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in meinen beiden Arbeiten iiber Schweizer Flechten(HedwigiaBand LX)
bereits angedeutet wurden. Daher muB auch jetzt wieder somanches

im Zweifel und der spateren Aufklarung vorbehalten bleiben.

Die im nachstehenden haufiger benutzten Abkiir'zungen
sind zunachst die gleichen wie im speziellen Teil meiner ersten

Thiiringer Arbeit. Dazu kommen einige abgekiirzte Bezeichnungen

von Teilen des Flechtenkorpers, wie Th., Gon., Ap. und Per., Hyp.,

Ep., Hym., Par., Sp., Pykn., Kon., die sich aus dem Zusammen-
hange von selbst verstehen. SchlieBlich wurden einige, ofters zitierte

Publikationcn in folgender Art abgekiirzt bezeichnet:

B. T. = Lettau ,, Beitrage zur Lichenographie von

Thuringen/'. Hedwigia Band 51/2 (1911/2).

Hue I = Hue ,,Lichenes morpholog. et anatom. dispo-

siti". Nouvelles Archives du Museum
(Paris), 4. Ser., t. VIII (1906) — 5. Ser.,

t. IV (1912).

Lettau I «= Lettau ,, Beitrage zur Lichenenflora von Ost-

und WestpreuBen". In der Festschrift

zum 50jahr. Bestehen des PreuB. Botan.

Vereins 1912.

Lettau II = Lettau ,, Schweizer Flechten I". Hedwigia

Band LX (1918/9), p. 84—128.

Lettau HI = Lettau ,,Nachweis und Verhalten einiger

Flechtensauren' ' . Hedwigia Band 55(1914).
*

Sandstede I = Sandstede „Die Flechten des nordwest-

deutschen Tieflandes und der deutschen

Nordseeinseln". Abhandl. des Xaturw.

Vereins Bremen 1912, Band 21, Heft 1.

I. Pyrenocarpeae.

Moriolaceae.
[S: Moriola pseudomyces Norm,; Spheconisca ? alpestris (Norm.),

austriaca Norm., confusa Xorm., ebenacea Norm., humilis Norm..

hypocrita Xorm., indifferent Norm., obducens Xorm., translucent

Norm.]

Verrucariaceae.
[S: Harmandiana (hierhin gehorig??) vouauxi B. de Lesd.]

Microglaena Lonnr.

M. carrosa (Kbr.) Arn. — Mahren (Kovaf), Vogtland (Bachmann).

Also wohl in M verbreit» r.
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M. sphinctrinoides (Nyl.) Th. Fr. — Auch in Bohmen (Novak) und
Mahren (Servit) gefunden.

[S: M. macrospora B. de Lesd., umbratilis Arn.]

Polyblastia (Mass.) Lonnr.

P. albida Arn. Harz (Zschacke).

548. P. deminuta Arn. TB: Wartberg bei Thai, auf Dolomitfels!

P. dermatodes Mass. Harz (Zschacke).

1. P. discrepans Lahm. Mahren (Servit).

2. P. intermedia Th. Fr. — Die Bestimmung unserer Pflanze wurde
von Zschacke bestatigt. Jedoch laBt der Autor diese P. intermedia

nicht als Art bestehen, sondern rechnet sie unter den Formenkreis

der P. forana (Anzi) Kbr. Vgl. Zschacke ,,Die mitteleuropaischen

Verrucariaceen", Hedwigia Band 54/55. — TH: Jonastal bei

Arnstadt, auf Muschelkalkfels ! Dieselbe Flechte, mit starker ent-

wickeltem Th. Die (farblosen) Sp. besitzen hier teilweise einen

sehr deutlichen und breiten Schleimhof, ahnlich denen der P.

deminuta !

549. P. obsoleta Arn. Harz (Zschacke). — TH: Ziegenried und
SchweinsbergbeiPlaue, auf Muschelkalkplatten (consens. Zschacke)

!

— Per. 0,2—0,3 mm, zum groBeren Teil eingesenkt. Sp. zu 8,

farblos, vielzellig, 28—45 x 18—28 p. — Vgl. auch meine Arbeit

„Schweizer Flechten II", Hedwigia Band LX, pag. 287.

[S: P. allobata (Stzb.) Zschacke, bryophite Lonnr., ? cinerea (Mass.),

epigaea Mass., fartilis (Nyl.), flavicans Mull.-Arg., forana (Anzi)

Kbr., gneissiaca Mull.-Arg., sprucei (Anzi) Arn., subpyrenophora

(Ltight.) Juricensis(Wini:eT) ,vallorcinensis (Ctoz.) ,vouauxiB.deLesd.
P. dissidens Arn. ist wahrscheinlich ein Pilz; ebenso niuB

mati
gestellt werden.]

Staurothele (Norm.) Th. Fr.

S. ambrosiana (Mass.) = Form der S. catalepta (Hepp) Zschacke.
SI areolata (Ach.) entspricht ungefahr der S. fuscocuprea (Nyl.), von

der 8. clopimoides (Anzi) Stnr. wieder als Art zu trennen ist. Beides
sind Formen der hoheren Gebirge (Alpen, Karpathen usw.) ; daher

matomma catale/ntum, fAch.)"
nicht hierhin gehoren, sondern zu der weit verbreiteten 8. catalepta

(Hepp) Zschacke.

550. 8. caesia (Arn.). TB: Wartberg bei Thai, auf Dolomitfels!
Per. mit breitem Scheitel hervorsehend. Sp. farblos bis rosa,
32—45X14—22 a.
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3. S. clopima (Wbg.) Th. Fr. — Die erwahnte „var. lithina (Ach.)"

gehort zu der durch kugelige Hymenialgonidien ausgezeichneten

8. catalepta (Hepp) Zschacke. TH: Auch bei Oberndorf auf

Muschelkalk! und wohl verbreiteter im Gebiet.

Die sonst sehr ahnliche, aber mit zylindrischen Hym.-Gon.
versehene S. clopima (Wbg.) Th. Fr. Zschacke ist eine Pflanze

der hoheren Gebirge, und wurde meines Wissens in Deutschland
auBerhalb der Alpen noch nicht sicher festgestellt.

8. elegans (Wallr.). Wohl zu der folgenden Art. Harz (Zschacke).

8. jissa (Tayl.) Wain. Frankenwald (Bachmann).

4. 8. hazslinszkyi (Kbr.) Stnr.— Auch imHarz (f. hercynica Zschacke)

,

Riesengebirge (Erichsen) und Bohmen (Kutak) nach Zschacke.

TB: Schwarzatal, auf Schiefer (Kausch, nach Zschacke).

5. 8. orbicularis (Mass.) Stnr. — Die ineinander iibergehenden Formen
nigella (Krph.) [zu nennen f. geographica Mass.] und guestfalica

(Lahm) auch (TH) am Horselberg auf Muschelkalk! — Ich fand

bei erneuter Untersuchung beider Formen mehrfach im gleichen

Per. reichlich ein- und zweisporige Asci nebeneinander, dazwischen

sogar einmal einen viersporigen Ascus.

551. 8. rupifraga Mass. TH: Schweinsberg bei Plaue, auf Muschel-

kalkplattchen
!
— Hym.-Gon. kugelig bis polygonal, urn 21

/2
—4 a.

Sp. meist zu 4, bald gebraunt, gewohnlich in der einen Halfte

verschmalert, ca. 43—58x17—25 u.

8. succedens Rehm. Schlesien (Eitner).

S. viridis Zschacke. Harz (Zschacke).

[S: 8. clopimoides (Anzi) Zschacke, f-uscocujirea (Nyl.) Zschacke,

immersa

Thelidium Mass
6. T. absconditum (Hepp) Krph. — — Ahnliche Exemplare der

Gruppe absconditum Krph. — immersum Lght. weiterhin ge-

sammelt* (TH) Jonastal bei Arnstadt! (Nach Zschacke wahrsch.

< ine i. minor des T.absc.) Ziegenried und Reinsburg bei Plaue!

auf Muschelkalk. (TB) Wartberg bei Thai, auf Dolomit! — Di<

Flechte Nr. 2 (B. T.) vom Rabenberg lag Zschacke vor, der sie

zu T. absconditum rechnet. Flechte Nr. 1, vom Schweinsberg bei

Plaue, soil dagegen, nach Zschacke (briefi. Mitteilung) als eigene

Art gelten und den Namen T. thuringiacum Zschacke erhalten.

652. T. borreri (Hepp) Arn. — TH: Geratal-Abhang siidlich von

Arnstadt, auf Muschelkalk! Eine kleinfruchtige, schwach ent-

wickelte Pflanze, an deren Zugehorigkeit zu dieser (sonst mehr

alpinen) Art aber wohl kein Zweifel bestehen kann.
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7. T. decipiem (Hepp) Arn. M verbr. — TB: Auch am Wartberg
bei Thai, auf Dolomitfds! Die Exemplare von Dosdorf und As-
bach (B. T.) wurden von Zschacke als hierhin gehorig bestatigt.

8. T. epipolaeum Arn. TB: Wartberg bei Thai auf Dolomit!
var. (?) quaedam. — TH: Wachhiigel bei Arnstadt, auf

Muschelkalksteinchen am Boden! Eine Form mit (qucr-) 4—5

(und _6)-zelligen Sp., die manchmal auch Andeutung einer

muralen (Langs-) Teilung zu zeigen scheincn, von der GroBe
45—60 x 14—18 fx. Vielleicht die Var., die in Arnold „Die Lichenen
des frankischen Jura" (1884/5)und Arnold Tirol II (Seefeld) er-

wahnt wird, mit mehr als A Blastidien.

9. T. minimum Mass. — Erzgebirge (Bachmann).
TH: a) Auch im Laubwald iiber der Eremitage bei Arnstadt,

auf Kalksteinchen
!

b) Die Form vom Sandstein der Wachsenburg
wird von Zschacke noch zu dieser Art gezogen. c) Nach Zschacke
kein Thelidiumf Es handelt sich hier offenbar urn eine Pharcidia
lichenum Arn. f. mit groBeren Sp. (vgl. Arnold „Zur Lichenenflora
von Miinchen", 1891, pag. 131 etc.), die — auffallend reichlich —
auf einem sterilen Verrucariaceen-Lager wachst.

T. olivaceum (E. Fr.) Kbr. Mahren (Kovaf).

-553. T, papulare E. Fr. — Es muB vorlaufig noch im Zweifel bleiben,
ob das „ T. pyrenophorum Ach." in R und „T. epipolaeum (Ach.)Kbr."
in Korbers Parerga,*bei Eisenach auf Silikatgestein gesammelt,
wirkhch zu dieser vorwiegend kalkbewohnenden Art gehort.

10. T. parvulum Arn. Die Art wurde von Zschacke (in lit.) bestatigt.
T. quinqueseptatum Hepp ist eine dem T. epipolaeum Arn. verwandte
Art und gehort nicht zu T. papulare E. Fr.

T. subabsconditum Eitn. aus Schlesien, sowie T. sublacteum und
viride Eitn. aus Bohmen wurden als neu beschrieben.

[S: T. anisosporum (Miill.-Arg.), dionantense (Hue), flandricum B.
d. Lesd., gisleri (Miill.-Arg.), hospitum Arn., hymmdioides Kbr.,
impressum (Miill.-Arg.), perexiguum (Miill.-Arg.), pertusulum (Nyl.)
B. d. Lesd., nparium (Hepp), schleicheri (Miill.-Arg.), spadanvm
B. d. Lesd., tongleti (Hue), variabile B. d. Lesd. - T. ardesiacum
Bagl. et Car. und rivale Arn. sind zu Polymastia zu ziehen.]

Verrucaria (Web.) Th. Fr.
Auch die hier folgenden Erganzungcn und Berichtigungen

zu dieser Gattung miissen noch als Provisorium gelten, bis die in
Aussicht stehende monographische Bearbeitung durch Zschacke
nun hoffenthch bald mehr Lkht und Qrdnung in diese schwierigen
rormengruppen bringen wird.

,
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a) A mph or idi um (Mass.) Kbr.

554. V. cryptica (Am.), aut affinis. — Von V. dolomitica unterschieden
durch die kleineren Sp., von V. calciseda [-parmigera] durch die

groBeren, viel zerstreuter stehenden Friichte. — Scheint TH auf
Muschelkalk nicht selten, *z. B. Jonastal und Dosdorfer Haart
bei Arnstadt! Rabenberg, Halskappe und Schwcinsberg bei

Plaue! Bei Exemplaren von der Dosdorfer Haart fanden sich

Pykniden: Kon. ziemlich gerade bis wenig gekrummt, 5—6,5 x 1 \i.

12. V. dolomitica (Mass.) Kbr. TH: Auch an der Wasserleite ! und
auf den Hohen bei Liebenstein! auf Muschelkalk. Auf Dolomit:
(TH) Pabstfelsen bei Watzdorf! Felsen bei Konigsee-Pennewitz

!

(TB) Wartberg bei Thai! Die Bemerkung in B. T. iiber

intermediate Formen zwischen V. dolomitica und rupestris bezieht

sich zum groBen Teil auf die obige unter Nr. 554 verzeichnete Art.

13. V. leightonii Mass. — Bohmen (Novak). — Form ( ?) auf Dolomit

:

wahrscheinlich auch (TH) an Felsen bei Garsitz! — Eine ahnliche,

vielleicht auch hierzu gehorige Form, mit den Sp. der V. dolomitica,

aber zum groBten Teil emersen Friichten: (TH) Wachhugel bei

Arnstadt [B. T. unter V. dolomitica angefiihrt] ! Halskappe bei

Plaue! auf Muschelkalk.

V. longicolla (Eitn.). Schlesien (Eitner).

U. V
. transiliens Arn. TH: Auch bei Branchewinda ! Plaue! Siege 1-

bach! Also auf Muschelkalkplattchen nicht selten!

V. viridifusca (Eitn.). Schlesien (Eitner).

i_S: V. cwticata Anzi, ? rupestris Mass. non Schrad., subtiUs Miill.-

Arg., tunicata Mull.-Arg.]

b) E u - V er r u car i a Kbr.

V. acrotella Ach. Mahren (Kovaf).

•5. V. aethiobola Wbg. Ach. [= Harm. Exs. Gall, pra . 98 ,,hydrela

Ach.", Arn. Exs. 686 d, 1712 + b, Vindob. Exs. 467, und viel-

leicht auch Zwackh Exs. 29 c]. Zu dieser Art gehoren meint in

B. T. nach Harmand als „V. hydrela' benannten Flechten. TB:
Auf Porphyr- und ahnlichen Steinen im klaren Wasser der

Gebirgsbache : Oberhof! Schobser Grund! Schortetal! Stiitzer-

bach! Tambach! Ickersloch! und wohl sonst verbreitet. — Die

Pflanzen, besonders jiingere Exemplare, zeigen teilweise den Ban.

den Zahlbruckner bei V. petrosa (Ach.) beschreibt [Ungar. Botan.

Blatter, XII. Jahrgang, pag. 292], andere, hauptsachlich wohl

altere, nicht, oder weniger typisch. Sp. (17—) 19—27 (—30)

X(7—)8—12 (— 14) /i. — Vgl. im ubrigen weiter untcn b. i V

praetermissa/
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555. V. amylacea (Hepp) Krph. TB : Wartberg bei Thai, auf Dolomit-

fels (sehr wahrscheinlich)

!

V. anceps Krph. — Ahnliche Flechte, sehr zweifelhaft: (TH) Wald

der Wasserleite bei Arnstadt auf Muschelkalksteinchen

!

V. annulifera Eitn. Sudeten (Eitner).

V. aquatilis Mudd. Erzgebirge (Bachmann).

16. V. calciseda DC. subspec. interrupta (Anzi) Stnr. [Verhandl.

d. Zool.-Bot. Ges. in Wien 1911]. M wahrsch. verbreitet. TH:

Auf Muschelkalk und Dolomit iiberall haufig! Auch am Horsel-

berg ! — Die Makrosphaeroidalzellen Steiners scheinen (ob immer ?)

zu fehlen.

17. V. coerulea (Ram.) Schaer. — TB: Wartberg und Hohler Stein

bei Thai, auf Dolomitfels!

V. concinna Borr. Mahren (Kovar).

18. V. dolosa Hepp. TB: Ahnlich auch bei Tambach auf Rot-

liegendem! sowie Ickersloch bei Kleinschmalkalden auf schiefrigem,

und Hohe Schlaufe bei Ilmenau auf porphyrischem Gestein!

Am letzteren Standort und auch bei Gehlberg (vgl. B. T. !)
mit

zerstreuteren, groBeren Per. und etwas groBeren Sp. ; also offenbar

alle Ubergange zu der unter Nr. 28 a [und b] beschriebenen ,,V.

papillosa" . Letztere und die obige ,,V. dolosa" sind jedenfalls

eine und dieselbe, auf Silikatgestein des TB verbreitete Art, deren

richtige Benennung mir noch zweifelhaft bleibt: vielleicht V.

umbrinula Nyl., von der ich Vergleichsexemplare nicht gesehen habe.

V. hydrela (Ach.) Vindob. Exs. 1642/'submersa Hepp Vindob. Exs.

1762. — Dieser Formengruppe nahert sich eine zweifelhafte Verru-

caria (TB) auf Granit nahe am Trusentaler Wasserfall!

19. V. hydrela Ach. Harm, ist zu streichen; s. o. bei V. aethiobolal

V. infumata Kyi. Schlesien (Eitner).

20. V. latebrosa Kbr. ? ? — Diese V., besonders die Form mit kleineren

Per., scheint im TB auf Silikatgestein verbreitet; so auch: Zellaer

Leube bei Oberhof auf Steinchen! Protritonschiefer bei Oberhof!

Im ,,Finstern Loch" beim ,,Auerhahn" auf Porphyrfels! Auf

schieferigem Gestein im Bachbett bei Kleinschmalkalden! und

Tabarz! Vgl. die ahnliche V. muralis f. alpina Arn. und die in

Arnold Tirol 22 pag. 8 beschriebene Form!

V. limitata Krph. Mahren (Servit, Kovar).

V. margacea Wbg. Erzgebirge (Bachmann).

V. trutrmorea Scop. Mahren (Kovar) und Siiddeutschland. Scheint

das mitteldeutsche Hugelland nicht zu erreichen.



Beitriige zur Lichenographie von Thiiringen. 107

22. V. muralis Ach. Nyl. — Zu nennen: V. rupestris Schrad. (vgl.

Steiner loc. cit.). T: Auf Kalkgestein, besonders Muschelkalk,

iiberall gemein, so auch bei Erfurt!, am Horselberg!, Seebergc

auf Sandstein!, Arnstadt auf Ziegeln! usw.

var. ( ?) ganz ahnlich der f. amylacea Harm., aber mit groBeren

Sp. (26—31x12—14,5 ti): (TH) Wachhiigel bei Arnstadt auf

Kalksteinchen ! Vielleicht zu V. leightonii?

f. microcarpa, mit sehr kleinen Per. (haufig unter 0,2 mm),
meist aber normalen Sp. : TH auf Muschelkalksteinchen ofters

!

23. V. papillosa Flk. == floerkeana Dalla Torre u. Sarnth. — Betr.

der in B. T. unter a und b genannten Formen, die wahrscheinlich

nicht hierhin gehoren, s. o. bei V. dolosal -*- Die eigentliche, kalk-

bewohnende V. papillosa Flk. : (TH) Kevernburg bei Oberndorf

auf Mauerresten ! Wasserleite bei Arnstadt auf Muschelkalksteinen

!

(Sp. 15—19x6—8 u.)

556. V. parmigera Stnr. (loc. cit.). M wahrsch. verbreitet. — Das

Excipulum ist bei unsern thuringischen Exemplaren hell- bis

dunkelbraun, die Sp. sind nicht entwickelt. Eine sichere Gren/<

habe ich jedoch (anderwarts) zwischen dieser V. parmigera und der

nahestehenden Subspezies V. sphinctrina (Duf.) Stnr. nicht Ziehen

konnen. —
Bisher nachgewiesen : (TH) Ziegenried bei Plaue, und bei

Grafenroda, auf Muschelkalkplatten ! (TB) Wartberg und Hohler

Stein bei Thai auf Dolomitfels!

V. petrosa (Ach.) A. Zahlbr. vgl. oben unter Nr. 15.

24. V. pinguicula Mass. var. laevigata Arn. — TB: Am Hohlen Stein

bei Thai, auf beschattetem Dolomitfels, dieselbe, mir etwas zvv'eifel-

hafte Pflanze wie bei Leutnitz!

V. pissina Nyl. Riesengebirge (Eitner).

557. V. praetermissa Trev. in Vindob, Exs. 1941. Vogtland (Bach-

mann) . — Hierzu das meiste, von mir in B. T. als ,,F. aethiobola"

Benannte: TB auf Silikatgestein in feuchter Lage, so am Icker>-

bach bei Kleinschmalkalden ! Triefstein bei Tabarz! Trusental

bei Herges auf (rranit (,,deformis Arn/') !
— Sp. ahnlich denen der

unter Nr. 15 begriffenen V. aethiobola, vielleicht meistens etwas

kiirzer: 18—23x8—11 u.

V. pulvinata Eitn. Sudeten (Eitner).

25. V. rupestris Schrad. — Die hier in B. T. angt fiihrten Flechten

gehoren teilweise zu V. (?) cryptica (Nr. 554), teilweise auch zu

V. calciseda (16) und parmigera (556). Dagegen diirften di(

oemersen" Formen („cf. submuralis Nyl.") und die var. h !fVo-
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phaea Stnr. et A. Zahlbr. zu der obigen Nr. 22, muralis Ach. Nyl.

== rupestris Schrad. oder in deren nachste Verwandtschaft zu

rechnen sein.

[V. submersa Hepp Vindob. Exs. 1762. — Alpenlander, und wohl

auch sonst.]

V. truncatula Nyl. -Schlesien (Eitner, als muralis Ach. f.).

[S: V. fischeri Miill.-Arg., flandrica B. d. Lesd., harmandi B. d. Lesd.,

maunda Miill.-Arg., pinguis Stnr., ro?neana B. d. Lesd., submucos«

B. d. Lesd., s ubtr uncatula B. d. Lesd.]

%

c) Lithoicea (Mass.) Kbr.

27. V. cataleptoides Nyl. Erzgebirge (Bachmann), Mahren (Kovar).

Die in B. T. hierhin gerechnete Pflanze sieht zwar Arn. Exs.

1133 sehr ahnlich, ist aber, nach dem Standort usw., vielleicht

doch nur eine heller gefarbte V. nigrescens Pers.

!

28. V. fusca Pers. Erzgebirge und Vogtland (Bachmann).

Eine ahnliche Form, aber mit groBeren Sp. (23—27 X 11—14 /«) :

(TH) Seeberge auf Sand- und Kalksteinen!

29. V. fuscella Turn. — TH: Auf Muschelkalk auch am Rabenbt rg

bei Plaue ! und Horselberg ! TB : Hohler Stein bei Thai auf Dolomit-

fels

!

-

30. V. fusconigrescens Nyl. — Schlesien (Eitner).

Die Zwackhschen Proben dieser Art haben doch noch kleinere

Per. als die thiiringischen. Vielleicht gehoren unsere Flechten

nur zu einer reduzierten Form der gewohnlichen V. nigrescens Pers.

^ 31. V. glaucina Ach. — Erzgebirge (Bachmann), Mahren (Servit).

32. V. lecideoides (Mass.) Kbr. — Mahren (Kovaf, Servit).

var. minuta (Mass.) Kbr. TH: Oberndorf auf Kalksteinchen

!

Alte Steinbriiche bei Bischleben unweit Erfurt auf Muschelkalk!
*— Vgl. uber diese Form auch Lettau II (Sion).

V. mauroides Schaer. (und vielleicht auch die aus den mitteldeutschen

debirgen angegebene „F. maura Wbg.") nach Wainio zusammen-
fallend mit V. umbrinula Nyl. — Vgl. dazu oben untef

* Nr. 18!

34. V. nigrescens Pers. — TH uberall haufig; so auch urn Arnstadt

auf Ziegeln! Bei der Wachsenburg auf altem Leder! Seeberg<

und sonst auf Sandstein! Horselberg! Erfurt!

V. obnigrescens Nyl. Schlesien (Eitner).

35. F. tabacina Mass.? — TH: Schonbrunn bei Arnstadt! und
Siegelbach! auf Muschelkalk.
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36. V. velana Mass. Franke nwald (Bachmann).

TH auf Dolomit: Pabstfelsen bei Watzdorf! Monchstuhl b<

Garsitz, ster. (vid.) ! — Vielleicht nur eine, durch den schattig-

feuchteren Standort ausgebleichte V. nigrescens Pers. ?!

[S: V. lignyodes Harm., sandstedei B. d. Ixsd., sphaerospora Anzi,

subfuscella Nyl., subnebulosa Nyl., (thrombioides Bagl.), valisiaca

(Miill.-Arg.), xylophila Croz.]
-

Dermatocarpaceae.

Dermatocarpon (Escbw.) Th. Fr.

a) Catopyrenium (Fw.) Stzb.

I), cinereum (Pers.). Mahren (Kovaf).

I), rnonstrosum (Mass.) Wain. Mahren (Kovaf). [Niederosterreich

(Zahlbr.) usw.] Scheint in Mittel- und Norddeutschland nicht

vorzukommen.

b) Endopyrenium (Kbr.) Stzb.

D. cartilagineum (Nyl.). Mahren (Kovaf).

38. D. compactum Mass. var. eurysporum m. — Ahnlich (TH) bei

Dannheim auf Muschelkalkplattchen ! [Sp. urn 13—16x8,5—11 /*.]

Arnstadt gegen Bittstadt, ster.!

39. D. hepaticum (Ach.). TH: Audi im Jonastal! Wachsenburg!

Schwellenburg bei Erfurt (Reinecke).

c) Entosthelia (Wbg.) Stzb.

43. D. miniatum (L.) Mann. [Felsen dcr ,,Steinklo\v« " bei Nebra,

leg. Rudolph.] TB: Thai, auf Felsen dcs (?) Rotliegenden

!

• 5>3rD. amylaceum (Mass.), crassum (Anzi), subtrachyticum B. d. Lesd.

;

crassulum (Miill.-Arg.), marcomannici Mass., pachylepis (Anzi),

psoromium (Nyl.).]

Endocarpon (Hedw.) A. Zahlbr.

**. E. pallidum Ach. TH: Auch am HSrselberg!

[S: Plncidiopsis grappae Beltr.]

Pyrenulaceae.

Arthopyrenia (Mass.) Miill.-Arg.

a) Acr ocordia Miill.-Arg.

558, A. conoidea (E. Fr.) A. Zahlbr. — Auf Dolomitfds: (TH) Pabst-

felsen bei Watzdorf! (TB) Wartberg und Hohler Stein b; i Thai!

^- A. gemmata (Ach.) Miill.-Arg. TH: An Laubholzrind q ver-

breitet und ziemlich haufig! Kammerlocher bei Angelroda aui
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Acer auch mit Stylosporen (2zellig, farblos, 8—10,5x3,5—4,5 p),

wie sie schon Lahm gesehen hat ! TB : Auch bei Oberhof auf Acer

!

Annatal bei Eisenach auf Carpinus!

46. A. sphaeroides (Wallr.) A. Zahlbr. Mahren (Servit).

TH: Nahe bei Arnstadt auf Juglans!

S: A. glacialis (Bagl. et Car.), spectdbilis (Hepp).]

b) Eu-Arthopyrenia Miill.-Arg.

47. A. analepta (Ach.). Vielleicht im Vogtland (Bachmann sub

Arthonia).

var. (?) cf. faginella (Nyl.) — Von der Gesamtart A. epider-

midis (s. u.) jedenfalls abweichend durch groBere und viel zer-
*

streutere Fruchte.

48. A. atomaria Ach. TH: Haarhausen auf Prunus spinosa! — Viel-

leicht nur verkleinerte und schwach entwickelte Form der A.

epidermidis.

49. A. epidermidis (Ach., Nyl.). — Zu dieser Gesamtart (vgl. B. T.

pag. 262 und Lettau I) gehort jedenfalls die unter Nr. 49 ange-

deutete Form ,,cf. elongatula (Nyl.)", ebenso wahrscheinlich

Nr. 48 und vielleicht auch Nr. 54. — Fine uberall verbreitete

und sehr haufige Flechte.

50. A. fallax (Nyl.). Auch in Schlesien mehrfach (Eitner). TB:
Hiihnberge, auf Acer.mitPyknokonidien (gerade, 6—10 X 0,6—0,8 ji.) !

A. fraxini Mass. Mahren (Kovaf).

A. globularis Kbr. Mahren (Kovaf). [Niederosterreich (Zahlbr.).]

A. halizoa Leight. Aus Schlesien angegeben (Eitner).

559. A. laburni Leight. TH: Alteburg bei Arnstadt und Ehi*en-

burg bei Plaue auf Esche! Sp. 2zellig, 18—22x4,5—5,5 p.

A. microspila Kbr. ist als Pharcidia microspila (Kbr.) Winter zu den

parasitischen Pilzen zu rechnen.

A. punctiformis (Ach.) Arn. Gehort zu A. epidermidis (s. o.).

51. A. pyrenastrella (Nyl.). Sudeten lx (Eitner), Mahren (Kovaf).

TH : Eulenberg bei Arnstadt auf Acer ! Bittstadt auf Quercus

!

Von A. epidermidis nicht anders verschieden als durch die

gruppenweise Haufung der Per.

52. A. rhyponta Ach. — TH: Angelroda auf Tilia!

53. A. rhypontella (Nyl.). Mahren (Servit). — Vielleicht zusammen-
flieBend mit A. laburni.

54. A. stenospora Kbr. Ahnlich noch (TH) bei Ilmenau, Elgersburg,

Angelroda, auf glatteren Rinden !— Vielleicht zu A. epidermidis, s. o.
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560. A. tichothecioides Arn. TH: ,,Sommerleite" bei Branchewinda,

auf Muschelkalkplattchen (ca. 500 m.)-' — Genau entsprechend

der Beschreibung in Arnold Fragm. 5 und 6. Per. sehr klein, ein-

gesenkt. Par. zart, langer als die Asci, meist ziemlich deutlich

bleibend, J— . Asci mit 8 Sp., langlich-zylindrisch, ihr Plasma

mit J rotbraun. Sp. ahnlich wie in den Arnoldschen Abbildungen,

2zellig, farblos, veraltet ein wenig braunlich, die eine Zelle etwas

zugespitzt-verschmalert, die andere stumpf; ca. 17

—

19x7—9 /*.

Diese unscheinbare Flechte ist, meines Wissens, nordlich der

bayrischen Alpen noch nicht gefunden worden.

[S: A. ariae (Miill.-Arg.), atrosanguinea Mass., bohemica Novak,

carinthiaca Stnr., furfuracea Mass., ? halodytes (Nyl.), kelpii Kbr.,

leptotera (Nyl.), minutissima (Miill.-Arg.), molinii Beltr., parolinii

Beltr., subconfluens (Miill.-Arg.).]

Belonia Kbr.

B. terrigena Eitn. Riesengebirge (Eitner).

S : Blastodesmia nitida Mass.l

Leptorhaphis Kbr.

55. L. epidermidis (Ach.) Th. Fr. Auf Betula: (TH) Blankenburg!

(TB) Sturmheide bei Ilmenau! und wohl haufiger.

r>6 L. quercus (Beltr.) Kbr. Mahren (Kovaf).

[S: L. laricis Lahm, oleae Mass.]

Microthelia (Kbr.) Mass.

M. ayialeptoides Bagl. et Car. Mahren (Kovaf).

M. heterospora Eitn. Riesengebirge (Eitner).

561. M. marmorata (Schl.) Kbr. TH: Jonastal bei Arnstadt, auf

Muschelkalksteinen ! eine jedenfalls hierhin gehorige Flechte, mit

auffallend knollig-hervorragenden Per.

57. M. micula (Fw.) Kbr. — T(B) : Im Schwarzatal auch an Aesculv*

(Sp. hier 23—27x9—11 ft\ also schon f. megaspora Nyl.).

mar

Porina (Ach.) Miill.-Arg.

a) Sagedia (Mass.) Wain.

P. byssophila (Kbr.) A. Zahlbr. Erzgebirge (Bachmann).

59. P. carpinea (Pers.) A. Zahlbr. — Xoch ofters gefunden, besonders

TB auf glatter Rinde in den Talern! Annatal bei Eisenach auf

Esche! usw.

60. P. chlorotica (Ach.) Wain. — TB: Auch bei Oehrenstock und

Tambach an schattigen Stellen auf Porphyr!
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P. ferruginosa (Eitn.). Schlesisches Bergland (Eitner). /

P. grandis Kbr. Mahren (Kovaf).

61. P. thureiii (Hepp). — Die hier beschriebene Pflanze ist vielleicht

doch eher eine rindenbcwohnende Sphaeriacee als eine Flechte.
*

b) Segestria (E. Fr.) Wain.

62. P. faginea (Schaer.) Arn. Mahren (Kovaf).

562. P. lectissima (E. Fr.) A. Zahlbr. Mahren (Kovaf).

TB: Triefender Stein bei der Schmucke, auf feuchten Porphyr-

felsen

!

S: P. codonoidea (Leight.), erumpens Mass., leptospora (Nyl.)
f
para-

capnodes (Stzb.).]

Pyrenula (Ach.) Mass.
4

63. P. nitida (Schrad.) Ach. TB: Annatal bei Eisenach, auf Car-

pinus und Fagus!

64. P. nitidella (Flk.) Miill.-Arg. TB: Annatal bei Eisenach, auf

Fraxinus

!

Trypetheliaceae.

Tomasellia Mass. •

563. T. acervulans (Nyl. sub M elanotheca) . TH: Kleinbreitenbach

gegen die Halskappe, auf Muschelkalksteinchen am Wege (480 m)

!

— Ein der Beschreibung [in Hue ,,Add. nova ad Lichenogr. Europ."

(1886/8) und Arnold ,,Die Lichenen des Frank. Jura", Nachtrag,

in ,,Flora" 1884/5, Separ. pag. 43] durchaus entsprechendts Ge-

wachs! Vergleichsmaterial konnte ich allerdings nicht beibringen.

— Per. in kleinen Haufchen, fast ,,maulbeerformig" konglo-

meriert. Paraphysen teilweise ganz zerflossen, teilweise noch

schwach, aber deutlich, erkennbar, J — . Sp. farblos, zweiteilig,

um 17—19x5—6 p. Die Fruchthaufchen stehen zwischen und
neben den Ap. der Lecidea metzleri, deren Th. makroskopisch nicht

erkennbar ist.

Strigulaceae.

[S: Strigula buxi Chodat, bei Genf.]

Pyrenidiaceae.

Coriscium Wain.

C. viride (Ach.) Wain. Gesenke (Kovaf).
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IL Gymnocarpeae,

1. Coniocarpineae.

Caliciaceae.

Calicium (Pers.) Dnrs.

C. acaule Eitn. Schlesien (Eitner).

65. C. adspersum Pers. TB: Auch noch nahe der Wartburg bei

Eisenach auf Eiche!

C. albonigrum Nyl. Schlesien (Eitner).

67. G. curturn Borr. TB: Auch bei Masserberg! und Limbach!

auf Picea-Rinde.

var. denigratwn Wain. TB: Haufiger, z. B. noch bei Gehren,

Oberhof, Stutzhaus, Georgental, Dietharz, auf Abies- und Picea-

Rinde und altem Holz!

68. C. hyperellum Ach. TB: Auch bei Masserberg, Goldistal, Stutz-

haus, auf Abies und Picea
!

'

.

C. mildeanum Kbr. Schlesien (Eitner).

69. C. minutum Kbr. — Entspricht ungefahr Vindob. Exs. 1765;

die Fruchtstiele sind im ganzen aber noch kleiner und gedrangter.

— TH: Liebensteiner Forst auf Pinus!

70. C. parietinum Ach. Erzgebirge und Vogtland (Bachmann).

Jedenfalls M verbreitet.

TB : Auf Holz alter Baumstiimpfe noch offers, so bei Masser-

berg! Unterneubrunn ! Oberhof! GroB-Beerberg

!

73. "C. trabinelum Schl. TB: Oberhof auf Abies (sehr wahrsch.)

!

C. triste Kbr. Schlesien (Eitner).

C. virescens Schaer. Gesenke (Kovaf).

[S: C. orvicolum Stnr., treichelianum Stein.]

Chaenotheca Th. Fr.

C. albida (Schaer.) A. Zahlbr. Mahren (Servit).

76. C. brunneola (Ach.) Miill.-Arg. — TB: Auf Holz alter Baum-

stiimpfe noch mehrfach gefunden: Masserberg! Tannengrund!

Oberhof! TH: Wiimbach auf Eichenrinde!

C. chlorella (Wbg.) Eitn. als eigene Art, aus Schlesien.

77. G. chrysocephala (Turn.) Th. Fr. — TB: Oberhof gegen Stutz-

haus auf alter Picea!, eine Var. oder verwandte Art. Fruchtstiel

am ahnlichsten denen von C. chrysocephala, jedoch das Lager

grauweiBlich, feinkornelig. Gon. rein griin, kugelig, 6—15 /i.

Sp. kugelig, braunlich, 4—7 u.

Hedwigia Bund LXl. 8
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C. subparoica (Nyl.). Sudeten (Eitner).

C. svbroscida (Eitn.). Riesengebirge (Eitner).

80. C. trichialis (Ach.) Th. Fr. TH: Steigerwald bei Erfurt auf

Eiche (leg. Kammerer). TB auch auf Holz alter Baumstumpfe:

Tannengrund! Masserberg!

var. cinerea (Pers., Nyl.). TB: Dietharzer Grund auf Abies

(vid.) ! Stiitzerbach auf Acer! [Letztere in B. T. sub C. stemonea)

eher hierber!]

[S: C. chlorelloides (Anzi).]
*0*

Stenocybe Nyl.

85. 8. byssacea (E. Fr.) Nyl. — Mahren (Kovar).

Cypheliaceae.

Cyphelium Th. Fr.

[S: C. verrucosum Erichsen zu streichen; es ist ein Pilz, Spilomium

trachylioides Nyl.]

Sphaerophoraceae.

SphaeropHorus Pers.

87. 8. coralloides Pers. TB auch bei Masserberg und Goldistal auf

Felsen, Picea, Fagus! Stutzhauser Grund! Schneekopf auf Picea

(leg. Rudolph). Bei Friedrichroda auf Fels (leg. Kammerer)
Uberall steril.

2. Graphidineae.

Arthoniaceae.

Allarthonia Nyl.

89. A. apatetica (Mass.). TH: Am gleichen Orte (Hainwald auf

Eiche!) auch mit etwas langeren, farblosen, im Alter braunlichen

Sp. (13—17,5x5—6 fi) und geraden bis wenig gekrummten Pykno-

konidien (4x1 /i).
'

A. fusca (Mass.). Mahren (Kovar):

90. A. lapidicola (Tayl.) A. Zahlbr. — Mahren (Servit), Franken-
wald (Bachmann). Jedenfalls M (besonders auf Kalk) uberall

nicht selten. — Das Ep. dieser Art ist offers auch blaugriin, nicht

immer olivgriin bis braun. TH: Auch am Horselberg! Pabst-

felsen bei Watzdorf auf Dolomit! Wachsenburg auf Sandstein!

Seeberge, auf Baumwurzelrinde iibergehend!

f. th. fusco, ap. subplanis, creberrimis: (TH) Siegelbach, aut

Muschelkalksteinchen

!
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f. recedens ap. saepius minimis, epithecio vulgo smaragdino

aut obscure viridi : (TH) Mehrfach um Arnstadt auf Muschelkalk

!

Wachsenburg auf Keupersandstein

!

A. (hierzu?) submersa (gitn.). Sudeten (Eitner).

[S: A. (hierzu?) sacromontana (Strasser).]

Arthonia (Ach.) A. Zahlbr.

564. A. byssacea (Weig.) Almq. — TH: Hainwald bei Oberndorf

auf Eiche (c. ap. et pycn.)

!

91. A. didyma Kbr. — Scheint im Gebiet ziemlich haufig. TH:

Espenfelder Holz! und Wasserleite ! auf Eiche. TB: Stiitzerbach!

Blankenburg! auf Acer. Tambach! Gehlberg! auf Fagus.

var. sapineti (Nyl.). TB: Hierzu die Exemplare von Schwarz-

burg (vgl. B. T.) ! Ahnlich am Seimberg bei Brotterode auf Fagus!

Hier Ep. und Hyp. braunlich, mit k. olivgriinlich bis griinlichgrau

;

Sp. langer farbios.

92. A.dispersa(Schvs.d.)T<iyl TH: Dannheim auf Prunus !
Wachsen-

burg auf Juglans! — Die gleiche Jodreaktion der Hym.-Gel.

(blau > weinrot) wird z. B. auch von Bouly de Lesdain angegeben

(„Lichens des environs d'Hyeres" in „La Feuille des Jeunes

Naturalistes" 1907).

A. galactites (DC.) Duf. — Bohmen (Novak).

95. A. lurida (Ach.) Schaer. TB: Ubelberg bei Tabarz auch an

Acer-Rinde

!

96. A. mediella Nyl. Mahren (Kovaf).

TH: Tambuch auf Eiche! TB, wie es scheint, ziemlich haufig:

In der Gegend von Tambach mehrfach auf Abies! Ebenso bei

Kleinschmalkalden ! Dorrberg auf Acer! Gehlberg auf Fagus!

101. A. spadicea Leight. — TB: Annatal bei Eisenach, auf Fagus!

S: A. faginea Miill.-Arg., malicola B. d. Lesd. A. sapineti Nyl.:

s. o. als didyma var.]

Arthothelium Mass.

102. A. ruanideum (Nyl.), nach Erichsen = A. dispersum (DC.)

Mudd. TH: Siegelbach auf Eichenrinde, am Grunde der Stamme!

TB: Annatal bei Eisenach auf Esche!

A. spectabile (Fw.) Mass. Mahren (Kovaf).

Graphidaceae.

Encephalographa Mass.

K- lurida Novak aus Bohmen.
8*



1-16
'

G. Lettau.

Lithographa Nyl.

104. L. flexdla (Ach.) A. Zahlbr. — TB: Tannengrund beuUnter-
neuhrunn, auf Holz eines Baumstumpfcs!

Melaspilea Nyl.

M. megalyna (Ach.) Arn. Bohmen (Novak).
[S: M. fugax Miill.-Arg.]

Opegrapha Humb.
O. amphotera Nyl. Auch mehrfach in Schlesien (Eitner).

0. chevallieri Leight. Sudeten (Eitner).

O. cinerea Chev. Schlesien (Eitner), Heidelberg (nach Sandstede I).

Vielleicht in M verbreitet.

107. 0. devulgata Nyl. — TB: Auch bei Georgenthal, Stutzerbach,
Ilmenau, Eisenach, an glatteren Rinden! Kon. manchmal bis zu

10x1,2 ft, hier und da auch etwas mehr gekriimmt.
O. diaphora (Ach.) Nyl. s. u. bei O. varial

108. O. hapaleoides Nyl. M verbreitet. — TB: Bei Blankenburg
auch c. ap.

!
Ebenso im Annatal bei Eisenach, auf Carpinus, Fagus!

109. O. herpetica Ach. TH: Halskappe und bei Martinroda audi
auf Picea und Larix! — Kon. bis 2 fx breit.

O. lithyrga (Ach.). Mahren (Kovaf).

110. O. rufescens Pers. Auch in Schlesien (Eitner), Bohmen (Novak),
Mahren (Servit). — 1st vielleicht als Art zu streichen; vgl. B. T.

im Nachtrag, und Lettau I.

111. O. saxicola Ach. TH: Dannheim auf Muschelkalk (ace. ad
var. decandolhi Stzb.)

!

f. dolomitica Arn. TB: Wartberg bei Thai auf Dolomitfels!
var. decandolhi Stzb. TH: Miihlberg bei Asbach auf Dolomit

!

113. O. varia Pers. — Nach Arnold (Miinchen) und Sandstede I

sind auseinanderzuhalten
: a) notka .Ach. mit fast rundlichen,

zuletzt randlosen, b) diaphora Ach. mit lanzettlichen, gegen di<

Endcn zugespitzten, bleibend berandeten, und c) pulicaris (Hoff.)
Nyl. mit meist kleineren, mehr linealen bis elliptischen Ap. Wesent-
liche Unterschiede in den Kon. hat Sandstede bei diesen Unter-
artennicht gefunden. Vgl. auch B. T. und Lettau I! — In T
kommen sehr wahrscheinlich alle 3 Arnold-Sandstedeschen Sub-
spezies vor, wohl am haufigsten O. diaphoral O. pulicaris (Kon.
oft etwas zarter, gerade, 3-5x1—1,5

ft) gerne an Eichenrinde,
doch auch sonst TH—TB wohl nicht selten! O. notha, gerne an
freistehenden Baumen, z. B. Juglans, scheint ebcnfalls verbreitet,
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wenigstens in TH ! TB im unteren Schwarzatal auf Aesculus eine

0. diaphora [<pulicaris] mit teilweise ein wenig gekriimmten Kon.,
wahrend sonst stets nur gerade Kon. festgestellt werden konnten

!

114. O. viridis Pers. TH: Noch im Zeisiggrund bei Melcru ndorf

(Erfurt) auf Acer! TB: Annatal bci Eisenach auf Fagus ! Sieglitztal

bei Dorrberg auf Acer! usw.

1 15. O. vulgata Ach. — Bei der Flechte von NeusiB (TH) fanden
sich nachtraglich auch noch die Kon. der 0. devulgata, ebi ufalls

bei der gleichen Form auf Abies bei Gabelbach (TB) ! Danach ist

es wahrscheinlicher, daB alle diese Opegraphae auch auf Koniferen-

rinde zu derselben Art gehoren, die also wohl 0. devulgata (s. o.)

genannt werden muB (?). Nr. 115 ware daher zu streichen.

Vgl. auch Sandstede I!

565. O. xylographiza Nyl. TB: Im „Gr. Ubeltal" bei Gehlberg
auf Holz eines alten Baumstrunks ( ? Fagus) ! — Neu fur Deutsch-

land! Wurde bisher nur aus Finnland und dem Schweizer Jura
(Bouly de Lesdain in Bull. Soc. botan. de France, Band 56, 1009,

pag. 173) nachgewicsen.

Th. makroskopisch kaum erkennbar; aber es finden sich

zwischen den Holzfasern neben den Fruchten reichlich Chroolepus-

Zellen. Die Pflanze scheint daher eher eine Flechte zu sein als

ein Pilz, wie man nach dem Aussehen denken konnte. Stimmt
mit den Beschreibungen bei Nylander und Bouly de Lesdain im
inneren Bau der Ap., Sp. usw. vollig tiberein, nur sind die Lirellen

bedeutend kiirztr, als sie der ietztere Autor angibt, und erreichen

kaum 1 mm Lange. Sp. fast immer Szellig, die cine Zelle, am
stumpferen und breiteren Ende der Sp., grdBer als dit zwei anderri;

Jl—14,5x4—4,5 fi.

H6. O. zonata Kbr. TB: Steril ziemlich haufig, auch noch bei

Masserberg, und im Schwarzatal auf Schieferfels ! Gerberstein

bei Ruhla auf Granitfels c. ap.

!

5: O. rubescens Sandstede. Hierhin die in B. T. bei O. demutaia Nyl.

aus Oldenburg angefiihrte Flechte.]

Phaeographis Mull.-Arg. •

P. dendritica (Ach.) Mull.-Arg. Auch angegeben aus Mahren (Servit).

[Oberosterreich (Schiedermayr) .]

[S: P. inusta (Ach.) Miill.-Arg.]

Xylographa E. Fr.

]1 ". X. minutula Kbr. » spilomatica (Anzi). Tl>: Ahnlich auch

mehrfach in der Gegend von Mi rberg, s ril!
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118. X. parallela (Ach.) E. Fr. TB: Auch bei Masserberg und

Steinheid nicht selten!

var. minutula [Kbr. in Parerga Lichen, pag. 276, non minutula

Kbr. = spilomatica (Anzi)]. TB: An Rinde von Picea-Wurzeln

unweit Neustadt a. R., neben ster. Th. von Lecidea (Biatora)

pullatal — Standort, Farbe der Ap. und deren auffallend starkes

Aufquellen bei AnfeucKtung entsprechen ganz den Angaben

Korbers an der zitierten Stelle. Der Th. macht sich als weiBlicher

Flecken auf der Rinde kenntlich, kann aber nicht ,,lepros" genannt

werden. Hyp. farblos, Par. verleimt, ca. 80—85 /ehoch, J + dunkel-

blau; ihre obersten Teile braungelblich bis schmutzig-helloliv-

braunlich. Sp. nicht gefunden. — -— Vielleicht nur rindenbewoh-

nende Form der X. parallela (f. pallens Nyl.). Die gleichen Merk-

male (oberflachlich sitzende, angefeuchtet stark, wenigstens auf

das Doppelte, quellende und dann braun werdende, sonst schwarze

Ap., auf Koniferenwurzel wachsend) zeigt Vindob. Exs. 1025,

= X. parallela f. elliptica Nyl. Diese Form ist jedenfalls identisch

oder nahezu zusammenfallend mit der obigen var. minutula]

und auch X. laricicola Nyl. diirfte wohl zu dem gleichen Formen-

kreis gehoren.

Chiodectonaceae.

Chiodecton (Ach.) Miill.-Arg.

C. hutchinsiae (Lght.) A. Zahlbr. — Auch in Nordbayern (s. Sand-

stede I, pag. 52, bei Opegrapha zonata). Jedenfalls M verbreitet.

[S: Dirina repanda (E. Fr.) Nyl. wird bei Stizenberger (Lich. Helvet.

Nr. 621), wohl irrtumlicherweise, aus der Schweiz angegeben.]

3. Cyclocarpineae.
!

Lecanactidaceae.

Lecanactis (Eschw.) Wain.

119. L. abietina (Ach.) Kbr. TB: Masserberg (bei der Marienquelle)

auf Picea, c. ap et pycn. I

L. lecideina Eitn. Schlesien (Eitner).

L. praerimata (Nyl.) fallt zusammen mit L. stenhammari E. Fr.

Schismatomma Fw. et Kbr.
122. 8. abietinum (Ehr.) Kbr. TB: Rollchen-Schlucht bei Dietharz
auf Abies! Masserberg auf Picea! TH bisher einmal: Zierautal
bei NeusiB auf alter Abies!
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Chrysotrichaceae.

Crocynia (Ach.) Nyl.

Hitrhin (nach Hue) als C. lanuginosa (Ach.) Hue die in B. T. unter

Nr. 321 [Psoroma lanug. (Ach.)] angefiihrte sterile Flechte.

[S: C. camusi B. d. Lesd., meiner Ansicht nach nur eine sterile und

starker sorediose Phlvctis araena (Ach.) Kbr. : C. qlomerulosa und

maritima B. d. Lesd.]

Diploschistaceae.

Diploschistes Norm.

125. D. scruposus (L.) Norm. — TB auf kieseligem Gestein haufiger,

so auch bei Masserberg! Stutzhaus! Hiihnberge auf Diabas!

Gerberstein auf Granit ! Friedrichroda ! Meisenstein ! Eisenach

(leg. Rudolph). .

[S: D. clausus (F\v., Kbr.).]

Gyalectaceae.

Gyalecta (Ach.) A. Zahlbr.

a) Eu-GyalectaA. Zahlbr.

.

126. G. cupularis (Ehr.) E. Fr. — TH: Liebenstein! TB: Wartberg

und Hohler Stein bei Thai auf Dolomitfels!

566. G. lecideopsis Mass., eine wahrscheinlich hier unterzubringende

Form, ziemlich gut ubereinstimmend mit der in Arnold Miinchen,

pag. 65, Zeile 5 ff . beschriebenen Varietat: (TB) Langebachtal

oberhalb Bahnhof Gehlberg, auf Felsen des Rotliegenden (Porphyr)

!

Th. sehr diinn, kaum erkennbar. Gon. rein gain, rundlich

bis polygonal, ca. 6—10 ft, n Haufen liegend, aber nicht in Zell-

reihen. Ap. sehr klein, bis 0,2—0,25 mm, etwas krugformig, mit

hyalin-weiBlichem, ungeteiltem, bleibendem Rande und braun-

licher Scheibe. Rand (mikrosk.) farblos, auBen teilweise blaB-

braunlich, ohne Gonidien. Hyp. farblos. Par. frei, diinn, bis oben

farblos oder am Ende schwach olivgriinlich bis olivgelblich, ohne

Endverdickung, ca. 70—80 p lang, J—. Asci gewohnlich mit

4 Sp., J — (Plasma rotbraun). Sp. mauerformig-vielzellig, stumpf,

farblos, ca. 21—35x10—15 ft.

127. G. truncigena Ach. TH: Bei Heyda im Walde, auf einer alten

Linde

!

b) Secoliga (Norm.) A. Zahlbr.

G. bacidiospora (Eitn.). Gesenke (Eitner).

G. leucaspis (Krph.). Mahren (Servit).

[S: G. elegantula (Miill.-Arg.).]

»
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•

Jonaspis Th. Fr.

J . fuscoclavata, hyalocarpa und obscura wurden von Eitner aus dem
Riesengebirge als neu beschrieben.

J. odora (Ach.) Stein auch im Gesenke (Kovaf) ; von J . suaveolens

Ach. wohl nicht spezifisch zu trennen.

[S: J.ddibuta (Ach., Nyl.), ? haematina (Kbr.).]

Microphiale (Stzb.)* A. Zahlbr.

128. M. diluta (Pers.) A. Zahlbr. TB: Inselsberg, auf Fagus!

M. rosea (Eitn.). Schlesien (Eitner).

[S: M. modesta (Hegetschw.) auch in Niederosterreich (Zahlbr.).]

Pachyphiale Lonnr.

130. P. fagicola (Hepp) Zw. — Scheint T ziemlich verbreitet, wird

aber leicht iibersehen. TH: Bei Arnstadt und Plaue auf Fraxinus

!

Oberporlitz auf Populus! TB: Oberhalb Kleinschmalkalden

auf Acer!

[S: P. interserta (Nyl.) nach Claudel auch in den Vogesen.]

Petractis E. Fr.

131. P. clausa (Hoff.) Arn. TH: Auch mehrfach bei Plaue!

Coenogoniaceae.

Coenogonium Ehrbg.

132. C. germanicum Gliick. Wahrsch. auch in Schlesien (Rakete).

TB: Stutzhauser Grund, auf Porphyrfels!

Racodium E. Fr.

P. rupestre Pers. Erzgebirge und Vogtland (Bachmann), Mahren
(Kovar)

.

Lecideaceae.

Arthrorhaphis Th. Fr.

133. A. flavovirescens (Borr.) Th. Fr. — TB: Steril ofters, so auch
bei Unterneubrunn

! Stutzerbach! Kleinschmalkalden! Stutzhaus!
Heubach unweit Masserberg c. ap. auf Heideboden, zwischen
Baeomyces roseus und byssoidesl

Bacidia (Dnrs.) A. Zahlbr.

a) Arthrosporum (Mass.) A. Zahlbr.
134. B. acdinis (Kbr.) A. Zahlbr. TH: Arnstadt auf Populus!

b) Eu- Bacidia A. Zahlbr.

135. B. abbrevians (Nyl.). Wahrsch. auch im Frankenwald (Bach-
mann) und in Mahren (Servit).
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4

TB: Auch bei Neustadt a. R. und am Inselsberg auf Fagus!
[Ap._bei Stutzerbach einmal bis zu 0,8 (— 1,0) mm breit.] —
Unsere Flechte fallt zusammen mit B. bacillifera (Nyl.) in Wainio
„Lich. in vicin. Viburgi observati" (Meddel. af Soc. pro Fauna
et Flora Fennica 1878, pag. 64) und deren var. circumspecta Nyl.

in Wainio ,,Adjum. ad Lichenogr " (ebenda, 1883), = Lecidea

circumspecta (Nyl.) Hcdlund, welcher letzteren unsere Exemplar*-

nach der Beschreibung am besten entsprechen. Die eigentliche

B. bacillifera var. abbrevians (Nyl.) bei Wainio 1. c. hat groBere Ap.
und kleinere Sp. — Unsere obige B. bacillifera-circumspecta

wurde auch von Eitner (3. Nachtrag) mehrfach in Schlesien auf-

gefunden und diirfte in M wenigstens im Berglande verbreitet sein.

139. B. atrosanguinea (Schaer.) Th. Fr. — Mahren (Kovaf). M verbr.

HO. B. beckhausii (Kbr.) Arn. Erzgebirge (Bachmann), Mahren
(Kovaf). M verbr.

TB : Scheint verbreitet, so auch im Ohratal auf Acer und
Aesculus! und sonst bei Oberhof ! Bei Gehlberg und im Liitschetal

auf Fraxinus!

B. endoleuca (Nyl.) Kickx. Mahren lx (Servit).

B. fuscorubella Hoff. Mahren (Kovaf).

-141. B. herbarum (Hepp) Arn. Mahren (Kovaf).

TH : Wasserleite bei Arnstadt

!

143. B. muscorum Sw. — TH: Jonastal und Kalkberg bei Arnstadt!

Leutnitz

!

f. saxicola: (TH) Bechstedt, auf Dolomitsteinchen! Im Bau
der Ap. usw. mit der gewohnlichen Form im ganzen uberein-

stimmend; Hyp. braun, Sp. schwacher entwickelt, mit undeut-

Hcher Teilung, 24—35x1,5 u.

1^5. B. rubella (Ehr.) Mass. TH: Hainwald bei Oberndorf!

L S: B. antricola Hult. auch in Belgien, circumpallens (Nyl.), mitescens

(Nyl.), ? norrlini Lamy, sabulosa und saxicola B. d. Lesd., touzalini

(Harm.).]

c) Scolicios p o r u m (Mass.) A. Zahlbr.

1*6. B. compacta (Kbr.). TH: Rehmberg bei Wandersleben auf

Sandstein! TB: Auch bei Masserberg! Dietharz! Wohl ver-

breitet. Auf Tonschiefer im Schwarzatal ! durch mehr brauncs

(bis olivbraunes) Ep. iibergehend in B. umbrina (Ach.) Br. et

Rostr., die man wohl spezifisch nicht abtrennen kann, und teil-

weise durch mehr braune Ap. in B. turguhi (Kbr.), die vielleicht

ebenfalls nur eine Form der B. compacta (Schattenform ?) darstellt.
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147. B.corticola (Anzi). TH: Heyda auf Sorbus! TB: Schortetal

auf Salix! Ilmenau auf Betula! Wahrsch. ziemlich haufig!

B. perpusilla (Lahm) Th. Fr. Erzgebirge (Bachmann) , Schlesien

(Eitner), Mahren (Kovaf). [Wiirttemberg (Rieber).]

148. B. turgida (Kbr). Mahren (Servit).

TB: Auch im Dietharzer Grund auf Felsen des Rotliegenden

!

Sp. meistens etwa 4zellig, 28—33x2—3 tr
y

sonst ahnlich der

in B. T. beschriebenen Flechte.

B. umbrina (Ach.) Br. et Rostr. s. o. bei B. compacta (Kbr.)

!

[S: B. kiefferi (Harm.) zu streichen, = Haematomma cismonicum

(Beltr.) Kbr.]

d) Weitenwebera (Op.) A. Zahlbr.

150. B. chlorococca (Graewe). — Erzgebirge und Vogtland (Bach-

mann), Mahren (Servit), Wahrsch. M verbreitet.

f. tristior Th. Fr. Scheint haufig. TH: Arnstadt auf Holz!

Paulinzella auf Alnus! Angstedt auf Pinus

!

TB: GroBbeerberg

auf diinnen Picea-Astchen ! Schortetal auf Salix! Masserberg,

reichlich auf Holz des Aussichtsturms!

B. coniangioides (Eitn.). Riesengebirge (Eitner).

B. cuprea (Mass.). Im ostlichen Weserbergland (Riiggeberg).

B. effusa (Auersw.). - Bohmen (Novak).

567. B. fuscoviridis (Anzi). — TH: Schonbrunn bei Arnstadt, auf

Muschelkalkplattchen im Schatten, steril! [= Arn. Exs. Monac.

496.] Vielleicht verbreitet und bisher nur ubersehen.

152. B. lignaria (Ach.). TB: Auch im Stutzhauser Grund iiber

Moosen, und auf den Porphyrfels iibergehend!

B. lividofusca (Eitn.). Schlesien (Eitner).

B. marginata (Arn.). Bohmen (Novak), Mahren (Servit).

153. B. melaena (Nyl.). Erzgebirge (Bachmann), Mahren (Servit).

Also M im Berglande verbreitet, aber nicht haufig.

154. B. microcarpa Th. Fr. — TH: Jonastal bei Arnstadt iiber

Moosen! TB: Hohler Stein bei Thai auf Dolomitfels, zwischen

Moosen! Sp. bis 31 fx lang. — Diese unsere ,,B. microcarpa" ist

vielleicht nichts anderes als eine schwach ausgebildete B. sabu-

letorum (Flk.).

155. B. naegelii (Hepp) A. Zahlbr. — TH: Auf Rinde mehr frei-

stehender Laubbaume haufig!

f. nigricans m. (Lettau I). Die Ap. dieser Form stimmen, nach

der Beschreibung, zu denen der f . cyanomela Nyl.
; jedoch fehlt hier
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das dunkle Vorlager. Ungefahr entsprechende Exemplare bei (TH)

Oberporlitz auf Populus!

568. B. nitschkeana (Lahm). Frankenwald und Erzgebirge (Bach-

mann), Mahren (Kovaf). Also M verbr.

TH: Jonastal bei Arnstadt, an Picea-Astchen

!

B. obscurata (Sm.) A. Zahlbr. — Erzgebirge (Bachmann), Mahren

(Kovaf).

569. B. pallens Kullh. ( ?) sec. descr. bei Kullhem und in Th. Fries

,,Lich. Scandin.". — TB: GroBbeerberg, am FuBpfade von,,Plank-

ners Aussicht" zu dem Moor auf der Hohe des Berges (ca. 980 m),

an Astchen einer jiingeren Picea und bis auf deren Nadeln iiber-

gehend! und ahnlich bei der „Zellaer Leube" (900 m) unweit

Oberhof! Lager sehr dtinn, feinkornelig-warzig bis hautig,

graugriinlich, mit ,,Cystococcus"-Gon. Ap. wachsgelblich bis

farblos, mit teilweise deutlichem, farblosem Rand, 0,1—0,2 mm
breit. Rand farblos, ohne Gon. Hyp. farblos bis blaBgelblich,

darunter hier und da eine einzelne Gonidiengruppe. Hym. kaum

50 fi hoch, stark verleimt, bis oben farblos, die Par. fast unkennt-

lich zwischen den zahlreichen Ascis, k—
, J + tiefblau > braun-

schwarzlich. Sp. zweiteilig oder in alterenAp. teilweise bezw. zum

groBten Teil vierteilig, 10—15x2,5—4 /*.' Pykn. sehr zahlreich,

klein, ungefarbt, mit gewohnlich zapfenartig weit hervortretender

weiBer Konidienmasse ; Kon. gerade, 3

—

5x1—1,5 /*, am zweiten

der oben genannten Standorte 4

—

6,5x1,4—3 n, polymorph und

deform (degeneriert ?)

.

Von der im Wuchs und Aussehen ahnlichen Catillaria (Bia-

torina) rubicola (Crom.n)jbouteillei (Desm.) A. Zahlbr., abgesehen

von den Sp., unterschieden durch das bedeutend schwachere

und nicht pulverige Lager, die blasseren, nicht orangerotlichen

Ap., die weniger auf die Nadeln ubergehen usw.

B. sabulosa (Kbr. non Mass.). Mahren (Kovaf).

157. B. sphaeroides (Dicks.) A. Zahlbr. Mahren (Servit). M verbr.,

aber nicht haufig.

[S: B. corisopitensis Picquen., hemipolioides (Nyl.), ? incrassata

(Hedl.), indurata A. Zahlbr., laminularis (Miill.-Arg.), ? melaenida

(Nyl.), ? micromma (Nyl.), subfuscula (Nyl.).]

Catillaria (Mass.) Th. Fr.

a) Biato ri n a (Mass.) Th. Fr.

159. C. adpressa (Hepp). TB: Stiitzerbach auf Fagus! Ms ?erberg

auf Holz eines Baumstumpfes

!

C. atropurpurea (Schaer.) Th. Fr. Gespnke (Kovaf).
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G. bouteillei (Desm.) A. Zahlbr. Rhon (Jaap).

C. discretula (Nyl.). Schlesien (Eitncr).

160. G. erysiboides (Nyl.). Erzgebirge (Bachmann).

G. glomerella (Nyl.). Mahren (Kovaf).

162. C. lenticularis (Ach.) Th. Fr. TB: Wartberg bei Thai auf Dolomit!

f. nigricans Am. TH: Horselberg auf Muschelkalk! und auf

den Dolomitfelsen bei Watzdorf und Asbach!
1(53. G. micrococca (Kbr.) Th. Fr. Frankenwald und Erzgebirge

(Bachmann), Mahren (Kovaf).

164. G. nigroclavata (Nyl.). TH: Oberndorf auf Aesculus!

165. C. jyrasina Th. Fr. f. laeta Th. Fr. TB: Stutzhaus auf Abies!

f. byssacea Zw. — die wohl mit sordidescens (Nyl.) zusammen-
flieBt: (TB) Masserbcrg auf Fagus! — Vgl. bei G. synotkeal

166. C. pulverea (Borr.). — Der erwahnte, dazwischen wachsende
Pilz ist nicht Leciographa zwackhii Mass., sondern das auf Abies-

Rinde haufige Pseudotryblidium neesii (Fw.).

G. subehrhardtiana Eitner ist, nach dem Autor, nur eine Form der

Lecanora symmictera Nyl.

C. subnigratula (Eitn.). Schlesien (Eitner).

168. C. synothea (Ach.) . TB : Stutzerbach ! und unweit Masserberg ! auf

Holz alter Baumstiimpfe. TH: Ahnlich (wahrsch.) bei Kranichfeld!

Falls die ,,gloeocapsoiden" Gon. fur C. prasina, und die ein-

fachen Protococcus-Gon. fiir C. synothea charakteristische Kenn-
zeichen bilden, miiBten hierhin wahrscheinlich auch die in B. T.

als zweifelhaft unter der ersteren Art aufgefiihrten holzbewohnenden
Flechten von" Oberhof [und Ilmenau, letztere unter var. sordi-

descens] gehoren. Vgl. aber auch Lettau 118!
C. timidula Th. Fr. et Almqv. — Erzgebirge lx (Bachmann).
S: C. ? dodecamera Miill.-Arg., endodesmia Miill.-Arg., melanobola
(Nyl.) A. Zahlbr., olivacea (Duf.) A. Zahlbr., perminuta B. d. LescL,

? subsphaeroides (Nyl.).]

b) E u - C a ti I I a r i a Th. Fr.

169. C. athallina (Hepp) Hellb. Mahren (Kovaf).

TH: Seebergen, auf Sandsteinen! Sp. 9,5

—

12x6—7 /'..

Die hier erwahnte ,,Var.
r<

, auf Dolomitmergel bei Seebergen,
gehort jedoch, wegen des hellbraunlichen und deutlich areolierten

Th., jedenfalls nicht zu C. athallina, sondern diirfte eine schwachere
und etwas blasse C. lutosa Mtg. darstellen.

-~>70. C. chalybea (Borr.). TB: Werratal bei Blankenburg, auf
Tonschiefer

!

G. grossa (Pers.) Blomb. — Bohmen (Novak), Mahren (Kovaf).
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170. C. lutosa Mtg. TH : Auch an den Muschelkalkfelsen der „Bastei"
bei Arnstadt! Und vgl. oben bei Nr. 169!

[S: C. doliocarpa (Miill.-Arg.), ? obsoleta Krph., piciloides A. Zahlbr.,

? riparia (Miill.-Arg.).]

Lee idea (Ach.) Th. Fr.

a) Bi at or a Th. Fr.

57 J. L. aeneofusca Flk. Arn. TB: Gerberstein bei Ruhla, auf Erde
zwischen Moosen und Fels Granit)

!

572. L. asserculorum Schrad. — Frankenwald (Bachmann), Mahren
(Kovar).

TB: Masserberg—Kahlert, auf Holz alter Baumstumpfe!
(Sp. fast immer ungeteilt, 7

—

10x2—3,5 /*). Wahrsch. auch auf

Holz eines Zaunes beim Bahnhof Au-Wallenburg

!

L.atrofusca Fw. Mahren (Servit).

L. baumgartneri A. Zahlbr. Riesengeblrge (Eitnef). [Niederosterreich

(Zahlbr.).]

L. (hierhin?) betulina (Novak sub Steinio). Bohmen (Novak).

L. botryosa Th. Fr. Mahren (Servit).

L. cadubriae Mass. Bohmen (Novak).

573. L. chondrodes Mass. S. u. bei L. immersal

171. L. coarctata (Sm.) Nyl. b) ornata (Sm.) Th. Fr. — TB: Masser-

berg! Dietharz! auf porphyrischem Gestein. Hier und bei Franken-

hain (auf Ziegel!) unmittelbar neben a) elachista (Ach.) Th. Fr.,

scharf von ihr getrennt und ohne Ubergange. Vielleicht doch als

eigene Art anzusehen.

172. L. erythrophaeodes m. — Auch L. leucophaea Flk. muli zum
Vergleich herangezogen werden. Sie weicht schon durch den

aus ± verstreuten, scharf abgegrenzten, dicklichen, graugriin-

lichen Areolen bestehenden Th. von der neuen Art sehr erheblich

ab und zeigt haufig eine ± gelbliche Kalireaktion, besitzt auch

„wvichere" und mehr ,,tumide" Ap., deren Rand gegeniiber der

Scheibe haufig heller ist und nicht stets dunkler, wie bei L. erythro-

phaeodes. Die Sp. der L. leucophaea sind kiirzer und besonders

schmaler (ich maB fast immer 11—15x4—6 p).

173. L. fallax (Hepp) == helvola (Kbr.) Hedl. TB: Auch am Insels-

berg auf Fagus! Schneekopf auf Picea! usw. — Die sorediosen

Thalli (vgl. B. T.) entsprechen offenbar der L. helvola (Kbr lit dl.

f. efjlorescens Hedlund.

J 'l L. flexuosa (E. Fr.) Nyl. Mit Ap. auch noch (TH) im Hain-

wald! und bei Plaue! auf morschem Holz.
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175. L. fuliginea Ach. TH: Auch noch bei Hochheim unweit Erfurt

auf Holz von Weidenstammen (Kammerer).

176. L. fuscorubens Nyl. == Protoblastenia monticola (Schaer.) Stnr.

TH: Holzhausen—Bittstadt auf Keupersandsteinen ! TB: Wart-
»

berg bei Thai auf Dolomit!

var. ochracea Hepp. TH: Z. B. bei Plaue auf Muschelkalk!

178. L. geophana Nyl. Mahren (Kovar).. M jedenfalls verbreitet.

179. L. gibberosa Ach. Bohmen (Novak).

T: MuB als durchaus zweifelhaft wieder gestrichen werden!

Nr. 1 (in B. T.) hat sparliche Gonidien im auBeren Teile des Hyp.

und gehort wahrscheinlich zu Lecanora symmictera Nyl. f . ecrustacea

Nyl. Auch Nr. 2 ist am ehesten eine schlecht entwickelte Lecanora,

aus dem Formenkreise der L. piniperda Kbr.

182. L. immersa (Web.) Kbr. = Protoblastenia immersa (Web.) Stnr.

TB: Sehr wahrscheinlich am Wartberg bei Thai, auf Dolomitfels!

(Sp. 10—13x6,5—9 fi). Das eingesammelte Stuck ist allerdings

schlecht entwickelt und recht klein.

Die beiden flechten in B. T., die ich hierher zog, gehoren

nicht zu L. immersa, sondern zu L. chondrodes Mass. ; vgl. Hue

,,Lich. env. Paris I" (Bull. Soc. bot. de France XL, 1893, pag. 181)

und ,,Lich. d'Aix-les-bains" (Journal de Botan. 1896, Sep. pag. 31).

Die letztere Art wurde, auBer an den genannten 2 Standorten,

noch aufgefunden (TH) an den oberen Felsbanken der ,,Dosdorfer

Haart" bei Espenfeld, auf Muschelkalk! (Sp. 16—21x7 p).

184, L. leucophaea Flk. Erzgebirge (Bachmann), Gesenke (Kovar).

TB: Hiihnberge auf Diabasblocken ! Gerberstein bei Ruhla

auf Granit (vid.)"!

L. lithinella Nyl. Frankenwald (Bachmann).

L. lygaea Ach. Erzgebirge (Bachmann), Schlesien (Eitner), Mahren

. (Kovar). Jedenfalls beziehen sich alle diese Angaben, oder die

Mehrzahl, auf L. kochiana Hepp.
L. meiocarpoides Nyl. Schlesien (Eitner). Wahrscheinlich (nach

Zahlbruckner) nur eine Form der L. lithinella.

186. L. metzleri (Kbr.) = Protoblastenia metzleri (Kbr.) Stnr. TH: Auf

Muschelkalk iiberall haufig ! Auch am Horselberg ! Bei Leutnitz

auch auf Dolomitsteinchen!

L. mollis (Wbg.) Nyl. — Frankenwald (Bachmann), Gesenke (Kovar).

L. mosigiicola (Eitner). Riesengebirge (Eitner).

L. nylanderi (Anzi) Th. Fr. — Vogtland (Bachmann).

187. L. obscurella Smr. TH: Watzdorf auf Pinus'
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574. L. pullata Norm. Th. Fn. — TB : Bisher nur steril, auf Rind(

besonders der Wurzeln, und seltener auf Holz, von Picea und

Abies, wahrsch. haufig! So urn Masserberg! Schmiedefeld und
Stiitzerbach! Ilmenau! Gegend von Oberhof!

«

188. L. rivulosa Ach. — TB: Stutzhauser Grund auf Porphyr!

Gerberstein bei Ruhla auf Granit! Beerbergstein am Inselsberg,

• auf Fels und Buchenrinde!

189. L. sanguineoatra Wulf. — TB: Inselsberg auf Fagus

"575. L. symmictella Nyl. Mahren (Kovaf).

TB : Langer Grund bei Oberhof, auf Holz eines Baumstumpfes

!

— Jungere Ap. angefeuchtet etwas blaulich. Sp. urn 5,5—

7

X 1,7—2,5 v..

191. L. turgidula E. Fr. Auch TH: Kranichfeld, auf Holz eines

Baumstumpfes (f. pityophila Smr.)

!

[S: L. aeneovirens Miill.-Arg., albolivida m., amabilis Miill.-Arg.,

antiqua B. d. Lesd., ? areolata Schaer., arridens Nyl., botryiza

Nyl., ? deiecta Miill.-Arg., delincta Nyl., diapensiae Th. Fr. (an-

geblich in der Schweiz), harmandi B. d. Lesd., ? lobulata (Hepp),

lividofusca Krph., meylani B. d. Lesd., prasinella Miill.-Arg.,

subacervata Miill.-Arg.]

b) E u- L eci d ea Th. Fr.

194. L. alba (Schl.) Nyl. — Frankenwald (Bachmann), Mahren

(Kovaf).

TH: Ahnliche Flechten auch auf Eichenrinde bei Arnstadt

und Plaue! — Stellenweise konnte ich doch noch, auch bei den

Stiicken aus dem Hainwald (B. T.), deutliche, aber schwache

c-Reaktion feststellen. Diese ,,L. alba" ist wohl nichts weiter als

eine veraltete und von staubiger ,,Lepra" iiberwucherte L. oliva-

cea Hoff.

L. arctica Smr. Mahren (Kovaf).

L. assimilata Nyl. Gesenke (Kovaf).

576. L. athroocarpa Ach. — Sudeten verbreitet (Eitner). — TB:
Auf Granitblocken siidlich oberhalb Brotterode (600—650 m)

!

— Th. J-f. Sp. 14—21x8—11,5 fi.

L. chrysella Eitn. Bohmen (Kutak).

L. confluens E. Fr. — Erzgebirge (Bachmann), Gesenke (Kovaf).

M: wohl fast nur im hoheren Mittelgebirge.

L. dicksonii Ach. — Gesenke (Kovaf).

£. elabens E. Fr. Erzgebirge (Bachmann).
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198. L. enteroleuca Ach. — TH: Auf -Muschelkalk haufig, oft mit

schwarzlichem Th. ! TB: Z. B. bei Oberhof auf Schiefer!

pi. corticola: Seebergen, auf Baumwurzelrinde

!

,,f. glabra (Krph.)": Haufig auf Muschelkalk und Dolomit!

f . pungens Kbr. (ep. fusco aut olivaccofusco) •: TH auf Sand-

stein, z. B. bei Watzdorf! Molsdorf! Seebergen!

577. L. erratica Kbr. M verbr. — T(B) : Dorrberg, auf Sandsteinchen

im Waldboden ! Eine Form mit bald konvex und randlos werdenden

Ap. auf Buntsandstein bei Wumbach, Biicheloh, Unterporlitz

!

vgl. B. T. untcr ,,Berichtig. u. Zusatze", pag. 263.

Eine ahnliche, aber viel kleinere Flechte zweifelhafter Zu-

gehorigkeit: (TB) Apfelstadtgrund bei Tambach auf Holz eines

.
Baumstumpfs! Ap. nur 0,1—0,2 mm, flach. Hyp. dunkelbraun.

Hym. 40 fi hoch, oben dunkelgriin bis -olive. Sp. 5,5—8,5 X 2,5—3 ft.

Pykn. sehr klein, Kon. gerade, 2,7—4,3x1,1— 1,4 /*.

200. L. f iirnosa Grund,

auf

intumescens (Fw.) Nyl. — Mahren (Servit).

203. L. iurana Schaer. — Weserbergland (Riiggeberg). — TH:

Veitberg und Wasserleite bei Arnstadt ! Schweinsberg bei Plaue

!

Also wohl auf Muschelkalk nicht selten!

204. L. lapicida E. Fr. Kbr. — Mahren (Kovaf), ? Weserbergland

(Riiggeberg). •

L. laureri Hepp, wohl parasema Ach. f. — Bohmen (Novak), Mahren

(Kovaf).

L. lignicola Eitner, aus Schlesien.

L. limosa Ach. Mahren (Kovaf).

207. L. macrocarpa (DC.) Ach. TB: An Felsen bei Masserbtrg!

Protritonschiefer bei Oberhof! usw.

var. phaea Fw. TB: Crawinkler Steinbriiche! und auch sonst

auf beschattetem Porphyr wohl nicht selten!

• 78. L. wicrosporella m. (Lettau I). — T(H) : Auf anstehendem

schieferigem Gestein des Ehrenbergs bei Grenzhammer, nahe dem
westlichen Waldrand! — Fast in allem durchaus entsprechend

meiner 1. c. gegebenen Beschreibung. Th. J — . Schuppen kaum
einmal 0,5 mm Durchmesser erreichend, blafibraunlich. Gon.

7—14 a. Farblose Rindenschicht ca. 20 p., Gonidienschicht ca. 70 ft

gemessen. Ap. flach, kaum iiber 0,2—0,3 mm. Randgewebr
auBen griinschwarzlich, nach innen braunschwarz. Hyp. hellbraun.

Hym. hier etwas hoher, bis 55 /i. Ep. (und Hym.) mit Salpeter-
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saure violettrotlich. Sp. elliptisch bis oval (im opt. Langsschnitt),

(5—)5,5—7,5(—8,5) X 2—3 p.. — Die Art wachst am Ehrenberg
neben Rhizoc. distinctum, Candel. vitellina, Lecanora polytropa,

Rhinodina demissa.

L. musiva Kbr. Riesengebirge (Eitner).

208. L. neglecta Nyl. — Erzgebirge (Bachmann).

TB: Gerberstein (Ruhla) auf Granitfels! Meisenstein! Insels-

berg auf Buchenrinde ! usw. im Berglande haufig!

L. ocellnlata (Schaer.).— Vielleicht Mahren (Servit alsL. fuscoatra f.j.

210. L. pantherina (Ach.) Th. Fr. TB: Ruppberg bei Mehlis, auf

porphyrischem Gestein! Wegen des dunklen Hyp. und des Habitus
*

eher zu L. sudetica (Kbr.), die jedoch wohl nur als Form der L.

pantherina betrachtet werden darf.

211. L. parasema Ach. — Ich finde alle erdenklichen Ubergange
in der Farbung und Reaktion des Th. zwischen dieser Art und
L. olivacea Hoff. Selbst bei ganz farblosem Th. erhalt man haufig

mit ganz frischer.und gesattigter c-L6sung fleckweise noch eine

schwachere gelbliche bis rotliche Reaktion, wogegen bei der eigent-

lichen L. olivacea mit olivgelblichem Th. schon eine schwachere

c-L6sung geniigt, um sofort orange- bis ziegelrote Farbung zu

erzeugen. — Die hierher gestellte f. atrorubens E. Fr. flieBt also

zusammen mit L. olivacea f. ambigua (Kbr.). — Die in B. T. von
der Wasserleite angefuhrte Form ist nur eine jugendliche Pflanze,

die ebenfalls fleckweise c+orangerote Reaktion aufweist.

L. pilati Hepp. Riesengebirge (Eitner).

212. L. plana Lahm. Mahren (Kovaf).

L. pygmaea Eitn. Riesengebirge (Eitner).

213. L. silvicola Fw. — Frankenwald und Erzgebirge (Bachmann),

Bohmen (Novak), Mahren (Kovaf). Jedenfalls M verbreitet.

TB: Auf Silikatgestein, hauptsachlich Porphyr, haufig; von

Masserberg bis zum Inselsberg an vielen Stellen gefunden! Hier

und da auch mit Pykniden : deren Hiille dunkelgriinlich, n-f-violett-

rot, die Kon. gerade, 5

—

7x1— 1,3 /*. TH: Nicht gefunden!

Die Standorte, die in B. T. hier genannt wurden, gehoren zu

L. erratica s. o.

214. L. sorediza Nyl. — Erzgebirge (Bachmann).

TB: Auch bei Masserberg auf Silikatgestein! C. ap. weiterhin:

Manebach! Gebrannter Stein bei Oberhof! Stutzhauser Grund!

auf Porphyr. Schwarzatal bei Blankenburg, auf Tonschiefer!

[Die in B. T. genannte fruchtende Lecidea von den Krotensteinen

jedoch nicht hierher, sondern zu L. cinereoatra.]

Htdwigia Band LXI. 9
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L. spetrea Ach. Frankenwald und Erzgebirge (Bachmann).

L. sudetica (Kbr.). Erzgebirge (Bachmann). Vgl. im iibrigen bei

L. panther ina !

215. L. tenebrosa Fw. TB: Ruppberg bei Mehlis, auf porphyrischem

Gestein!

L. tuberculata Smr. — Eine Flechte, die bis auf das dunkel- bis

schwarzbraunliche Hyp. gut zu der Beschreibung in Th. Fries

,,Lich. Scand." usw. paBt, bei (TB) Tambach an einer feucht-

schattigen Porphyrwand! 1st aber wohl eher nur eine Schatten-

form der'X. silvicola.

L. viridans Fw. Mahren (Kovaf).

L. vorticosa Kbr. Erzgebirge (Bachmann).

[S: L. aglaeiza Nyl., annularis Miill.-Arg., areolata Schaer., arnol-

diana Dalla Torre u. Sarnth., ? arthonizella Nyl., ? azurea Krph.,

6odcri.Miill.-Arg., ? calcaria E. Fr., casimiri (Miill.-Arg.), con-

fluentula Miill.-Arg., ? declinata Nyl., ? deplanatula (Miill.-Arg.),

deusta (Stenh.) Nyl., ? enterophaea Wain., glomerans Nyl., gut-

tingeri Miill.-Arg., inamoena Miill.-Arg., ? intricata Hepp, kundi-

giana Miill.-Arg., laboriosa Miill.-Arg., leptoboloides Nyl., ligans

Nyl., liihophiloides Miill.-Arg:, montanvertiana Croz., nigrogrisea

Nyl., nivea Miill.-Arg., obducens Stnr., ? pachyloma Fw., para-

tropoides Miill.-Arg., privati Miill.-Arg., pusilla B. d. Lesd., reuteri

Miill.-Arg., sarcogynopsis Nyl., siderolithica Miill.-Arg., spadana
B. d. Lesd., speciosa Miill.-Arg., subcongrua Nyl., subinvoluta

Miill.-Arg., subplana Nyl., subtrullisata Miill.-Arg., syncarpa
A. Zahlbr., valpellinensis B. d. Lesd., vicinalis Miill.-Arg., virescens

Miill.-Arg., woljiana Miill.-Arg., xylophila Th. Fr. — Statt

L. sphaerocarpa in B. T. muB es heiBen: sphaerospora Bagl.

et Car.]
*

c) Psora (Hall.) Th. Fr.

L. aenea Duf. Erzgebirge (Bachmann).

216. L. decipiens (Ehr.) Ach. TH: Auf Gipsboden bei Elxleben
und Kiihnhausen (n. Erfurt)!

579. L. fuliginosa Tayl. TB: Meisenstein bei Thai auf Porphyrfels!
Gerberstein bei Ruhla auf Granit

!

L. lamprophora (Kbr.) A. Zahlbr. s. u. bei Lecanora (Placodium) !

218. L. ostreata (Hoff.) Schaer. TB: Oberh. Friedrichroda auch
auf Abies-Rmde!

L. thelotremoides (Eitn.) im Riesengebirge.

[S: L. melanophaea (Anzi), in B. T. sub Catillaria; percrenata Nyl.]
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Lopadium Kbr. •

219. L. pezizoideum (Ach.) Kbr. — TB: Oberhof! Inselsberg! auf
Fagus.

p

Mycoblastus Norm.

220. M. sanguinarius (L.) Th. Fr. — TB: Siegmundsburg unweit
Steinheid, auf Picea! Bei dem Moor ,,Der See" unweit Oberhof!
auch mit Pykn.: Kon. gerade, 6—7x1 ft.

Rhizocarpon (Ram.) Th. Fr.

a) C at o car pon (Kbr.) Arn.

E. applanation (E. Fr.). Gesenke (Kovaf).

221. E.badioatrurn (Flk.) Th. Fr. TB: SpieBberg (Rennsteig),
auf Diabasblocken!

i
-

222. E. chionophilum Th. Fr. — Sehr wahrscheinlich gehoren alle

Angaben dieser Art aus M zu dem verwandten E. oreites (Wain.)
A. Zahlbr.

H. [concretum Kbr. =] koerberi (Stein). Erzgebirge (Bachmann),
Mahren (Kovaf).

224. E. polycarpum (Hepp) Th. Fr. TB: Scheint auf Silikatgestein

iiberall ziemlich haufig, so auch bei JVTasserberg ! Ilmenau ! Stiitzer-

bach! Elgersburg! Oberschonau!
[S: E. (hierzu?) heterodoxum (Miill.-Arg.).]

b) Eu- Rhizocarpon Stzb.

226. R. distinctum Th. Fr. f. fuscum Fw. TH—TB auf Silikat-

gestein haufig!

f. protoihallinum Kbr. TB: Crawinkler Steinbriiche auf
Porphyr!

E. eupetraeum (Nyl.) A. Zahlbr. Mahren (Servit).

ft. excentricum Ach. Mahren (Servit).

227. R, geminatum (Fw.) Kbr. Mahren (Servit).

Unsere Pflanzen haben braune, kleine, ganz flache Areolen
und sehen daher auBerlich dem R. distinctum durchaus ahnlich,

wahrend die alpinen Formen gewohnlich graue bis fast violett-

graue, etwas mehr konvexe Areolen aufweisen.

Die in B. T. genannte ,,var. ?" vom Emmafels ware mit

E. subgeminatum Eitn. zu vergleichen, ist aber auch von diesem

getrennt durch die bedeutend groBeren Sp. und die Farbe des Ep.

228. i?. geographicum (L.) DC. TB: Z. B. am Gerberstein (Ruhla)

auf Granit vorherrschend contiguum E. Fr. ; auf Porphyr vielfach

atrovirens L. E. Fr. und lecanorinum Flk. haufiger!

9*
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229. R. grande Flk. — Die Flechte von Blankenburg zeigt schwache

Amyloidreaktion der Thallushyphen. [Ahnlich auch bei Malme

,,Vastra Jamtlands Rhizocarpon-Arter", in Svensk Botan. Tid-

skrift 1914, J+ angegeben; sonst meist J— .] Th. c und k (c) +
rotlich.

R. lavatum (E. Fr.) Arn. — Erzgebirge (Bachmann). — Die Ver-

breitung dieser, erst von Malme (1. c.) genauer definierten, bei

uns wohl montanen Art in M bleibt noch genauer festzustellen.

T: bisher nicht!

R. lomnitzense Eitn. Riesengebirge (Eitner).

R. montagnei (Fw.) Kbr. Mahren (Kovaf).

230. R. obscuratum (Ach.) Kbr. Malme 1. c. TH: Auch am Rehm-

berg bei Wandersleben, auf Sandstein!

R. oederi Web. Mahren (Kovaf).

R. parasiticum, pseudorivulare und pycnocarpoides Eitn. Riesen-

gebirge (Eitner).

R. reductum Th. Fr. In Schlesien, und wohl auch sonst verbreitet,

gehort als Form zu R. obscuratum.

R. subcoeruleum, subgeminatum und transiens wurden von Eitner

aus den Sudeten, das letztere aus der schlesischen Ebene, als neu

beschrieben.

231. R. viridiatrum (Flk.) Kbr. — Erzgebirge (Bachmann), Mahren

(Servit).

[S: R. permodestum Arn.]

Toninia (Mass.) Th. Fr.

a) Eu-Toninia Th. Fr.

T. acervulata (Nyl.). Mahren (Servit).

T. aromatica (Sm.) Mass. Mahren (Servit).

[S: T. boissieri Miill.-Arg., bossoniana Croz., claudeliana (Harm.).]

b) T h all o e d e ma Th. Fr.

234. T. coeruleonigrleans (Lghtf.) Th. Fr. — TH: Auch in der Um-
gebung von Erfurt (Rudolph) , bei Elxleben ! Horselberg ! TB

:

Wartberg bei Thai!

[T. mesenteriformis (Vill.) Oliv. Gehort eher zu Lecidea, subg. Psora,

vgl. Lettau II, Sion.]

[S: T. (hierhin?) ileiformis (E. Fr. Nyl.), melanocarpizans A. Zahlbr.]

Cladoniaceae.

Baeomyces Pers.

237. B. callianthus m. — Das Artrecht dieser Pflanze ist mir nun
doch recht zweifelhaft geworden, seitdem ich (z. B. im Schwarz-



Beitrage zur Lichenographie von Thuringen. 133
*

wald) mehrfach an feuchten und beschatteten Standorten ahn-

liche Formen gefunden habe, die ganz offenbar noch zu B. byssoides

(L.) Schaer. gehoren. Die gelbe k-Reaktion bei B. callianthus

ist nicht charakteristisch, da auch der Th. von B. byssoides mehr
oder weniger gelblich bis gelb reagiert. Eigentliche Ubergange
zwischen den Sp. von B. callianthus und byssoides habe ich zwar
nicht gefunden, — die Sp. bleiben bei dem letzteren gewohnlich

kleiner und sind nur selten und unregelmaBig zweizellig oder nur

pseudodyblastisch — ; wohl aber gibt es, wie es scheint, Uber-

gange in der Fruchtfarbung, und besonders in feuchtem Zustande

sehen die Ap. gewisser B. byssoides-ILxemplarc ahnlich blaBrosa

aus wie bei B. callianthus, und auch Rudimente eines Frucht-

randes findet man hier und da.

B. carneus (Flk.) Nyl. — Bohmen (Novak). Wohl kaum von B.

byssoides spezifisch zu trennen.

B. placophyllus Wbg. — Erzgebirge (Bachmann).

Cladonia (Hill.) Wain.

a) Cenomyce (Ach.) Th. Fr.

[Calbidula Britz. Mahren (Servit).]

240. C. alpicola (Fw.) Wain. TB: Stutzhauser Grund,. steril auf

Porphyrfelsen

!

C. bellidiflora (Ach.) Schaer. — Jeschken (Novak).

243. C. cariosa (Ach.) Spreng. TH: Schwellenburg bei Erfurt, auf

Gipsboden (Reinecke) ! — Die bei uns vorkommenden Pflanzen

dieser Art sind salazinsaurehaltig, wenn auch nicht gerade stark;

vgl. Lettau III, unter Nr. 60/61.

244. C. carneola E. Fr. TB: Hohe Heide bei Masserberg, auf Heide-

waldboden und Baumstumpfen, reichlich, auch schon fruchtend!

246. C. coccifera (L.) Willd. f. phyllocoma Flk. Wain.— TB: Mommel-
stein bei Brotterode (Kammerer, als C. bellidiflora).

248. C. crispata (Ach.) Fw. — Schlesien (Rakete), Mahren (Kovaf),

Anhalt (Zschacke).

Die in B. T. hier angefiihrte ,,var. dilacerata (Schaer.) Malbr."

gehort wohl nicht hierhin, sondern stellt eher eine f. fissa der

C. furcata (racemosa) dar!

C. cyanipes (Smr.) Wain. TB: Oberhalb Elgersburg einige sterile,

diirftige Exemplare, die vielleicht hierhin gehoren konnten!

Bleibt aber sehr zweifelhaft.

C endivifolia (Dicks.) E. Fr. — Mahren (Kovaf).

[Osterberg bei Tennst It, auf Keupergipsboden, steril, leg.

Kammerer. Eine immerhin kleinere, und {
n C. alcicornis Flk

neigende Mittelform
!]
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253. 0. fimbriata (L.) Ach. — Die Formen maior (Hag.) Wain, (mit

prplifera Schaer. und denticulata Flk.) und cornutoradiata Coem.

sind nach Zopf und Sandstede vielleicht als eigene Arten ab-

zutrennen.

256. G. glauca Flk. Wain. — Mahren (Kovaf).

C. incrassata Flk. und leptophylla (Ach.) Flk. auch in Mahren (Kovaf).

258. G. macilenta (Hoff .) Nyl. var. squamigera Wain. — TB : Schmiede-

feld (Kammerer).

260. G. ochrochlora (Flk.) f. pycnotheliza Nyl. TB: Tannengrund

bei Kahlert, auf Fagus-Rinde! — Die Form wird von Sandstede

und Zopf als Art von C. ochrochlora getrennt. Die ebenfalls als

Art abgezweigte C. coniocraea (Flk.) wird gewiB in M und T auch

nicht fehlen.

C. pityrea (Flk.). Erzgebirge (Bachmann), Mahren (Kovaf).

261. G. pleurota (Flk.) Schaer. TB: Inselsberg (Kammerer).

262. C. polydactyla Flk. a) tubiformis (Mudd.) Wain. TB: Auch
um Masserberg haufig!

263. G. pyxidata (L.) Ach. f. neglecta (Flk.) Mass. oder wenigstens

eine sehr ahnliche Form: (TB) Fuchssteine bei Mehlis! Felsen

. bei Elgersburg! auf porphyrischem Gestein.

subsp. chlorophaea Flk. TH: Am Veitberg und Hohe Buchen
bei Arnstadt wahrsch. auf Sandboden und nicht auf Kalk!

264. C. rangiformis Hoff. a) pungens (Ach.) Wain. — TH: Steinberg

bei Elxleben! und Schwellenburg bei Erfurt (Reinecke) auf Gips-

boden! Seeberge auf Sandboden! TB: Kleinschmalkalden auch

c. ap.

!

265. C. squamosa Hoff. d) phyllocoma Rbh. > multibrachiata Flk.

TH: Kranichfeld „auf Buntsandstein" (Kammerer).
G. subcervicornis (Wain.) nach Sandstede-Zopf wahrscheinlich eigene

Art. Vielleicht auch in M aufzufinden.

268. C. verticillata Hoff. a) evoluta (Th. Fr.) Wain. — TB: Tam-
bach! TH: Steiger oder Willroder Forst bei Erfurt (Kammerer).

[S: C. ? ecmocyna (Ach.) Nyl., firma Nyl.

J

b) Gladina (Nyl.) Wain.

269. C. impexa Harm. f. pumila Harm. TB: Stutzhauser Grund!
— Die von dieser Art in B. T. aufgeftihrten Formen gehoren zu

G. laxiuscula Del. nach der Definition von Sandstede (,,Die Cla-

donien des nordwestdeutschen Tieflandes" in Abh. Naturw.
*

Vereins Bremen 1912, Bd. 21, Heft 2). Vielleicht sind auch die
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dort beschriebenen verwandten Unterarten C. portentosa (Duf.)

Del. und spumosa (Flk.) Coem. in T noch aufzufinden. Die

von Kovaf aus Mahren angegebene C. pycnoclada (Gaudich) Nyl.

diirfte wohl auch in den Formenkreis der Harmandschen C. impexa

gehoren.

270. C. rangiferina (L.) Web. f. stygia E. Fr. TB: Bei Oberhof

auf Porphyrfelsen gesammelt von Hillmann und herausgegeben

in Exs. Vindob. 2354.

[S: Gomphillus calicioides (Del.) Nyl., im Sudalpengebiet.]

Stereocaulon Schreb.

8. incrustation Flk. Mahren (Kovaf).

276. 8. nanum Ach. Frankenwald (Bachmann), Mahren (Kovaf).

TB: Eisenach, auf Fels (Rudolph).

8. spissum Nyl. Sudeten (Eitner). :..•-.
S.tiroliense (Nyl.). Erzgebirge und Vogtland (Bachmann).

278. 8. tomentosum E. Fr. TB: 'Grenzwiese beim Inselsberg

(Kammerer).

Gyrophoraceae.

Gyrophora Ach.
i

279. G. cirrosa (Hoff.) Wain. — Die in B. T. unter diesem Namen
angefiihrte Flechte von (TB) Dietharz muB zu G. vellea (L.) Ach.

gestellt werden.

G. crustulosa Ach. muB wahrscheinlich von der vorigen als Art unter-

schieden werden (vgl. Harmand ,, Lichens de France"). Ihre

etwaige Verbreitung in M bleibt noch festzustellen.

580. G. deusta (L.). TB: Sehr sparlich und steril am Meisenstein

bei Thai, auf Porphyrfels!

280. G. hirsuta (Ach.) Fw. TB : Stutzhauser Grund ! und Meisen-

stein bei Thai (hier c. ap., aber ohne Sp.) auf Porphyrfels! Trusental

(Kammerer).
G. murina Ach. — (Mahren, Servit, als G. grisea T. B.).

281. G. polyphylla (L.) Kbr. TB: Auch am Meisenstein, Gerber-

stein, Inselsberg usw., die haufigste Art der Gattung!

581. G. vellea (L.) Ach. TB: Dietharz! S. o. bei G. cirrosa !

[S: G. discolor Th." Fr., rugifera Nyl., ? tornata Ach. Nyl.]

Umbilicaria (Hoff.) Fw.

282. U. pustulata (L.) Hoff. — TB: Am Meisenst. in reichlich ge-

funden, aber auch nur steril!
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Acarosporaceae.

Acarospora Mass.

A. cineracea Lahm Nyl. — Im Soiling (Riiggeberg), Mahren (Kovaf).

A. discreta (Ach.) Th. Fr. — Auch aus dem Weserbergland (Riigge-

berg) und Mahren (Kovaf) angegeben. — Die Gruppe der A.

discreta-smaragdula ist offenbar auch von Arnold weniger beachtet
* und bearbeitet worden, wie man aus den nur sparlichen Angaben

in seinen Schriften (Jura, Miinchen, Tirol) ersehen kann. Sehr

ausfuhrliche, besonders auch anatomische Daten hat dann Hue (I)

gegeben. Seine Definitionen widersprechen aber zum Teil wieder

denen z. B. von Steiner, und seine feineren histologischen Merk-

male sind ohne Anwendung von Mikrotom und Farbungsmethoden
nicht zu verwerten.

IM. A. glaucocarpa (Wbg.) Kbr. TB: Wartberg bei Thai auf

Dolomitfels, sfceril (vid.)

!

285. A. heppii (Naeg.) Kbr. TH : Singer Berg auf Muschelkalksteinen

!

A. impressula Th. Fr. Schlesien (Eitner).

286. A. rufescens (Sm.) Th. Fr. — TH: Diese meist auf Sandstein

gesammelte Flechte scheint der A. discretajsmaragdula sehr nahe
zu stehen. Eine sichere Trennung und Unterscheidung ist mir

vorderhand nicht moglich.

A. rugosa Eitner aus Schlesien.

A. sinopica (Wbg.). Mahren (Kovaf).

287. A. smaragdula (Wbg.) Mass. Mahren (Servit).

Ahnlich auch: (TB) Im unteren Schwarzatal und bei Bech-

stedt auf Tonschiefer! Oberhof auf den Protritonschiefern ! Uberall

also auf schieferigem Gestein! •— Entspricht, schon wegen der

kleineren Squamulae, wahrscheinlich der A. discreta (Ach.) Hue
in Hue I. Vgl. auch Lettau II (Gondo)

!

288. A. squamulosa (Schrad.) Th. Fr. Mahren (Servit).

TB: Wartberg bei Thai, auf Dolomitfels!
[S: A. admissa (Nyl.) Hue, argillacea Hue, bullata Anzi, elaphina

Hue, fusca B. d. Lesd., heufleriana Kbr., hueana B. d. Lesd.,

laqueata Stzb. et Flag., murina Sandst., nigrocastanea Hue, per-

pulchra Hue, russa Hue, schleicheri Mass., silicicola B. d. Lesd.,

theobromina Hue.]

Biatorella (Dnrs.) Th. Fr.

a) Eu- Biatorella Th. Fr.
B. conspurcans (Norm.) Th. Fr. Schlesien (Eitner).
B. fossarum (Duf.) Th. Fr. und germanica Mass. in Mahren (Kovaf).
B. moriformis (Ach.) Th. Fr. Mahren (Servit), Vogtland (Bachmann)-
[S: B. deplanata Almq.]
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b) Sarcogyne Th. Fr.

B. clavus (DC.) Th. Fr. Mahren (Servit).

291. B. simplex (Dav.) Br. et Rostr. TB: Scheint im Gebiete des

Schwarzatals auf Tonschiefer haufig!

[S: B. coronata (Jatta), ? cyrtocarpa (Kbr.), ? elegans (Kbr.), fafht-

cissima (Miill.-Arg.), limborinella (Miill.-Arg.).]

c) Sporastatia Th. Fr.

B. testudinea (Ach.) Mass. Erzgebirge (Bachmann).

[S: B. hymenogonia A. Zahlbr.]

Thelocarpon Nyl.

T. cinereum Eitn. Schlesien (Eitner).

T. intermixtulum Nyl. Schlesien (Eitner). [Niederosterreich, Ungarn.]

•>82. T. laureri (Fw.) Nyl. Erzgebirge (Bachmann).
m •

TH: Auf Holz eines Bretterzaunes beim Friedhof Erfurt

(Kammerer).

S: T. olivaceum B. d. Lesd.]

Pyrenopsidaceae.

[S: Anema nummularium Nyl.]

Peccania (Mass.) Forss.

P. coralloides Mass. — Sudeten (Eitner).

Psorotichia (Mass.) Forss.

292. P. lugubris (Mass.) Kbr. TH: Eine vielleicht hierhin ge-

horende, schwach entwickelte Flechte [oder eher zu Porocyphus

riparius (Am.) ?] auf Muschelkalkgestein im trockenen Bachbett

des Jonastales bei Arnstadt ! — Par. bis oben farblos, mit geringem,

sehr feinkorneligem, braunlichem Ep. Hym. J+blau > dunkcl

weinrot. Sp. ca. 8

—

12x5—7 ft, bis zu 8—9x7—8 p. — Wahr-

scheinlich die gleiche Flechte wie in Lettau II (Sion)

!

P. murorum Mass. Mahren (Servit).

[S: P. diffracta (Nyl.) Forss., gelatinosa Anzi, ocellata (Th. Fr.) Forss.,

pontresinae B. d. Lesd., tongleti B. d. Lesd., vermiculata (Nyl.)

Forss.; Pyrenopsis subareolata Nyl., vielleicht im Schwarzwald.]

Thyrea Mass.

583. T. pulvinata (Schaer.) Mass. Mahren (Kovaf).

TH: Unweit Arnstadt auf Muschelkalkfels, diirftig und

steril (vid.)!

[S: T. arenae Mass., ? fmstillata Nyl.]
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Lichinaceae.

[S: Lichina confinis Ag., pygmaea (Leight.) Ag.}

Pterygium Nyl. •

P. subradiatum Nyl. — Mahren (Servit). Nordlich vom frankischen

Jura und Mahren bisher nicht aufgefunden.

Collemaceae.

Collema (Hill.) A. Zahlbr.

a) Blennothallia Wain.

584. C. auriculatum Hoff. Frankenwald (Bachmann), Mahren
(Kovar). — TB: An der Grenze des Gebiets, bei Altenstein,

leg. Kammerer, steril (sehr wahrsch.).

C. (hierhin?) biatorinoides Eitn. Sudeten (Eitner).

293. C. cheileum Ach. TH: Dannheim, auf Kalkboden! Auf kalk-

haltigen Sandsteinen bei Seebergen, ohne Ap., jedoch mit Pykn.

(Kon. 2,5—3x1 fi)\

C. crispum Ach. aut tenax (S\v.) Ach. var. palmatum (Huds.), vid.

(Ap. sporenlos!). TB: Bahndamm unterhalb Stat. Gehlberg,

auf Steinen und zwischen Moos!

585. C. cristatum (L.). — TH: Mit Ap. gesammelt auf Kalkerde

bei der Alteburg und im Jonastal bei Arnstadt! Auf sonnigen

Kalkfelsen der ,,Kammerl6cher'' bei Angelroda! und wahrschein-

lich im Kalkgebiet haufig, jedoch friiher mit C. multifidum ver-

wechselt. Einen Unterschied in der Jodreaktion zwischen beiden

kann ich nicht finden (vgl. B. T. bei C. cheileuml), ebensowenig

in der SporengroBe (s. Lindau! Harmand! u. a.). Also bleiben

rmr der kiirzere, gedrungenere Wuchs, die an den Randern starker

aufgerichteten und ,,gekrausten" Lacinien, die relativ etwas

groBeren Ap. als habituelle Unterschiede dieser Art gegen das

sehr nahe verwandte C. multifidum. — Ich kann nicht sicher

entscht iden, wozu die in TH auf Kalkerde iiberall haufigen sterilen

Collemen dieser „Gesamtart" gehoren, mit gewohnlich kreis-

formig-rasig wachsenden, aufgerichteten, meist verkiirzten und
gegen das Ende haufig in kurze, stumpfe (ofters pyknidentragende)
Lobuli zerteilten Lacinien, ob eher zu C. cristatum oder midti-

fidum} Auch „C. crispum Ach.", nach Harmand (Lichens de

France) = tenax var. palmatum (Huds.), ausgegeben in Harm
Lothar. 59 (und Gall, praec. 209) kann ich kaum anders als durch

geringere GroBe von diesen Pflanzen unterscheiden.
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294. C.furvum Ach. TH: Auch am Horselberg auf Muschelkalk!

Monchstuhl bei Garsitz auf Dolomitfels ! TB : Wartberg bei Thai

auf Dolomit!

296. G. muliifidum (Scop.) Schaer. TB: Wartberg bei Thai, auf

Dolomit

!

var. granuliferum Nyl. Wohl nur eine Form der obigen Art.

Ein C. multifidum mit meist nur wenig zahlreichen Granulationen

auf der Oberseite der alteren Und breiteren Lappen (TH) auf

Muschelkalk und Kalkerde haufig, z. B. bei A^nstadt! Dannheim!
Angelroda! Horselberg! Hier und da auch cap.

297. C. pulposulum (Wedd.) Harm. TH: Auch in der Umgebung
von Erfurt (Kammerer).

298. 0. pulposum (Bernh.) Ach. TH: Bei Erfurt (Rudolph). Sp.

4—6zellig, 18—23x7,5—9//.

299. C. quadratum Lahm. MuB zu der Gattung Leptogium gestellt

werden! TH: Oberporlitz, auf Populus, steril!

[S: C. suhgra?iosum Harm., verruciform*, (Ach.) Nyl.]

b) Gollemodiopsis Wain.

300. C. nigrescens (Leers) Wain. TB: Tanzbuche gegen den Insels-

berg, an einer alten Buche (Fagus) ! Sp. bis 80—105x4,5—5,5 ft.

c) Synechoblastus (Trev.) Kbr.

C. aggregation (Ach.). Mahren (Servit).

303. C. polycarpon Krph. TB: Wartberg bei Thai, auf Dolomit!

Sp, etwas groBer als gewohnlich, 24—34 X 7—8,5 a, oft ,,scheinbar

6zellig. Vgl. C. orbiculare (Schaer.) Tonglet.

[S: C. orbiculare (Schaer.) Tonglet.]

<t

Leptogium (Ach.) S. Gray.

a) C oil e modi um A. Zahlbr.

L. callopismum Mass. Mahren (Servit).

305. L. plicatile (Ach.) Nyl. Mahren (Kovaf).

[S: L. tetragonoides (Anzi) m.]

b) Eu-Leptogium Cromb.

306. L. lacerum (Sw.) S. Gray. TB: Wartberg bei Thai! Annatal

bei Eisenach! usw.

var. pulvinatum Hoff. TH: Auch am Horselberg, auf Kalk-

boden! Immer steril.
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c) H o mo di um Nyl.

310. L. subtile (Smr.) Nyl. TB: Hohler Stein bei Thai, auf Dolomit-

fels und Moos! Vielleicht auch auf Ahornrinde bei Oberhof, steril

und stark verkleinert!

L. tenuissimum (Sm.) Kbr. Mahren (Kovaf).

[S: L. amphineum Nyl.]

Physma (Mass.) A. Zahlbr.

P. chalazanum (Ach.) Arn. Mahren (Kovaf).

[S: P. condensatum (Arn.), intricatum (Arn.), ? sanguinolentum

Krph.]

Heppiaceae*

Heppia Naeg.

314. H. virescens (Despr.) Nyl. = despreauxii (Mont.) A. Zahlbr.

Die gefundenen Stiicke stehen ungefahr in der Mitte zwischen

H. virescens und der sehr verwandten, vielleicht nicht einmal

als selbstandige Art zu betrachtenden H. lutosa Nyl. = mon-
»

guillonii Harm.
[S: H. tenebrata (Ach.) Nyl., turgida (Ach.) Nyl.]

Pannariaceae.

Massalongia Kbr.

586. M . carnosa (Dicks.) Kbr. Gesenke (Kovaf). —TB: Eisenach (R).

Pannaria Del.

P. nebulosa Hoff. Nyl. non Ach. Mahren (Servit).

Parmeliella Miill.-Arg.

587. P. savbinetii (Mont.) A. Zahlbr. TB: Annatal bei Eisenach,

am unteren Ausgange der Drachenschlucfrt, auf einer Buche

• (Fagus) ! — Stimmt durchaus iiberein mit Vergleichsexemplaren

aus Dalmatien, und der Beschreibung z. B. in Harmand ,,L. d.

France" und Hue I: licht-graublauliches ausgedehntes Lager,

Schiippchen gedrangt, meist aufsteigend. Ap. charakteristisch

blaB-orangebraunlich, mit dunnem, hellerem Rande. — Bisher

meines Wissens nur aus Frankreich und Dalmatien verzeichnet.

Mir scheint jedoch auch Rabenh. Exs. 708 (,,P. microphylla

i. arboricola") aus dem Apennin hierhin zu gehoren. Fur Deutsch-

land ist diese schone Flechte neu ! Die in Harm. Gall, praec. 504

ausgegebene rindenbewohnende P. microphylla ist durch das

dunkle Vorlager, triiber gefarbtes Lager, mehr anliegende Schiipp-

chen, viel dunkler braune Fruchtscheibe, den haufig etwas krenu-

liert erscheincnden Fruchtrand usw. wesentlich verschieden.
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318. P. triptophylla (Ach.) Miill.-Arg. Mahren (Kovaf), Vogtland

(Bachmann)

.

TB: Goldistal, auf Fagus, cap.!

Placynthium (Ach.) Harm.

P. nigrescens (Novak, sub Lecothecium) . Bohmen (Novak).

320. P. nigrum (Huds.) S. Gray. TH: Auch bei Erfurt und am
Horselberg haufig! TB: Bei Thai, auf Dolomit!

[S: P. tantaleum (Hepp).]

Psoroma (Ach.) Nyl.

588. P. hypnorum (Dicks.) Hoff. TB: Eisenach (R).

321. P. lanuginosum (Ach.). Nach Hue zur Gattung Crocynia zu

stellen (s. o.). — TB: Auch in der Gegend von Masserberg und

Eisenach haufig!

Stictaceae.

Lobaria (Schreb.) Hue.

322. L. pulmonaria (L.) Hoff. TB: Noch im Annatal bei Eisenach,

auf Fagus (diirftig)

!

323. L. scrobiculata (Scop.) DC. [Bei Poppenhausen in der Rhon,

steril, leg. Kammerer.]

Sticta Schreb.

589. 8. silvatica (Huds.) S. Gray. TB: Eisenach, auf Fels (Rudolph).

[S: $. dufourei Del.]

Peltigeraceae.

Nephroma Ach.

-"390. iV. laevigatum Ach. TB: Unterdessen wurde das Vorkommen

dieser Art im Gebiete doch noch sichergestellt. Mir lagen Exem-

plare vor von der „Hohen Stiege" im Tal der Schwarzen Erie

bei Suhl (leg. Kammerer) und aus der nachsten Umgebung von

Oberhof, auf Acer-Rinde (leg. Hillmann).
*

Peltigera Willd.

327. P. aphthosa (L.) Hoff. — Siehe B. T. im Nachtrag!

328. P. canina (L.) Hoff. f. undulata (Del.) Schaer. TB: Oberhof,

auf Ahorn an der StraBe (Hillmann) ! und wohl haufiger ;
wahr-

scheinlich nur eine Wuchsform alterer Pflanzen.

P. lepidophora (Nyl.). — Vogtland (Bachmann).
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333. P. scutata (Dicks.) Leight. — Mahren (Servit).

334. P. spuria (Ach.) DC. f. erumpens Tayl. TH: Steiger bei Erfurt,

audi c. ap. (Reinecke).

[S: Solorina simensis Hochst. var. limbata Nyl., in den Alpen.l

Pertusariaceae.

Pertusaria DC.

P. caesioumbrina Eitn. Schlesien (Eitner).

338. P. coccodes Ach. Erzgebirge (Bachmann). M jedenfalls meistens

haufig. — TH: Noch im Zeisiggrund bei Melchendorf (Erfurt),

auf Acer!

f. variolata Harm. TB: Oberhof—Rondel, auf Acer, steril(vid.)

!

P. colliculosa Kbr., bei Eitner als eigene Art aus Schlesien.
.

[Rhein-

provinz (Korber).]

339. P. communis DC. TB : Auch bei Masserberg und Unterneubrunn,
und in der Gegend Inselsberg—Eisenach haufig! TH: Bisher

fehlend.

340. P. corallina (L.). TB: Z. B. auch im Ohratal und am Meisen-

stein, auf Porphyr! Gerberstein bei Ruhla, auf Granit! — Ober

die Verhaltnisse der k-Reaktion dieser Art vgl. auch Lettau III

unter Nr. 87.

341. P.coronata Ach. TB: Von Eisenach bis Masserberg haufig!

C. ap. bisher nur bei Stiitzerbach auf Acer!
4

p

pi. saxicola: eine nach dem Aussehen und der Reaktion

[k+stark gelb > mehr orange, c — , k (c) —
, J —] wohl sicher

hierhin gehorende, sterile Flechte auf Silikatgestein eines kleinen

Felsens im (TB) oberen "Tannengrund, gegen Kahlert! — Soviel

ich weiB, ist unsere Art bisher noch nicht als steinbewohnend
beobachtec worden.

342. P. globulifera Turn. — TB: Inselsberg auf Acer einmal c. ap.!

Das Markgewebe und besonders auch dasjenige der Sorale

farbt sich bei dieser, uberall haufigen Flechte mit J gewohnlich

mehr oder weniger hellblau. [Nach Harmand „L. d. France"
med - J — »

dagegen nach Darbishire ,,das Mark unter den Ap.,

Spermogonien und Soralen J+blau". Ein ahnliches Verhalten,

d. h. Auftreten sonst fehlender, oder Verstarkung sonst schwacher
Amyloidreaktion in der Nahe der Fruchtkorper, laBt sich auch

bei andern Arten dieser Gattung beobachten.]

Bei den franzosischen Lichenologen wird unsere Art geteilt.

in die eigentliche, manchmal fruchtende P. globulifera und die
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stets steril bleibende P. scutellata Hue, die meines Wissens in

Deutschland bisher nicht beachtet wurde. In T scheint die letztere

die haufigere Form zu sein und ist im Hiigelland verbreitet, ebenso
wie auch im Gebirge. Aber auch die eigentliche P. globulifera

*

scheint verbreitet, besonders im TB, z. B. Oberhof! Zella! Schnett!
w

Goldistal! Inselsberg! auf Laubholzrinde ; im TH z. B. bei Plaue

auf Esche! usw., vielleicht weniger haufig. — XJber das Artrecht

ist schwer zu urteilen; auf jeden Fall findet man ofters Formen,
bei denen man kaum zu einer sicheren Entscheidung zwischen

den beiden Verwandten gelangen kann.

343. P. lactea (L.) Wulf. Frankenwald und Erzgebirge (Bachmann).

P.leptospora Nitschke. s. bei P. multipunctaf

345. P. lutescens Hoff. TB: Uberall auf Buchenrinde nicht selten!

346. P. multipuncta (Turn.) Nyl. = Zwackh Exs. 837 und Arn.

1118. — Die Flechten der in B. T. angegebenen Standorte

gehoren ohne Zweifel zu dieser Art, die mir mit ,,P. ophthalmiza

Nyl." in Arn. Exs. 1731 und 1790 sowie mit der als Form von
P. panyrga in Th. Fries ,,Lich. Scandin." pag. 309 beschriebenen

P. ophthalmiza durchaus identisch zu sein scheint. [Die gleich-

benannte Nylandersche Flechte in ,, Flora" 1865 durfte dagegen

wegen der bedeutend groBeren Sp. eine andere Art darstellen.]

Nur die Exemplare von Vesser sind etwas abweichend durch

den Habitus (etwas kraftigeren Th., gedrangtere Ap.) und die

etwas deutlichere Amyloidreaktion des Lagers. Bei den meisten

iibrigen habe ich nachtraglich noch Sp. aufgefunden, ebenso bei

weiteren Exemplaren, die (TB) im Sieglitztal bei Dorrberg! auf

Ahornrinde wuchsen.

Th. k — oder ein wenig gelblich, J — oder ganz blaB blaulich

bis violett, hauptsachlich- nur in der Nahe der Ap. Sp. einzeln,

(70—)100—155 x (30—)35—58 . ,«. Ihre- Wandung wechselnd

zwischen 1—15 pi, mit J+ blaBblaulich. Wie es scheint, besitzen

die frischen, eben reif gewordenen Sp., mit ungeteiltem Inhalt,

nur eine diinne Wandung (1—3 jx). Altere Sp., deren Inhalt

nnregelmaBig zerteilt und vielfach geschrumpft ist, sind es, bei

denen man dann die verdickte Wand beobachtet, deren Genese

— durch schichtweise Anlagerung — sich in ihrer Struktur noch

deutlich erkennen laBt.

Diese Art scheint also im Thiiringer Wald ziemlich verbreitet

zu sein. Sie ist schon durch die auBere Besichtigung leicht von

der verwandten P. leptospora Nitschke (= Zwackh Exs. 1082;

vgl. Sandstede I) zu unterscheiden, die bisher in T noch nicht
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festgestellt werden konnte. P. leptospora ist in Nordwest-Deutsch-

-land haufig und wurde von mir auch im badischen Schwarzwald

nachgewiesen. Daher diirfte sie auch in M nicht fehlen.

P. oculata (Dicks.) Th. Fr. — Gesenke (Kovaf).

P. polycarpa und sorbina Eitner, aus Schlesien.
*

591. P. scutellata Hue. — S. o. bei P. globulifera!

347. P.velata (Turn.) Nyl. Erzgebirge lx (Bachmann).

TB: Auf dem Aussichtspunkt Hirschstein unweit der Hohen

Sonne bei Eisenach, auf Rinde der dort stehenden alten Linde!

eine sterile Flechte, durchaus vom Aussehen der P. velata, jedoch

Th. c — , k (c)

348. P. wulfenii (DC.) E. Fr. TB: In der Gegend um Masserberg
V —Unterneubrunn auf Fagus haufig, und dort verbreiteter als

P. communis!

[S: P. cinereocarneola Harm., dactylina (Ach.) Nyl., degradata

Miill.-Arg., excludens Nyl., flavicans Lamy, pulvereosulfurata Harm.,

trifera Nyl.]

Lecanoraceae.

Candelariella Miill.-Arg.

349. C. cerinella (Ehr.) Miill.-Arg. TH: Auf Muschelkalk um Plaue!

Arnstadt! Erfurt! Horselberg! usw. haufig.

C. granulata (Schaer.) A. Zahlbr., nivalis (Kbr.), schistidii (Anzi) u. a.

wohl besser zur Gattung Caloplaca zu stellen.

[S: C. ferruginata (Harm.).]

Haematomma Mass.

355. H, elatinum (Ach.) Kbr. TB: Masserberg auf Picea, steril!

H. leiphaemum Ach. Sandstede I, wohl als Art von H. coccinein»

(Dicks.) Kbr. zu trennen, diirfte in M auch aufzufinden sein.

356. H. ventosum (L.) Mass. Gesenke (Kovar).

TB : An dem genannten, bisher einzigen thuringischen Stand-

orte schon von Kammerer gesammelt.

Lecania (Mass.) A. Zahlbr.

358. L. cyrtella (Ach.) Oliv. TH: Um Arnstadt nicht selten, auf

Laubholzrinde

!

/.. dimera (Nyl.) Oliv. Erzgebirge (Bachmann), Mahren (Servit).

359. L. erysibe (Ach.) Th. Fr. — Vielleicht nach der SporengroBe

(Nylander u. a.) zu teilen in die eigentliche L. erysibe vera [Sp.

10—16x4—6 p] und L. proteiformis (Mass. Nyl.) [Sp. 9—1**

X3—4 a] Ap. meist kleiner, mehr biatorin]. Die erstere scheint
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TH auf Muschelkalk nicht selten, auch auf Dolomit! Hierzu

die f. ,,cf. var. sincerior Nyl." in B. T. ! Auch am Horselberg!

— Zu L. proteiformis im obigen Sinne gehort die von Asbach
auf Dolomitfels ahgegebene Flechte, bei der sich auch halbmond-

formig bis hakig gekriimmte Kon. (10

—

14x1,2—1,6 u) finden.

Hierhin vielleicht auch die Pflanzen (B. T.) von Garsitz und
Arnstadt.

L. koerberiana Lahm. Mahren (Servit).

360. L. nylanderiana Mass. Erzgebirge (Bachmann), Mahren (Servit).

— TH: Pabstfelsen bei Watzdorf, auf Dolomit! Also charak-

teristisch fur den Zechsteindolomit.
r

592. L. proteiformis (Mass.) Nyl. S. o. bei L. erysibe! In M wohl

ebenfalls verbreitet.

L. quercicola Eitn. Schlesien (Eitner).

361. L. syringea (Ach.) Th. Fr. TH: Blankenburg, auf Tilia!

[S: L. actaea (Nyl.), arenata (Nyl.), harmandi (Hue), ? spodomela

(Nyl.), ? suavis (Miill.-Arg.), subcaesia (Nyl.) B. d. Lesd.]

Lecanora Ach.

a) A s pi cilia (Mass.) Th. Fr.

362. L. aquatica (Kbr.). Mahren (Kovar). — Das Lager der ,,L.

aquatica'
1

wird bei Stein (Cohns Krypt. -Flora v. Schlesien) ahnlich

beschrieben, wie es sich bei der thuringischen Flechte findet,

die Sp. jedoch werden sehr viel kleiner angegeben. Nach Hue I

wiirde L. aquatica (E. Fr. Kbr.) ein ganz andres Lager haben,

und unsere Flechte ware sehr wahrscheinlich identisch mit L. sub-

mersa (Lamy). — Vergleichsexemplare fehlen mir.

L. caesiocinerea Nyl. Anhalt {Zschacke).

363. L. calcaria (L.) Smr. — Unter diesem Namen ist von den an-

gefuhrten Formen nach Hue I nur noch die ,,var. concreta Schaer."

zu verstehen: (TH) Auf Muschelkalk ziemlich haufig! Auch am
Horselberg! und bei Seebergen auf Sandstein! — Alles iibrige

gehort nicht zu dieser Art. Vgl. unten bei L. contorta und hoffmanni/

364. L. ceracea (Arm). TB: Oberhof auf Schiefer! und wohl haufiger,

aber leicht zu iibersehen.

365. L. cinerea Ach. — Wahrscheinlich auch noch: (TH) Arn-

stadt—Haarhausen auf einem Sandstein-Denkmal (ohne -Ap.,

aber mit Pykn.) ! und (TB) Piuttifels bei Elgersburg auf Porphyr!

(Lager hier sehr dunkel olivgrau, k+. Ap. fehlen.) —Die Flecht

vom Barenstein bei Oberhof (ohne Sp. und Kon.) gehort nicht

hierher, sondern eher zu L. silvatica (Zw.).

Hedwigia Band LXI. 10
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593. L. cinereorufescens Ach. Erzgebirge (Bachmann).

TB: Rauberstein bei Oberhof, auf Porphyrfels, schon und

kraftig entwickelt!

594. L. contorta (Hoffm. Ach., Hue). — Nach Hue I als eigene Art

von L. calcaria zu trennen, was auch jedem Beobachter dieser

Formen in der Natur einleuchten wird. *Bei uns: TH auf Muschel-

kalk gemein! Auch bei Erfurt! und am Horselberg! iiberall die

haufigste Art der Gattung. AuBerdem T haufig auf Dolomitfels!

und auf Sandstein z. B. der Wachsenburg und Seeberge!

Zu dieser Art jedenfalls auch die in B. T. bei L. calcaria unter ,73."

genannten Flechten. Ebenso gehoren wahrscheinlich am ehesten

hierhin die ff. lignicola und corticola, die in B. T. zu L. calcaria

var. hoffmanni gestellt wurden.

366. L. farinosa (Flk.). — Zu streichen! Sehr wahrscheinlich sind

die hierzu gebrachten Flechten nur durch Alter und andere Ein-

fliisse veranderte und „mehlig" gewordene Thalli der L. calcaria

(concreta). Wahrscheinlich ist das Gleiche auch der Fall bei den

ebenso benannten Aspicilien Arnolds und Riebers aus dem schwa -

bisch-bayrischen Jura. Die 'echte L. farinosa im Sinne* Hue's

kommt wahrscheinlich nordlich der Alpen gar nicht vor. Vgl
Hue I!

367. L. flavida Hepp. Erzgebirge (Bachmann).

368. L. gibbosa (Ach.) Nyl. — TB: Gebrannter Stein und Hoher

Fels bei Oberhof! Felsen bei Friedrichroda ! Meisenstein! Also

auf Porphyr wohl verbreitet und nicht selten.

595. L. hoffmanni (Ach. Hue). Wird von Hue ebenfalls als Art

von L. calcaria getrennt. — TH: Auf Keupersandstein der

3 Gleichen! und bei Holzhausen! — Aber sowohl hier auf dem
Sandstein als noch mehr auf Muschelkalk mancherlei, mir zweifel-

haft bleibende Pflanzen, die Obergange zu L. contorta zu bilden

scheinen. Vgl. auch bei der letzteren!

L. lacustris E. Fr. — Im Erzgebirge nicht selten (Bachmann).
L. rnicrolepis (Kbr.)

: nach Eitner eine Form seiner L. armaria.
L. mixta (Eitn.). Sudeten (Eitner).

596. L. mutabilis Mass. Vogtland (Bachmann). — Nach Hue von
L. verrucosa spezifisch verschieden. TH: Bei Arnstadt (R).

L. pelobotryoides (Eitn.). Sudeten (Eitner).

L. phaeops Nyl. Mahren (Kovaf).

370. L. silvdtica (Zw.). — Mahren (Servit).

TB: Masserberg (Porphyr Trinii)

!
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Der Th. dieser Art scheint tatsachlich von ziemlich wechselnder

Beschaffenheit zu sein (vgl. auch die bei Hue I beschriebenen

Formen!), sowohl in seinen morphologischen, wie chemischen

Eigenschaften. Unter den thuringischen Exemplaren, welche die

zu der Art passenden kleinen Sp. und langen, geraden Kon. zeigten,

fand ich neben solchen mit diinnem, glattem und ziemlich wenig

rissig zerteiltem Th. (wohl mehr Formen des Schattens und der

Feuchtigkeit), wieder andere mit starkem, bis iiber ^mm dickem,

tief rissig-areoliertem Lager (wohl mehr Xerophyten).

Ein Exemplar des letzteren Typus [TH bei Wiimbach, auf

Sandstein-Grenzstein!], mit auffallend groBen, zuletzt aus den

Areolen hervortretenden Ap. (bis 1 mm Durchm.), das ich ana-

tomisch untersuchte, zeigte fast vollige Ubereinstimmung im Bau
mit der von Zahlbruckner beschriebenen und ausgegebenen L.

(Aspic.) goettweigensis (Exs. Vindob. 1245) : Rinde 20—30 /i dick,

paraplektenchymatisch mit diinnwandigen Zellen; Gonidien-

schicht ebenfalls ± deutlich paraplektenchymatisch erscheinend

durch die dichten, aufsteigenden, rundlich-gegliederten Hyphen-
ziige; ebenso erscheint auch das Mark zum groBen Teile noch

para- (bis proso-) plektenchymatisch, da seine Hyphen gleichfalls

meist eng aneinander schlieBen und ahnlich gegliedert sind wie

in der Gonidienschicht.

Schnitte geben, in Wasser liegend, beim Zutritt von k deut-

lich eine hellgelb gefarbte Substanz an die umgebende Fliissigkeit

ab, die dann bald verschwindet, wahrend die Schnitte selbst

farbios bleiben. Makroskopisch farbt sich das Mark der Flechte

mit k lebhaft gelb; ± langsam geht diese Farbe in ein ziemlich

lebhaftes Orangerot liber. (Salazinsaure fehlt, nach der Soda-

probe !)

Diese Reaktionen entsprechen den bei Hue I angegebenen,

besonders bei der var. docellensis seiner L. silvatica, ebenso wie

Hue's ,,Hyphae fastigiatae" wohl dem ,,Pseudoparenchym"

Zahlbruckners ungefahr gleichzustellen sind. Allerdings ist das

Bild der Rinde und Gonidienschicht bei moglichst diinnen, mit

der Hand gefertigten Schnitten des Th., wenn keine Farbung und

keine sonstigen Reagentien angewendet werden, ein andres wie

etwa in der Figur 50 bei Hue I; die einzelnen Hyphen sind viel

schwerer in ihrem Verlaufe erkennbar, in der Rinde selbst so gut

wie gar nicht, so daB eben jenes Pseudoparenchym bzw. Plekten-

chym entsteht, das erst durch Preparations- und Farbungs-

methoden und im Mikrotomschnitt sich in das System verzweigter

Hyphen auflost, wie es sich in der erwahnten Abbildung darstellt.

10*
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Die Pykniden sind bei unserer Pflanze haufig, ihre Wandung
hellbraunlich, ihre Kon. gerade, 19—23 a lang und kaum 1 /i dick.

Die Flechte unterscheidet sich also im inneren Bau nicht

wesentlich sowohl von der bei Hue beschriebenen L. silvatica,

als auch von der Zahlbrucknerschen L. goettweigensis , die ich

anatomisch verglich. Von letzterer weicht sie hauptsachlich nur

durch die etwas langeren Kon. ab, von ersterer auBer durch das

dickere Lager auch dadurch, daB stellenweise an den Seiten-

flachen der Areolen eine ziemlich deutliche Rinde ausgebildet ist.

Aber diese Eigenheit kann ganz gut mit einem weiteren Auseinander-

Weichen der Areolen zusammenhangen, wie es bei dieser Pflanze

an manchen Stellen des Lagers zu beobachten war. Inwieweit

es sich bei diesen verschiedenen Formen um bloBe Standorts-

Abanderungen oder um konstante ,,Elementararten" (im Sinne

von Jordan, De Vries u. a.) handelt, und wie weit etwa die Eigen-

schaften der Lagerareolierung, Konidienlange usw. bei den einzelnen

t
,kleinen Arten" konstant sind, muB hier wie in ahnlichen Fallen

vollig im Zweifel bleiben.

371. L. verrucosa Th. Fr. — TH: Dosdorfer Haart!
I

f. corticola. Die gesammelten Stiicke scheinen eher zu- dieser

Art zu gehoren als zu L. mutabilis, sind aber fur eine sichere Ent-

scheidung nicht gut genug entwickelt.

Ein vielleicht zu dieser Gattung gehoriger, steriler, salazin-

saurehaltiger, mit Soralen besetzter Th. (TB: Manebach, auf

Porphyrsteinchen eines Waldweges!) wurde von mir in Lettau III

unter Nr. 187 kurz beschrieben.

[S: L. arnoldi (Hue), bricconensis (Hue), cacuminum Mull.-Arg.,

caecula Ach., cinerescens (Mass.), conglomerans Nyl., cupreoatra

Nyl., endoleuca (Hue), fumosula Mull.-Arg., harmandiana (Hue),

helvetica (Hue), henrici (B. d. Lesd.), inornata (Am., Hue), lactea

Mass., lignicola (Anzi, Hue), lobulata (Anzi, Hue), ? lundensis

(E. Fr. Hue), massalongii (Hue), mauritii (Hue), oreinoma (Hue),

plumbeola Mull.-Arg., premadiana (Hue), pseudocoerulea A. Zahlbr.,

rolleana (Hue), rosacea (Hue), rufa (Krph.), svhnivea Mull.-Arg.,

supertegens (Arm, Hue), tiroliana (Hue), trachytica (Mass., Hue),

valpellinensis B. d. Lesd.]

b) E u - L e c an or a Wain.
372. L. albella (Pers.) Ach. — Auch die nach Nylander und Meresch-

kowsky als Art zu unterscheidende L. peralbella Nyl. [Hym.

J + blau > braunrot] wachst im Gebiet : (TB) unweit Schwarz-

wald auf Sorbus!
*

L. albellula (Nyl.) Th. Fr. — Auch im Erzgebirge (Bachmann).
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374. L. atra (Huds.) Ach. TB: Masserberg! Unterneubrunn

!

Gerberstein bei Ruhla! usw.

375. L. atriseda (E. Fr.) Nyl. TB: Rauberstein bei Oberhof, auf

Porphyr! — Durch das Aussehen, den Wuchs und besonders die

Sporenform von L. badia gut unterscheidbar, wenn auch die

Pykniden fehlen.

L. atrynea (Ach.) gehort zu L. cenisia.

L. aurea Eitn. Sudeten (Eitner).

L. bachmanni A. Zahlbr. Erzgebirge (Bachmann).

597. L. campestris (Schaer.). Sehr wahrscheinlich eine eigene Art.

S. bei L. subfuscal

598. L. cenisia Ach. Frankenwald (Bachmann). — Hierhin diirfte

wahrscheinlich L. gangaleoides Nyl. [B. T. : (TB) bei Eisenach!]

als Varietat gehoren. Sie wird auch von Servit aus Mahren an-

gegeben.

377. L. conizaea Ach. — TH: Wasserleite, auf Pinus! und wohl
verbreiteter.

599. L. conizaeoides Nyl. — S. u. bei L. variaf

378. L. crenulata Nyl. TH: Auch am Horselberg auf Muschelkalk!
TB: Wartberg und Hohler Stein bei Thai auf Dolomitfels! —
Pyknidenhiille sub micr. dunkel-smaragdgrun ; Kon. geknimmt,

10—13,5x1//.

381. L. effusa (Pers.) Ach. — Die in B. T. als erste beschriebene

Form mit besser entwickeltem Th. = f. sarcopis Th. Fr. Harm.
382. L. galactina Ach. — TB: Auch bei Masserberg auf kalkhaltigem

Fels des Rotliegenden ! eine abweichende, vielleicht hierhin ge-

horige Form mit mehr zerstreuten Ap. Vielleicht auch am Trief-

stein bei Oberhof auf Porphyr! — Alle hier und in B. T. von
Silikatgestein angefiihrten und zu dieser Art gestellten Lecanoren

scheinen mir in ihrer Zugehorigkeit etwas zweifelhaft.

600. L. glaucella Fw. Sandst. — S. u. bei L. pintperda \

383. L. hageni Ach. ; f . ilia cf. anoptizam Nyl. : (TH) bei Arnstadt

auf Syringa! Wahrsch. auch Ilmenau — Wiimbach auf Pinus!
L. heidelbergensis Nyl. [Brandenburg (Hillmann).]

384. L.intricata Ach. TB: Brotterode, auf Granit!

L. laevigata Eitn. (vielleicht zu L. polytropa Ach.). Schlesien (Eitner).

386. L. metaboloides Nyl. — Frankenwald und Erzgebirge (Bach-

mann), Mahren (Servit).

Bei der Arnstadter Flechte stellte ich fest: Th. k (+$ braun-

gelblich ; Kon. (sparlich) teilweise auch kleiner, ca. 5 x 1 /i. Harmand
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und Sandstede fanden sie noch kiirzer: 3

—

4x1 \i und 4x1,5 u,

Hedlund auch langer, 3—7x1—1,5 fi.

L. minutissima Mass. Mahren (Servit). __

387. L. orosthea Ach. TB: Auf Porphyr z. B. auch im Stutzhauser

Grund und am Meisenstein bei Thai (steril)

!

601. L. paroptoides Nyl. (vid.). — TB: Dietharz, auf Rinde von

Pinus und Zaunholz! Masserberg, auf Holz des Aussichtsturms!

Die Ap. haben gewohnlich einen ganz ,,biatorinen" Habitus

und starke Ahnlichkeit mit den (meist etwas groBeren, zerstreuteren)

Friichten der Lecidea (Biatora) erythrophaea Flk. Auch der innere

Bau ist kaum noch als ,,lecanorin" anzuerkennen ; schon bei

jiingeren Ap. fanden sich jedenfalls im eigentlichen Fruchtkorper

keine Gon., nur eine ± kraftige Gonidienlage, die unterhalb der

hypothezialen und marginalen Gewebsschichten liegt. Pykn.

waren leider nicht aufzufinden.

L. persimilis Th. Fr. Schlesien (Eitner).
*

388. L. piniperda Kbr. — Eine veranderliche, im Gebiet verbreitete
*

und haufige Art.

f. subcarnea Kbr. TH: Plaue (Ziegenried), auf Rosa! Hier

und da auch auf Holz! Ilmenau—Oehrenstock, auf Ulmus!

(Kon. gekriimmt, 8

—

11x1,5—2 /*).

f. disco ap. olivaceo-nigricante : (TH) Heyda auf Sorbus!

f. th. saepius obscuro, ap. obscure-fuscis—olivaceo-nigris

:

(TH) Erfurt auf Holz eines Zaunes, leg. Rudolph [Sp. 12—14(—17)

X3,5—4,2 /*]. TB: Auch um Masserberg mehrfach auf Holz

alter Baumstumpfe! [Sp. bis 14x4,5 p.; Kon. haufig hakenformig-

gekrummt, 10—14(—16) x 1 /*].

var. glaucella Fw. Kbr. — Nach Sandstede u. a. besser als

eigene Art zu betrachten. — TH: Angelroda, auf Pinus! — Th.

unserer Pflanzen k -f- stets deutlich gelblich (Sandstede: k—)•

Ich fand zweimal sehr kleine Pykn. mit kurzen, diinnen, geraden

Kon. (4,5—5x0,7—1 /*), die zu den bei Sandstede I verzeichneten

(3

—

3,5x1,3—1,6 ji) und denen der ,, ? Aposphaeria" in Har-

mand „L. d. France" pag. 1045 (3x0,8 p) nicht gut stimmen,

allerdings noch weniger zu den langen und geknimmten Kon.,

wie sie z. B. von Nylander und Harmand 1. c. (pag. 1044) an-

.
gegeben werden.

L. plicata Eitn. Gesenke (Eitner).

390. L. sambuci (Pers.) Nyl. — M wohl iiberall haufig und stellen-

weise nur iibersehen. — TH—TB iiberall verbreitet und haufig,

auf Rinde fast aller Laubbaume und auch auf Holz! — Meist
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mit unbereiften Ap.; hier und da aber auch die jiingeren Ap.
bereift. Sp. manchmal mit ± angedeuteter ,,schwacher" Zwei-
teilung, ahnlich wie auch ofters bei L. hageni.

L. sarcopis (Wbg.) Ach.; vgl. L. effusa f.!

391. L. scrupulosa (non Ach.) Oliv. = olivieri A. Zahlbr. — TH:
Steigcr bei Erfurt (Kammerer) und Ilmenau! auf Populus, wie
auch sonst. — Die Flechte gehort wohl zum Formenkreis der

,,Gesamtart" L. subfusca (L.) Ach., wohin sie in Harmand ,,L.

d. France" als Subspezies gestellt wird. Hue (,,Causerie sur le

Lecanora svbfusca') halt sogar das Oliviersche Exsiccat Herb.
Lich. Orne 232 einfach fur eine jugendliche L. svbfusca typica.

Sp. bei unsern Pflanzen um 10—14x6,5—8,5 jj. [Nylander,

Olivier, Harmand: 12—20x7—11 p; Zahlbruckner bei seiner

dalmatinischen L. olivieri auf Olea: nur 9—11x5—7 p.. Kon.
bei Olivier und Zahlbruckner 12-16 X 1 /£, bei Harmand 21-28 X lp],

392. L. sordida (Pers.) Th. Fr. TB: Z. B. auch am Meisenstein

bei Thai! und Gerberstein bei Ruhla!
L. spodophaeoides Nyl. — Mahren (Servit).

394. L. svbfusca (L.) Ach. — Bei der Einteilung dieser sehr schwierigen

und schon oft ohne abschlieBendes Ergebnis durchgearbeiteten

Gesamtart kehre ich vorlaufig zu der einfacheren und mehr nach
dem auBeren Habitus der Ap. sich richtenden Betrachtungsweise'

von Hue (,,Causerie sur le Lecanora subfusca" in Bull. Soc. botan.

de France, tome L, 1903) und Harmand (,,Lichens de France")

zuriick. Jedenfalls scheint mir die Untersuchung des Hymeniums,
wenigstens nach der Methode der Handschnitte und Kaliquellung,

zu keinem besseren Resultat zu fiihren als die auBere Vergleichung

der Formen.

Zu den in B. T., verzeichneten Angaben iiber die Paraphysen

bitte ich meine Anmerkung in Lettau II, VIII E (bei Buellia

zahlbruckneri) zu vergleichen. Es sind hier also unter ,, Para-

physen" nicht eigentlich die vollstandigen Paraphysen verstanden,

sondern nur deren ,,Stamm", exklusive die gelatinose, ohne

Preparation und Farbung gewohnlich nicht kenntliche AuBenhulle.

Teile dieser AuBenschicht werden im Epithezium, wo ihnen haufig

ein gelblicher bis braunlicher Farbstoff eingelagert ist, als ,,kuppel-

formige Differenzierung der Gelatina hymenialis" sichtbar, wahrend

im iibrigen Verlauf der Par., auch nach der Kaliquellung, diese

gelatinose Hiille unsichtbar bleibt. Das ,,insperse" und granulose

Epithecium kommt dann durch eine Art von ZerfaU dieser Para-

physenkappen zustande, oder vielleicht teilweise auch durch
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amorphe Sekretionen der Paraphysenenden. Die ,,Lumina" der

Par., die nach Hue von den meisten Autoren fur die Par. selbst

gehalten wurden, mussen immerhin wenigstens eine umschlieBende

feine Innenmembran besitzen, denn sonst konnte man sie in den

Handschnittpraparaten nicht so oft isoliert aus dem Hymenium
hervorragen sehen.

Unsere thiiringischen Rindenformen der L. svbfusca

s. lat. gliedern sich ungefahr in folgende 5 Haupttypen : a) [chlarona

Nyl.] — argentata Ach. — glabrata Ach. : Fruchtscheibe tief-braun,

Rand ± fein-krenuliert bis glatt, Lager glatt. Mehr Waldpflanze

auf Laubholzrinden. b) pinastri Schaer.: Fruchtscheibe ahnlich

oder noch dunkler, Rand weniger oder gar nicht krenuliert, Ap.

oft verstreuter, weniger oder fast kein deutliches Lager. Mehr

auf Nadelholz. c) chlarona Nyl. — rugosa Pets. : Fruchtscheibe

meist blasser, Rand grober krenuliert, Th. zerstreut- bis dichter-

kornig und dann ziemlich dick, d) subfusca Ach. (typica) — allo-

phana Ach. : Ap. groBer, Scheibe dunkler braun, Rand kraftiger,

nicht krenuliert, sondern ± unregelmaBig eingebogen, Lager

glatter, schwach bis ziemlich stark. Hierzu scheint die f. variolosa

zu gehoren. e) coilocarpa Ach., mit schwarzen Fruchtscheiben

und mehr olivbraunem bis olivgriinlichem Ep.
Auf H o 1 z : fast alles zu f ) svbfusca typica : wenig Lager,

diinner bis mittlerer, nicht oder wenig krenulierter Rand, dunkle,

braune bis fast schwarze und dann oft konvex werdende Scheibe,

zerstreute "oder oft gehaufte Ap. Dazwischen hier und da

Typus c) chlarona Nyl. — rugosa Pers. Die klein- und rundfruch-

tige eigentliche coilocarpa, mit ganz schwarzen Scheiben, scheint auf

Holz selten. Auf Stein bisher nur die, wohl als eigene

Art anzusprechende campestris Schaer.

Die unter Nr. 394 in B. T. angefiihrte Form stellt den obigen

Typus a vor und gehort nach Hue-Harmand vielleicht zum groBeren

Teile noch zu chlarona. Malme Exs. Suec. 5 [argentata (Ach.)]

scheint ungefahr = Harmand Gall, praec. 536 [,,chlarona"]. Di

sehr nahe stehende glabrata Ach. wird dagegen von Harmand
zur echten subfusca gerechnet.

395. L. subfusca allophana (Ach.), = Typus d. (s. o.).

T : Mehrfach auf Laubholzrinden, besonders Populus ! Offenbar

aber weniger haufig als die Typen a—c.

f. densa B. d, Lesd. TH: Heyda, auf Sorbus!
(var.) campestris Schaer. Besser als eigene Art aufzufassen!

Das Exsikkat Vindob. 51, atrynea f. transcendens Nyl. gehort,

dem Aussehen nach, vielleicht doch eher zur Gruppe der L. cenisvi
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Ach., trotz der mfkroskopischen Ubereinstimmung mit L. sub-

fusca. — Die in T iiberall sehr haufige holzbewohnende L. sub-

fusca (typica) entspricht dem oben genannten Typus f.

396. L. {subfusca) chlarona (Nyl.). — In der Hauptsache dem obigen
Typus c entsprechend, in T wohl iiberall sehr haufig! L. pinastri

Schaer., = Typus b der obigen Zusammenstellung, neigt mehr
gegen L. subfusca typica. — Die in B. T. weiterhin angefiihrte

,,L. atrynea (Ach.) ?" gehort jedenfalls nicht zu L. cenisia Ach.,

sondern ebenfalls zu dem Typus c, chlarona—rugosa.

398. L. subintricata Nyl. — Erzgebirge (Bachmann).

TB: Diese mehr subalpin-alpine Art ist wohl besser fur

Thiiringen zu streichen! Ich neige zu der Ansicht, daB die in B. T.

hierunter genannten Flechten, ja wahrscheinlich auch das er-

wahnte Zwackh'sche Exs. 1047, alle nicht zu L. subintricata Nyl.,

sondern zu der formenreichen (Sammelart ?) L. piniperda Kbr.

zu zahlen sind. Auch der Befund der Pykniden bei meiner ,,f . nigres-

cens" ist nicht ausschlaggebend, da ja bekanntlich bei den viel-

fach durcheinander wachsenden Holzflechten deren Zugehorigkeit

zu einem bestimmten Th. haufig schwer nachweisbar ist.

Die mikroskopischen Unterschiede der A p. zwischen der echten

L. subintricata [wie sie mir in Zwackh 1046, und in zahlreichen,

rinden- und holzbewohnenden Lecanoren vorzuliegen scheint, die

ich in den Schweizer Alpen — vgl. Lettau II — und im hoheren

Schwarzwald sammelte] und unserer Thuringer Holz-Lecanora

erscheinen allerdings minimal. Ich fand bei der ersteren: Sp.

gewohnlich 6—10 x 3

—

4 n, das Ep. der helleren Ap. meist reichlich

feinkornelig, schmutzig-goldgelblich ; bei der letzteren (und Zwackh
1047): Sp. 7—12x3—4,5 a, das Ep. oft ahnlich. Da sich die

sonst entscheidenden — Pykniden in TB nirgends sicher auf-

finden lieBen, blieb vorlaufig nichts andres als Kriterium wie

die auBerliche Vergleichung der Formen und ,,t)bergange", die

mir, wie gesagt, unsere TB-Flechte eher gegen L. piniperda als

gegen L. subintricata hinzufiihren scheinen. [Die Form mit helleren

Ap. wurde noch nachgewiesen : (TB) Gabelbach bei Ilmenau auf

Baumstumpf!]

399. L. subplanata Nyl. TB: Auch siidlich oberhalb Brottcrodr,

auf Granitblocken

!

400. L. subradiosa Nyl. TB: Porphyrfelsen der PreuBenhoh- bei

Elgersburg! Meisenstein bei Thai! und sonst.

L. sulfurata Ach., Nyl. — Sudeten (Eitner als L. sordida f.).
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402. L. symmictera Nyl. — Die [var.] symmicta (Ach.), — die auch

sonst in M nachgewiesen wurde, z. B. von Bachmann im Erzgebirge

wurde noch an einigen weiteren Standorten auf Koniferen-

rinde und Holz festgestellt (Lager und junge Ap. c +)

!

Unsere var. pumilionis (Rehm) gehort, nach der Form der

Ap. usw., nicht hierhin, sondern besser zu L. trabalis Ach., Nyl.

. in der Auffassung von Sandstede (I).

602. L. trabalis Ach., Nyl. M vielleicht verbreitet, z. B. Mahren

(Servit), Schlesien (Eitner), Anhalt (Zschacke). [Nordwest-Deutsch-

land (Sandstede).] — TB: S. o. bei L. symmicteral

403. L. varia Ach. — T: Auch auf Rinde ziemlich haufig, besonders

gerne TB auf Sorbus, in freierer Lage!

. Die in B. T. beschriebene ,,var. cf. abbrevians Hedl." ist zu

der eigenen Art L. conizaeoides Nyl. zu rechnen. TB: Auch unweit

Gehlberg auf Brettern eines Zaunes! — L. conizaea f. variola Arn.

und wahrscheinlich auch L. varia var. abbrevians Hedl. gehoren

offenbar zu der gleichen Spezies.

[S: L. bambergeri Kbr., chlorocarpa Wain., distans Ach., flageyana

Miill.-Arg., glaucolutescens Nyl., handelii Stnr., leptacinella Harm.,

? leucoderma (Anzi), ochromnia Nyl., paquyana Harm., pleiospora

* Stnr., praesistens Nyl., prosechoides Nyl., prosechoidiza Nyl.,

pyrrhizans Harm., salevensis Miill.-Arg., scabra Nyl., ? sophod-

opsis Nyl., straminescens Harm., subluta Nyl., submetaboliza

B. d. Lesd.]

c) Placodium (Hill.) Th. Fr.

L. albomarginata Nyl. — Schlesien (Eitner). Wohl nur eine Form

der L. saxicola.

L. alphoplaca (Wbg.) Ach. —• Mahren (Servit).

404. L. circinata Ach. a) circinata Ach., Nyl. TH: Mobisburg,

schon fruchtend! Kalkberg bei Arnstadt, steril! auf Muschelkalk.

b) subcircinata Nyl. TH: Auf Muschelkalk haufig, auch am
Horselberg! Seebergen auf Sandstein!

405. L. crassa (Huds.) Ach. Mahren (Kovaf).

L. demissa (Fw.) . Mahren (Servit).

L. gypsacea (Smr.) Th. Fr. Mahren? (Kovaf).

L. lamprophora (Stein) gehort nach Zahlbruckner nicht nierhin,

sondern zu Lecidea (Psora).

406. L.lentigera (Web.) Ach. TH: Reichlich am „Steinberg" bei

Elxleben! und Schwellenburg bei Kuhnhausen (Reinecke), nord-

lich Erfurt, auf Gipsboden.

[S: L. gracilis (Miill.-Arg.), ? livida Ach., luridescens A. Zahlbr.,

orbicularis (Schaer., Arn.).]
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Ochrolechia Mass.

408. 0. pallescens (L.) Mass. — Nach der Bearbeitung dieser Gattung

in Harmand ,,L. d. France" muB unsere Form am ehesten zu

0. pallescens var. anomala Harm, gebracht werden. Vielleicht

stimmt sie iiberein mit O. tumidula Pers. in Arnold Tirol 29, aber

sicher nicht mit O. tumidula Pers., Harm., die zu O. parella (Ach.,

Harm.) [Scheibe c+] gehort. — Rand der Ap. bei unserer Flechte

nach starker Einwirkung von k (c) manchmal d o c h deutlich

rotlich, hauptsachlich bei den Exemplaren auf Abies-Rinde,

weniger deutlich und nur hier und da schwach erkennbar bei den

iibrigen, auf Acer und Sorbus wachsenden ! Fruchtscheibe k (c)

ganz — , oder nur sehr undeutliche und zweifelhafte Reaktion.

Ep. mikroskopisch mit c — , makroskopisch beim Betupfen c —

,

gerieben ebenfalls c — oder undeutlich ein wenig schmutzig-

rotgelblich: also keine sichere Reaktion!

603. 0. variolosa Fw., Wallr. — In B. T. als Form der 0. subtartarea
;

ist aber sicher eine eigene Art, vgl. auch Sandstede I! — TB:

Ziemlich haufig, immer steril!

" Phlyctis Wallr.

411. P. argena (Ach.) Kbr. — C. ap. auch noch: (TH) Zeisiggrund

bei Melchendorf (Erfurt), auf Acer!

Plaeolecania (Stnr.) A. Zahlbr.

P. candicans (E. Fr.) A. Zahlbr. — Der Fundort im Vogtlande ist

als zweifelhaft zu streichen (Bachmann).

[S: P. cesatii (Mass.) A. Zahlbr.]

Parmeliaceae.

Cetraria Ach.

a) Cornicularia (Schnb.) Stzb.

413. C. aculeata (Schreb.) E. Fr. b) muricata Ach. Bei Zopf und

Sandstede I als eigene Art, = stuppea Fw. TB : Auch am Meisen-

stein bei Thai!

b) E u-C etr aria Kbr.

604. C. tenuifolia (Retz.) = C. islavdica (L.) Ach. var. tenuifolia

Retz. = crispa Ach. — Wohl besser als eigene Art zu betrachten.

TB : Reichlich (steril) an einer Stelle am Gr. Beerberg, gegen den

„Adler" und die sudlich davon gelegenen Steinbruche, bei

930 m, im lichten Walde auf diirn m Boden!

[S: C. tilesii Ach.]
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c) P I at y s ma (Stzb.) Nyl. •

C. commixta (Nyl.) Th. Fr. Riesengebirge (Eitner).

419. C. hepatizon (Ach.) Wain. Mahren (Kovaf). — TB: ,Kon. der

Pflanze vom Barenstein „hantelformig".

C. lacunosa Ach. Im mahrischen Bergland (Servit).

Parmelia (Ach.) Dnrs.

a) E u -Parmelia Nyl.

P. centrifuga (L.) Ach. Riesengebirge (Eitner).

424. P. cetrarioides Del. TB: Eisenach, an Carpinus (Rudolph).

Annatal bei Eisenach, an Fraxinus!

426. P. cylisphora (Ach.) Wain., richtiger P. caperata (L.) Ach. zu

nennen. TB: Auch am Inselsberg an Picea (ster.)

!

605. P. delisei Duby. TB : Meisenstein bei Thai, auf Porphyrfels,

steril [Med. k (c) + rosa], neben P. prolixa [Med. k (c) —]

!

429. P. fuliginosa (E. Fr.) Nyl. — C, ap. weiterhin: Zella, auf Fagus!

Scheibe, auf Sorbus!

P. laetevirens Fw. und glabratula Lamy sind lediglich Formen
dieser Art.

Eine ,,f. panniformis" (analog den gleichen Formen von

P. saxatilis, omphalodes usw.) : TB hier und da, annahernd, an

Baumrinden!

430. P. furfuracea (L.) Ach. — Im Gebiete iiberall haufig sind die

meiner Ansicht nach ineinander vollstandig ubergehenden Formen
furfuracea Ach. und ceratea Ach., Zopf . — Die Subspec. olivetorina

(Zopf) A. Zahlbr. [Alpen!, Siiddeutsche Gebirge! Mehrfach in

der norddeutschen Ebene!] konnte bisher nicht nachgewiesen

werden, ebensowenig isidiophora (Zopf) A. Zahlbr. [Rhon (Jaap)]

und soralifera Bitter [Schwarzwald!].
P. glabra Schaer. Vogtland (Bachmann).

431. P. glomellifera/isidiotyla Nyl. — Vgl. Lettau II, 2 und 7!

Hierzu vielleicht auch P. subfuliginosa Nyl. aus den Sudeten
(Eitner)

.

606. P. laciniatula Flag. A. Zahlbr. = laevigatula Parr. — TB:
Nicht selten auf glatterer Rinde mehr freistehender Baume, ge-

wohnlich langs der StraBen, steril! — Ich fand diese Flechte

schon 1909 an einem StraBenahorn an der StraBe Mehlis Kanzlers-

grund, hielt sie jedoch fur den „ Status panniformis" einer andern
olivbraunen Parmelia und muBte sie als unbestimmt liegen lassen.

Erst das in meine Hande gelangte Exs. Harmand Rar. 101 er-

moglichte mir dann durch den Vergleich die richtige Bestimmung.
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Hillmann beobachtete inzwischen unsere Flechte an StraBen-

ahornen urn Oberhof und gab sie von dort in Exs. Vindob. 2362

heraus. Er konnte dort, an der StraBe gegcn das Rondel, auch

einige fruchtende Exemplare einsammeln. Spater konnte ich sie

noch (steril) an den folgenden weiteren Standorten nachweisen:

Limbach (bei Steinheid), auf Sorbus und Aesculus langs der

LandstraBe! Im Dorfe Goldistal auf Tilia! Bei Schnett

auf Acer! und Kahlert auf Sorbus! an den StraBen, und

schlieBlich beim Gasthaus ,,Zum kleinen Inselsberg" auf Fagus

am Waldrande! Reichlich in und um Oberhof langs der StraBen

auf Acer!

Unterdessen sah ich die Flechte auch vielfach im badischen

Schwarzwald, wo sie ziemlich haufig wachst. Sie scheint also

in den mittel- und siiddeutschen Gebirgen verbreitet zu sein,

kommt aber auch in der norddeutschen Ebene vor, wo sie von

Erichsen fiir Schleswig-Holstein nachgewiesen wurde.

Nach mehrfachen Beobachtungen, besonders im sudlichen

Baden, halte ich es fiir feststehend, daB diese P. laciniatula spe-

zifisch nicht zu trennen ist von P. fuliginosa (E. Fr.) Nyl. f. in-

color ata Parr. = P. exasperatula Nyl. var. perisidiata Harm.,

einer bisher wenig beachteten und mit den ahnlichen P. fuliginosa

und exasperatula gewohnlich verwechselten Form. P. laciniatula

wurde dann eine ,,var. panniformis'' dieser P. incolorata (Parr.) m.

vorstellen, ahnlich wie die Arten P. saxatilis, omphalodes u. a.

ihre panniformen Varietaten besitzen.
,

P. incolorata erscheint zwar, in voller Ausbildung, gegeniiber

der typischen P. laciniatula, durch ihre sehr viel weniger zerteilten

Lobi und die sehr reichlichen feinen Isidien, recht verschieden;

man findet jedoch alle Stadien der Ubergange. Schon bei der

eigentlichen P. laciniatula entdeckt man, entgegen den Angaben
*

Harmands (L. d. France), der sie stets isidienlos gesehen hat,

bei gut entwickelten Exemplaren, besonders am Rande des Lagers,

offers mehr verbreiterte Lobi mit ± dicht stehenden, zunachst

winzigen Hockern, die hier und da zu feinen, zylindrischen Isidien

auswachsen. Bei der erwahnten P. incolorata sind diese Isidien

meistens zu langen, diinnen, oft verastelten, sehr dicht stehenden

Gebilden geworden, die den groBten Teil des Th., und auch den

Fruchtrand bekleiden, und in ihrer Form sich mehr denen der

P. fuliginosa nahern. Sie lassen sich von denen der nahestehenden,

aber sicher spezifisch verschiedenen P. exasperatula (von der mir

keine var. panniformis bekannt geworden ist) bei einiger Auf-

merksamkeit leicht unterscheiden : bei der letzteren Art sind
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sie bedeutend plumper und dicker, wenig oder gar nieht verzweigt,

und nicht drehrund-zylindrisch, sondern keulenformig bis fast

spatelformig.

P. incolorata liegt vor in Harmand Exs. Gall, praec. 490

(Vogesen) und Zwackh Exs. 863 (als P. exasperatula, aus der

Schweiz, auf Prunus, c. ap.), ebenso in Vindob. Exs. 666 (Ungarn),

als P. aspidota var. elegantula A. Zahlbr. In Thiiringen konnte
ich sie bisher nur von der ,,Emmatanne" bei Elgersburg! (TH),

auf Abies-Rinde, steril, nachweisen. Sie diirfte aber in Mittel-

europa uberall verbreitet und bisher nur der Beobachtung ent-

gangen sein. Sandstede (I) gibt ihr Vorkommen (als P. aspidota

var. elegantula) aus Nordwest-Deutschland an; und im Schweizer

Jura und Siidbaden fand ich sie haufig, meist an freistehenden

Baumen, gerne an Prunus. Uberall scheint sie mehr in der Ebene
. und im Hiigelland vorzukommen, wahrend P. laciniatula offenbar

das Bergland bevorzugt.

Bemerkenswert ist es, daB diese beiden divergierenden Formen
an den einzelnen Standorten in den allermeisten Fallen „rein"

auftreten, d. h. ohne Ubergange der einen zu der andern. Nur an

einigen Fundorten des Schwarzwaldes (an Laub- und Nadelholz-

rinde) konnte ich beide Formen neben- und zwischeneinander
mit deutlichen Ubergangen feststellen. (Vgl. das ahnliche Ver-

halten der P. saxatilis und ihrer montan-subalpinen var. panni-

formis.) Diese Beobachtungen mussen allerdings, bei dem viel-

fachen Durcheinanderwachsen, auch mit P. exasperatula (Med. c —

)

und fuliginosa (Med. c +), mit groBter Vorsicht angestellt werden.

Altere, nicht vergiftete Herbarexemplare sind oft noch

schwerer zu beurteilen als frisch gesammelte Stiicke, da sowohl
bei P. incolorata wie bei P. exasperatula sehr haufig samtliche

Isidien durch Staublause (Troctes) abgefressen werden. — Die
~ Arn. 964, Arn. Monac. 85 und 141, Vindob. 2072 meines
Herbars gehoren alle zur P. exasperatula vera, wahrscheinlich
auch Arn. Monac. 8, Zwackh 573, Harm. Gall, praec. 260 (letztere 3

ohne Isidien, s. o.).

P. incolorata scheint etwas haufiger zu fruchten, wahrend
mir die echte P. laciniatula c. ap. bisher nur aus den Hillmannschen
Proben von (TB) Oberhof bekannt geworden ist.

P. laevigata (Sm.) Ach. — Erzgebirge lx [Bachmann, P. sinuosa Fr.

= laevigata (Sm.) Ach.].

433. P. mougeotii Schaer. — Soiling (Beckhaus). — TB: Stutz-

hauser Grund, auf Porphyr, steril!
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4,34. P. olivacea (L.) Nyl. s. strict. — Die in M mehrfach von G e -

stein angegebene P. olivacea (L.) Ach., Nyl. (z. B. bei Bach-
mann, Kovaf) durfte kaum hierhin gehoren.

436. P. omphalodes Ach. TB: Stutzhauser Grund, auf Porphyr-
fels, auch c. ap. ! .

var. panniformis Ach. TB: Mommelstein bei Brotterode

(Kammerer).

437. P. pannariiformis Nyl. — Wahrscheinlich eine var. panniformis

der P. prolixal

P. perforata (Wulf.) Ach. Mahren (Kovaf, Servit).

438. P. prolixa Ach. TB: Auch bei Friedrichroda und am Insels-

berg! und Meisenstein bei Thai! auf Porphyrfels.

P. pubescens (L.) Wain., wahrsch. = Alectoria lanata Minks.

Erzgebirge (Bachmann), Mahren (Kovaf).

P. revoluta Flk. — Mahren (Kovaf).
*

439. P. saxatilis (L.) Ach. var. panniformis Schaer. — TB: Stutz-

hauser Grund auf Porphyr! Gerberstein bei Ruhla auf Granit-

fels! steril.

440. P. sorediata Ach. TB noch mehrfach auf Porphyrfels: Stutz-

hauser Grund! Gickelhahnsprung bei Tabarz! Beerbergstein am
Inselsberg! Ingoklippe bei Blankenburg auf Tonschiefer! Gerber-

stein bei Ruhla auf Granit! — Uberall steril.

Die von Grenzharnmer erwahnte Form gehort, trotz der

Reaktion des Parmeliabrauns in der Rinde, nicht hierher, sondern

zu P. glomellifera Nyl. f. erythrophora Harm.

441. P.stygia (L.) Ach. TB: Meisenstein bei Thai auf Porphyr,

nur mit Pykn.

!

446. P. verruculifera Nyl. Bisher nur steril gefunden! pi. saxi-

cola: (TH) Molsdorf auf Sandsteinpfeilern

!

[S: P.? fraudans Nyl., lcernstockii Lynge et A. Zahlbr., ? minuscula

Nyl., perrugata Nyl., soredians Nyl., subconspersa Nyl.]

b) H y po g y mni a (Nyl.) Bitt.

447. P. encausta Ach. Erzgebirge (Bachmann).

448. P. farinacea Bitt. Ebenso.

Parmeliopsis NyL

453. P. ambigua (Ach.) Nyl. TB: Oberhof n die Hohe Most

auf Holz eines Stumpfes c. ap.

!
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454. P. hyperopta (Ach.) Arn. TB: Am gleichen Orte neben der

vorigen c. ap. ! Auch von Hillmann bei Oberhof fruchtend ge-

funden. In der Gegend von Masserberg und beim Inselsberg

nicht gesehen! Scheint also hauptsachlich im zentralen Teile

des TB vorzukommen.

Usneaceae.

Alectoria Ach.

455. A. bicolor (Ehr.) Nyl, — TB: Unweit Masserberg, auf Picea

(wahrsch., nur 1 kleines ster. Exemplar)!

457. A. iubata (Ach.) Nyl. TB: Auch auf nacktes Gestein iiber-

gehend, z. B. am Meisenstein bei Thai auf Porphyr!

607. A. nidulifera Norrl., Nyl. — TB: Ickersbachtal bei Klein-

schmalkalden, auf Acer an der LandstraBe, an einer feuchteren

Stelle unweit des Waldrandes, bei etwa 550 m, zwischen A. implexa
f. juscidula Arn.! — Die Pflanze zeigt die makr. Reaktion k
oder (+) wenig gelblich, ebenso wie Exs. Vindob. 1976, und hat

gut entwickelte, ziemlich zahlreiche ,,Niduli", erinncrt im iibrigen

habituell durchaus an A. iubata. Wenn A. nidulifera wirklich

eine eigene Art darstellt, und wenn die „Niduli" (Biischel sehr

feiner Astchen) an den Soralstellen keine teratologische Erscheinung,
sondern das ausschlaggebende Kennzeichen dieser Art sein sollten,

dann konnte an der Identifizierung dieser, bisher nur in borealen

Gebieten gefundenen Alectoria kein Zweifel bestehen, wenn auch
das vorliegende Material nur ein geringes ist.

Letharia (Th. Fr.) A. Zahlbr.

L. arenaria (Retz.) Harm..— Zwischen Moos an den Felsen des

(TB) Triefsteins im Ohratale ! fand ich eine Flechte, die man fast

hierhin zu rechnen geneigt sein konnte. Neben einer Anzahl
Exemplare, die von Evernia prunastri (L.) Ach. im Aussehen
nicht zu untcrscheiden waren, aber auch Zahlbr. Rar. 164 [,,Letharia

arenaria (Retz.) Harm."] durchaus glichen, fanden sich einige,

stark mit Soralen besetzte Pflanzen, an denen man auch bei

genauer Betrachtung eine mehr graugriine Ober- und weiBliche

Unterseite kaum oder gar nicht mehr unterscheiden konnte. Die

mikroskopische Untersuchung der Querschnitte ergab jedoch bei

den ersteren, der Evernia prunastri gleichenden Individuen:
zusammenhangende Gonidienschicht nur an der mehr griinlichgrau
gefarbten Thallus-Oberseite

; bei den letzteren, scheinbar radiar-

gebauten
:
immer noch einen sehr deutlichen Unterschied zwischen

der einen Thallusseite mit zusammenhangender bzw. wenig unter-



Hedwigia Band LXI. Tafel I.

a) Polypoms montanus Quel.
An den Wurzeln der groBen Tanne bei Bayr. Eisenstein ; iiberwachst Holzteile und PreiBelbeeren
Vorn (weiBer langlicher Fleckj ein Stuck abgeschnitten, um das Fleisch und die Porenschicht zu zeigen

(Naturaufnahme des Verf.)

b) Polypoms montanus Quel.
Oberflachelappigundfeinsamtigiunten PorenundeingewachseneTannennadeln. Oben links em Lappen

ausgeschnitten, um die Dicke des Fleisches zu zeigen. OroBe 1 : 5.

(Aufnahme des Verf.)

5. KUlermann Verlag von C. Hcinrirh, Dresdcn-N.
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brocheiier Gonidienlage und der gegeniiberliegenden Flache, an

der sich nur hier und da Gonidienhaufchen nachweisen lieBen,

jedenfalls abcr immer sehr vie] weniger als an der andt rn Seite.

[Med. J +.] Nach diesem Befund bin ich geneigt, samtliche hier

gefundenen Stiicke nicht zu ,,Letftaria arenaria", sondern zu

Evernia prunastri [vgl. f. terrestris Nyl. und f. arenophila Ohlert!]

zu rechnen.

Um iiber den Ban der L. arenaria klar zu werden, unter-

suchte ich das oben genannte Exs. Zahlbr. Rar. 164, fand aber

auch hier wider Erwarten den gleichen, sehr deutlichen Unter-

schied der beiden, auch auBerlich verschiedenen Lagerflachen,

wie bei der echten Evernia prunastri, und zwar iiberall, vielleicht

mit Ausnahme einiger Schnitte aus der Nachbarschaft der Zweig-

spitzen. Das von Harmand in ,,L. d. France" pag. 393 genannte

Exs. (Gallic. Rar. 57) soil eine der E. prunastri sehr ahnliche

L. atenaria darstellen; mein Exemplar, das diese Nummer tragt,

ist jedoch, auch nach der Etikette, L. soleirolii Hue, die mit

E. prunastri wenig Ahnlichkeit hat.

Nach diesen Erfahrungen bin ich iiber die Artberechtigung

einer L. arenaria noch immer sehr im Zweifel. — Die im Gebiet

der deutschen Nordseekiiste auf Diinensand und bloBer Erde

nach Sandstede I offenbar reichlich vorkommenden Flechten

dieser Gruppe scheint der Autor ohne weiteres zur E. prunastri

zu zahlen und erwahnt die L. arenaria iiberhaupt nicht.

460. L. divaricata (L.) Hue. TB: Bei Masserberg sparsam auf Picea!

L. vulpina (L.) Wain. — Frankenwald lx (Bachmann).

Ramalina Ach.

461. R. calicaris (L.) E. Fr. — Besser zu streichen!— Die Exemplare

von den 2 angefiihrten Standorten gehoren am ehesten zu R.

fraxinea var. calicariformis Nyl.

463. R. fraxinea Ach. var. calicariformis Nyl. — TH: Tambuch

(Rudolph) und sonst. Vgl. auch oben bei Nr. 461!

465. R. populina (Ehr.) Wain. TB: Schwarzwald auf Aesculus!

Sp. nur leicht gekriimmt.

»08. R. strepsilis (Ach.) A. Zahlbr. Mahren (Kovaf). — TB: Meisen-

stein bei Thai auf Porphyrfels, steril und schwacb entwickdt!

466. R. thrausta (Ach.) Nyl. Mahren (Servit).

[S: R. baltira m., fasiigiato-fraxinea Hue, eine hybridenahnliche

Zwischenform.]

Hedwifria Band LXL ll
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Usnea (Dill.) Pers.

467. U. articulata -(L.) Hoff. — Sehr wahrscheinlich gehoren die in

B. T. hierhin gestellten Usneen zu der von Steiner (zuerst aus

Kamerun) beschriebenen U. submollis und nicht zu U. articulata.

[S: U. microcarpa Arn., rubiginea Mass., Herre.]

Caloplacaceae.

Blastenia (Mass.) Th. Fr.

471. B. armaria Pers., Stnr. TH: Auch bei Seebergen auf Kalk-

sandsteinen! Im Gegensatz zu den Angaben von Steiner I.e.

(in B. T.) und Hue I ist jedoch —< schon makroskopisch — eine

dunkelviolette k-Reaktion der olivgninen kleinen (Rinden-) Fleck-

chen auf der Oberflache des Th. ganz deutlich zu erkennen.

472. B. ferruginea (Huds.) Arn. — Vorlaufig fur T zu streichen!

Die Exemplare von den Reinsbergen sind zweifelhaft und konnen

sogar zu einer Galoplaca aurantiaca mit stark reduziertem Th.

gehoren. Die Form von den Fuchssteinen bei Mehlis ist vielleicht

doch besser zu C. caesioruja zu stellen, trotz des etwas abweichenden

Baues der Ap.

B. lamprockeila (DC, Nyl.) ist eine durch die Sp. gut gekennzeichnete

eigene Art und auch in M vielleicht weiter verbreitet.

473. B. obscurella Lahm. Erzgebirge (Bachmann), Bohmen (Novak).

B. ochracea (Schaer.) A. Zahlbr. Mahren (Servit).

474. B. rwpestris (Scop.) A. Zahlbr. == Protoblastenia rupestris (Scop.)

Stnr. TH: Auf Muschelkalk auch bei Erfurt! Horselberg! See-

berge auf Sandstein ! usw. TB : Wartberg bei Thai, auf Dolomit

.

[S: B. ? antiqua (B. d. Lesd.), festivella (Nyl.), tetrasticha (Nyl.).

B. fuscolutea Mass. und iungermanniae (Vahl) sind eine und die-

selbe Art.]

Caloplaca Th. Fr.

a) Eu-Caloplaca Th. Fr.

476. C. agardhiana (Mass.). Auch
#
von Riiggeberg aus dem Weser-

bergland angegeben.

609. C\ atroflava (Turn., Hue). S. u. bei C. caesiorufa var. scotoplaca-

477. C. aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr. TH: Auch am Horselberg,

reichlich

!

f. diffracta Mass. Die in B. T. so benannte Form entspricht

wohl meistens mehr der f. leucotis Mass. (in Arnold Exs. 922)

als der „C. placida var. diffracta (Mass.) Stnr." in Exs. Vindob.

2369. — So auch TB: Wartberg und Hohler Stein bei Thai,, auf

Dolomitfels!
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f. rubescens Ach. Die unter dieser Form angefiihrten Flechten
auf Muschelkalk sind entweder eine C. aurantiaca th. depauperato,
oder besser == C. pyracea.i. rubescens (Wedd.) Harm., L. d. France;
nicht irrubescens Nyl.

var. flavovirescens (Wulf.). Vgl. unten bei C. vitellinulal

478. C. caesiorufa (Ach.) A. Zahlbr. — Frankenwald (Bachmann).
Die Pflanze von den Seebergen gehort nicht hierhin, sondern

ist sehr wahrscheinlich eine Blastema arenaria th. depauperato
et ap. magis dispersis [trotz der beobachteten Hypothezialzellen
und der etwas zu groBen Sp.; Eindringen der Gonidienschicht
bis in den Rand kommt auch nach Hue I bei B. arenaria vor]. —
Vgl. dagegen oben bei Blast, ferrugineal

var. scotoplaca (Nyl.). Als C. atroflava (Turn., Hue) wohl eine

eigene Art darstellend. TB: Auch an Felsen der PreuBenhohe
bei Elgersburg!

480. C. cerinella (Nyl.). Mahren (Servit).

T im ganzen Gebiet verbreitet und haufig auf den ver-

schiedensten Laubholzrinden, und hier und da auf Holz ! — Diese
bisher wenigerbeachtete Flechte scheint, nach meinen Erfahrungen,
in Deutschland iiberall nicht selten zu sein. Stellenweise auch
mit ganz ,,lecanorinen" Ap., die sich von denen der — oft daneben
wachsenden — C. pyracea in keiner Weise anders als durch di(

Polysporie untcrscheiden lassen.

481. C. chalybea (E, Fr.). Mahren (Servit).

TH: Der Standort bei Asbach ist zu streichen! Die Exemplare
stellen wahrscheinlich eine verdorbene C. variabilis dar.

482. C. citrina (Hoff.) Th. Fr. TH: Jonastal bei Arnstadt, auf

Muschelkalkfels

!

483. C.citrinella (E. Fr.). TH: Plaue auf Salix! — Die Stiicke

vom Singer Berg sind auffallend durch die ungewohnlich bn it< n

Sp. [10—14x8—10 /<; bei Hue I = 10—17x4—8 n].

484. C.fulva (Anzi), f. typica. TH: Annahernd (Th. etwas mehr
ins Rosarotliche, Ap. etwas mehr hervortretend und berandet)

bei der Wachsenburg auf Kalkmergelgestein

!

C irrubescens (Nyl.), angegeben aus Niederosterreich, der Schweiz usw.,

kommt vielleicht auch in M vor.

486. C.lactea (Mass., Arm). TH: Haufig auch bei Erfurt! und am
Horselberg! auf Kalk. Bei Arnstadt auch auf Porphyrsteinchen

iibergehend

!

f. aestimabilis Arn. Eine nur unbedeutendc Farbenabweichung.

Auch am Horselberg! und wohl haufiger,

C. pyrithretta Nyl. Schlesien (Eitner).

11*
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488. C. variabilis (Pers.) Th. Fr. TH: Audi bei Erfurt, am Horsel-

berg usw. haufig! TB: Wartberg bei Thai auf Dolomit!

610. G. vitellinula (Nyl.). — Die in B. T. von Paulinzella erwahnte

Flechte muB zu C. pyracea gerechnet werden, Vindob. Exs. 1779

[meae coll.] zu C. cerinella. Die in Zwackh 577 ausgegebene „C.

vitellinula": (TB) bei Masserberg auf kalkhaltigem Fels des Rot-

liegenden! Entspricht einer verkleinertcn C. aurantiaca, mit

schwacherem Th. und bedeutend kleineren, meist flach bleibenden

und mehr dottergelblichen Ap. Hierhin auch die in B. T. unter

C. aurantiaca var. flavovirescens genannten Proben vom (TB)

Zinkenstein bei Elgersburg und Dietharz!

[S: C. britzelmayri (Hue), cerinoides Anzi, glomerellata (Harm.),

? rehmii (Krph.), refellens (Nyl.) == sarcopsioides A. Zahlbr.,

schaereri (Flk.) A. Zahlbr.]

b) F ulg ens i a (Mass. et Dnrs.) A. Zahlbr.

489. C. fulgens (Sw.) A. Zahlbr. — TH: Elxleben und Ktihnhausen

bei Erfurt, auf Gipsboden (Reinecke)

!

c) G as par r i ni a (Torn.) Th. Fr.

490. C. aurantia (Pers.) = heppiana (Arm, Hue). TH: Horselberg

auf Muschelkalk! TB: Hohler Stein bei Thai auf Dolomitfels!

491. G. baumgartneri A. Zahlbr. — Gehort meines Erachtens zum
Formenkreise der Gesamtart G. pusilla (Mass.). Letztere erscheint

mir ebenso wie die verwandte C. murorum (Hoff.) Th. Fr. vor-

laufig eine Sammelart, deren einzelne Formenkreise noch un-

geniigend gegeneinander abgegrenzt sind. Wenn man nach den

auBeren Merkmalen urteilt, diirfte die calcicole C. pusilla kaum

spezifisch zu vereinigen sein mit den silicicolen Formen, die jeden-

falls von unserer G. baumgartneri nur schwer getrennt werden

konnen. Vgl. auch die in Lettau II (2 und 4) erwahnten Formen

dieser ,, Gesamtart " !

492. G. callopisma (Ach.) Th. Fr., nach Hue und Harmand zu nennen:

(7. aurantia (Pers., Hue). — Mahren (Servit).

493. C. cirrhochroa (Ach.) Th. Fr. Mahren (Kovaf).
TH: Horselberg auf Muschelkalk! TB: Wartberg und

Hohler Stein bei Thai auf Dolomit! Steril.

C. fimbriata (Eitn.). Gesenke (Eitner).

611. C. granulosa (Mull.-Arg.). TH: Veitberg bei Arnstadt, auf

Muschelkalkfels
!

vid. f. th. depauperato, cap. Die Loculi liegen

in einem sehr merkbaren Abstand von den Polen der Sp.

G. medians (Nyl.): s. Candelariella granulata (Nr. 350 in B. T.)l

C . miniatula (Nyl.). Mahren 1 x (Servit).
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497. C. obliterans (Nyl.) Jatta. Mahren (Servit als C. cirrhochroa f.).

Die aus TB beschriebene Form scheint ungefahr mit der f. svb-

athallina Harm. (L. d. France) ubereinzustimmen.

498. C. pusilla (Mass.). Mahren (Servit).

TH: Auch an altem Kalksteingemauer der Ruine Ehrenburg

bei Plaue! Hier neben und durcheinander wachsend mit C. mu-

rorum, aber bei einiger Aufmerksamkeit schon habituell von

letzterer zu unterscheiden; C. pusilla ist hier mehr zitronengelb,

mit ein wenig rauher Oberflache, die jungen Ap. breittr vom
Lager berandet; G. murorum mehr orangegelb, glatter, junge Ap.

mit diinnerem Rande. Sp. bei ersterer an diesem Fundort 10—13

X 4,5—5,5-/*; bei letzterer 11—13x6—8 fi. s
Weiterhin (TH)

bei Molsdorf auf Sandsteinpfeilern ! und an der Muhlberger Leite

auf Sandstein-Grenzsteinen ! TB: Jagdhaus Gabelbach, am
Grunde.des Hauses auf Mortel! — Dagegen ist die Flechte von

Asbach als unsicher zu streichen.

[S: C. ? turgida (Mass.).]

Theloschistaceae.

Xanthoria (Th. Fr.) Arn.

612. X. boulyi A. Zahlbr. = lobulata (Flk.) B. d. Lesd. — Mahren

(Servit als X. polycarpa var.). Wahrscheinlich M verbreitet.

TH: Eischleben auf Prunus ! Bei Ilmenau und Siilzenbriick( n

auf Populus! Keichlich, gesellig mit der — bei obcrflachlicher

Betrachtung — sehr ahnlichen Caloplaca pyracea und auch neben

und zwischen X. parieiinal — Bei Erfurt auf Holz ernes Zaunts

(Kammerer). — In meinem Herbar befindet sich diese Art auch

aus der Umgebung von Heidelberg, gesammelt von Zwackh.

Ebenso gehort dazu Arn. Monac. 14, bei Miinchen gefunden.

Offenbar erne nicht seltene und bisher nur wenig beachtete Art!

Buelliaceae.

Buellia Dnrs.

a) C atolechia (Fw.) Th. Fr.

B. pulchdla (Schrad.) Tuck. Gesenke (Kovaf).

b) 1) i plot o in m a (Fw.) Kbr.

:»<»-j. B.aiboatra (Hoff.) Th. Fr. t. cola Ach. TH: Dannheim,

auf Salix!
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var. athroa Ach. f. saxicola. TH: Molsdorf, auf Sandstein-

pfeilern! Horselberg, auf Muschelkalk-Felsleiste! (Sp. 13—18
X 7,5—10 ii.)

f. ambigua Ach. TH: Auch innerhalb der Stadt Arnstadt
auf Ziegeln nicht selten!

503. B. betulina (Hepp). TB: Haufig und fast immer steril, auf den
verschiedensten Rinden! Mit Ap. bisher nur im Ohratal auf

Sorbus! TH: Steril und weniger haufig bis in die Ebene, noch
.im Zeisiggrund bei Melchendorf (Erfurt) auf Acer! — — Diese

meist iibersehene Flechte scheint in ganz Deutschland haufig zu

sein, hauptsachlich im Bergland, wenn auch gewohnlich steril.

505. B. epipolia (Ach.). TH: Eine ahnliche Pflanze wie an der

Muhlberger Leite auch an den Seebergen auf Sandstein ! Auf dem
Kalkberg bei Arnstadt auf Kalksteinen im Boden neben B. venusta,

ohne jeden Ubergang! Hier auch die Ap. scheinbar parasitisch

auf veraltete Fruchte der Lecanora diapersa iibergehend

!

f.corticola. [Sp. nur vierzellig, 12—22 x5—8 /*]. TH: Dosdorf
auf Juglans! Oberilm auf Salix! Roda (Ilmenau) auf Populus!

508. B. venusta (Kbr.). TH: Auch bei Mobisburg (Erfurt)! Horsel-

berg! auf Muschelkalk. Bei der Flechte auf Dolomit (Garsitz!)

fand ich die Sp. ziemlich oft etwas mural und ein wenig breiter,

bis zu 10 «.

[$: B. atromaculata Sandstede.]

c) Eu- Buellia Kbr.
509. B. aetkalea (Ach.) Th. Fr. — Erzgebirge (Bachmann), Schlesien

(Eitner).

TB: Werratal bei Blankenburg, auf Tonschiefer (Th. J +11
Bei einer Nachpriifung der Herbarexemplare von (TB)

Tabarz, Oberhof und Gehlberg (auf Porphyr) ergab sich Fehlen
der Amyloidreaktion und Vorhandensein etwas groBerer Sp.,

,
so daB diese Flechten zu der verwandten B. sororia Th. Fr. gezahlt

werden miissen
! Ahnliche Proben, deren Nachpriifung hoch aus-

steht, wurden weiterhin eingesammelt : (TB) Elgersburg ! Inselsberg

!

Meisenstein! auf Porphyr; Brotterode auf Granitblocken

!

B. athallina Naeg. — Wohl zu den Pilzen zu rechnen ? — Mahren
(Servit).

510. B. disciforms Br. et Rostr. TB: Verbreitet, besonders auf

Fagus und Abies! Dorrberg an Acer! Trusental und Eisenach
an Quercus

!
usw. TH

: Steiger bei Erfurt an Esche und Ahorn

!

Ebendort an Buche und Eiche (Kammerer).
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613. B. [oder Rhinodina] dubyana (Hepp) Kbr. [NB. B. oder Rhinodina

dubyanoides (Hepp) ist nicht Synonym dieser Art, sondern eine

eigene Spezies; vgl. z. B. Harmand ,,L. d. France"]. TB: Wart-

berg bei Thai, auf Dolomitfels!

B. insignis Naeg. — Die hierzu gestellten Pflanzen gehoren wohl

- meistens zu der von Steiner neu beschriebenen B. zahlbruckneri

.

511. B. leptocline (Fw.) Kbr. Erzgebirge (Bachmann).

512. B. myriocarpa (DC.) Mudd. var. aequata Ach. — Die Flechte

(vom Veitberg) auf Muschelkalk ist zu streichen!

B. scabrosa Ach. — Wohl zu den Pilzen gehorig ? — Mahren (Servit).

513. B. schaereri Dnrs. M verbr. — TB, meist an Abies: Tambach!

Stutzhauser Grund! Schwarzburg und Sitzendorf!

614. B. sororia Th. Fr. s. o. bei B. aethaleal — Wurde auch in den

Sudeten (Eitner) und im Erzgebirge (Bachmann) nachgewiesen.

B. spuria (Schaer.). Bohmen (Novak). [Riigen (Bachmann).]

B.stellulata (Tayl.) Mudd. Erzgebirge (Bachmann).

514. B. verruculosa Borr. TB: Brotterode, gegen den Seimberg,

auf Granitblocken

!

[S: B. angulosa B. d. Lesd., biloculata (Nyl., B. d. Lesd. sub Pseudo-

buellia), ? coniops (Wbg.) Th. Fr., conioptiza (Nyl.), cupreola

Miill.-Arg., ? fusca (Anzi), heteropsis Miill.-Arg., interiecta Miill.-

Arg., iugorum Arm, ? leuceima Krph., pernigrans (Nyl.), sub-

cinerascens (Nyl.), subocellata (Nyl.), tirolensis Kbr., trifracta Stnr.,

? venantii (Harm.).]

Rhinodina (Mass.) Stzb.

.b) E u- Rhinodina Malme.

515. R. atrocinerea (Dicks.) Kbr. i. fatiscensTh.Fr. TB: „Eisenacher

Burg" bei Eisenach, auf porphyrischem Gestein, steril!

R. biatorina. Kbr. gehort jedenfalls zu R. discolor (Hepp) Arn.

516. R. bischoffii (Hepp) Kbr. TH: Auch in der Erfurter Um-

gebung und am Horselberg, auf Muschelkalk verbreitet

!

f. confragosa Hepp. TH: Martinroda auf Muschelkalk! Ahn-

lich auch bei der Wachsenburg, auf altes Leder iibergegangen

!

017. R. colobina Ach. TH: Plaue auf Pirus! Stadtilm auf Salix!

")18. R. confragosa (Ach.) Kbr. — Mahren (Servit).

519. R. conradi Kbr. — Mahren (Servit).

520. R. controversa Mass. (?). TH: Auch bei Espenfeld, Miihlberg

und Mobisburg aui Muschelkalkplatten! — Dk Flechte fand sich

uberall nur in geringer Menf und zicmlich schlechter Ausbildun^
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Nach den Beschreibungen kommt sie am nachsten dcr R. con-

troversa Mass. und zwackhianu Krph. oder auch lecanorina Mass.

R. crassescens (Nyl.) gehort jedenfalls zu R. confragosa.

521. R. demissa (Flk.) Arn. TH: Molsdorf auf Sandsteinpfeilern

!

Grenzhammer auf schieferigem Gestein! usw., jedenfalls haufig.

R. dubyana und dubyanoides (Hepp) s. bei Buellial

522. R. immersa (Kbr.). TH: Haufig auf Muschelkalk auch in dcr

Gegend von Erfurt und am Horselberg!

523. R. kornhuberi A. Zahlbr. TH: Reinsberge, auf Abies! —
Gehort jedenfalls zum Formenkreise der R. exigua im Sinne

von Malme, bleibt aber wohl besser von dieser Art spezifisch

getrennt.

615. R. laevigata (Ach.) Malme. Mahren (Kovaf, maculiformis) .

TB: Unweit Masserberg auf freistehender Buche (Fagus), sehr

wahrscheinlich, aber nur ein sehr kleincs Exemplar!

524. R. metabolica Anzi, Malme. TB: Oberhof, auf Acer!

525. R. polyspora Th. Fr. — Frankenwald und Erzgebirge (Bach-

mann).

R. sarotharnni und sophodella wurden von Eitner aus Schlesien

beschrieben.

616. R. sophodes (Ach.) Hellb. Mahren (Servit).

TB: Schnett bei Masserberg, auf Sorbus an der LandstraBe!

Mit etwas groBeren Sp. als sonst (16—20x7,5—10 a), im iibrigen

genau stimmend.

[S: R. cacuminum Anzi rar. 48, ? colletica Flk., hueana (Harm.),

lecidotropa (Nyl.), ? melanocarpa Miill.-Arg., oleae Bagl., ? pachnea

Ach., pepegospora (Harm.), xanihospora (Harm.).]

c) M ischoblastia (Mass.) Malme.
617. R. discolor (Hepp) Arn. Mahren (Servit).

TB: Am Ickersbach oberhalb Kleinschmalkalden auf schiefe-

rigem Gestein, nahe am Wasser! Nur ein schwaches undTdeines
Exemplar eingesammelt : Sp. blastidiis subcordatis, 18—23
X 8—10,5 p.. Zu vergleichen mit der — vielleicht spezifisch nicht

zu trennenden — R. Candida (Anzi) Arn.

Physciaceae.

Anaptychia Kbr.

A.speciosa (Wulf.) Wain. Erzgebirge lx (Bachmann)
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Physcia (Schreb.) Wain.

528. Die unter dieser Nr. beschriebene Flechte ist sehr wahrschein-

lich doch weiter nichts als eine Form der P. adglvtina&a (Flk.) Nyl.,

die- mit var. subvirella Nyl., teilweise auch mit f. sorediata Nyl.

ziemlich iibereinstimmt.

530. P. albinea Ach. f. teretiuscula (Ach.) Nyl. = subteres Harm.

Frankenwald und Erzgebirge (Bachmann), Mahren (Servit).

Eigene Art, oder als Unterart zu dtr Gtsamtart P. tribacia-cae-

sitia-albonigra.

TB: Auch beim Orte Thai auf Fels (Silikatgestein), steril!

Vielleicht haufiger.

P. astroidea Clem. Auch von Zschacke aus Anhalt angegeben.

532. P. caesia (Hoff.) Nyl. TB: Im Orte Thai auf Felsen auch c. ap.

!

Die in B. T. angefiihrte Rindenflechte von Reinhardsbrunn

hat ein etwas abweichendes Aussehen und die Reaktion k±.

Form der P. caesia? Oder abzutrennende eigene Art? — Eine

ganz ahnliche Flechte erhielt ich von Hillmann, bei Schermeisel

in Brandenburg auf Robinienrinde gesammelt.

533. P.dimidiata Nyl. TH: Auch bei Blankenburg und im Orte

Rudisleben, auf Rinde alter Linden (steril)

!

P. lepUdea DC, Harm, ist wohl von P. stellaris als Art zu trennen.

Mahren (Servit), und wahrscheinlich auch sonst in M aufzufinden.

Vielleicht auch in T (s. B. T. bei P. stellaris).

536. P.lithotea (Ach.) f. endococcinea (Kbr.). — Sudden? (Eitner).

537. P. obscura (Ehr.) Th. Fr. var. ulothrix Ach. TB: Reichlich

z. B. auch an StraBenahornen bei Obi rhof! Eine hit
.

rhin gehorig.

f. hueiana (Harm.) fand Hillmanto ebendort auf Acer. An diese

Form streifende Exemplai mit teilw gefarbten Soralen fand

ich spater ebenfall iOberhof! Ebenso bei (TH) Schnepfenthal

auf Aesculus eine Form zwischen ulothrix und cycloselis, mit teil-

weise gefarbtem, teilweise farblosem Mark!

538. P. pulveriderda (Hoff.) Nyl. var. (?) venUsta Nyl. Cromb.

in B. T. TH: Dornheim auf Eichen! Bei Erfurt auf

Esche (Rudolph), auch im Steiger oder Willroder Forst bei

Erfurt von Kammerer g ammelt. Vielleicht nur eine Art

Alterszustand.

539. P. sciastrella (Nyl.) Harm. TH: adsteinpfeiler bei Mols-

dorf! Bei B hwn{ n audi auf Holz <m. Z..un iiber

Steril. Also TH ziemlich haufig!
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541. P. tenella (Scop.) Bitter. — Ich muB nach meinen Beobach-

tungen jetzt Harmand (L. d. France) rechtgeben, der an die Mog-
lichkeit einer spezifischen Trennung dieser Form von P. ascendens

Bitter nicht glaubt.

[S: P. anaptychiella A. Zahlbr., subobscura (Nyl.).]

Anhang.
545. Lepraria glaucella Flk., Nyl. TB: Z. B. noch im Stutzhauser

Grund auf Picea! und bei Friedrichroda auf Abies!

546. L. latebrarum Ach. — Die unter dieser Bezeichnung in B. T.

aufgefiihrten Leprarien gehoren zweifellos zu verschiedenen Arten.

1. Auf Kalkfels der ,,Kammerlocher'' bei Angelroda (TH) eine

kraftig-hautige Form, aber nicht die eigentliche L. latebrarum Ach.,

Zopf, die nur auf Silikatgestein vorkommt. 2. Die auf Porphyr-

felsen, bei Dietharz! Elgersburg! (usw., TB wahrscheinlich

haufiger) wachsende Flechte geht mit diinnerem Th. vielfach auf

Moose iiber und ist in solchen schwacheren Exemplaren kaum
von der L. aeruginosa Schaer. zu unterscheiden. 3. Die Pflanze

auf Tonschiefer des Schwarzatales (TB) gleicht der ,,Crocynia

hueana B. d. Lesd." in Vindob. Exs. 2180, die bisher wohl gewohn-

lich als eine etwas starker entwickelte und deutlicher lappig-

differenzierte L. latebrarum angesehen worden ist und wahrschein-

lich auch mit der echten L. latebrarum Zopf (= Arn. Exs. 1125)

iibereinstimmt.

Fungilli.

1. Abrothallus glabratulae Kotte. TB: Tambach, auf Parmelia

fuliginosa (auf Buchenrinde)

!

2. A. parmeliarum Nyl. Kotte. — Die Angabe ,,Ap. nuda" bei dem
unweit Stiitzerbach (TB) gefundenen Pilz stimmt nur fiir die

alteren Ap.; die jiingeren sind noch deutlich grunlich bereift.

Auch am „Roten Berge" bei Stiitzerbach (TB) auf Buche, auf

fruchtender Parmelia saxatilis: Hyphen J ., Ap. hier samtlich

stark grunlich-bereift, maBig konvex. Die Sp. messen 12—15,

die alten auch 15—18 x 5—6 p. — Ganz ahnlich an der Hohen Most

bei Oberhof (TB), auf Sorbus!

33. Coniosporium lecanorae Jaap. (det. v. KeiBler: ,,ob von C

physciae Sacc. verschieden ?"). TH: Steiger b«i Erfurt, auf Ap.

der Lecanora subfusca, an Eschenrinde!
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3. C. physciae Sacc- Auf Th. und Ap. von Xanthoria parietina:

(TH) Stadtilm, auf Salix! Siilzenbrucken, auf Populus! (TB)

Schwarzatal bei Blankenburg, auf Tilia!

8. Didymella lettauiana v. KeiBl. = Melanopsamma I. Vouaux. —
MiiBte noch mit Melanotheca acervulans Nyl. und glomerosula Am.
verglichen werden. Bei diesen beiden, besonders der ersteren

(vgl. auch oben unter Nr. 563!], sollen allerdings, nach den Be-

schreibungen, die Ap. mehr gehauft stehen. Das kann aber bei

starker entwickelten Exemplaren unserer Pflanze vielleicht auch

der Fall sein [— so sammelte ich sie mit teilweise stark zusammen-

flieBenden Per. am Hohentwiel bei Singen, auf Phonolith! —].

Die Sporenform der M . glomerosula in Arnold Fragm. 25 stimmt

zwar nicht so gut, bis auf die letzte der 7 Abbildungen; dagegen

scheint die Beschreibung bei M. acervulans auf unsere Didymella

wieder besser zu passen. Ohne Vergleich derOriginalexemplare wird

aber auch hier eine Entscheidung nicht moglich sein. — Die Form

der Per.-Gehause war ubrigens nur bei dem von KeiBler beschrie-

benen, zuerst gefundenen Exemplar eine scheibenformig-zusammen-

gedruckte; bei den spater gefundenen Stiicken naherte sie sich

± der Kugelform und die Friichte standen dichter. — Vgl. iiber

unsere Pflanze auch Bachmann „Der Thallus von Didymella

lettauiana KeiBl." in ,,Centralblatt f. Bacteriologie, Parasiten-

kunde . . . .", 2. Abt. Bd. 48, 1918, Heft 10/15.

34. D. sphinctrinoides (Zwackh) Sacc. var. verrucariae Zopf. [consens.

v. KeiBler]. TH: Wachsenburg, auf dem Th. einer Verrucaria

(apomelaenal), auf Keupermergelsteinchen! Schwach entwickelt:

Per. emers, 100—170 a. Asci etwa 4sporig, ca. 40—55 X 12—18 //..

Sp. relativ schmal, 15—20x4,5—6 ft.

35. Exosporium hysterioides (Corda) = Cryptocoryneum fasciculatum

Fuck. — Bildet Fleckchen, die einer Arthonien-Frucht ahnlich

sehen. TB: Ubelberg bei Tabarz, auf Ahornrinde am Grund

des Stammes! TH: Bei Arnstadt von Dicdicke gesammelt (Raben-

horst Krypt. -Flora).

9. Hysterium anguMatum Alb. et Schw. TH: Stadtilm, auf Rind

und Holz alter Weiden!

11. Illosporium carneuw E. Fr. TH: Kalkberg bei Bechstedt, auf

Peltigera rufescensl

14. Lecidea vitellinaria Nyl. muB als Pilz den Namen Xesolechia

viteU'nuu-ia (Nyl.) Rehm fiihren.

36. Leciographa floerk*.'(Mas. . TB: Untern ibrunn gi n hn. tt,

auf dem sterilen Th. der Pertusaria [globulifera] scutellata, an einer
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alten Buche! — Hyp. mittel- bis dunkel-rotbraun, Par. verleimt,

oben dunkler olive, J + tiefblau > schnell weinrot-schwarzlich;

Sp. zu 8, heller olivbraun, ca. 12— 15,5 x 4—5 ;>. Also in der Farbe

des Ep. und der Jodreaktion des Hym. von den Beschreibungen

etwas abweichend.

15. L. zwackhii Mass. — 1st zu streichen. Es handelt sich urn den

— besonders im Berglande iiberall haufigen — ausschlieBlich

(oder hauptsachlich ?) auf Abiesrinde wachsenden Ascomyceten

Pseudotryblidium neesii (Fw.).

16. Lembidium macrocarpum Hampe. Scheint haufiger: (TH)

Arnstadt auf Acer! Oberporlitz auf Populus! (TB) Kleinschmal-

kalden auf Acer! Gewohnlich nur am Grunde der Baumstamme.

37. Nesolechia oxyspvrella (Nyl.) Rehm'= punctum Mass. TB: Unweit

Schmiedefeld auf Th.-Schuppen einer Cladonia, auf Abiesrinde!

38. Paryphedria heimerlii Zukal [determ. v. KeiBler]. TB: Uber

winzigen Moosstammchen und Algen auf Buchenrinde (im Schatten),

oberhalb Stiitzerbach ! Fruchtkorper ausgewachsen 80—200 p.

breit, blaB honiggt'lblich, dann ± (heller) gelbbraun, die Frucht-

scheibe ± gewolbt und ohne auBerlieh erkennbaren abgesetzten

Rand; im ganzen keulenformig, oder ± unregelmaBig kolbenartig

verbreitert und stets diinn, aber deutlich gestielt (der Stiel meistens

kiirzer als der iibrige Fruchtkorper). — Hyp. gelblich. Hym.
ca. 50 ft hoch, farblos bis ganz schwach gelblich, J + blau >
schmutzig blaugrunlich (die Asci). Par. diinn, sparlich zwischen

den zahlreichen Ascis. Letztere zylindrisch bis etwas keulig,

etwa mit 6—8 Sp., in der Reife ca. 40—42 X 10—11 fx. Sp. farblos,

gleichmaBig 2zellig, mit manchmal etwas keilformig zugespitzten

Enden, 12—14,5x3—4 fi.

Xach dieser Beschreibung scheint mir unser Pilz wenigstens

von der P. heimerlii, wie sic Zukal gekennzeichnet hat, ziemlich

wesentlich verschieden.

39. Patellaria macrospora Phill. [determ. v. KeiBler]. TB: Sieglitztal

bei Dorrberg, auf trocknem Holz alter Baumstiimpfe!
*

40. Phaeospora parasitica (Lonnr.) Zopf var. media Zopf. TH:
Holzhausen—Bittstadt, auf Th. von Rhizocarpon concentricum auf

Sandsteinen! Sp. 4zdlig, hellbraunlich, zuletzt olivbraun, urn

15—18x6—7 fi.

Ein ahnlichtr und vielleicht auch hierzu gehoriger Parasit

[vgl. auch P. pereyrina Fw.] fand sich (TB) am Barenstein und

Triefstein bei Obcrhof (auf Porphyr) ! auf einem sterilen und

unbestimmbaivn Th., der ungefahr das Aus>chen de§ Lagers einer
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stark verkleinerten Lecanora bockii resp. (Lecidea) contracta (Th. Fr.)

hat. [Der gleiche, Leicht kenntliche, sterile Th. audi am,,Gebrannten

. Stein" bei Oberhof! und Meisenstein bei Thai! auf Porphyrfels.]

Per. schwarz, stark hervorragend, ca. 60—100 a. Par. zerflossen,

J -f tomaten- bis ziegelrot. Sp. 4z;ellig, hell- bis dunkelbraun,

etwa 15—18x5,5—6,7 u.

21. Pharcidia epicymatia .(Wallr.) Winter. TH: Bei Kleinbreiten-

bach! Heyda! auf Fruchtscheiben der Lecanora (subf.) chlarona.

Ebenso bei Rippersroda! Hier auf der gleichen Flechte neben

Sirothecium lichenicolum, das den Th. und die Ap. mit ausgefallener

Scheibe besiedelte. TB: Trusental, auf Fruchtscheiben der

Lecanora angulosal

23. P. lichenum Arn. TH: Vgl. oben bei Thelidium minimtiml

Weiterhin eine vielleicht zum Formenkreise dieser Art zu

rechnende Pflanze auf kalkigen Gerollsteincn bei (TH) Seebergen!

auf den etwas aufgeschwollenen Areolen eines Lagers, das wahr-

scheinlich zu Caloplaca variabilis gehort: Hulle.braun, korkzellen-

artig gebaut; Gel. hym. J — , nur hellgelblich, Par. nicht oder

kaum erkennbar; Asci bei der Reife ziemlich lang gestreckt, meist

im oberen Teile etwas verbreitert, um 50—55 x 15 it, die jiingeren

mit J gelb, das Plasma der alteren rotbraun; Sp. zu 8 oder seltener

weniger, 2zellig, an den Enden etwas stumpf, mit ganz gleich
*

groBen und gleich geformten Zellen, ca. 15—18x5,5—7 n. — Mit

ahnlich groBen Sp. [(11—)13—18(—20) x 4,5—6 n] auch auf Pro-

titon-Schiefer bei (TB) Oberhof! auf dem Th. der Verrucaria spec,

cf. latebrosa. — Bei Vouaux werden die Sp. kleiner angegeben,

dagegen z. B. bei Arnold ,,Lichenenflora von Mtinchen" ebenfalls

mit den MaBen bis zu 18x5 a. Nach den Beschreibungen ist

diese Form mit groBeren Sp. eigentlich von P. hygrophila (Arn.)

kaum mehr zu trennen.

TB: Auch im Trusental, auf Th. von Verrucaria praetermissa,

auf Granit!

24. Pragmopora amphiboia Mass. TH: Rehestedt auf Pinus-Rindt

Ebenso im Steiger bei Erfurt (Kammtrcr).

41. Rhacodium resinae E. Fr. [= Stysanus resinae Sacc] [determ.

v. KeiBler]. TB: Schobscrgrund bei Gehren, auf harzigem Holz

einer Picea-Wurzel

!

25. Sclerococcum sphaerale E, Fr. — Beide in B. T. genannten Pilz

gehoren offenbar zu der gleichen Art; der am zweiten Standort

beobachtete weist allerdings konstant 2zellig bleibende Kon. auf,

wahrend sie sonst gewohnlich schnell in ihn Bestandteile zerfaUen

und dann einzellig ersclu iun.
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42. Sclerotium lichenicolam Svends., zu Corticium centrifvgum (Lev.).

Auf Xanthoria parietina, Physcia und andern benachbarten
Flechten der StraBenbaume : (TH) Holzhausen ! [determ. v. KeiBler]

Siilzenbriicken ! Luisenthal

!

26. Sirothecium lichenicolum (Linds.) v. KeiBl. T: Auf Th. und Ap.
der Lecanora subfusca, hauptsachlich chlarona, verbreitet und
haufig!

43. Tichothecium = Discothecium brachysporum (Zopf) m. 1st eine

durch die eigenartigen Sp. gut gekennzeichnete eigene Art, die

von D. gemmiferum abgesondert werden muB; ich fand sie nicht

bloB in Thiiringen, sondern auch anderswo (Schwarzwald!) als

treue Begleiterin der Lecidea sorediza. Bei Vouaux („ Synopsis
des Champ, paras, de Lichens", in Bull. Soc. Mycolog. de France,

1912/3) scheint das „D. gemmiferum var. brachysporum Zopf" in

weiterem Sinne gefaBt zu sein und wird auch von andern Arten
der Gattung Lecidea, von Ehizocarpon und Aspicilia angegeben.

TB: Auch am Gebrannten Stein bei Oberhof! — Die Sp.

unserer thuringischen Pilze messen: 8,5—10(— 11) x 5—6,5 //.

44. T. = Discothecium complanatae (Arn.) Vouaux. S. u. bei T.

stigma !

27. T. = Discothecium gemmiferum (Tayl.). TH: Seebergen, auf Th.
der Blastenia rupestris, iiber Sandstein ! Im Jonastal bei Arnstadt
und am Horselberg auf Th. von Verrucaria nigrescens, auf Muschel-
kalkplattchen (Sp. 10—12 X 4,8—5,8 a und 10—13x6—7 p) ! TB:
Ickersbachtal bei Kleinschmalkalden, auf Th. von Lecidea cinereo-

atra auf schieferigem Gestein (Sp. 9—12x4,5—5,5 ft) I

var. sendtneri (Arn.). TB: Triefender Stein, unweit der

Schmucke, auf Th. von Ehizocarpon obscuratum (Sp. 12—15
X5.3—1

t
x)\

28. T. pygmaeum Kbr. — Noch mehrfach gefunden : (TH). Umgebung
von Arnstadt

!
auf Lecanora calcaria, Rhinodina bischoffii, Blastenia

rupestris, auf Muschelkalk; (TB) Oberhof auf Ehizocarpon obscu-
ratum iiber Porphyrfels!

var. microcarpum (Arn.), nach Vouaux = erraticum Mass.
TH: Bittstadt, auf Fruchtscheiben der Caloplaca pyracea (an
Prunus) ! Weiter fand ich einen wohl hierhin zu bringenden
Pilz an der „Dosdorfer Haarf (TH) iiber sehr diinnem, kaum
erkennbarem Th. der Caloplaca lactea, auf Muschelkalk! Reife
Per. glanzend schwarz, 70—135 p diam., sehr zahlreich und manch-
mal fast gehauft, ihre Hiille unter dem Mikroskop dunkelbraun.
Die sparliche Gel. hym. mit J + hell weinrotlich. Asci viel-
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(etwa 36—72-) sporig, langlich, ca. 30—45 x 12—18(—20) u, von

.ziemlich verschiedener Form, die jungeren mit J nur gelblich.

Sp. olivbraun, ohne Einschniirung, ca. 4,5

—

5,5x2,5—2,8 p.

29. T. = Discothecium stigma (Kbr.) Zopf. — Hierhin jedenfalls der

Blankenburger Pilz auf Rhizocarpon viridiatrum; dagegen diirfte

der Parasit auf R. distinctum bei Oberhof, mit seinen stark hervor-

ragenden Per. und schmaleren Sp., eher zu D. complanatae (Am.)

Vouaux [vgl. Arnold Tirol und Miinchen, sowie Vouaux Synops.]

zu rechnen sein.
*

45. Zignoella pulviscula Sacc. [determ. v. Kei Bier]. T(B) : Luisenthal,

auf Rinde von StraBenpappeln

!

9

Mit diesen Nachtragen ist in der lichenologischen Erforschung

Thuringens wieder ein kleiner Schritt vorwarts getan. Aber sehr

viel bleibt noch zu tun ubrig, hier wie anderwarts. Jede neue Ex-

kursion, auch in einem relativ so kleinen Gebiet, bringt wieder neue

Standorte und Beobachtungen. Ein einzelner Sammler, wenn er

nur in gelegentlichen kiirzeren Ausfliigen seiner- Tatigkeit nachgehen

kann, braucht, um ein einigermaBen genaues Bild von der Flechten-

flora eines Landstriches geben zu konnen, immerhin einige Jahrzehnte.

70 Arten sind in dieser Arbeit als neu fiir die Flechtenflora

unseres engeren thuringischen Bezirks hinzugekommen ; ungefahr

23 Arten dagegen muBten wieder gestrichen oder unter andere mit

einbezogen werden, so daB die Gesamtzahl der festgestellten Flechten-

arten des Gebietes jetzt auf etwa 594 anzunehmen ware.

Opegrapha xylographiza , Bacidia pollens
( ?), Parmeliella saubinetii

und Alectoria nidulifera, vielleicht auch Parmelia delisei, waren

bisher aus Deutschland nicht bekannt. Fiir die Wissenschaft neue

Arten oder Formen wurden im vorstehenden nicht beschrieben,

bezw. nicht als solche benannt.
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Uber Sphagnum riparium Ang.

und seine Verbreitung im hercynischen

Florengebiet.

Von Dr. J. Roll

Sphagnum riparium Aug. fand ich zuerst im Sommer 1884 im
Riesenbergsmoor und in der . Sauschwemme bei

Johanngeorgenstadt im Erzgebirge in 850—950 m Hohe auf Granit

und zwar die var. molle Russ. * pollens, speciosum Russ. * fusco-

flavescens und flagellare Rl. * fusco-virens. Zehn Jahre spater, 1894,

fand ich es im K r a n i c h s e e bei Carlsfeld (800 m) auf Granit,

und zwar var. compactum Rl. * pallido-flavescens , var. humile Rl.

* flavescens und var. teres Russ. * flavescens, dann wieder 15 Jahre
spater im Herbst 1909 im Burgerhauwald zwischen Sauersack

und Hirschenstand siidwestlich von Johanngeorgenstadt (900 m)
auf Granit, und zwar var. gracilescens Russ. * viride und var. patulum

Rl. * viride.

Im Htrbst 1911 und 1912 fand ich es an mehreren Stellen bei

Reitzenhain und Sebastiansberg auf Gneis, und
zwar var. gracilescens Russ. * glaucovirens, var. arcuatum Russ.

* atroglaucum, var. squarrosulum Jens. * atrovirens, var. patulum Rl.

*virescens und var. flagellare Rl. * pallescens * virescens in der

sogenannten Polackenheide, 2 km nordlich von Sebastiansberg;
var. capitatum Rl. * tricolor und var. fluitans Russ. f. squarrosulum

C. Jens. * fuscovirens im Balzi rgrabc n zwischen Sebastiansberg und
Reitzenhain; var. capitatum Rl. * bicolor, var. coryphaeum Russ.

f. mdcrocephalum Rl. * flavoviride * bicolor auf der Glasbergsheide,

2 km siidwestlich von Sebastiansberg; var. patulum Rl. * virescens

im Moor bei Kiihnheide, 1 km nordlich von Reitzenhain, sowie var.

speciosum Russ. * flavovirens nahe dabei im Moor bei Xatschung.
Im Herbst 1911 fand ich es ferner am kl-e-i n e n Kranich-

see bei Johanngeorgenstadt in 940 m Hohe auf Granulit in der

var. humile Rl. * flavum, var. compactum Rl. * fuscoflavescens,
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var. tenellum Rl. * flavescens * /uscoflavescens * viride, var. gracilescens

Russ. * pallens * flavopallens , var. deflexum Russ. * flavum * /iwco-

flavescens * wnefe, var. homocladum Rl. *
fuscoflavescens, var. irri-

gatum Rl. * pallidovirescens, var. capitatum Rl. * fuscoflavescens
* viride

y
var. teres Russ. * virens * fuscovirens, var. squarrosulum

Jens. * fuscoviride, var. dimorphum Rl. * griseum, var. fluitans Russ.
f. rigidum Rl. * viride, var. plumosum Rl. * viride * fuscovirens.

Im Herbst 1912 sammelte ich es zwischen Baringen, Aber-
t h a m und I r r g a n g siidostlich von Johanngeorgenstadt in

einer Hohe von 1000 m auf Granit und zwar var. flagellare Rl.

* flavovirens und var. aquaticum Russ. * fuscovirens.

Im Spitzbergswald bei Gottesgab sammelte es Dr. Bauer
1897 und gab es als var. silvaticum Ang. und dessen f. submersa
in seiner Bryotheca bohemica unter Nr. 88 und 89 heraus. AuBerdem
fand er es bei Sauersack und im Tiergarten bei Heinrichsgrun im
Erzgebirge und zwar die var. silvaticum Ang. f . hypochlora f. eusticha

Russ. 1904 sammelte es-.auch Monkemeyer am Spitzberg. Ich

fand es 1912 in Graben an der Westseite des Spitzbergs bei

Gottesgab in etwa 1050 m Hohe auf Gneis, und zwar var. molle Russ.
* flavescens, var. coryphaeum Russ. * flavescens, var. flagellare Rl.

* flavescens, var. aquaticum Russ. * fuscovirens, var. plumosum Rl.

* flavescens * fuscoflavescens. Ebenfalls im Herbst 1912 fand ich es

am Vogelherd bei Neustadt unweit Niklasberg in 830 m Hohe
auf Gneis, und zwar var. flagellare RL * flavescens.

Im Jahre 1904 sammelte es Monkemeyer am F i c h t e 1
-

berg und 1913 fand es mein Xeffe Georg Roll zwischen

dem roten Vorwerk und der Zschopauquelle am Nordosthang des

Fichtelberges bei 1000 m auf Gneis, und zwar var. patulum Rl.

glaucovirescens und var. flagellare Rl. * virens.

In der Sauschwemme bei Johanngeorgenstadt, wo ich

es im Jahre 1884 entdeckte, fanden cs im Jahre 1913 auch R i e h m e r

und S t o 1 1 e wieder, und zwar var. gracilescens Russ. * atroviride

und var. coryphaeum Russ. * glaucovirens . Auch sammelten sie es

in demselben Jahre im Kranichsee, wo ich es 1894 auf-

gefunden hatte, in der var. fluitans Russ. * pallescens. Im Sommer
1916 nahm ich es im Kranichsee wieder in der var. flagellare Rl.

* viride auf. 1904 fand es Dr. S c h a d e auch in Torfgraben bei

Oberputzkau in der Oberlausitz, und zwar die var. fluitans,

owie 1916 in sonnigen Tumpeln im Hochwald am Valtenberg an

der WeBnitz; Riehmer 1910 an triefenden Felsen im Tal der

schwarzen Pockau bei Z 6 b 1 i t z bei 600 m n der v;ir. coryphaeum

lledtvigia Baud LXl. 12
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Russ. und S t o 1 1 e im Nadelwald zwischen Sachsisch- und Boh-
*

misch -Reitzenhain in der var. strictiforme Rl. f . leptophylla

Roth * fuscoviride.

Im Sommer 1918 habe ich Sphagnum riparium an zwei weiteren

Standorten im Erzgebirge aufgefunden: am Siidwesthang des

Fichtelberges am waldigen Ufer des Schwarzwassers nahe

seiner Quelle auf Glimmerschiefer in einer Hohe von 1050 m in der

var. flagellare Rl. * viride und am Waldbachufer oberhalb der Hasel-

miihle bei Z w 6 n i t z zwischen Aue und Chemnitz auf Glimmer-

phyllit in 540 m Hohe in der var.. teres Russ. * viride. Dies ist bis

jetzt der tiefste Standort im Erzgebirge. Im Steiggrund in der

Dresdener Heide fanden es S t o 1 1 e und Scheidhauer
bei 240 m Hohe, und zwar var. gracilescens Russ. * pallescens. Ich

fand dort auch var. teres Russ., var. patulum Rl. und var. fluitans Russ.

Sphagnum riparium wachst im Erzgebirge in und auGer dem

Walde, im Hochmoor und im Niedermoor, an Waldbachen, Teich-

und Grabenrandern, in Wasserlochern, in Siimpfen und an weniger

feuchten Stellen. Es tritt selten in Massenvegetation oder flachen-

bildend, sondern fast stets in einzelnen Rasen und oft zwischen

anderen Torfmoosen auf. Immerhin ist sein Vorkommen an zahl-

reichen Standorten und in vielen Formen von wenigen bis zu 40 cm

Hohe auffallend. Auch im V o g 1 1 a n d ist es nicht selten. Als

ich in den Jahren 1906—08 zahlreiche Torfmoose bestimmte, die

S t o 1 1 e gesammelt hatte, fand es sich von folgenden Vogtlander

Standorten : vom schwarzen Teich, einem Tumpel ober-

halb Sachsengrund, in der var. deflexum Russ. * viride, wo es

Stolle 1889 sammelte; ferner dieselbe var. * flavovirens von

Graben rechts am Wege Rautenkranz- Wilzschhaus ;
von

Siimpfen unterhalb der Lederfabrik bei Rautenkranz var. teres Russ.

* flavovirens, vom Torfgraben am ,,Weisbach" zwischen

Morgenrothe und Jagersgriin var. gracilescens Russ. f . heterophyllum

Rl. * flavum, vom ,,RiB" bei Morgenrothe (in einem Tumpel) var.

fluitans Russ. * viride, vom schattigen, feuchten Nadelwald zwischen

Griinbach und Hammerbrucke var. strictiforme Rl. * viride,von einem

schattigen Tumpel zwischen Tannenbergsthal und Friedrichs-

grun var. patulum Rl. * viride, vom Waldsumpf zwischen Schnecken-

stein und Tannenbergsthal var. coryphaeum Russ. * flavovirens.

Im Fichtelgebirge wurde Sph. riparium von M o 1 e n d o

entdeckt. 1903 fand es auch Schwab auf dem Hahnenfilz bei

Unterlind.
Aus dem Rohmer W a 1 d ist es bekannt vom Schindler-

filz bei Mader leg. Dr. Bauer, von Strietzelau bei Salnau
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leg. Schiffner, vom Tal der Einsamkeit und vom Urteilsberg

bei Zwickau leg. Schiffner, und zwar var. squarrosulum

Jens, f . submersa (det. Bauer) und von Bohmisch Leipa
leg. Schmidt.

Nach freundlicher Mitteilung von Dr. Familler wurde es

im Bayrischen Wald im Filz zwischen Finsterau und

der Landesgrenze von Schwab, am kleinenArbersee
von V o 1 1 m a n n (det. Hammerschmid) und am grofien
Arbersee von Dr. Bauer gefunden.

Im Thuringer Wald war es lange Zeit ganz unbekannt,

bis ich es endlich nach ofterem und langem Suchen im Sommer 1912

in einem Abzugsgraben am Waldrand der Teufelskreise am Schnee-
k o p f bei 950m entdeckte und zwar var. gracilescens Russ. * fuscovirens,

var. deflexum Russ. * atroviride, var. capitatum Rl. * fuscum, var.

squarrosulum Jens. * fuscescens, var. fluitans Russ. * fuscovirens

* atrovirens und var. plumosum Rl. * fuscum. Spater fand es J a n -

z e n auch am S a u k o p f bei Oberhof bei 850 m in einem Wasser-

graben, und zwar var. fluitans Russ. * atrovirens. Das sind die beiden

einzigen bisher bekannten Standorte in Thuringen.

Aus der R h 6 n ist Sph. riparium durch G e h e e b bekannt,

aber auch nur von zwei Standorten. Unter Torfmoosen, die

Correns im Harz sammelte und mir freundlich mitteilte,

fand ich es in der var. robustum Rl. * fuscescens vom Rehberger
Graben und var. deflexum Rl. und var. submersum Rl. vom

Hartmannshau. Nach Loeskes freundlicher Mitteilung

wurde es von Knoll und Monkemeyer 1886 in Briichen

auf der Brockenkuppe entdeckt. Loeske selbst fand es

an der Heinrichshohe und spater auf dem Luisenfels und im oberen

Eckertal. Hermann sammelte es zwischen Achtermann
und Konigskrug, J a a p in Briichen beim Torfhaus.

Demnach hat Sphagnum riparium im hercynischen
Florengebiet in dem Umfang, in dem es D r u d e in seinem

Werke „Der hercynische Florenbezirk, Leipzig 1902" abgrenzt, cine

sehr ungleiche Verteilung.

Fur seine Standorte kommen nach Drudes Einteilung

hauptsachlich die Formationen 21 (Torfwiesen der Niederung, Hiigel-

und niederen Bergregion) und 23 (Hochmoore des Berglandes) in

Betracht. *)

*) Herr Geheimrat Prof. Dr. Drude in Dresden schreibt mir daniber:

„Vom Herrn Verfasser freundlichst hieruber befragt, mochte ich zu der For-

mations-Charakteristik des interessanten Sphw/t n riparium folgendes bemerker,

Wean ich die genannten. mir samtlich in ihrer Lage gut bekannten und groGtenteil

12*
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Ober 1000 m hoch liegen die Standorte bei Irrgang, am Spitz-

berg und an der Nordseite des Fichtelbergs im Erzgebirge und auf dem

Brocken im Harz. Am wenigsten verbreitet ist das Moos im westher-

cynischen, am meisten im osthercynischen Teil des Gebietes.

Wie andere Torfmoose, so bildet auch Sphagnum riparium an

den verschiedenen Standorten zahlreiche Varietaten oder

von mir selbst besuchten Standorte zusammenfasse, so mochte ich als Hauptstandort

des Sph. riparium die Hochmoorformation (F. 23 im Hercyn. Floren-

bezirk, Veg. d. Erde VI, 225) mit Leitpflanzen alpiner oder arktisch-borealer oder

uralischer Areale bezeichnen; dieses Sphagnum ist selbst eine solche Leitpflanze

vielleicht nicht unwichtiger Art.

Solche Hochmoore haben aber als Bodenunterlage ii b e r dem granitisch-

glimmerschieferigen oder gneisigen Gestein eine machtige, aus Jahr-

tausenden herriihrende nasse Torfschicht mit Moor-

wassern und Tumpeln, frei vom Walde oder nur mit Sumpfkiefern und

Heidegestrauch bedeckt. A u 6 e r diesen best-charakterisierten Standorten zer-

streut sich aber dieses Moos mit manchen anderen Formationsgenossen (Eriophorum

vaginatum, Vaccinium uliginosum und Oxycoccos) an andere Standorte, welche teils

in der subalpinen Bergheide (Formation 24, a. a. O. Seite 241) frei in *

der obersten Bergregion, teils aber in Verbindung mit dem schutzenden Waldes-

schatten unterhalb derselben liegen, namlich zunachst im Fichten-Auwald
der Bergregion (mit Sphagneten und Vaccinium uliginosum), Formation 8 der Wald-

formationen, a. a. O. Seite 139, oder - aber entlang den hochmontanen Quellfluren

und Waldbachtalern auch niedersteigend in tiefere Regionen. Hier sind es beschattete,

kuhle und durch torfige Waldboden anhaltend quellig-feuchte Standorte, welche

okologisch dem Sphagnum riparium die Existenz erhalten, wie ja bis zur

,,D resdner Heide" herab auch Eriophorum vaginatum in kleinen Moorstellen

zwischen Kiefern-Fichtenwald vorkommt. Dadurch wird der AnschluB an die For-

mation 21: Torfwiesen der Niederung und niederen Berg-

region (a. a. O. Seite 218) gegeben, welche zum Teil arktisch-montane Areale

mit solchen des atlantischen Westens in ihrem Artbestande auf den eigentlichen

Niederungsmooren (F. 22) mischen. Es ist immer zu bedenken, daB viel

haufiger als ganz rein ausgepragte und weite Landstrecken a 1 1 e i n einnehmende

Formationen solche vorkommen, die sich aus mehreren mischen oder unjer-

einander verbinden. Hieriiber habe ich in einer Abnandlung der Ges. Isis 1917

unter ,,Beitrage zur Flora Saxonica" ausfuhrlich gesprochen. Noch mochte ich

meine neuere Auffassuhg dahin erweitern, daB diese untereinander verbundenen

oder gemischten Bestande sich bei der floristischen Analyse dadurch wieder ,,ent-

mischen" oder ,,auflosen" lassen, daB man die ursachliche Bodenunterlage,
die bei Sphagneten haufig die erste Anlage eines Moores kleinster Dimension im Torf-

graben oder Waldsumpf darbietet, okologisch verstehen lernt. Wo dann solche

Charakterarten wie Sphagnum riparium der Hochmoorformation an, sozusagen,

falschem Standorte auftreten, gewohnlich nicht ohne einige analoge Begleiterschei-

nungen, da spreche ich dann von einer besonderen ,,Elementar-Assoziation" im

Rahmen der hercynischen Facies unserer Gesamtflora. So kann man die zunachst

heterogen erscheinende Verbreitung einer Art wie Sph. riparium erklaren aus der

geologischen Postglacial-Entwicklung, und kann sie verstehen aus der okologischen

Analogie der von ihr bevolkerten Elementar-Assoziationen im Rahmen groBer Haupt-

formationen."
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For m e n. An verhaltnismaBig trockenen Standorten wird es nur

wenige Zentimeter hoch, und seine Aste und Blatter sind dicht

gestellt, z. B. bei den Varietaten humile Rl., compactum RL, stricti-

forme RL, deflexum Russ., teres Russ., speciosum Russ., tenellum Rl.,

homocladum RL, capitatum RL Die in Waldsiimpfen wachsenden
Varietaten haben meist locker beblatterte Aste und wellig gekrauselte

Blatter, z. B. die var. coryphaeum Russ. und gracilescens Russ. Bei

ganz im Wasser wachsenden Varietaten sind die Aste entfernt stehend,

locker und sparrig beblattert und die Stengel bis zu 40 cm lang,

wie bei den var. fluitans Russ. (aquaticum Russ.), var. squarrosulum

Jens., var. plumosum Rl. Diese finden sich auBer in tiefen Sumpfen
der Niedermoore auch in tiefen Wasserlochern der Hochmoore.

Die Farben sind an sonnigen Standorten bleich bis gelblich

und braunlichgelb, an schattigen meist griin (hellgrun, grasgriin,

braungriin bis schwarzgnin)

.

Manche Formen von Sph. riparium zeigen den von mir oft

erwahnten Similismus, eine habituelle Ahnlichkeit mit anderen

Torfmoosen, die mit ihnen zusammen wachsen. So haben Formen
der var. tenellum Rl. im kleinen Kranichsee auBere Ahnlichkeit mit

Sph. Girgensohnii Russ. var. tenue RL, und Formen der var. plu-

mosum Rl. von demselben Standort erinnern an Formen von Drepano-

cladus fluitans und selbst an Formen von Chara, die mit ihnen zu-

sammen wachsen. An der Westseite des Spitzberges bei Gottesgab

wachst Sph. riparium var. plumosum Rl. mit dem ahnlichen Sph.

fallax Kling. var. submersum Rl. zusammen, und an mehreren Stellen

sind Formen der var. tenellum RL, capitatum RL, irrigatum RL,

teres Russ., molle Russ., patulum RL, flagellare RL habituell kaum
von ahnlichen mit ihnen zusammen wachsenden Formen von Sph.

recurvum Pal. und Sph. pseudorecurvum RL zu unterscheiden.

Durch die zahlreichen Formen des Sph. riparium wird auch die

oft von mir ausgesprochene Ansicht bestatigt, daB die auf die Stengel-

blatter gegriindete Arten-Systematik der auf die Astblatter fuBenden

vorzuziehen sei. Denn die den auBeren Ein/lussen ausgesetzten

Astblatter sind veranderungsfahiger, als die von den Asten geschiitzten

und daher konstanter bleibenden Stengelblatter. Bei all den zahl-

reichen, durch die Verschiedenheit der Standorte gebildeten Formen
des Sph. riparium bk-iben die Stengelblatter in ihrem Bau un-

verandert. Sie sind stets zungenformig, an der Spitze durch Zer-

reiBung in zwei klaffende Teile gespalten und immer faser- und

porenlos, nur in der GroBe etwas versdiieden. Die Astblatter dagegen

mdern nicht nur in Gestalt und GroBe, sondi rn auch in ihrem ana-

tomischen Bau so sehr ab, daB neben Formen mit armporigen auch
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solche mit reichporigen Astblattern vorkommen und daB bei den
wasserliebenden, untergetauchten Varietaten fluitans Russ. (aquaticum

Ross:), plumosum Rl. und squarrosulum Jens, die Spitze der Ast-

blatter weder Fasern noch Poren, sondern fast nur Chlorophyllzellen

aufweist. Die im kleinen Kranichsee wachsende, bis 20 cm lange,

zur Halfte untergetauchte var. dimorphum Rl. nimmt dadurch eine

Mittelstellung ein, daB sie in ihrem oberen, aus dem Wasser ragenden
Teil weniger tief gespaltene Stengelblatter und verschieden groBe
Astblatter mit im oberen Teil oft faser- und porenlosen Hyalinzellen
und breiten Chlorophyllzellen zeigt.

AuBerhalb des hercynischen Florengebietes kommt Sphagnum
riparium noch im Isergebirge, Riesengebirge, in den Vogesen, in

Steiermark, Salzburg, in Norddeutschland, Frankreich, Danemark,
RuBland, Skandinavien, am Jenisei, in Spitzbergen und in Nord-
amerika vor.

?
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Contribution a la flore lichenologique

des environs de Kazan.)

Par

le Prof. Dr. Const. Mereschkovsky

Avec planche II et 1 figure dans le texte.

La flore des lichens des environs de Kazan a ete l'objet

de mes etudes pendant une longue serie d'annees (1904—1913).

Dans ces etudes je m'etais attache principalement a certains

genres, negligeant pour le moment certains autres, dont je remettais

I*etude pour plus tard. II en est resulte une certaine inegalite dans

les donnees, concernant les divers genres, inegalite qui certainement

se serait effacee avec le temps.

II ne faut done considerer la liste presente des lichens que comme
une liste provisoire, ne pouvant en aucune facon donner une carac-

teristique complete de la flore lichenologique de Kazan en general.

Les faits negatifs notamment ne sauraient avoir, ici aucune valeur

absolue. C'est ainsi, par exemple, que le nombre insignifiant des

representants du genre Gladonia dans ma liste ne peut guere servir

d'indication que ce genre soit pauvrement represents dans les envi-

rons de Kazan (quoique il soit certainement moins riche en represen-

tants ici qu'a Revel), cela veut simplement dire que je n'ai pas

encore eu Toccasion de l'etudier plus en detail. II en est de meme
des Lecideacees et des Pyrenocarpees. Cependant l'absence complete

dans la liste des representants des nivs Stereocaidon, Nephroma,

Opegrapha, ainsi que de toute la famille des Colletiiacees est un fait

a noter.

La flore de Kazan est une flore terri t une flore des foret

par excellence grace a l'absence presque complete de rochers, d-

pierres ou de blocs rrratiques. En la comparant dans ses traits

l
) Cet ouvrage, 6crit en russe avec un resume en langue francai a ete envoye

(en meme temps que plusieurs autres) en 19I-") au professeur B. \. Keller
i Voronej avec priere de le fairc imprimer dans un des periodiqui

Xon seulement il ne 1' a j fail imprimer, niais il n' a pas one suite a

mes nombreuses lettr IS lesquelles je le priai au moins de me renvoyer les tra-

vau.x. II aura, do tout- viden detruit tous in- tanu its! ...
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generaux avec la flore des environs de Revel, que j'ai si bien etudiee

aussi 1
), on est frappe par la dissemblance de ces deux flores en ce qui

concerne certains genres. Si Revel peut etre appele a juste titre le

pays des Cladonia et des Ramalina, Kazan sera le pays des Physcia.

Revel c'est en effet le royaume des Ramalina. Tous les arbres

en sont richement ornes, les troncs et les branches etant parfois

entierement recouverts par diverses especes de ce genre, representees

souvent par des echantillons de toute beaute, si beaux, comme je

n'en ai jamais vus ni ailleurs en Russie, ni a l'etranger.

Par rapport a Kazan on pourrait bien dire, qu'il n'y a presque

pas de Ramalina. Apres une dizaine d'annees de recherches, ayant

concentre mon attention sur ce genre, je n'ai pas pu trouver a Kazan
un seul exemplaire de Ramalina fraxinea, tandis qu'a Revel dans

l'espace de 3 annees (les mois d'ete seuls y comptant) j'en ai recolte

des centaines (surement bien au dessus de 500).' Au fond il n'y a

qu'une seule espece, le Ramalina dilacerata, qui soit repandue a Kazan,

toutes les autres pouvant etre considerees comme des raretes.

Je m'explique cette richesse des Ramalina dans les environs

de Revel par sa situation maritime ; il semble que la presence de la

mer soit, pour quelque cause dont la raison nous echappe, une con-

dition essentiellement necessaire, afin que ce genre puisse se deve-

lopper dans toute son ampleur. II est vrai, que le climat de Revel

est sensiblement plus humide que celui de Kazan, mais l'humidite
g

a elle seule ne suffit pas pour expliquer ce phenomene. Je connais

en effet d'autres localites a climat tres humide, mais qui, eloignees

de la mer, sont completement depourvues de representants du genre

Ramalina. Telles sont par exemple les regions des lacs de l'ltalie

superieure ou de la Suisse italienne, renommees pour leur humidite

et ou la quantite d'eau pluviale atteint, en Europe, son maximum;
et cependant, comme j'ai pu le constater par rapport a Lugano et

ses environs (et mes recherches, tres intenses, y ont dure pour plus

de 3 annees), les Ramalina y font completement defaut 2
).

x
) Mereschkowsky, C. (etiam K. S.). Beitrage zur Kenntnis der Flechten

aus den Umgebungen von Reval. Kasan. 1909. 8°, pag. 1—40. (Separatabdruck

aus den Utschonii Sapiski (Memoires des savants) der Kaiserlichen Univer-

sitat zu Kasan. Jahrgang 1909. (In russ. Sprache.)

Mereschkowsky, C. (etiam K. S.). Nachtrag zur Flechtenliste aus

der Umgegend Revals. Kasan. 1913. 8°, pag. 1—73. (Ibidem, Jahrgang 1913.)

[In russ. Sprache.]

*) Durant 3 annees d'etudes et de recherches et en faisant bien attention a ce

genre, je suis parvenu a trouver un tout petit echantillon d'un Ramalina, si peu

developpe que la determination exacte de l'espece, a laquelle cet echantillon appartient,

est impossible,



Contribution a la flore lichenologique des environs de Kazan. 185

II s'en suit que l'humidite du climat (dans le sens de la quantite

d'eau pluviale) ne suffit pas pour faire prosperer les Ramalina, il

leur faut • pour cela evidemment encore la proximite de la mer 1
).

Pas etonnant des-lors qu'a Kazan, qui est tres eloigne de toute mer

et qui possede en outre un climat sec, les Ramalina soient si mal

represented.

Par contre, Kazan peut etre appele le royaume des Physcia.

Ce genre qui semble ne pas avoir besoin du tout de la proximite de

la mer, a trouve a Kazan roptimum des conditions favorables a son

developpement. Ni en Russie, ni a l'etranger je n'ai Vu pareille

exuberance de representants du genre Physcia, comme ici, et cela

tant par rapport au nombre des especes, varietes et formes, que

par rapport au nombre et a la beaute des individus. Tous les arbres

de la foret de Troitzk, des forets de la ferme d'Etat, des forets le

long du chemin de fer, conduisant a Vasilievo, des forets de Krasnaia

Gorka sont completement couverts de taches blanchatres ou

grisatres, formees par diverses especes du genre Physcia avec leurs

nombreuses varietes et formes. Et en y regardant de plus pr£s, on

s'appecoit que parmi ces especes a thalle plus ou moins claire, qu'on

voit deja de loin, se trouvent, disposees en nombre considerable,

d'autres formes a thalle plus fonce, de couleur brun ou gris fonge,

qui se confondent avec la couleur brune de l'ecorce.

Parmi les especes du genre Physcia qui predominent, on doit

noter avant tout le Physcia pulverulenta (Schreb.) Nyl. avec ses 15

(pour Kazan seulement !) varietes et formes, viennent ensuite Physcia

aipolia (Ach.) Nyl., Physcia virella (Ach.) Mer., Physcia leucoleiptes

Tuck., Physcia obscura (Ehrh.) Th. Fr., par endroits se rencontrent

en quantite les especes Physcia tribacia (Ach.) Nyl., Physcia

stellaris (L.) Nyl., Physcia farrea (Ach.) Mer. et Physcia sciastrella Nyl.

Pour se faire une idee plus exacte de la predominence des Physcia

dans la flore de Kazan comparativement a celle de Revel, on n'a

qu'a comparer le nombre des representants de ce genre, que j'ai pu

recolter dans chacune de ces deux localites pour mes Lichenes Rossiae

xsiccati (en 50 exemplaires) ; je ferai remarquer que dans Tune

aussi bien que dans l'autre de ces deux localites j 'avais soin de prendre

tout ce qui se presentait en fait de lichens, et qu'a Revel j'ai travaille

(seconde par 2—3 aides) pendant 3 annees, en y employant pour

mes recherches a peu pres le meme nombre de journees, qu'a Kazan.

J
) Un autre genre, pour lequel la proximite de la mer est une condition ab-

solument necessaire pour son existence, c'est le genre Rocclla. Et il parait que

le genre JXrina se trouve dans le meme cas.
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Et voici les resultats obtenus pour les deux localites: tandis

qu'a Kazan j'ai recolte pour mes Lichenes Rossiae exsiccati 17

representants du genre Physcia (dont 6 ont ete deja distribues),

je n'ai pu recolter a Revel que 6 representants de ce genre.

La predominence des Physcia en faveur de Kazan ressortira

avec la meme evidence, si Ton compare le nombre des representants

de ce genre, que j'ai pus recolter dans les deux localites pour mes
Tabulae Generum Lichenum 1

)
(en 21 exemplaires) . Pour Kazan

ce nombre est de 35, pour Revel de 11 seulement.

Le tableau compare ci-dessous servira a illustrer plus clairement

encore la difference entre les deux localites sous ce rapport.

Localite
Nombre des representants du genre Physcia

a Kazan

a Rdvel

I

r^coltes pour les Lich.

Ross, exsicc.

rdcolt^s pour les Tabulae

Gen. Lich.
total

17

6

35

11

52

17

En procedant de la meme maniere pour ce qui concerne le genre

Ramalina, nous obtenons le tableau suivant:

Localite
Nombre des representants du genre Ramalina

recolte's pour les Lich.

Ross, exsicc.

a Kazan .

a Revel .

recolte's pour les Tabulae

Gen. Lich.
total

1

7

/
1

15

2

22

Ainsi, tandis que le nombre des representants du genre Physcia
a Kazan et a Revel s'exprime par le rapport de 3:1, le nombre des

representants du genre Ramalina dans ces deux pays est represente
par le rapport de 1: 11 (= 2: 22). En d'autres termes il y a a Kazan
3 fois plus de Physcia qua Revel, en meme temps qu'il s'y trouve

11 fois moins de Ramalina qu'a Revel.

Le resultat, auquel nous etions arrive a l'aide d'une estimation
approximative et purement subjective, vient ainsi d'etre confirme par

une methods strictement objective, et la verite, exprimee par des

chiffres exacts, acquiert de ce fait une valeur scientifique plus grande.

») Quatre de ces Tabulae Generum Lichenum ont paru en 1914, l'une comprenant
les Aspicilia (section Sphaerothallia) et les trois autres renfermant des especes du
genre Lecanora sur pierre. J'ai commence aussi a preparer et a distribuer le 5-e

Tabula, comprenant le genre Gasparrinia. Les Tabulae sont grands de 40 W centim-
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Usneaceae.
i

Usnea (Dill.) Pers.

Usnea hirta (Hoffm.) Ach.

Se rencontre assez souvent sur des bouleaux pres du lac des
Cygnes (Krasnaia Gorka), plus rarement sur des pins dans la foret

de Vasilievo.

Outre Tespece type on trouve encore les formes suivantes:

f-a minutissima Mer.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 53.

Se rencontre assez souvent, surtout dans la ,, Suisse Altemande",
sur les troncs des vieux bouleaux. On la trouve aussi par ci par
la sur les troncs des sapins dans la foret de Vasilievo. Cette forme

* i /

a ete retrouvee en France par M o n g u i 1 1 o n (Sarthe), qui m'en
a envoye un echantillon tres typique. II est certain, qu'elle doit

etre repandue partout en Europe.

f-a sorediella Br. et Rostr.

Est caracterisee par une exuberance de developpement des

soredies, qui ne manquent pas non plus dans le type, mais y sont

beaucoup moins. developpees.

J'ai recolte cette forme, que je n'ai rencontree que sur un seul

bouleau pres du lac des Cygnes (Krasnaia Gorka), en quant ite presque
suffisante pour etre distribute dans mes Tabulae Generum Lichenum.

Semble etre en general une forme rare.

f-a strigosa (Ach.) Mer.

Syn. — Usnea plicata var. strigosa Ach.
Exsicc. — Mereschkovsky Tabulae Generum Lichenum (non paru enc).

Une forme tres interessante et peu connue, caracterisee par
la presence sur les ramaux principaux de nombreuses fibrilles toutes

a peu pres de la memc longueur, disposees dans un memo plan ei

presque aussi regulierement que les dents d'un peigne — d'ou le

nom strigosa. La couleur du thalle est claire avec une teinte jaunatre,

qui rappelle celle de Y Usnea plicata, ce qui probablement avait

induit Acharius a la rapporter a cette espece, quoique, selon

mon jugement, elle parait plutot appartenir a Y Usnea hirta.

J'etais assez heureux de pouvoir recolter une quantite suffi-

semment grande de cette forme pour pouvoir l'editer dans mes
Tabujae Generum Lichenum, ce qui permettera aux lichenologues

d'en faire connaissance, apres quoi on va la retrouver, j'en suis

sur, dans bien des localites de la Russie, oii jusqu'ici elle n'i« pas

ucore ete signalee.
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Bryopogon (Link) Koerb.

Bryopogon implexum (Hoffm.) Elenk.

Les deux families des Usneacees et des Ramalinacees sont

tres pauvrement representees dans les forets, avoisinnant la ville

de Kazan. Tandis que dans les environs de Revel tous les arbres en

sont couverts, ici le seul representant du genre Usnea est, comme
nous venons de le voir, Y Usnea hirta et, quant aux genres Alectoria

et Bryopogon, ce n'est que le Bryopogon implexum qu'on rencontre

et encore y est il rare et n'est il represents que par de petits exem-
plaires bien chetifs. Nous venons de relever plus haut la rarete des

representants du genre Ramalina.

Ramalinaceae Mer., s. em.

Pour moi la famille des Ramalinacees est caracterisee par deux

ordres de caracteres

:

1. par le thalle symetrique par rapport a un plan ou thalle

en lanieres, au lieu d'etre symetrique par rapport a une

ligne (axe) ou thalle a symetrie radiaire, comme c'est le

cas dans la famille des Usneacees, et

2. par les spores, qui sont a une ou plusieurs cloisons, au lieu

d'etre simples, comme dans les Usneacees.

B o i s t e 1 (Nouv. flore d. Lich. II, p. 5) qui admet aussi une

famille des Ramalinacees, ne prend en consideration pour la carac-

teriser que le premier de ces caracteres, tire de la symetrie du thalle.

Ramalina Ach.

Ramalina dilacerata Hoffm.
C'est la seule espece de ce genre, qui se rencontre en abondance

a Kazan. Elle choisit pour son habitat le sommet des arbres (Picea)

evidemment pour y trouver la quantite de lumiere necessaire a son

existence, en choisissant de preference les ramifications les plus

tenues et dessechees. Ce n'est que rarement qu'elle descend sur les

rameaux inferieurs. Aussi ne trouve-t-on cette espece en abondance
qu'apres de grandes tempetes, qui brisent les rameaux desseches

des Picea, dont le terrain sous les arbres est alors jonche.
C'est ainsi que je suis parvenu a en recolter de grandes quantites

pour mes Lichenes Rossiae exsiccati a Vasilievo, ou cette espece

est commune.

Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
II n'est pas si facile de savoir, ce qu'on doit considerer comme

type du Ramalina pollinaria. Les auteurs qui parlent de cette
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espece et de ses varietes, designent son thalle comme grand ou petit,

plus grand ou plus petit, sans donner des mesures precises; ces

auteurs avaient certainement les pieces, qu'ils decrivaient, devant
leurs yeux, mais ils oubliaient, que pour nous, lecteurs, qui ne les

voyons pas, de pareilles expressions ne disent rien. Et c'est ce qui

rend la comprehension de cette espece si difficile.

,
A Revel, par exemple, le Ramalina pollinaria est extremement

repandu, recouvrant parfois entierement les troncs des vieux chenes
du pare de Katherinthal, mais les individus sont toujours beaucoup
plus petits que celui, figure par Schaerer dans son Enumeratio
Lichenum europaeorum (Tab. I, fig. 4), qui mesure environ 5 centim.

Des individus d'une pareille taille ne se rencontrent, autant que je

puis me rappeler, jamais a Revel 1
). A c h a r i u s devait egalement

comprendre sous la forme typique une grande forme, comme celle

de Schaerer, car autrement il n'aurait pas donne le nom
de humilis a une variete, qui est sensiblement plus petite que la

-

forme, representee par Schaerer, mais a peu pres egale (sou-

vent meme plus grande) aux echantillons de Revel. Je me demande,
des lors, si la forme de Revel peut bien etre le type de Fespece, si

>

elle ne devrait plutot en etre separee et consideree comme une forme

distincte de celui-ci. 2
)

Dans ce cas Schaerer aurait raison de definir sa var. ru-

pestris comme suit: ,,mollior, minor, tenerior, et pallidior" (I.e.,

p. 8); car alors cette variete, que je connais bien, l'ayant trouvee

en assez grande quantite a Revel et en quantite enorme en Crimee

(toujours sur rochers), serait en effet un peu (pas beaucoup cependant)

plus petite et surtout plus tenue que le type. Mais en comparant
la var. rupestris aux echantillons des Ramalina pollinaria de Revel,

on trouve que la var. rupestris est au contraire plus petite. C'est

la encore une preuve que la forme de Revel ne represente pas la

forme typique de Tespece.

Mais pour decider cette question il faudrait que j'aie a ma
disposition toutes mes riches collections.

Cette espece, si repandue a Revel, peut etre consideree, du
moins en ce qui concerne les environs de Kazan, positivement comme
une rarete. J'en ai trouve quelques echantillons dans les forets

de Vasilievo, de Krasnaia Gorka et dans plusieurs autres endroits.

x
) Malheureusement je ne puis pas verifier ce fait, car toutes mes riches collections

sont restees en Russie, et il m'est tout aussi impossible de m'y rendre, que de les

faire venir ici. Mais dans tous les cas, si d 'aussi grands exemplaires du Ramalina

Vollinaria s'y trouvaient, ils ne peuvent y etre qu'extremement rares.

2
) Elle paraitra un jour clans mes Liclunes Ri KSiccati.
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On trouve, outre le type, les formes suivantes de cette espece:

f-a cucullata Harm.

Cette forme curieuse est caracterisee par des lobes, formant

des sortes de capuchons, a peu pres comme le font les lobes du

Physcia hispida (Schreb.) Elenk. Je n'en ai trouve qu'une petite

part dans les environs immediats de Kazan au dessous des jardins

de l'lnstitut Rodionoff. Elle paraitra dans mes Tabulae Generun
Lichenum.

V

i

f-a elegantella Mer.

Mereschkowsky, C. Nachtrag zur Flechtenliste aus der Umgegend

Revals. Kasan. 1913. — Id. Note sur quelques Ramalina de la Russie.

Bullet, d. 1. Soc. Bot. d. Geneve. 1919.

A ete trouvee dans la meme localite que la forme precedente

en quantite un peu plus grande.

Cette forme interessante, qui n'est pas rare a Revel, doit se

trouver dans toute la partie septentrionale de la Russie Mediane,

entre Revel et Kazan. Des formes, comme celle-ci, ne peuvent etre

reconnues d'apres une simple description, detaillee qu'elle fut, meme
une photographie n'y suffirait pas: il faut les voir, pour les connaitre.

Heureusement que j'ai pu en recolter a Revel un nombre suffisant

d'echantillons pour pouvoir la faire paraitre dans mes Tabulae

Generum Lichenum, et je suis sur qu'alors on va la retrouver dans

beaucoup d'endroits de la Russie.

var. humilis Ach.
*

A char ius Vet. Akad. Handl. 1797 (Tab. 11, fig. 2 D et E).

J'ai pu comparer les echantillons de cette variete, que j'ai re-

coltee en grande quantite a Revel, avec la figure d'A c h a r i u s

dans un ouvrage de celui-ci, qui est extremement rare (il s'en trouve un

exemplaire a Vienne au K. K. Hofmuseum) et m'assurer ainsi de

l'exactitude de ma determination.

A Kazan elle est tres rare et n'a ete observee qu'au nombre de

2—3 exemplaires dans la meme localite que les deux formes prece-

dentes (au dessous des jardins de l'lnstitut Rodionoff). C'est sous

sa forme typique, a thalle plus lache, qu'elle se presente a Kazan et

non pas sous la f-a conglobata Mer. que j'ai decrite ailleurs 1
)

et

dont le thalle est plus petit, plus compact, formant des coussinets

i)Mereschkowsky, C. Nachtrag zur Flechtenliste aus der Umgegend
Revals. Kasan. 1913. Voir aussi ma „Note sur quelques Ramalina de la Russie"

in Bulletin d. 1. Soc. Botan. d. Geneve. 1919.

s



Contribution a la flore lichenologique ries environs de Kazan. 191

plus ou moins globuleux. Cette forme qu'il faut se garder de con-

fondre avec la f-a elegantella, a laquelle elle ressemble beaucoup
par son port general, sera, ainsi que la variete elle-meme, representee

dans mes Tabulae Generum Lichenum.

Ramalina pollinariella Nyl.

Je n'ai recolte, aux environs de Kazan, qu'un ou deux echantillons

typiques de cette espece a laciniures tres etroites, plus ou moins

filiformes. Mais je possede en outre, provenant de la meme localite/

plusieurs echantillons a laciniures beaucoup plus larges, qui me-
ritent une etude plus aprofondie, basee sur du material plus nom-
breux. Je suis sur que de pareilles recherches nous montreront

l'existence dans cette espece de toute une serie de varietes et de

formes, encore inconnues.

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. f-a sorediella Nyl.

,,Ramulis seu fibrillis nonnunquam quasi cirrosis et capitulo

sorediiformi terminatis" — c'est ainsi qu'A c h a r i u s (Lichen.

Univ., p. 596) decrit ce lichen, qu'il nomme cependant Ramalina

thrausta tout court et qui dans son herbier se trouve, d'apres le

temoignage de Wainio, sous ce meme nom.

Des lors ce serait cette forme sorediee qui devrait representer

le type de Tespece, et s'il y a lieu de distinguer une forme sans soredies

terminales (tres rare dans tous les cas, car dans mes recherches

]e ne l'ai jamais rencontree), ne serait-ce pas plutot celle-ci qu'on

devrait separer du type sous le nom de f-a esorediata ?

II ne faut pas confondre la f-a sorediella Nyl. avec la f-a sore-

diosula Nyl. (Nylander in Lamy Lich. du Cauteret, p. 13),

caracterisee par la presence de soredies liombreuses sur toute la

longueur du thalle.

Dans les environs de Kazan cette espece est assez rare. C'est

dans la foret de Vasilievo qu'on la trouve encore le plus souvent.

Comme le Ramalina dilacerata, elle recherche la lumien
, aussi ne

la trouve-t-on jamais dans les parties ombragees des forets, mais

exclusivement sur des arbres, bordant les clairien s et seulement sur

le cote de ces arbres, tourne vers celles-ci.

Les rameaux de la f-a sorediella se terminant par une soredie

bulleuse, on se demande comment se fait leur accroissement, qui

ne saurait pour cette raison etre strictement terminal. 11 serait

interessant de faire des experiences pour voir si
1 'accroissement

n'est pas intercalate, comme il sembl* devoir l'etn .
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Parmeliaceae.

Evernia Ach.

Evernia furfuracea (L.) Mann. 1
)

Espece assez repandue, surtout dans la foret de Vasilievo. De
ses formes on ne trouve a Kazan que la

f-a nuda Ach.

,,Laciniis brevioribus latioribusque, planiusculis et passim sub-

violaceis, nudis." Th. Fries Lich. Scand., p. 116.

Se rencontre rarement.

Evernia prunastri (L.) Ach.

Espece tres repandue partout.

On trouve dans les environs de Kazan les formes suivantes:
I

. f-a retusa Ach.

Cette forme, peu connue, se rencontre rarement, et a Kazan elle

n'est pas typique. Je l'ai trouvee aussi en Finlande (Addit. lich.

Rossiae, pars I, 1919) et a Revel (Nachtr. z. Flechtenliste a. d. Umg. v.

Rev. 1913) et j'en possede un magnifique echantillon que j'ai recolte

sur une planche de cloture a Monichkirchen en Basse Autriche.

Le thalle de cette forme est compose de lobes tres raccourcis et

resserres, formant gazon. II est a regretter que je ne l'aie pu trouver

nulle part en quantite suffisante pour mes Tabulae Generum Lichenum,

car avant l'avoir vue et rien que d'apres les descriptions, je n'ai

jamais pu m'en faire une idee bien precise. C'est d'autant plus

regrettable, qu'elle est rare dans les musees et les herbiers d'Europe;

c'est ainsi que je ne l'ai pas vu ni a Paris, ni a Petrograde, ni meme
a Vienne.

f-a sorediifera Ach.

Je n'en ai trouve que tres peu d'exemplaires, sur des arbres au

dessous des jardins de l'lnstitut Rodionoff.

En Finlande (Kuokkala) cette forme est commune, et c'est

la que j'en ai recolte de fort beaux echantillons pour mes Tabulae

Generum Lichenum.

*) Je dois faire remarquer, a propos de cette espece, que l'assertion de Elenkin
(Flora Lichenum Rossiae Mediae. Pars I, 1907), d'apres lequel Evernia furfuracea

ne se rencontrerait pas dans le gouvernement de Moscou, est dementie par le fait,

que Fr. Stephan dans son ouvrage: Enumeratio stirpium agri mosquensis.

Mosquae 1792 signale cette espece pour les environs de Moscou. Cet auteur donne

une description si parfaite de ce lichen qu'il ne peut y avoir le moindre doute, que

c'est en effet de VK mia furfuracea qu'il s'agit.
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Evernia thamnodes (Flotw.) Arn.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiceati, No. 28.

Cette espece est tres repandue dans les environs de Kazan, comme
l'attestent les nombreux et beaux echantillons, que j'ai distributes

dans mes Lichenes Rossiae exsiceati. A Revel au contraire elle < st

completement absente. Ni moi, qui a etudie tout specialement la

flore des lichens de Revel pendant 3 annees, ni Mr. Wasmuth,
qui s'en est egalement beaucoup occupe pendant toute une serie

d'annees, nous n'avons pu decouvrir la moindre trace de cette espece,

et B r u t t a n ne la cite pas non plus pour les provinces baltiques.

Grace a sa frequence a Kazan et au nombreux echantillons qui

j'ai recu de mes correspondants, provenant des differentes regions

tant de la Russie d'Europe, que de la Siberie, j'etais en etat de

bien etudier cette espece. Le nombreux material, mis ainsi a ma
disposition et mes observations personnelles, faites dans la nature

meme, m'ont permi de distinguer dans cette espece, si repandue,

toute une serie de formes, dont les suivantes se rencontrent a Kazan

:

f-a furfurascens Mer.

Elle differe du type par la presence de nombreuses excroissances

isidio'ides du thalle, dont toute la surface du thalle est entierement

recouverte. Ces excroissances, ainsi que les petits rameaux du thalle,

sont furfuraces, fortement soredies et disposes d'une facon si serree,

qu'on n'apercoit plus la surface du thalle, ce qui donne a ce lichen un

aspect des plus etranges. Couleur du thalle un peu fonce, avec une

legere teinte bleuatre ou glauque.

J'ai remarque que cette forme se tient de preference sur les

rameaux des Picea et des pins, ne passant que rarement sur les troncs.

La forme n'est-pas rare, et j'ai pu en recolter assez pour mes

Tabulae Generum Lichenum.

f-a parva Mer.

Mereschkowsky, C. Zur Kenntnis d. Flechten aus d. Wladimirsch. Gou-

vern. — Arb. d. Naturf. Gesellsch. an der Univ. zu Kasan. (JBeil. zu d.

Sitzungsb.) Kasan. 1911.

Cette forme, decrite ailleurs, se rencontre assez souvent sur les

vieux bouleaux isoles de la „ Suisse Allemande", les memes, qui

portent YUsnea hirta f-a mintdissima Mer. et le Parmelia sulcata

f-a tuberosa Mer. C'est la que je l'ai recoltet pour mes Tabulae

Generum Lichenum.
f-a subnuda Mer.

ThalL presque nu avec settlement des traces de soredies; couleur

claire, un pen jaunatre.

Hedwigia Baud LXI. 13
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Cette forme est l'exacte oppose de la f-a furfurascens, etant

caracterisee par l'obsence presque complete de soredies a la surface

du thalle. A Kazan elle est tres rare, mais en Siberie elle est au

contraire tres repandue et parait meme y etre beaucoup plus com-

mune, que la forme typique.

Hue 1

)
a etabli pour une forme pareille, provenant du Japon,

la f-a esorediosa Hue; il se pourrait que ce soit la meme que ma
f-a subnuda, mais comme Hue decrit la surface comme etant

tout-a-fait nue, je n'ai pas cru pouvoir identifier la forme de Hue,
sans l'avoir vue, avec la mienne. A premiere vue le thalle de la

f-a. subnuda parait en effet etre completement nu aussi, et javais

meme d'abord l'intention de la nommer f-a nuda (peut-etre trouvera-

t-on encore ce nom dans mon herbier). Mais un examen attentif

a la loupe permet de s'assurer de la presence des soredies, quoique

tres peu developpees et peu nombreuses. II se pourrait bien, que

H u e ne les aurait pas remarquees.
4

Les exemplaires de cette forme, provenant de la Siberie, se

distinguent du type en outre par la coloration du thalle plus claire

et d'une.teinte nettement jaunatre.

Si je parviens a en obtenir encore quelques echantillons, je

pourrai distribuer cette forme aussi dans mes Tabulae Generum

Lichenum. 2
)

Cetraria Ach.

Cetraria caperata (Hoffm.) Wain.

Syn. — Lichen caperatus Hoffm., haud Linn. (t. Wainio).

Une des especes les plus repandues. C'est en meme temps

un representant tres typique de la formation que j'appelle en russe

„prizemnaia"3
). Cette espece represente un cas tres rare d'une

espece repandue et qui, en meme temps, ne varie point et ne donnt

lieu a la distinction ni de varietes, ni de formes.

2
)
Hue, Abbe, A. Lichenes extra europaei. 4°, pagg. 1—146, cum 6 tab.

Paris. 1901.

a
)
Les personnes qui pourraient me les envoyer, sont prie de les adresser a

Geneve, Universite, Institut botanique.

3
)
C'est a dire se tenant pres de la terre, ne s'elevant sur les troncs ou sur les

rochers plus haut que d'un Vt ou d'un V 2 metre. A cette formation appartiennent

par exemple les lichens suivants: Physcia tribacia (Ach.) Nyl., Parmeliopsis ambigua

(Ach.) Nyl., Qraphis scripta (L.) Ach. var. pulverulenta (Pers.) Nyl., Lecanora triati*

Mer. f-a convoluta Mer., Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr., Pyrenula nitida (Weig.) Ach.,

Cladonia fimbriaia (L.) Fr. On pourrait l'appeler en fran9ais formation subep¥
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Cetraria crispa (Ach.j Nyl.

Je tie rai rencontre jusqu'ici que dans sa forme typlque, surtout
dans les clairieres de la foret de pins de Krasnaia Gorka.

Cetraria islandica (L.) Ach.

Espece tres commune surtout dans les tourbieres.

Cetraria saepincola (Ehrh.) Ach.

Espece rare a Kazan. Plusieurs bons echantillons ont ete re-

coltes sur les rameaux desseches des Picea, dans la foret de Vasilievo.

Parmelia Ach.

Parmelia aspidota (Ach.) Wain.

Se rencontre par ci par la, mais toujours en petite quantite,
surtout sur les troncs des arbrcs feuilles. C'est une espece qu'on
ne peut guere considerer comme repandue a Kazan.

Parmelia caperata (L.) Ach.

Syn. — Lichen caperatus Linn., . haud Hoffmann (t. W a i n i o).

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossi ae exsiccati, Nr. 59.

Cette espece a- ete baptisee et rebaptisee a plusieurs reprises dans
un court espace de temps. Connue d'abord sous le nom precite,

elle a ete baptisee par Wainio sous le nom de Parmelia cylisphora,

puis, quelque temps apres, rebaptisee par Zahlbruckner
sous son nom ancien, nom que j'accepte ici, en attendant qu'on la

rebaptise de nouveau.

Cette espece se rencontre assez souvent, mais toujours en quantite
peu considerable. C'est sur les bouleaux de la ,, Suisse Russe" que
je 1 ai trouvee le plus souvent. Mais desirant epargner aux explora-

teurs futurs un derangement inutil, je dois les prevenir, qu'ayant
pris tout ce qu'il y avait de cette espece pour mon Exsiccata, il ne
l'y trouveront plus. Cette espece se. rencontre aussi, mais bien plus

rarement, sur le tronc des pins dans les forets de Vasilievo et de

Krasnaia Gorka.

Parmelia conspurcata (Schaer.) Wain.

C'est une espece tres repandue mais presque exclusivement

dans la foret d'arbres feuilles de Troitzk (chene, tilleuil, en partie

bouleau), Elle forme de grandes taches foncees sur les troncs des

chenes, longues parfois d'un 1
/2

archine (environ 1
/8 de metre). C'est

1C1 que j'ai pu en recolter de nombreux et beaux echantillons

pour mes Lichenes Rossiae exsiccati.

Dans cette memc foret de Troitzk et parfois sur les meines

arbres qui portent ie Parmelia conspurcata, on rencontre a z
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souvent une esp&ce voisine de celle-ci, le Parmdia glabra (Schaer.)

Nyl. C'etait la une bonne occasion qui se presentait pour une etude

comparee de" pes deux especes, etude qui m'a permi de bien preciser,

les relations qui existent entre les deux. Elles sont bien distinctes

et toujours nettement delimiters Tune de l'autre. Meme les plus

petits exemplaires du Parmelia conspurcata, pas plus grands qu'une

piece d'un sou, se reconnaissent facilement comme appartenant a cette

espece, et jamais il ne s'est presente de cas, ou j'aurais pu etre dans

le doute, a quelle des deux especes rapporter un echantillon donne.

A Kazan; ou cette espece est si repandue, elle ne presente cepen-

dant point de variations, qui puissent donner lieu a l'etablissement

d'une forme quelconque comme unite systematique. Elle fait l'effet

d'etre une espece bien stable, peu sujette a des variations. D'apres

W a i n i o J
) cependant elle presenterait des formes de transition

qui la reunirait au Parmelia fuliginosa (Ft.) Nyl. Dans mon travail

sur les lichens du gouvernement Vladimir2
)

j'ai decrit une nouvelle

forme du Parmdia conspurcata, la f-a velutina Mer. avec des excrois-

sances isidioformes du thalle plus nombreuses, plus elevees et plus

denses que dans le type (mais beaucoup moins allongees cependant,

que ne sont les isidies du Parmelia fuliginosa), donnant au thalle,

la ou elles se trouvent, un aspect veloute. Ne serait ce pas precise-

ment une de ces formes a lesquelles W a i n i o fait allusion ?

Parmelia glabra (Schaer.) Nyl.

A ce qui vient d'etre dit plus haut a propos de cette espece

j'ajouterai, qu'elle non plus ne m'a presente de variations distinctes

du type. Mais c'est une espece bien plus rare a Kazan, que le Parmelia

* conspurcata.

II parait etonnant que le Parmelia glabra soit si rarement

signale en Russie. A part le gouvernement Kazan, ce n'est qu'en

Laponie encore qu'elle a ete trouvee (Wainio). J'explique

ceci par ce fait, qu'il y a peu de lichenologues qui connaisse bien

cette espece (elle a du etre souvent confondue avec le Parmelia

olivacea). C'est qu'en effet il n'est pas si facile de s'en faire uni

idee nette, de la ,,comprendre", sans en avoir vu de bons echantillons

bien typiques, car ce qui la distingue des autres especes brunes

voisines c'est surtout son habitus general. Or de pareils echantillons,

bien typiques, sont rares dans les musees; j'ai eu meme pas mal de

peine d'en trouver un a Vienne, ou, si ma memoire ne me trompe,

!) Wainio, Edw. Adjumenta ad Lichenographiam Lapponiae I, p. 125.

)Mereschkowsky, C. Zur Kenntnis der Flechten aus d. Wladim.

Gouv. Beil. zu d. Sitzungsber. d. Naturforsch.-Ges. an d. Kais. Univ. zu Kasan.

Nr. 263. Kasan 1911 (in russ. Sprache).
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•il ne s'en trouve (ou ne s'en trouvait en 1912) qu'un seul echantillon

vraiment bon.

J'ai recolte de magnifiques £chantillons du Parmelia glabra

dans la foret de Troitzk, et lorsqu'ils paraitront dans mes Tabulae

Generum Lichenum a cote d'autres especes brun'es, qui y seront

non moins bien representees (je possede 29 representants des Par-

melia a thalle brun pour mes Tabulae), les lichenologues pourront

plus facilement se faire une idee nette des differentes especes des

Parmelia bruns en general et du Parmelia glabra en particulier,

et alors on commencera, sans aucun doute, a retrouver cette derniere

espece plus souvent qu'on ne l'avait fait jusqu'a present.

Parmelia olivacea (L.) Nyl.

C'est une espece tres repandue en Russie et assez peu variable 1
).

A Kazan je ne l'ai trouvee en quantite quelque peu abondante que
sur les bouleaux isoles de la ferme d'Etat. Elle n'est pas rare non
plus sur des bouleaux pres du lac des Cygnes (Krasnaia Gorka).

Partout ailleurs elle est rare. En somme pour les environs de Kazan
cette espece ne peut pas etre considered comme particulierement

commune.
Parmelia olivetorum Nyl.

Espece rare a Kazan. J'en ai rencontre quelques echantillons dans

la ,, Suisse Russe" (sur des bouleaux) et dans la foret de Vasilievo. Les

lobes sont ordinairement ornes d'un bord epaissi compose de soredies.

Parmelia physodes (L.) Ach.

L'espece type se rencontre beaucoup plus rarement (forets de

Vasilievo et de Krasnaia Gorka) que ses formes, qui sont nombreuses;

j'en connais 14, dont deux seulement se trouvent a Kazan: 2
)

2
) On en connait cependant les formes suivantes: f-a rugosa Nyl., var. isi-

diella Nyl., var. panniformis Nyl. (qui pourrait bien etre le Parmelia pannariiformis

(Nyl.) Wain.) et var. subcaesia Nyl.
2
) Je distingue encore les deux formes suivantes du Parmelia physodes:

f-a elegans Mer. PI. II, fig. 3—4.

Le thalle forme des rosettes d'apparence plus elegante, lobes plus finemen t

decoupes et plus etroits que dans le type, formant des sinus arrondis tres apparents.

Pas de soredies.

Commun sur les rochers en gres a Fontainebleau. Les figures 3—4 de la pi. II

representent les specimens originaux de cette forme qui se trouvent dans mon herbier

prive a Kazan. Paraitra dans mes Tabulae Generum Lichenum.

f-a vittatoides Mer. PI. II, fig. 2.

^ereschkowsky, C. (etiam K. S.). N'achtrag zur Flechtenliste aus der Urn-

gegend Revals. Kasan. 1913.

Thalle epars, ne formant jamais de rosettes, lobes allonges, etroits, sublinjures,

distances, a division subdichotomique, legerement bordte par place de noir, non

soredies.
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f-a cassidiformis Wereit.

Se rencontre souvent, mais toujours en petite quantite. C'est

une forme peu constante, qui est caracterisee par les lobes, formant

a leur extremite des especes de capuchons ou de casques avec l'ouver-

ture, couverte de soredies, dirigee en bas, rappelant beaucoup des

renflements pareilles, dont se terminent les lobes du Physcia hispida

(Schreb.) Elenk. Cette forme, que j'ai trouvee aussi en Finlande

(Kuokkala) et en Crlmee, sera distribute dans mes Tabulae Generum

Lichenum, ou le Parmelia physodes sera represente par 8 formes.

f-a labrosa Ach.

Forme tres repandue, beaucoup plus que la forme typique et

cela partout ou j'ai observe le Parmelia physodes. Elle se rencontre

de preference sur les troncs des pins dans les forets de Vasilievo et

de Krasnaia Gorka. Cette predominence de la f-a labrosa sur le

type est un fait que j'ai pu constater partout: en Finlande (Kuok-

kala), a Revel, en Crimee et a l'etranger (Autriche, Suisse).

Parmelia subaurifera Nyl.

Etrange que cela puisse paraitre, cette espece, ordinaire-

ment si commune, est positivement rare dans les environs de Kazan.

Elle est constante et n'a donne lieu jusqu'ici, autant que je sache,

qu'a l'etablissement d'une seule variete, la var. albosorediosa Nyl.,

sans une seule forme.

Parmelia sulcata Tayl.

Espece repandue partout et commune a Kazan. Elle est sujette

a une certaine variability; parmi les formes on trouve a Kazan

les suivantes:

f-a farinosa Mer.

Thalle blanchatre ou blanc grisatre, recouvert d'une pruine

farineuse. C'est ce que distingue cette forme du type, dont le thalle

n'est ni blanc, ni pruineux. 1
)

Lorsque je rencontrais cette forme pour la premiere fdis, je
*

n'y fit aucune attention, la prenant pour une forme morbide du

Parmelia sulcata ordinaire; les lichens, en perissant, prennent en

Cette forme, commune a Revel, rapelle un peu le Parmelia duplicate {= syn.

:

Parmelia vittata.). La fig. 2 de la pi. II represente le specimen original de mon
herbier prive de Kazan, provenant de la Basse Autriche (Mdnichkirchen).

Elle paraitra dans mes Lichenes Rossiae exsiccati ainsi que dans les Tabulae

Generum Lichenum.

.
*) Comparer avec la forma albida Malbr. qui cependant a „simplement des

rides en reseau" (B o i s t e 1 Xouv. Fl. d. Lich. II, p. 63) tandis que la f-a farinosa

a des soredies — autant que je puis m'en rappeler. '



Contribution a la flore lichenologique des environs de Kazan. 199

effet souvent cette teinte blanchatre. Cependant, apres avoir ren-

contre a plusieurs reprises des echantillons tout-a-fait pareils, j'ai

commence a les examiner de plus pres. J'ai vu alors que le lichen

avait cette teinte blanche et cet aspect poudreux uniformement

repartis sur le thalle entier. Or dans un lichen malade le procede

de decomposition ne se fait pas uniformement sur le thalle entier,

mais par place, formant des taches plus claires, en donnant a tout

le lichen un aspect variole. Je reconnus bientot, que j'etais la en

presence d'une nouvelle forme.

J'en ai trouve 5—6 bons echantillons dans la foret de Troitzk,

pour la plupart sur le tronc des bouleaux, et tous les echantillons

se trouvaient toujours situes a une certaine hauteur du sol (au moins

a l
1^ metre). Malheureusement le nombre des specimens, que je

possede, ne suffit pas pour faire representer cette forme dans mes

Tabulae Generum Lichenum.

A en juger d'apres une description de Kreyer 1
), cette

forme doit se trouver aussi dans le gouvernement de Mohilev. L'auteur

ferait bien d'en recolter une quinzaine de parts pour les Tabulae

Gen. Lich., en me les envoyant a Geneve (Institut botanique).

f-a tuberosa Mer. (PI. II, fig. 1.)

Mereschkowsky, C. Beitrage zur Kenntn. d. Flecht. aus d. Umgeb. v. Reval.

Kasan. 1909.

Se rencontre le plus souvent sur des vieux bouleaux isoles, qui

croissent sur les collines de la „ Suisse Allemande" au bord du fleuve

Kazanka, ou je l'ai recoltee en quantite suffisante pour la distributer

dans mes Tabulae Generum Lichenum.

II est possible que ce soit la f-a rosaeformis d'A c h a r i u s
,

ce dont on ne pourra s'assurer qu'apres avoir vu l'exemplaire

original de cette derniere.

Je saisis cette occasion pour rectifier une erreur dans la deter-

mination que j'ai faite dans mon premier travail sur les lichens

des environs de Revel 2
). J'y ai mentionne la var. laevis Nyl. du

Parmelia sulcata, comme appartement a la flore de cette region.

C'est une erreur. Je possede maintenant la vraie var. laevis Nyl.

(= laeviuscula Malbr.) aux lobes d'un brun roussatre a leur ( xtre-

mite, represente par un echantillon, qui m'a ete envoye de la Siberie

x
) Kreyer, G. K. Contributio ad floram lichenum gub. Mohilev.ensis,

annis 1908—1910 lectorum. Acta Horti Petropol. T. XXXI. Jurjew. 1913, p. 298

(en langue russe).

*) Mereschkowsky, C. Zur Kenntn. d. Flecht. a. d. Umgeb. v. Reval.

Kasan 1909.
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(Narym, gouvernement de Tomsk). Or ni dans les echantillons

de Revel, ni. dans ceux du gouvernement Kostroma les extremites

des lobes ne presentent la moindre trace d'une coloration brune; ce

n'est done certainement pas la var. laevis Nyl. Cependant, comme
ces echantillons different tout de meme assez sensiblement du type

par la surface tout-a-fait unie, lisse et un peu luisante du thalle,

ainsi que par la forme regulierement lineaire des lobes et leur dis-

position distanced les uns des autres (en quoi ils different de la f-a

munda Oliv., voir mes Tabulae Gen. Lich., ou celle-ci sera repre-

sentee), il est necessaire de les separer du type et d'en faire une
forme a part, que je propose de nommer f-a nitida Mer. II ne faut

pas la confondre avec la var. nitidula (Savicz) Mer. 1
), caracterisee

par la couleur blanche du thalle; dans la f-a nitida Mer. la couleur

du thalle est d'un gris normal.

Je n'ai pas eu Toccasion de rencontrer la f-a nitida a Kazan.

Parmelia tiliacea (Hoffm.) Wain.

Se rencontre dans la ,, Suisse Russe", mais pas souvent. J'en

possede de beaux echantillons, provenant des forets de Krasnaia
Gorka, recoltes par V. E. I v a n o f f

.

II existe une variete extremement rare de cette espece, que je n'ai

vue dans aucun herbier d'Europe, e'est la var. laevis Nyl. (Synopsis,

p. 389). Je l'ai recoltee pour- mes Tabulae Generum Lichenum
en Italic, province de Sienna (Monte Amiata).

Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitter.

Exsicc. — Mcreschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, Nr. 5.

Espece en somme peu commune a Kazan, se rencontre surtout

dans les forets de Vasilievo et de Krasnaia Gorka. Dans mon Exsic-

cata cette espece est representee par des echantillons provenant
de Revel, ou elle est beaucoup plus repandue.

Parmeliopsis Nyl.

Fulcra exobasidiales.

Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl.

Cette espece, tres repandue dans les regions du nord de la Russie,

n'a jamais ete signalee au sud de la ligne, passant par les gouverne-
ment Lublin (B e r d a u) , Mohilev (Kreyer), Tver (E 1 e n -

*) Savicz, P. Flechten im Anadyr-Gebiete (Sibirien). — Bullet, d. Jard.
Imp. Botan. d, St. Petersburg. T. XI. 191 1, pag. 83. — Savicz en fait une var.

du Parnt a saxatilis.
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kin), Kazan (Mereschkovsky) et Perm (Kryloff).
. Elle se

retrouve de nouveau en Crimee et au Caucase (dans les montagnes).

Aux environs de Kazan elle est si commune, surtout dans les

forets de pins de Vasilievo et de Krasnaia Gorka, que j'ai pu la

recolter en quantite plus que suffisante pour mon Exsiccata. C'est

une espece qui, comme le Cetraria caperata (Hoffm.) Wain., Physcia

trihacia (Ach.) Nyl. et bien d'autres, appartient a la formation

que j'appelle subepigee (en russe prizemnaia) , c'est a dire se tenant

pres de la terre et ne s'elevant pas, soit sur les troncs des arbres,

soit sur les rochers, a beaucoup plus d'un 1

/3 ou d'une */
2
de metre

au dessus du sol, ou l'effet dessechant du vent a moins de prise.

Lecanoraceae.

Lecanora Ach.

Lecanora aggregata (Kremplh.) Mer.
i

Voir pour ce qui concerne cette espece, peu connue, ce que

j'en ai dit dans un de mes ouvrages anterieurs. 1
)

A Kazan elle se trouve etre tres repandue, se rencontrant en

abondance surtout dans la foret de Trortzk, ou elle choisit de pre-
t

ference l'ecorce lisse des jeunes Tilia; c'est la que j'en ai recueilli,

dans une seule journee, plus de 150 echantillons pour mes Lichenes

Rossiae exsiccati et pour les Tabulae Generum Lichenum. Quand
cette espece paraitra dans ces deux editions et qu'elle sera ainsi

mieux connue, on commencera, je n'en doute pas, a la- remontrer

dans bien des endroits de la Russie; dans la Russie Mediane ell

doit bien surement etre repandue partout.

Lecanora allophana (Ach.) Nyl.

C'est une espece des plus repandues partout, et comme pour

presque toutes les especes tres repandues, on aurait pu s'attendre

a trouver un grand nombre de formes et dr varietes. II n'en est

rien. On ne connait pour cette pece que la f-a mesophana Nyl.,2
)

la f-a sorediata Nyl. et la var. sorediifera Th. Fr. Cela m'a tou-

jours paru assez etrange et peu probable. Aussi n'ai-je pas manque

1)Mereschkowsky, C. Nachtrag zur Flechtenliste aus d. Umgegend

Revals. Kasan. 1913.

*) Je dois faire remarquer que la description que Stizenberger (De

Lecanora subfnsca. I3otan. Zeit. 1868) donne de la f-a (ou var., comme il la designe)

mesophana, est basee sur des echantillons qui represented en realite la forme tvpique

du Lecanora allophana, ce dont j'ai pu m'assnrer en examinant 1 pieces authentiqucs,

qui trouvent dans llierbier de Stizenberger a l'Tnstitut pol
?

chnique

de Zurich.
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de saisir l'occasion favorable que me presentait un long sejour

a Lugano (Suisse italienne), ou l'espece en question est tres commune,

pour en etudier de plus pres les variations, qu'elle presente. A ma
grande satisfaction j'ai pu constater la presence d'un nombre con-

siderable, plus considerable meme que je ne m'attendais, de formes

et varietes de cette espece bien caracterisees, dont la description

sera donnee dans un travail ulterieur x
) et qui en grande partie seront

representees dans mes Tabulae Generum Lichenum.

A Kazan on trouve cette espece en abondance surtout dans

les forets de Krasnaia Gorka sur le Populus tremula.

Lecanora angulosa (Schreb.) Ach.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 36.

Etrange que cela puisse paraitre, cette espece, si commune
partout et si repandue a Revel (principalement sur des arbres situes

pres de la mer!), est decidement tres rare a Kazan, et s'il arrive de

la rencontrer parfois, ce ne sont toujours que de tout petits echantil-

lons qu'on en trouve, tandis qu'a Revel ce sont des fois des troncs

presque entiers recouverts par cette espece.-

var. latericola Mer.

Thalle peu developpe, disparaissant, gris blanchatre, mouille

ne changeant pas de couleur. Apothecies petites ou sousmoyennes
a disque un peu convexe, gris livide, pruineux, rebord entier. Sur

des briques.

L'impossiblite de me procurer mes notes qui sont restees en

Russie, ou un echantillon de cette variete, m'empeche malheu-

reusement d'en donner une description plus detaillee. Elle differe

sensiblement du type par ses apothecies plus petites, souvent un
peu convexes, par la-couleur blanchatre du thalle et par son habitus

general, toujours si difficile a exprimer par des mots. Heureusement
que j'en ai pu recolter un nombre d'echantillons suffisemment grand
pour pouvoir la faire figurer dans mes Tabulae Generum Lichenum,
ce qui permettera un jour de se faire une idee exacte de cette variete.

On la trouve assez souvent, toujours associee au Lecanora
tristis Mer., sur les briques de l'enceinte du cimetiere de Kazan.
A Fetat sec on ne la distingue pas de loin du Lecanora tristis, mais
mouilles le thalle et les apothecies de ce dernier prennent une couleur

d'un vert brun fonce, tandis que la var. latericola reste gris blanc

clair sans aucun changement et se detache alors tres nettement
sur le fond fonce du Lecanora tristis.

*) Mereschkovsky, C. Schedulae ad Lichenes ticinenses exsiccatos. —
Annuairc du Conservatoire et du Jardin Botaniques de Geneve. Vol. XXI. 1919,
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Lecanora coilocarpa (Ach.) Nyl. f-a pinastri (Ach.) Elenk.

L'espece type parait se rencontrer aussi a Kazan et rfotamment

sur les sapins de Vasilievo le long du chemin de fer. Mais comme
on trouve dans cette meme localite diverses autres variations du

Lecanora coilocarpa, dont 1'etude, en ce qui concerne leur position

systematique, n'est pas encore achevee, je prefere, surtout en l'absence

de mes collections, m'abstenir d'affirmer la presence parmi ces

variations de la forme typique.

Le Lecanora coilocarpa est une espece tres variable. Au risque

de chagriner Mr. S a v i c z x
)

je dois constater, que cette espece

contient pas moins de 11 varietes et formes2
)

(Lecanora chlarona

en possede meme 17 et Graphis scripta — horribile dictu — ena
environ 70!).

J
) Mr. S a vie Z (voir Bullet, du Jard. Bot. de Pierre le Grand. T. XIV. 1914)

m'a fait recemment le reproche de trop compliquer les choses, de ,,pecher par exces

de division et subdivision des especes en formes et varietes".

Mr. S a v i c z peut avoir raison au fond, mais il se trompe certainement d'adresse

:

ce n'est pas a moi qu'il faut faire ce reproche, mais a Dame Nature; e'est elle qui

peche, en compliquant les choses plus que Mr. S a v i c z ne l'aurait voulu. Quant

a moi je ne fais que la suivre humblement, l'interpretant avec une exactitude scrupu-.

leuse, et e'est ce que font et ont fait tant d 'autres lichenologues en etablissant le grand

nombre existant des formes et varietes. Tous nous sommes de grands pecheurs sous

ce rapport, la Nature y comprise. Seul Mr. S a v i c z , heureux dans son ignorance

de toutes ces complications, si inutiles pour lui, reste impeccable. N'est-il pas a envier,

vraiment

!

2
) En voici l'enumeration:

*1

*4

*6

*7

L. coilocarpa (Ach.) Nyl. type.

f-a albocrustacea Kreyer.

f-a pinastri (Ach.) Elenk.

— f-a pruinosa Mer., apothec. pruinosis. Lugano.

— f-a pulicaris (Ach.).

— f-a xylita (Nyl.).

v. fuscorufa Mer., thall. ciner., apoth. disco fuscorufo, nudo, piano.

Lugano.

— f-a subbotryosa Mer. apoth. convexis, subbotryosis. Lugano.

— f-a virella Mer., thall. viresc. Lugano,

v. gallica Mer., apoth. major., marg. inflexis. Gallia (Docelles),

Tauria.

v. melaenocarpa (Anzi) Mer. = Anzi Lich. rar. Langob. Nr. 105.

Les formes marquees d'un asterisque (*), ont ete recoltees en quantite suffisante

pour pouvoir etre distributes dans mes Tabulae Generum Lichenum.

Kreyer me ferait un plaisir en recoltant 25 bonnes parts de sa f-a albocrustacea

t en me les envoyant a Geneve, University Institut Botanique.

8

*<)

*10

11



204 C. Mereschkovsky.

*

Lecanora distans (Pers.) Ach.

Espece tres peu variable, quoique repandue; ne se trouve que
sur l'ecorce des peupliers.

C'est surtout dans les forets de Soukhai'a Retschka et Krasnai'a

Gorka qu'elle abonde. Elle sera representee par de tres beaux echan-
tillons dans mes Lichenes Rossiae exsiccati.

Lecanora glaucella Flotw.

Je n'ai rencontre cette espece qu'une seule fois sur des vieilles

planches d'une enceinte de la maison de Khorvat dans la rue Pod-
loujnai'a a Kazan, La quantite que j'en ai pu recolter etait insig-

nifiante (une ou deux petites parts) et comme je n'ai rencontre cette

espece nulle part ailleurs, l'espece type ne pourra malheureusement
pas figurer dans mes Tabulae Generum Lichenum, a moins que
quelque aimable lichenologue ne m'en envoie (a Geneve, Universite,
Institut botanique) 25 parts. Par contre j'ai trouve en abondance
sa variete:

var. nigrescens (Hedl.) Mer.

Syn. — Lecanora glaucella f-a nigrescens Hedl.
Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, Nr. 33.

C'est sur une vieille enceinte en bois de chene du cimetiere de
Kazan (aujourcThui remplacee par une nouvelle) que j'ai trouve
en abondance cette variete. Hedlund en fait une forme, mais
les caracteres qui la differencient du type, sont si nets et se repetent
avec une telle Constance que cette forme, qui d'ailleurs ne m'a
jamais presentee de transitions vers le type, doit, selon mon oppinion,
etre considered comme variete et non comme forme; pour ceux
qui admettent des subspecies (je ne suis pas du nombre), elle pourrait
meme former une sous-espect\

Lecanora tristis Mer. 1
)

M e r e s c h k o w sky,' C. Schedulae ad Lichen. Ross, exsiccatos. Kazan. 1913,
No. 82

). — Id. Sur le Lecanora perplexa Mer. et plusieurs

.
autres especes apparentees. Bullet, d. 1. Soc. Botan. de Geneve. 2e ser.

1919.

Exsicc. -Mer ichkowsky 1 henes Rossiae exsiccati, Nr. 8.

1 Mr
-
S a v z (1 c

)
a unc ten.lan. marquee de reduire toutes les nouvelles

unitt s syst.matiques que j'etablis d'un ou de deux degres, en faisant de mes especes
dea van-t.-s ou meme des formes. C'est ainsi qu'U declasse mon Parmelia tauricaMer.

i Ross. exs. No. 7) clu rang d'espece pour en faire une simple forme du Parm> i

r ha et le £ mom tri,tis Me. pour lui, n'est aussi qu'une forme. Pour quelle
raison u ae le dil

j
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C'est un des lichens les plus repandus sur les murs et les en-
i

ceintes en brique de Kazan. L'enceinte (cote ouest) du cimetien
de Kazan en est toute recouverte, et c'est la que je l'ai r^colte' pour
mes Lichenes Rossiae exsiccati en tres grande quantite.

Lecanora tristis Mer. est une espece apparentee au Lecanora
perplexa Mer. (I.e.) et semble remplacer dans Test de la Russi.

cette derniere. En effet je n'ai jamais rencontre a Kazan le Lecanora
perplexa, si commune a Revel, tandis que le Lecanora tristis fait

completement defaut a Revel.

Tout en etant apparentees, ces deux especes sont neanmoins
nettement separees, ne presentant pas de formes de transition. Ce
sont surement deux especes distinctes au point de vue morpholo-
gique, aussi bien qu'au point de vue geographique. Elle se distin-

guent entre autre par Taction del'eau qui change la couleur gris clair

du thalle et des apothecies du Lecanora tristis en une couleur foncee

d'un brun vert (H20+), tandis que la coloration generate claire

et blanchatre du Lecanora perplexa reste, sous Taction de Teau, sans

changement appreciable (H 2 —).

Deux formes peuvent etre distinguees dans cette espece:
i

f-a convoluta Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky. •

Apothecies a bord tres flexueux et si fortement circonvolue

et inflechi, qu'on n'apercoit souvent plus la surface du disque.

On ne rencontre cette curieuse forme, qui est tres rare, que
tout pres de la terre, a une hauteur de 6—8 verschok (environ 35ctm.)
de la surface du sol. C'est sur le mur de l'enceinte du cimeti£re

de Kazan, le meme mur qui porte en si grande abondance Tespece

*yPe > que j'ai trouve cette forme, et sur un seul point seulement
du mur; sur tous les autres points du mur, au meme niveau et dans
des conditions identiques, ce n'est plus la forme, mais Tesp&ce type

qu'on trouve. II s'en suit, que les caracteres distinctifs de la f-a con-

voluta ne peuvent pas etre attribues aux influences des conditions

exterieures, ou du moins que ce n'est pas a elles seules qu'on doit

les attribuer. Nous sommes la en presence de caracteres qui sont

mherents au plasma hereditaire, aux chromosomes, qui sous Tin-

J'ai emis ailleurs (Bullet, d. 1. Soc. Botan. d. Geneve. H*19), l'hypothese,

que c'est pour rehausser ses propres merites que cet auteur s'efforce ainsi, par de

moyens un peu ridicules, de rabaisser les miens.

Comme un pareil procede ne peut nuire qu'a celui qui l'emploit, je n'ai aucun

objection a y faire.

*) Une edition anterieure de ces Schedulae (1911) doit Stre consideree comme
nulle et non avenue.
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fluence de conditions favorables (proximite du sol) se font jour.

La ou ces caracteres inherents et hereditaires n'existent pas, le Le-

canora tristis, quoique se developpant sous Tinfluence de conditions

exterieures exactement pareilles, ne se transforme pas en la f-a con-

voluta, elle conserve sa forme typique. La f-a convoluta est done

le resultat de deux facteurs mis en jeu, Fheredite, qui donne la possi-

bility du developpemeht de certains caracteres et les conditions

exterieures (plus grande humidite pres du sol), qui declanchent ces

possibilites et en font des realites. Si Tun des facteurs manque —
la forme n'apparait pas. C'est ainsi que sur les parties du mur, situees

pres du sol, portant la forme typique seule, les predispositions de

la f-a convoluta manquant, cette forme n'apparait pas. Et d'un

autre cote : a une hauteur plus grande du sol les predispositions heredi-

taires dans les chromosomes peuvent bien exister en certaines places

du mur, mais, les conditions necessaires pour les faire entrer en jeu man-

quant, la forme, tout en existant in potentia, n'apparait pas non plus.

Je voudrais proposer de nommer de pareilles formes, devenant

visibles seulement sous Tinfluence de conditions exterieures speci-

fiques, formae potentiales. Toute une serie de faits analogues a celui

de la f-a convoluta, que j'ai eu l'occasion d'observer au cours de

mes recherches, trcmverait leur explication dans cette hypothese

des formes potentielles, qui autrement resteraient inexplicables 1
).

f-a obscurata Mer.

Exsicc. — Mereschkovsky Tabulae Generum Lichenum. Lecanora I, No. 25.

Est caracterisee par la coloration plus foncee, noiratre des

apothecies ainsi que des bords thallins de celles-ci, le disque devenant

meme parfois presque noir. *

Cette forme est assez rare et se rencontre melangee avec le type

sur les memes poteaux en briques du cimetiere de Kazan, qui por-

tent le type.

Lecanora umbrina (Ehrh.) Mass.

- Espece beaucoup plus rare que la var. caesio-pruinosa (Elenk.)

Mer. Sur bois ouvre dans le pare de l'Ermitage.

f-a luridatula (Nyl.) Mer.

Syn. — Lecanora Hageni var. luridatula Nyl.

Sur bois ouvre dans le pare de TErmitage, rare.

x
) Une pareille forme potentielle est encore la f-a ornata Mer. du Lecanora ganga-

leoides Nyl., que j'ai distribuee dans mes Tabulae Generum Lichenum (voir Lecanora II.

No. 52). Elle provient de Docelles (Vosges, France) et ne se rencontre qu'a la base

des rot hers.
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var. caesio-pruinosa (Elenk.). Mer.

Syn. — Lecanora umbrina f-a caesio-pruinosa Elenk. — Lecanora umhrina
(H a g e n i) var. crenalata (Sommrf.).

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 29.

Un des lichens les plus repandus dans la ville meme de Kazan,
comme on peut en juger d'apres les magnifiques echantillons, que
j'ai distribues dans mes Lichens Rossiae exsiccati.

Tout en etant si commune, elle retient ses caracteres avec une
Constance remarquable, ne presentant jamais de formes de transition
vers le type, ce qui me la fait considerer comme une variete et non
comme une forme, comme le fait E 1 e n k i n.

Je n'ai trouve cette variete que sur le bois ouvre, jamais sur
ecorce.

Lecania (Mass.) Zahlbr.

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.

Sec. Zahlbruckner (Lich. in Engl. Prantl Nat. Pflznf., p. 204) : Lecania
cyrtella (Ach.) Oliv.

Espece tres repandue sur l'ecorce des peupliers, surtout dans
la „Suisse Allemande" pres du fleuve Kazanka, d'ou je 1/ai recoltee
pour mes Lichenes Rossiae exsiccati.

Voici comment Kreyer 1
)

distingue les deux especes : Le-
cania cyrtella et Lecania dimera (Nyl.) Th. Fr. qui ne sont pas facile
a distinguer:

Lecania cyrtella: Sporae 0.003—0.0045 millim. latae, saepe

rectae.

Lecania dimera: Sporae 0.004—0.005 millim. (saepius 0.005

millim.) latae, saepius curvae.

Candelariaceae.
%

Candelariella (Wain.) Elenk.

Candelariella cerinella (Floerk.) Elenk. var. uniloeu-

laris Elenk.

Exsiec. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 38.

C'est un lichen tres commun a Kazan, se rencontrant partout

dans la ville meme sur les briques des murs d'enceinte, les induisant

des fois entierement d'une couche jaune clair.

') Kreyer, G. K. Contributio ad floram lichenum gub. Mohilivensis. Acta
Horti Petropol. T. XXXI. 1913.
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Quant au type, .dont les spores sont toujours biloculaires, je

ne l'ai pas rencontre a Kazan. On trouve bien des fois parmi les

spores simples de la var. unilocularis un certain nombre (variable

dans divers echantillons) de spores biloculaires, mais les premieres

predominent. C'est, je crois, au fond plutot une forme, qu'unc

variete.

Theloschistaceae.

Xanthoria (Fr.) Stiznb.

Xanthoria lobulata (Floerk.) Nyl.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 24.

C'est une espece tres repandue en Russie, comme il ressort du

fait que partout, ou j'ai etudie les lichens avec un peu do soin,

j'ai pu en constaterla presence et le plus souvent en quantite consi-

derable. C'est ainsi que je l'ai trouvee a Revel, a Kazan, dans le

gouvernement d'Astrakhan (Vladimirofka) et en Crimee, et elle

doit, sans aucun doute, exister dans les regions intermediaries entre

ces points, c'est a dire dans toute la Russie d'Europe, a l'exception

probablement de la partie septentrionale. Si aucun des auteurs

russes ne l'a signalee jusqu'a-present, ce n'est evidemment que

parceque l'espece est encore peu connue. Maintenant que je l'ai

fait paraitre dans mon Exsiccata, ou elle est representee par de fort

beaux echantillons, on commencera, je n'en doute pas, a la retrouver

un peu partout.

A Kazan je l'ai rencantree en tres grande quantite sur les planches

d'une maison en bois dans un des faubourgs de la ville (Iagodnaia

Sloboda, rue Pesocznaia), d'ou proviennent les echantillons de mon
Eixsiccata. Dans le gouvernement d'Astrakhan et en Crimee c'est

sur l'ecorce des arbres qu'elle se rencontre et notamment sur l'ecorce

d'un vieux saule a Vladimirofka et sur le tronc des Robinia et d'Ailan-

thus respectivement a Simferopol et a Khersones (pres Sebastopol).

Xanthoria parietina (L ) Th. Fr.

L'espece type, qui choisit pour son habitat de preference les

bouleaux, n'est point commune a Kazan. Ce qui est bien plus commun,
c'est sa forme:

f-a imbricata (Mass.).

Cette forme est caracterisee par les lobes du thalle un peu moins
elargis et qui ne s'appliquent pas si bien au support, comme dans
le type, mais qui ont une tendance a se relever plus ou moins, ce

qui donne a cette forme un habitus particulier, impossible a ex-
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pliquer par des mots. En general, il n'est pas facile de bien com-
prendre cette forme, mais vine fois qu'on s'en est fait une idee precise

a l'aide d'echantillons bien typiques, on parvient toujours a la re-

connaitre et a la distinguer de l'espece type.

Cette forme est tres repandue a Kazan, recouvrant parfois

des troncs entiers d'arbres et des branches, en choisissant de pre-

ference le chene et le tilleuil. C'est surtout dans la ,, Suisse Russe"
et dans la foret de Troitzk qu'elle se trouve en grande abondance,

et c'est la que j'en ai recoltee de nombreux et tres beaux echantillons

pour mes Lichenes Rossiae exsiccati.

var. adpressa Mer.

Mereschkowsky, C. Schedulae ad Lichen. Rossiae exsiccatos. Kazan. 1913. l
)

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 42.

C'est exactement roppose de la forme precedente. Comme
la les lobes ont une tendance a se relever, ici au contraire ils mani-

fested une tendance a s'appliquer au support plus etroitement
*

encore, que dans le type. Le thalle est comme colle sur l'ecorce

et repasse au fer, il est en outre plus mince que dans le type, et les

lobes sont generalement plus etroits.
m

Grace aux beaux echantillons, qui representent cette variete

dans mon Exsiccata, chacun pourra s'en faire une idee nette. Elle

differe si sensiblement du type, qu'on doit vraiment s'etonner de

ne pas la voir mentionnee par les auteurs, d'autant plus qu'elle

n'est pas rare et se rencontre non seulement en Russie, mais dans

l'Europe entiere.

A Kazan elle est assez repandue. Je l'ai trouvee le plus souvent

dans la foret de Krasnaia Gorka sur le tronc des peupliers,

ou elle atteint parfois des dimensions considerables (pres d'un

decimetre).

Xanthoria substellaris (Ach.) Wain.

C'est un des lichens les plus repandus non seulement dans les

environs de Kazan, mais dans la ville meme. Les troncs des tilleuils

des jardins de l'Ermitage, du jardin Liadskoi (tout-a-fait au centre

de la ville) sont parfois presqu'entierement recouverts de ce lichen.

Quant aux environs de Kazan c'est surtout dans la „ Suisse All. -

mande" et la „Suisse Russe" qu'ii abonde. L'espece paraitra en

tres beaux echantillons dans mes Lichenes Rossiae exsiccati.

l
) Une edition anterienre de ces Schedulae (1911) doit dtre cons,d.Ve comme

n »H« t non avenue.

Hedwigia Band LXl. .

I4
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On peut distinguer a cote du type une forme nouvelle:

f-a lychneoides Mer.

Cette forme est caracterisee par des lobes plus raccourcis, plus

eriges et serres, avec des bords plus fortement soredies, en quoi elle

ressemble un peu au Xanthoria lychnea. Les lobes peripheriques,

appliques au substratum, qui dans l'espece type sont toujours plus

ou moins nettement exprimes, sont ici moins evidents, le plus souvent

meme completement absents. Les apothecies sont planes, tou-

jours plus foncees que le thalle, d'un orange plus

vif et plus intens, ce qui les fait bien ressortir de celui-ci; bords des

apothecies souvent soredies.

II est difficile, sans avoir vu cette forme, de s'en faire une idee.

Heureusement que j'ai pu en recolter un nombre assez considerable

et en bons echantillons, ce qui permettera de la faire bien repre-

senter dans mes Tabulae Generum Lichenum et de donner ainsi

moyen de mieux juger en quoi elle differe du type.

J'ai retrouve cette forme a Lugano (Suisse italienne), ou l'espece

type est tres repandue aussi. On trouve dans cette localite une

curieuse forme de la f-a lychneoides, vivant comme dans une sorte

de symbiose, intimement melangee avec le Candelaria concolor

(Dicks.) Wain. ; les deux ensemble forment une croute .tres com-

pacte ou des coussinets d'apparence pulverulente, occasionnee par

les extremites des lobes du Candelaria concolor, qui dans ces

echantillons sont extremement tenus, tres ramifies et tres serres

(voir dans mon herbier tessinois au Conservatoire Botanique de

Geneve).

var. fibrillosa (Schaer.) Mer.

Syn. — Xanthoria lychnea var. fibrillosa (Schaer.) Elenk.
Exsicc. — Mereschkovsky Tabulae Generum Lichenum (non encore parue).

Cette variete que j'ai trouvee sur les peupliers de la foret de

Troitzk, est rare; j'ai pu cependant en avoir assez pour mes Tabulae

Generum Lichenum.

Elle possede le meme aspect un peu huileux de la surface du

thalle, qui est si caracteristique pour le Xanthoria suhstellaris ,
et

presente des transitions si evidentes vers cette espece, que j'ai cru

devoir la rapporter a celle-ci plutot que de la ranger dans le Xanthoria

lychnea, comme le fait, injustement selon mon oppinion, E 1 e n k i n.

La var. fibrillosa est caracterisee par des lobes beaucoup plus etroits,

tres ramifies, disposes toujours horizontalement et pourvus sur

les bords de cils blanchatres assez longs.
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Caloplacaceae.

Gasparrinia Tornab.

Gasparrinia decipiens (Am.) Syd.

Les lichenologues russes s'obstincnt a ne pas vouloir accepter
mon point de vue, concernant ce lichen, et continuent a suivre Elen-
k i n

,
en considerant le Gasparrinia decipiens comme une variete

du ,, Placodium murorum". C'est comme cela qu'ils appellent le
Gasparrinia murorum, donnant au genre le nom impropre de Pla-
codium.

Ce nom, comme je l'ai explique ailleurs, doit definitivement
etre abandonne, comme n'ayant jamais ete applique a quelque
chose de bien determine; on comprenait sous le nom de Placodium
tout un amas d'especes les plus heterogenes, artificiellerftent reunies
dans un genre et qui aujourd'hui appartiennent aux genres les plus
divers, tels que Squamaria, Gasparrinia, Parmelia, Cetraria, Lecanora,
Caloplaca, Fulgensia, Candelaria etc. Ce nom, au debut, n'indiquait
done rien de precis. Quant au groupe precis et determine de lichens,

appartenant a la famille des Caloplacacees , a thalle lobe au pour-
tour 1

), il a ete designe pour la premiere fois par Tornabene
par le nom de Gasparrinia, qui par consequent est le seul legitime
et obligatoire pour la science.

Quant au Gasparrinia decipiens c'est une espece bien deter-
mmee et parfaitement distincte du Gasparrinia murorum, carac-
terisee surtout par la presence constante des soredies et l'absence
presque tout aussi constante des apothecies. Ce lichen n'a rien
a laire avec le Gasparrinia murorum qui, lui, ne possede jamais
de soredies et porte au contraire toujours des apothecies. Je ne
^aurais garantir que le nom specifique decipiens, donne a ce lichen
par Arnold, soit le plus ancien, car un lichen aussi repandu,
comme Test le Gasparrinia decipiens, a du certainement etre connu
bien avant Arnold et denomme d'une facon ou d'une autre.
Mais c'est sans doute un nom qui represente quelque chose de precis
et de determine. Tant qu'on ne pourra pas prouver d'une facon
certaine, c'est a dire les pieces originales en mains et non pas par
toute sorte de raisonnements et de deductions, comme le fait

^lenkin (Fl. lich. Ross. Mediae, pars II), que sous le nom de

) Ici encore Elenkin et ses disciples sont peu logiques: tout en admettant
comme deux genres distincts les genres Squamaria et Lecanora, ils ne veulent pas
separer les Caloplacacees a thalle purement crustace {Caloplaca) de eel les qui ont un

alle lobe au pourtour {Gasparrinia) confpndant 1< leux en un seul genre Placodium.
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tegularis l'auteur, qui avait introduit ce nom, avait en vue notrv

Gasparrinia decipiens, comme l'affirme W a i n i o* 1
) et d'apres

lui E 1 e n k i n , le plus sage est de se tenir a ce dernier nom, donne

par Arnold, comme representant quelque chose de tout-a-fait

precis (l'espece a ete distribute par Arnold dans son Exsiccata).

C'est la un fait reel, le reste n'est que theorie plus ou moins incertaine.

Gasparrinia decipiens est un des lichens les plus repandus a Kazan

;

il recouvre entierement d'une couche jaune les briques des murs et

les planches des clotures, mais ne passe jamais (a Kazan du moins)

sur l'ecorce des arbres. C'est une espece urbainepar excellence, qui

avec le Lecanora umbrina var. caesio-pruinosa , Candelariella cerinella

var . uniloculars et Physcia labrata var. detrita, s'accomode le mieux

aux conditions defavorables que presente l'air vicie des villes (fumee,

poussiere).

On trouve a Kazan les formes suivantes de cette espece:

f-a fulva Mer.

Differe du type par la couleur orangee ou rougeatre du thalle.

Sur bois ouvre.

C'est sur des vieilles rampes en bois sur la route qui conduit

a la prison du Kremlin de Kazan, toutes couvertes de la forme

typique du Gasparrinia decipiens, que j'ai trouve, dissemines parmi

celle-ci, des individus qui ressortaient nettement par leur teinte

orangee sur le fond jaune claire du type. La difference de la colo-

ration est tres sensible et les individus ainsi colories, vivant cote

a cote avec les individus typiques, l'hypbthese que la difference

du teint pourrait etre le resultat des conditions exterieures, est

ainsi exclue. Nous sommes done forces a considerer ces individus

oranges qui croissent dans des conditions identiques avec ceux de

la forme typique jaune, comme appartenant a une forme distincte,

-et ceci est corrobore encore par le fait que les formes de transition

ne se rencontrent que rarement.

On connait encore une autre forme a thalle egalement teinte

d'orange, c'est la f-a castellana Wain., qu'on ne trouve pas a Kazan;
mais la le thalle differe sensiblement du type par sa surface plus

tubercultuse, ce qui n'est pas le cas dans la f-a fulva, dont le thalle,

sauf la couleur, ne differe en rien de celui de la forme jaune typiqut

») Wainio (Lichenes in Caucaso et in peninsula Taurica annis 1884—1885
ab H. Lojka et M. a Dechy collecti. Tremerszetrajzi Fiizetek. Budapest.

XXII. 1890, p. 295) donne au Gasparrinia decipiens le synonyme: Lichen tegularis

Ehrh. Plant. Crypt. (1793), No. 304, sec. specim. in herb. Acharii (specim. in

lieib. Berol. esorediosum est, sed juvenile). — Tout cela est a verifier avec les specim.

orig. en mains.
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f-a gracilior Mer.

Differe du type par les lobes plus etroits et un peu moins gonfles.

J'ai trouve cette forme, qu'on reconnait de loin deja par son

aspect plus delicat et plus elegant, en assez grande quantite, repandue

sur toute une serie de briques d'un mur de cloture de la maison

Molostlova, rue Pouschkine, au centre meme de la ville de Kazan;
les autres briques de ce meme mur, se trouvant dans des conditions

absolument identiques avec celles qui portaient la f-a gracilior,

etaient recouverts de l'espece type d'aspect beaucoup plus robuste.

Grace a la quantite suffisante du materiel, j'ai pu recolter cette

forme pour mes Tabulae Generum Lichenum.

Toutes ces distinctions des formes du Gasparrinia decipiens

sont subtiles et difficiles a se representer; heureusement que j'ai pu
recolter assez de materiaux pour pouvoir placer dans mes Tabulae

Generum Lichenum cote a cote l'espece type, ses formes castellana,

fulva et gracilior et la var. sublaevata Mer., provenant du gouverne-

ment Astrakhan, que j'ai decrite ailleurs1
) et tres difficile a com-

prendre aussi, sans l'avoir vue. Quand ma Tabula Gasparrinia II,

dans laquelle toutes ces formes seront representees, paraitra,

toutes ces differences apparaitrons bien plus clairement qu'aucune

description n'aurait pu le faire.

Gasparrinia murorum (Hoffm.) Tornab.
Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 46. Ejusdem,

Tabulae Generum Lichenum. Gasparrinia I, No. 72.

Cette espece, rare a Kazan, n'a ete rencontree qu'une seule

fois et en peu d'exemplaires seulement sur le cote sud du mur d'en-

ceinte du cimetiere de Kazan.

Caloplaca Th. Fr.

C a 1 o p 1 a c a cerina (Ehrh.) Zahlbr.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 43.

Une espece tres repandue, qui croit presque cxclusiveiru nt sur-

l'ecorce des peupliers. On la rencontre un peu partout, mais sur-

tout et en tres grande quantite dans la „ Suisse Allemande", ou je

l'ai recoltee pour mon Exsiccata.

var. holocarpa (Ehrh.) Mer.

Exsicc. — .Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 44.

Une forme speciale du bois ouvre, passant tres ran nun t sur

1'ecorce. Est assez repandue a Kazan sur les clotures.

V) Me rcsch kowsky, C. Kxcursion lie h.'nol. ms 1 tepp Kir^luses

Troudy (Travaux) de la Societe i- ^ N'aturalistes dc I'Univ Imp. de Kazan

K* i. 19X1.
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f-a fulva Mer.

La couleur des apothecies dans la var. holocar-pa est generale-

ment d'un jaune teinte de roux ou de brun. Dans une localite du

faubourg Iagodnaia Sloboda j'ai rencontre en assez grand nombre

pour pouvoir etre distribue dans mes Tabulae Generum Lichenum
*

une forme de cette variete, caracterisee par des apothecies d'un

orange vif, passant par place en jaune orange; cette nuance est

tellement differente de celle de la forme typique de la var. holocarpa,

que je me vois force de la separer de celle-ci et d'en faire une forme

distiricte.

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.

J'en ai recolte un certain nombre de bons echantillons dans

les environs du monastere Semiozero sur du gres argilleux.

Caloplaca gilva (Hoffm.) Zahlbr.
*

C'est une espece relativement rare et qu'on ne trouve jamais

qu'en petite quantite. Je l'ai rencontree le plus souvent dans la

foret de Troitzk sur l'ecorce des tilleuils.

C'est Tespece a laquelle on continue generalement en Occident

de donner le nom errone de Caloplaca cerina.

Cladoniaceae.

Cladonia (Hill.) Hoffm.

Le nombre insignifiant des representants de ce genre, si riche

en especes et surtout en varietes et formes, dans la liste presente

n'indique point, comme je Lai deja fait remarquer dans la preface,

que ce genre soit vraiment mal represente dans la flore licheno-

logique de Kazan. Cela s'explique simplement par le fait que, faute

de temps, j'etais force de negliger certains genres, pour m'occuper

plus specialement d'autres.

Cladonia alpestris (L.) Rabnh.
Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati. No. 65. "*~

C'est une espece tres repandue dans les environs de Kazan,
quoique moins repandue que Cladonia rangiferina et Cladonia syl-

vatica. Ce sont en partie les echantillons de Kazan (en partie ceux
de Revel), qui ont servis pour la distribution de cette espece dans
mes Lichenes Rossiae exsiccati.

. Parmi les variations du Cl«</oNia alpestris je puis indiquer

UW nouvollc forme, trouvee dans ies tourbieres des environs de Kazan

:
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f-a sphagnoides Floerk.

Le Cladonia alpestris forme des coussinets ordinairement de
grandes dimensions, larges jusqu'a plusieurs decimetres. Mais il

arrive parfois que les podeties, au lieu de s'unir pour former une
couche continue, croissent isolement, en formant des colonnes al-

longees plus ou moins separees, de l'epaisseur et quelquefois aussi

de la longueur d'un doigt.

Je.ne sais pas, si j'ai raison en considerant cette forme comme
etant la f-a sphagnoides Floerk., que je ne connais que d'apres la

description qu'en donne Boistel (Nouv. fl. d. Lich. II, p. 30).

Cet auteur la ctecrit ainsi: ,,Plante a rameaux epais, rac-

courcis
; chevelure presentant une forme cylindrique,

etroite; serree."

La forme cylindrique etroite de la chevelure correspond tres

bien au lichen en question, mais ses rameaux ne sont pas plus epais,

ni plus raccourcis, que dans le type.

La forme est rare dans les environs de Kazan; elle est plus

commune a Revel, ou je l'ai recoltee pour mes Tabulae Generum
Lichenum.

f-a tenella Mer.

Speeim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky.

Differe du type par la taille plus petite et par la tenuite de
tous ses rameaux.

Une forme tres rare et qui malheureusement n'a pas ete trouvee
en quant ite suffisante pour mes Tabulae Generum Lichenum. Je
l'ai rencontree aussi a Revel.

Cladonia botrytes (Hag.) Willd.

Se rencontre souvent, principalement sur des trongons d'arbres

pourris et en assez grande abondance pres du lac des Cygnes (a Kras-
naia Gorka).

Cette espece parait etre beaucoup plus commune a Test de

1'Europe (Russie), qu'a l'ouest.

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.

Je possede de fort beaux echantillons de cette espece, provenant
de la foret de Trortzk, recoltes a la base des troncs d'arbres feuilles.

C'est en somme une espece rare a Kazan.

Cladonia cornuta (L.) Schaer.

Espece commune, qu'on trouve partout dans les forets de

sapins, melangee avec d'autres .Cladonia.
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Cladonia crispata (Ach.) Flotw.

Espece pas tres repandue. Je* l'ai trouvee par exemple dans

les forets de Vasilievo.

Cladonia fimbriata (L.) Fr.

A ete trouvee dans la ,, Suisse Russe" et dans la foret de Troi'tzk

a la base des arbres en petite quantite.

f-a minor (Hag.) Wain.

Je ne l'ai trouvee qu'une seule fois et en petite quantite.

var. cornuto-radiata Coem. f-a subulata (L.) Wain.

Trouvee en petite quantite a la base d'un arbre dans la foret

de Troi'tzk.

Cladonia gracilis (L.) Willd.

Se rencontre assez souvent sous sa forme typique (connue

sous le nom de var. hybrida) dans les endroits sees de la foret de

Vasilievo.

Cladonia pyxidata (L.) Fr.

Se rencontre un peu partout en petite quantite, par exemple
dans la „ Suisse Russe". Je ne l'ai trouvee nulle part en quantite

quelque peu considerable.

Cladonia rangiferina (L.) Web.
Exsicc. — Mereschkowsky: Lichenes Rossiae exsiccati, Xo. 66.

Cette espece, extremement repandue, est tres variable. Elle

est fort commune dans les environs de Kazan, ou je l'ai recoltee

pour mes .Lichenes Rossiae exsiccati. Ce sont les echantillons, qui

y sont distribues, qu'on doit considerer comme le type de l'espece.

J'ai pu etablir toute une serie de nouvelles formes pour cette

espece qui, grace a la quantite extraordinaire du materiel, dont
je disposais, ont pu etre etablies sur des bases bien solides. Ayant
choisi dans cet immens materiel d'abord la . forme predominate
pour type, moi et mes assistants qui m'aidaient dans ma tacht

nous rayons distribute en parts pour mon Exsiccata. Ayant ainsi

bien exerce l'oeuil a distinguer le type, il nous a ete facile d'en separcr
les variations qui s'y trouvaient melees au type. C'est ainsi que
j'ai pu avec beaucoup de precision et tres surement etablir les nou-
velles formes ci-dessous mentionnees.

En les etablissant, je me suis laisse guider, comme je tache de

le faire toujours dans ces cas, par le principe, que je me permet
de recommender a tous les lichenologues, de n'etablir une nouvelle
variete rt surtout urn- nouvelle forme que clans le cas, ou cell
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peuvent etre representees par au moins 20—25 exemplaires bien

typiques et tous absolument identiques (qui alors

pourraient faire partie de mes Tabulae Generum Lichenum). Car

c'est alors seulemerit qu'on peut etre sur d'avoir affaire non pas

a quelque deviation accidentelle du type, produite sous l'influence

d'une combinaison particuliere des conditions exterieures, deviation

qui peut-etre ne se reproduira plus jamais, mais a une unite syste-

matique reelle et plus ou moins constante, pouvant se transmettre

par heredite.

Malheureusement il est tres difficile, par rapport aux Cladonia

pour ce qui concerne les Cladina c'est meme presque impossible"

d'exprimer par des paroles les particularites de- telle ou telle forme.

Ce n'est qu'a l'aide de bonnes photographies ou mieux encore de

pieces originates, qu'on arrive a s'en faire une idee. Aussi ai-je eu

soin de recolter toutes les formes ci-dessous decrites en quantite

suffisante pour pouvoir les faire paraitre dans mes Tabulae Generum
Lichenum.

*

f-a coerulea Mer.

Specim. orig. — 1. In herb. prof. C. Mereschkovsky, 2. in Museo botan.

Univ. Kazanensis.

Differe du type par le teint vert-glauque des podeties et par

la tenuite de toutes ses parties. Les extremites des branches sont

cependant tournees toutes d'un meme cote, comme c'est toujours

le cas dans le Cladonia rangiferina.

Cette variation croit en touffes, formant des colonies arrondies

compactes plus ou moins subspheriques, pouvant atteindre pres

d'un decimetre en largeur et en hauteur d'un aspect tres elegant.

Un echantillon d'une pareille colonie de toute beaute — une vraie

piece de mu'see — se trouve dans le cabinet botanique de TUniversit

de Kazan.

C'est une forme rare. J'en ai pu cependant recolter assez pour

la faire paraitre dans mes Tabulae Generum Lichenum.

f-a intricata Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky.

Differe du type par les ramuscules superieurs plus tenus,

plus nombreux et plus encluvetres, ce qui donne a cette forme

un habitus tres different du type, difficile a (h'finir. Couleur du

thalle normale. Se rencontre raremeiit.

Cette forme aussi paraitra dans mes Tabulae Generum Lichenum,



218 • C. Mereschkovsky.

f-a subarbuscula Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky.

Diff^re du type par la disposition des rameaux secondaires

sur le tronc principal en groupes, formant des etages plus ou moins

distinctes. Couleur du thalle normale.

Se rencontre rarement. Paraitra dans mes Tabulae Generum
Lichenum.

Je ferai remarquer a cette occasion, que parmi les lichens re-

coltes par le prof. B. A. Keller dans le gouvernement de Tomsk
(Siberie), qu'il ma gracieusement donnes, j'ai trouve des echan-

tillons du Cladonia rangijerina, qui etaient caraterises par la couleur

d'un blanc pur de leurs podeties. La couleur grise des podeties

etant un caractere tout-a-fait constant pour le type et la couleur

blanche des exemplaires de Tomsk presentant un caractere tres

tranchant, je crois qu'il est necessaire d'etablir pour cette forme

une nouvelle variete, var. albinea Mer., ce qui est d'autant

plus justifie, qu'on ne trouve dans la recolte de Keller ni

le type, ni aucune forme de transition entre celui-ci et la
*

forme blanche. II se pourrait que ce soit une variete speciale

pour la Siberie (voir mon herbier prive a Kazan).

Je connais encore une autre forme du Cladonia rangijerina,

qui parait ne pas avoir ete decrite encore. Je l'ai trouvee parmi les

lichens que Mr. Boul'y d e L e s d a i n m'a envoyes. Elle differe

sensiblement du type par la rarete des branches secondaires, laissant

ainsi les tiges primaires, assez grosses, presque denudees, surtout vers

la base; couleur des podeties normale. Cette forme, qu'on pourrait

nommer: f-a denudata Mer., provient de la Belgique. Le specimen

original se trouve dans mon herbier prive (qui se trouve pour le

moment a l'Universite de Kazan) et des specimens de cette forme

doivent certainement se trouver dans Therbier de B o u 1 y de
L e s d a i n. *)

Cladonia sylvatica (L.) Hoffm.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 64.

C'est aussi une espece extremement repandue a Kazan. La
forme typique est celle, qui est representee dans mes Lichenes Rossiae

exsiccati. Parmi les variations, qu'on trouve dans les environs

de Kazan, il faut noter:

l
) Mr. Bouly de Lesdain me ferai t plaisir et rendrait service a la science,

en n . oltant pour mes Tabulae Generum Lichenum 25 echantillons de cette forme

et n me les envoyant & (ieneve, Universite, Institut botanique.
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f-a polycarpa Floerk.

Je Tai trouvee en assez grande quantite dans la foret de pins

de Krasnaia Gorka, ce qui permettera de la distribuer dans mes
Tabulae Generum Lichenum.

f-a tenuior Hepp.

Cette forme ressemble en tout a la forme typique, mais elle

est plus delicate, plus tenue dans toutes ses parties.

C'est une forme assez rare, que je possede egalement du gou-

vernement Vladimir. Elle aussi sera representee dans mes Tabulae

Generum Lichenum.

var. tenuis (Floerk.) Wain, f-a flavicans (Floerk.) Harm.

Forma tenuior Hepp ne differe du type que par la tenuite de

ses rameaux, mais la var. tenuis (Floerk.) Wain, presente des dif-

ferences plus sensibles ; elle differe du type entre autre par la couleur

des podeties, qui ici est plus foncee et d'une teinte vert bleuatre.

Les differences plus profondes, qui separent cette variation du type,

ont induit certains auteurs d'en faire une espece a part : Cladonia

tenuis (Floerk.) Harm., maniere de voir qui ne me parait pas etre

suffisemment justifiee. ,

A Kazan la variete meme (qui m'est bien connue pour l'avoir

recoltee pour mes Tabulae Generum Lichenum en France et en

Autriche) ne se rencontre pas, mais on y trouve une forme particuliere

de celle-ci, la f-a flavicans (Floerk.) Harm.

La var. tenuis, aussi bien que sa f-a flavicans, seront representees

dans mes Tabulae Generum Lichenum.

Cladonia uncialis (L.) Web. var. obtusata Ach.

L'espece type (que je possede pour mes Tabulae Generum

Lichenum de la France) ne se rencontre pas a Kazan, mais la var.

obtusata y est commune dans les forets de pins; elle pourra done

paraitre aussi bien dans mes Tabulae Generum Lichenum que dans

mes Lichenes Rossiae exsiccati.

f-a minima Britz.

Je crois que Britzelmeyer aeu raison en etablissant

cette forme. Mes propres observations le confirment. Voici les

conditions dans lesquelles je l'ai observee.

Une route, traversant la foret de Krasnaia Gorka, est longee

des deux cotes par une riche vegetation de Cladonia uncialis var. 06-

httOto, entremelee de Cladonia sylvatica. Puis tout-a-coup on arrive

d un espace assez grand, long d'une vingtaine de metres sur pin-
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sieurs metres en largeur, ou la var. obtusata devient toute petite,

formant comme une grande tache. Les conditions n'y different

absolument en rien de celles des localites environnantes, occupees

par la forme normale, le terrain est plat partout, parfaitement hori-

zontal, le sol, Teclairage tout est identique. Et pourtant la forme

naine conserve son caractere particulier sur tout cet espace avec con-

stance, ne passant que par endroits et surtout vers les bords de la

tache dans la forme normale plus grande. La quantite de cette

forme naine, qui s'y trouvait, etait si considerable, que si la plus

grande partie n'etait foulee par les pieds des passants, j'aurais pu

en prendre assez non seulement pour les Tabulae Generum Lichenum

(comme je l'ai fait), mais aussi pour mes Lichenes Rossiae exsiccati.

La presence de cette forme en si grande quantite sur une etendue

bien circonscrite et dans des conditions qui ne different en rien de

celles, dans lesquelles se trouve la var. obtusata typique, indique

clairement que nous avoris la une deviation du type d'un ordre

systematique, c'est a dire une forme distincte.

Cladonia verticillata (Hoffm .) Schaer.

Exsicc. — Mereschkovsky Lichenes. Rossiae exsiccati, No. 67.

Commune en certains endroits, comme par exemple a la Soukhaia

Retschka, d'ou je l'ai recoltee pour mes Lichenes Rossiae exsiccati.

Lecideaceae.
C'est aussi une famille a laquelle je n'ai pas pu consacrer beau-

coup de temps, et qui par suite est restee negligee. Elle est d'autant

plus mal representee dans cette liste, que je n'ai pas pu consulter

mes notes, qui sont restees en Russie et qui contiennent d'autres

representants encore de la famille.

|

Bacidia (De Notrs.) Th. Fr.

Bacidia albescens (Am.) Th. Fr.

Je n'ai trouve cette espece qu'une seule fois dans la ,, Suisse

Russe" sur un champignon mort.

Biatora Fr.

Biatora symmicta (Ach.) Elenk.

Espece commune a Kazan sur l'ecorce et le bois ouvre. Se ren-

contre en grande abondance sur l'ecorce des pins dans la foret de

Krasnaia Gorka, ou je l'ai nVoltee pour mes Lichenes Rossia

exsiccati,
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Lecidea (Ach.) Koerb.

Lecidea glomerulosa DC. 1
)

Espece commune a Kazan et qui se rencontre sous plusieurs
formes que je n'ai pas eu l'occasion encore de determiner.

Lecidea olivacea (Hoffm.) Mass.

Espece pas commune a Kazan.

Physciaceae.

Anaptychia Koerb.

Anaptychia ciliaris (L.) Koerb.

Cette espece, si repandue a Revel, est relativement rare a Kazan
sous sa forme typique.

f-a verrucosa (Ach.).

Caracterisee par la surface verruqueuse du thalle. Son aspect
general differe aussi un peu de celui de l'espece type. On la trouve
en abondance sur les troncs des chenes dans la foret de Troitzk.

Elle paraitra dans mes Tabulae Generum Lichenum.

Physcia (Fr.) Nyl.

Physcia aipolia (Ach.) Nyl.

Le thalle devient jaune par Taction de la potasse caustique
aussi bien a la surface qua 1 mterieur (KOH +). Lobes s'elargissant

vers leur extremite.

Cette espece, sans etre rare, est cependant beaucoup moins
commune, a Kazan du moins, que certaines de ses varietes et notam-
ment la:

var. alnophila (Wain.) Mer.

^n ' — Physcia aipolia f-a alnophila Wain.

C'est la forme du Physcia aipolia, qui est ' la plus repandue
aux environs de Kazan; elle se rencontre en grande quantite dans
la foret de Troitzk, ainsi que dans celle de Krasnaia Gorka, sur les

troncs des arbres feuilles, d'ou je l'ai recoltee en fort beaux echantillons
pour mes Lichenes Rossiae exsiccati.

*) Les lichenologues qui auraient l'occasion de rencontrer des formes et varietes
e cette espece, ainsi que du Lecidea olivacea, rendraient un vrai service a la science

en en recoltant 25 bonnes parts pour mes Tabulae Generum Lichenum et en me h
cnvoyant a Geneve, University Institut lx>tani(jue.
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La var. alnophila est caract-erisee par des lobes raccourcis (et

un peu plus etroits), ce qui la distingue de la var. anthelina, et par

le rebord mince des apothecies, en quoi elle differe de l'espece type.

W a i n i o en fait une forme, mais j'ai pu m'assurer sur le

nombreux materiel que j'ai eu a ma disposition (plus de 100 bons
-

echantillons), de la grande Constance des caracteres qui lui sont

propres, ce qui indique que nous avons la plutot une variete qu'une

forme.

f-a crenulata Wain.

,,A praecedente differens margine apotheciorum crenulato",

c'est ainsi que Wainio la caracterise (Adjum. I, p. 136).

Ici, vu Tinconstance du caractere, nous avons un cas d'une veri-

table ,,forma".

J'en ai recolte un assez grand nombre d'exemplaires dans la

foret de Trortzk. Si je reussis d'en trouver encore quelques echan-

tillons, elle pourra aussi figurer dans mesTabulae Generum Lichenum.

Physcia farrea (Ach.) Mer.

Syn. — Parmelia farrea Ach. Lich. Univ. — Physcia pulverulenta var. fornicata

(W a h 1 n b.). — Physcia pulverulenta var. farrea Wain. — Physcia grisea f-a

farrea Wain. — Haud Physcia farrea Wainio Adjum. I, p. 132, quae

Physcia grisea est.

Cette espece a ete. recoltee en quantite suffisante pour l'editer

dans.mes Lichenes Rossiae exsiccati — c'est dire combien elle est

commune dans les environs de Kazan. Ce n'est cependant que

dans la foret de Troltzk qu'elle est si repandue, partout ailleurs je

ne l'ai trouvee qu'en petite quantite.

Grace a la richesse du materiel, j'ai pu bien etudier cette espece

et m'en faire une idee tres precise. Bien qu'elle soit apparentee au

Physcia grisea, elle represente neanmoins une espece distincte; la

considerer comme une simple forme, comme le fait Wainio,
est sans aucun doute une maniere de voir completement erronnee.

Si un systematicien aussi expert, comm Test Wainio, a pu

arriver a un pareil resultat, cela s'explique probablement par

le manque de materiel, dont il disposait et qui peut etre encore

n'etait pas suffisemment typique. Deja A c h a r i u s (Prodromus.)

l'avait reconnue comme espece.

f-a delabrata Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky.

Thalle plus clair, lobes plus allonges, par place palmes-lacinies,

plus I&chement disposes, moins forniques.
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C'est dans le grand pare de la villa (datscha) Xovikova, sur
des troncs d'arbres (des bouleaux surtout) et ordinairement vers
la base de ceux-ci que j'ai trouvs cette forme en quantite suffisante
pour pouvoir la faire paraitre dans mes Tabulae Generum Lichenum
a cote du type; et c'est bien heureux, car autrement elle resterait
pour toujours incomprise, vu que les particularity qui la carac-
terisent, defient toute description.

II ne peut y avoir de doute que ce lichen appartient au Physcia
farrea, raais il est tout aussi certain, que ce nest pas l'espece type.
Je ne saurais dire dans quel rapport cette forme se trouve avec
la f-a semifarrea Wain. 1

), vu que je n'ai jamais pu me faire une idee
nette de ce que represente cette forme. D'apres W a i n i o (Adjum. I,

P. 132) elle serait caracterisee comme suit: „Laciniis brevioribus
(ici au contraire les lobes sont plus allonges), angustioribus (fere
sicut in f-a minuta Physciae muscigenae) , imbricatis vel adscenden-
tibus, apice passim parce sorediosis. Thallus pruinosus, pallidus
vel fusco-cinereus. Supra muscos in rupe."

f-a furfuracea Mer.

En examinant dans la nature les nombreux echantillons du
Physcia farrea, mon attention fut attire par des individus de petite
taille, de la grandeur d'une piece d'un sous (ou un peu au dessus),
de forme plus ou moins regulierement arrondie, qui sautaient aux
yeux de loin deja surtout par la coukur foncee de leur thalle. En
regardant de plus pres j'ai pu constater que ces individus se distin-
gaient, outre la petitesse de leur taille et leur coloration plus foncee,
encore par des lobes plus raccourcis, disposes d'une facon plus com-
pacte et par la presence sur leurs bords de petites excroissances
furfuracees. Thalle sans pruine.

Cette forme devant paraitre dans mes Tabulae Generum Lichenum
a cote du type, les lichenologues pourront s'en faire une idee bien
plus precise, que ne pourrait leur en donner une description. Dans
le cas actuel meme une bonne photographie ne pourrait etre d'aucune
utilite. II faut la voire pour la comprendre.

Physcia hispida (Schreb.) Elenk.

Espece commune, repandue surtout sur les saules et les tilleuils

au bord du fleuve Kazanka au dessous de la foret de Troitzk.

) Le Physcia muscigena var. semijarrea Wain., distribue dans Norrlin
et X y lander Herb. Lich. Fenn. sous le No. 214, contient en majeure partie le

^"yscta muscigena f-a minuta Wain, avec un peu de Physcia farrea typique, C. M.
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Physcia labrata Mcr. var. capitulata Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky.

Thalle indetermine, ne formant pas de rosettes, s'etendarrt en

larges taches sur l'ecorce des arbres; gris, nuance de vert, mouille

vert; uni, nu; compose de lobes raccourcis diriges vers le bas, se

relevant aux extremites et se terminant par un renflement en tete

arrondie, large env. de 1 a 1.5 mm., recouvert de soredies vertes.

Pas de soredies sur le reste du thalle. Pas de lobes peripheriques

etales. Toujours steril. Sur Tecorce des arbres feuilles.

J'ai rencontre cette variete a plusieurs reprises sur des troncs

d'arbres (pour la plupart sur des bouleaux) dans la foret de Troitzk

et j'en ai recolte une quantite suffisemment grande pour avoir pu

m'assurer de la Constance absolue de ses caracteres. Elle se rapproche

beaucoup de la var. fraxinea Mer. de cette meme espece que j'ai

trouvee en Suisse (a Lugano). Pour ce qui concerne Tespece type du

Physcia labrata Mer. et sa var. fraxinea Mer. voir mon articles:

Schedulae ad Lichenes ticinenses exsiccatos, editos a Prof. Dre. C.

Mereschkovsky in: Annuaire du Conservatoire et du Jardin

Botaniques de Geneve. Vol. XXI. 1919. Tous les deux lichens'

paraitront dans cet Exsiccata.

var. detrita Mer.

Syn. — Physcia obsenra var. virella f-a detrita Mer. 1913.

Une forme tres repandue sur les clotures en planches dans les

faubourgs de Kazan, qui paraitra dans mes Lichenes Rossiae ex-

siccati. Elle est caracterisee par un thalle quasi crustace, ne for-

mant pas de rosettes, mais induisant les planches des parois d'une

epaisse couche uniforme, par des lobes tres raccourcis, peu distincts

et par des soredies qui ne sont pas vertes. Sterile.

J'ai parle ailleurs plus en detail, en traitant du Physica (obscura

var.) virella, de la varietas detrita1
) ; ici je ne mentionnerai que deux

nouvelles formes de cette derniere variete. ;

f-a albescens Mer.

La var. detrita a le thalle gris. Dans la f-a albescens il est beau-

coup plus clair, presque blanc, d'un blanc sale. Sur bois ouvre.

f-a nigrescens Mer.

Caracterisee par un thalle tres fonce, gris noiratre ou presque

noir. Cette forme est munie d'apothecjes qui sont petites, noires,

nues. Sur bois ouvre.

^Mereschkowsky, C. Xachtrag zur Flechtenliste aus d. Umgeg.
Rev. Kasan. 1013, p. 68 (sub f-a detrita Mer.).
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Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen.

Band LXI. August 1919. Nr. 1.

A. Referate und kritische Besprechungen.

Borgesen, F., and Raunkiaer, C. Mosses and Lichens collected in the

former Danish West-Indies. (Dansk Bot. Arkiv II, 1918, No. 9,

p. 1—18.)

Das hier bearbeitete im Botanischen Museum der Universitat Kopenhagen auf-

bewahrte Material wurde groBtenteils von den Verfassern in den Jahren 1905 und
1906 in Danisch Westindien gesammelt; der Rest desselben wurde ebendaselbst von
F. Bjfrgesen 1892—1893 und 1895—1896 gesammelt oder stammt aus Samm-
lungen von Eggers, O. Paulsen und C. H. O s t e n f e 1 d. Die Bestim-
mung des Materials machten V. F. Brotherus und E. W a i n i o. Letzterer

veroffentlichte die Flechten bereits in seinen ,,Additamenta ad Lichenographiam
Antillarum illustrandam" (Ann. Acad. Scient. Fennicae Ser. A. Tom. VI Helsing-

forsiae 1915), Die Namen der neuen Formen sind daher in der vorliegenden Ab-
handlung nur genannt worden ohne Diagnosen, wahrend von den beiden neuen Moosen
die Diagnosen gegeben worden sind. Es werden im ganzen 24 Moosarten mit den
Fundorten aufgefuhrt, die als neu beschriebenen beiden Arten sind Trichostomum
perviride Broth, und Bryum (Apalodictyon) Raunkiaerii Broth. 149 Flechten werden
aufgezahlt, einige davon mit mehreren Varietaten. Die neuen sind: Eumitria Antil-

larum, Parmelia Sancta Crucis, P. Raunkiaeri, Lecanora subtilissima, Pertusaria

coccopoda, P. sim plicata mit var. expallens und var. pileolata, P. glaucopunctata,

Placodium cupuliferum, PI. Boergesenii var. squamoso-areolata und var.leptozonioides,

PI- janinum, PI. agratum, Physcia purpurascens, Rinodina pyxinoides, R. Boergesenii,

R. Antillarum, R. intrusa, Buellia endochrysea, B. trachyspora, B. gyrosa, B. polio-

cheila, B. pachydermatica, B. pachygrapha, B. orcularia, Collema (sect. Blenno-
thallia) acarosporoides, Synalissa lichinella, Pyrenopsis Antillarum, P. negans, Psoro-
tichia aspicilioides, Ps. Boergesenii, Lecidea subvelutina, L. (Biatorina) trifera, L.

(Biatora) janina, Thelotrema rhodothecium, Th. aquilinum, Lecanactis (Basidiactis)

denticulata, Graphis acuminata, G. collospora, G. arthonioides, G. (Anonographe)
coriacea, Ophegrapha obvelata, Chiodecton (Enterographa) substellatum, Ch. endo-
rhodum, Arthonia lignicola, A. americana, A. minuta, A. aquilina, Naevia subvelutina,

Pyrenula glabrescens, P. circumfiniens, Porina (Segestria) isidiophora, P. (Sagedia)

glaucopallida, P. (Sagedia) buellioides, P. (Sagedia) Bucidae, P. (Sagedia) crequisina,

Arthopyrenia Antillarum, A. subinaularis und Microthelia leucothallina, samtlich
mit dem Autor Wainio. G. H.

Hcdwigia Band LXI.
1
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Dacque, Edgar. Geographie der Vorwelt (Palaogeographie). Kl. 8°.

102 Seiten. Mit 18 Figuren im Text. Leipzig und Berlin (B. G.

Teubner) 1919. (Aus Natur und Geisteswelt, 619. Bandchen.)

Preis kart. M. 1.60, geb. M. 1.90 und Teuerungszuschlage.

Das vorliegende Bandchen bringt eine auf wissenschaftlicher Grundlage be-

ruhende allgemeinverstandliche Darstellung der ,, Geographie der Vorwelt", in wel-

cher der Verfasser die wechselnde Verteilung von Land und Meer bis zu der heutigen

Ausgestaltung der Erdoberflache und die Probleme und Ergebnisse erdgeschichtlicher

Forschung behandelt. Insbesondere werden die Verteilung der Pflanzen und Tiere

von den friihesten Zeiten bis heute, der Klimaanderungen und Eiszeiten, Gebirgs-

bildungen und Polverlagerungen dargestellt. Der Verfasser, Privatdozent an der

Universitat Miinchen, will das Thema ,, Palaogeographie" ubersichtlich und in ge-

drangter Form einem weiteren naturwissenschaftlichen interessierten Publikum zu-

ganglich machen und zugleich seinen Horern hiermit eine kurze Zusammenfassung

zu schaffen, die sie im AnschluB an seine Vorlesungen beniitzen konnen. Fiir ein

vertiefteres Studium ist auf des Verfassers vOr drei Jahren erschienenes Buch ,,Grund-

lagen und Methoden der Palaogeographie" zu verweisen und fiir die weiteren geolo-

gischen Grundlagen auf die im Anhang zitierten Lehrbiicher; als Einleitung in die

Palaogeographie wird das vorliegende Bandchen jedoch recht gute Dienste tun.

G. H.

Ernst, Alfred. Bastardierung als Ursache der Apogamie im Pflanzen-

reich. Eine Hypothese zur experimentellen Vererbungs- und Ab-

stammungslehre. 8°. XIV und 666 Seiten, mit 172 Abbildungen

im Text und 2 Tafeln. Jena (Gustav Fischer) 1918.

Das vorliegende gut ausgestattete, umfangreiche Werk ist, wie der Verfasser im

Vorwort sagt, ,,aus Einleitung und SchluB einer geplanten kurzen Mitteilung iiber

die Parthenogenesis von Chara crinita entstanden". ,,Die Beantwortung der auf-

geworfenen Frage nach der Bedeutung der Bastardierung fiir die Entstehung der

Apogamie im Pflanzenreich verlangt eine groBe Zahl von Untersuchungen verschieden-

ster Art, deren Durchfiihrung weit iiber Zeit und Kraft eines einzelnen Forschers,

. wohl auch iiber die Leistungsfahigkeit eines einzelnen Instituts hinausgeht. Es han-

delt sich also n i c h t darum, in den Abschnitten dieses Buches nur die bisherigen

Resultate eigener Untersuchungen mitzuteilen, die Richtlinien weiterer Unter-

suchungen zu fixieren und dadurch gewissermaBen ein eben angeschiirftes Forschungs-

gebiet mit Beschlag zu belegen. Durch eingehende Besprechung der Fortpflanzungs-

vorgange einer groBeren Anzahl von Pflanzen aus alien Stammen des Pflanzenreichs

wird v i e 1 m e h r versucht, die allgemeine Giiltigkeit und Bedeutung der neuen

Fragestellung herauszuarbeiten und eine breite Grundlage zu schaffen, auf der weitere

Untersuchungen ansetzen konnen, Anregung zu solchen in einen moglichst weiten

Kreis von Biologen zu tragen, Forscher verschiedenner Spezialgebiete, an verschiedenen

Orten und unter verschiedenen Arbeitsbedingungen fiir die Bastardhypothese zu

interessieren und um ihre Beriicksichtigung bei neuen Untersuchungen zu werben,

ist der Hauptzweck des Buches." Die vorstehenden vom Verfasser selbst im Vor-

wort mitgeteilten Angaben werden geniigen, den Leser iiber Entstehung und Zweck

des Buches zu unterrichten. Zu erwahnen ist noch, daB das Buch erst zwei Jahre

nach dem AbschluB des Manuskriptes infolge der Kriegsverhaltnisse, die ja das Er-

scheinen manchen Werkes verzogert haben, erscheinen konnte. Eine ganze Anzahl
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der seit Herbst 1916 erschienenen Arbeiten, besonders die jetzt erst verspatet ein-

treffende Zeitschriftenliteratur, konnten daher wahrend des Druckes nicht oder nicht

mehr in wiinschenswertem Mafie beriicksichtigt werden.

Um nun den Inhalt des Buches zu kennzeichnen, mogen im folgenden die Kapitel-

iiberschriften gegeben werden: 1. Bisherige Untersuchungen iiber Vorkommen und

Wesen von Parthenogenesis und verwandter Fortpflanzungserscheinungen im Pflanzen-

reich; 2. Bisherige Untersuchungen und Ansichten iiber die Parthenogenesis von

Chara crinita; 3. Ergebnisse eigener Untersuchungen iiber Amphimixis und Parthe-

nogenesis bei Chara crinita; 4. Fragestellung, Arbeitsprogramme und bisherige Er-

gebnisse iiber experimentelle Erzeugung generativer und somatischer Parthenogenesis

bei Chara crinita; 5. Bastardierung als Ursache der Entstehung und der Apogamie der

diploiden Chara crinita; 6. Zur Definition von Parthenogenesis und Apogamie;

7. Uber die Moglichkeit des Vorkommens und der experimentellen Erzeugung von

Bastard-Apogamie in anderen Verwandtschaftskreisen des Pflanzenreichs ; 8. Ver-

gleichung der Fortpflanzungsverhaltnisse apogamer und hybrider Angiospermen

;

9. Die Chromosomenzahlen von apogamen und hybriden Angiospermen; 10. Die Er-

scheinungen der Pseudogamie im Lichte der Hypothese vom hybriden Ursprung der

Apogamie: Pseudogamie als induzierte apogame Entwicklung; 11. Hybrider Ursprung

und Parthenokarpie; 12. Zur Kenntnis der Nucellarembryonie bei Angiospermen;

13. Ausdehnung der Bastardhypothese auf Pflanzen mit ausschlieBlich vegetativer

Propagation; 14. Andere Ursachen verminderter Fertilitat, von Sterilitat und vegeta-

tiver Vermehrung im Pflanzenreich ; 15. Bastardierung und Apogamie, Artbegriff

und Artbildung.

Der Leser moge aus diesen Kapiteliiberschriften, denen wir leider die Uber-

schriften der Abschnitte der Kapitel Raummangels wegen nicht zufiigen konnten,

ersehen, wie reichhaltig der Inhalt des Buches ist, und daB das Buch Anspruch machen

kann, zum Ausgangspunkt fur die Beantwortung zahlreicher umfangreicher und

mannigfaltiger Fragestellungen auf dem Gebiete der Vererbungs- und Abstammungs-
lehre zu werden. G. H.

Giesenhagen, K. Lehrbuch der Botanik. Siebente Auflage.

439 Seiten. 8°. Mit 560 Textfiguren. Stuttgart (Fr. Grub) 1919.

Das vorliegende Lehrbuch der Botanik, welches bereits an vielen Hochschulen

eingefiihrt ist und dessen Beliebtheit unter den Studenten schon das Erscheinen der

siebenten Auflage beweist, war im Anfang besonders als das Kollegheft ersetzendes

Repetitorium zur Vorbereitung der Mediziner fur das Tentamen physicum und der

Pharmazeuten fur das Staatsexamen bestimmt. Spater fiihlte sich der Verfasser ver-

anlaBt, das Werk besonders in bezug auf die spezielle Botanik derartig zu erweitern,

daB es auch als Grundlage fur den allgemeinen Unterricht der Naturwissenschaftler,

Forst- und Landwirte usw. ausreichend war, da dem Verfasser von verschiedenen

Seiten beziigliche Wunsche geauBert worden waren. Von dem Gesichtspunkte

ausgehend, dafi das Buch nicht einen Ersatz fur die botanischen Vorlesungen

und das eigene Literaturstudium des Fortschreitenden, sondern lediglich ein Hilfs-

mittel bei dem Unterricht bilden sollte, hat der Verfasser dasselbe in den spateren

Auflagen dem entsprechend umgestaltet. Auch die neue Auflage, die unter Kriegs-

leid und Revolutionswirren in einer Zeit, die das Herz jedes Vaterlandsfreundes mit

emster Sorge erfullte, wird vom angedeuteten Prinzipe getragen. Sehr berechtigt

ist dabei aber die Ansicht des Verfassers, daB die Probleme, iiber welche noch der

Streit der Meinungen hin und her wogt, weit mehr geeignet sind, das Interesse der

Studierenden zu fesseln, als eine bloBe Mitteilung des gesicherten Besitzes der Wissen-



schaft und daher auch die Hypothesen, die die Gegenwart bewegen, wohl in einem

Lehrbuch Platz finden diirfen, wenn sie nur nicht falschlich mit dem Schein apodik-

tischer Gewifiheit umkleidet werden. So wird auch die neue Auflage dazu beitragen,

die Studierenden zu weiteren Forschungen auf botanischem Gebiete anzuregen.

Der Verleger des Werkes hat trotz der Schwierigkeiten, welchen die Zeitver-

haltnisse jedem Neudruck sich in den Weg stellen, sein Moglichstes getan, um dem

Werk die gleiche vorziigliche Ausstattung, wie sie auch die friiheren Auflagen schon

aufwiesen, zu geben und so diirfte auch in Zukunft das Buch von den Studierenden

gem erworben werden. G. H.

Hesselmann, H. Studier over Salpeterbildningen i Naturliga Jord-

maner och dess Betydelse i vaxtekotogiskt toseende. (Studien

iiber Nitratbildung in natiirlichen Boden und ihre Bedeutung in

pflanzenokologischer Hinsicht.) (Meddel. fran Statens Skogs-

forsokanstalt, Stockholm 1917, H. 13/14, p. 297—422, Figuren

und Tabellen.)

On the effect of our regeneration measures on the formation of

salpetre in the ground and its importance in the regeneration of

coniferous forests. (Ibidem, p. 923—1076, Figuren und Tabellen.)

Die Studien erstrecken sich auf die Bedingungen der Nitratbildung in natur-

lichen Boden; in solchen spielt, wie Verfasser zeigt, die Salpeterbildung eine viel

wichtigere Rolle als sonst angenommen wurde. Es diente zur Priifung des Bodens

auf sein Nitrifikationsvermogen die Einimpfung in K-phosphathaltige und mit

MgCOa beschickte Ammonsulfatlosung, die Bestimmung der Salpeterbilanz in feucht

gehaltenen Bodenproben und die Feststellung des Salpetergehaltes in den Pflanzen,

die auf den zu priifenden Boden wuchsen. Es zeigten die Studien: Der Stickstoft

wird nur in Rohhumusboden, nicht in Salpeter iibergefiihrt ; solche Boden bilden sich

nur dort, wo die loslichen Salze aus den Boden immer wieder weggefiihrt werden.

Wo aber die Hurausbildung in Gegenwart der loslichen Bodensalze vor sich geht, wo

die organische Substanz durch niedere Tiere (Insekten, Wiirraer) mit der Mineralerde

gemischt wird, oder wo CaCOa durch Wasser zugefiihrt wird, da entstehen Mullboden,

in denen J^ lebhafte Nitrifikation stattfindet. Auf solchen Boden werden die Pflanzen

stark salpeterhaltig. Dies gilt besonders von den geschlossenen Bestanden der Buche

und Eiche, von den Mischwaldern, den sogenannten Haintalchen im Sinne G r e -

v i 1 1 i u s , von den krauterreichen Erlenwaldern an den Seen und der Ostsee. In

anderen Pflanzengenossenschaften findet auch eine Salpeterbildung statt, zur An-

haufung von Nitraten in den Pflanzen kommt es aber nicht. Salpeterliebende Flora

mit starker Salpeterspeicherung tritt auch auf bloBgelegtem Mineralboden auf, 3
a

selbst in Pflanzengenossenschaften der Felsen sind salpeterspeichernde Arten haufig-

Das gleiche gilt fur Torfboden, der trocken gelegt wurde. In flechten- und moos-

reichem Nadelwald findet keine Salpeterbildung statt, es kommt nur zur Bildung

des Ammoniaks. Selbst in sauren Boden, die bei Einimpfung in Ammonsauresulfat-

losung nur langsam nitrifizieren, konnen sich bei Lagerung bedeutende Mengen

Salpeterstickstoff bilden. Derartige Boden zeichnen sich durch groBeren N-Gehalt

des Humus und durch groBeres Ammoniakabspaltungsverraogen aus. Moore, auf

Boden mit mineralarmem Wasser entstanden, entbehren der Fahigkeit der Salpeter-

bildung. Quercus, Fagus, Tilia, Fraxinus, Alnus, Picea excelsa lieben Salpeter.

Nitrotophile krautartige Pflanzen sind: Pulmonaria, Adoxa, Stachys, Geura, Stel-
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laria, Mercurialis, Urtica, Rubus idaeus, Epilobium angustifolium, Senecio silvaticus,

Taraxacum, Sonchus arvensis, Cirsium lanceolatum, Arenaria trinervia, Galeopsis

bifida, Rumex. Fur Baume ist die beste N- Quelle die langsam flieBende Salpeter-

zufuhr aus nitrifizierendem .Humus. Die Eiche ist fur Rohhumusdiingung sehr dank-

Dar. Bodenbearbeitung oder Brennen fordert das Wachstum der Baume und die

Verjiingung der (schwedischen) Nadelwalder. Dies zeigt Verfasser in der 1. c. pag. 1221

bis 1286 veroffentlichten Schrift: Studien iiber die Verjiingungserscheinungen der

nordlandischen Kieferheiden. Matouschek (Wien).

Johannsen, W. Die Vererbungslehre bei Aristoteles und Hippokrates

im Lichte heutiger Forschung. (Die Naturwissenschaften, V. Jahrg.,

Heft 24, 1917, p. 389—3^7.) Mit 2 Textfiguren.

Aristoteles gibt in seiner Schrift ,,De Generatione Animalium" eine Theorie

der Fortpflanzung. Der Samen, so sagt er, ist veredeltes Blut und tragt in sich die

Kraft, Form und Leben (Bewegung) zu geben, wahrend das Blut des Weibes nur den

rein passiven Rohstoff abgibt, aus dem der Embryo entsteht; veredeltes mannliches

Blut organisiert bei der Befruchtung das unveredelte weibliche Blut. Aber die wich-

tige Pointe der Hippokratischen Lehre, daB sowohl Mann als Weib ,, Samen" liefert,

markiert einen wesentlichen Fortschritt gegeniiber der unzweifelhaft sehr alten Auf-

fassung, daB das Weib nur Raum zur Entwicklung des durch den Samen des Mannes

zugefuhrten Lebenskeimes geben sollte. Nach Aristoteles sollte der Samen
(sensu latiore) bei den Nachkommen nicht nur die verschiedenen Organe ausformen,

sondern auch ganz direkt den Samen jedes Nachkommenindividuums bilden, oder

mit anderen Worten : Der Samen der Nachkommen ist eine unmittelbare Fortsetzung

des elterlichen Samens; hier findet sich eine von Generation zu Generation unge-

brochene Samenkontinuitat. Darum ahnelt das Nachkommenindividuum dem elter-

lichen Organismus; nicht aber, weil Keimchen und ahnliches von den verschiedenen

elterlichen Organen geliefert werden sollten ! Diese ganze Idee ist genial, sie trifft den

Kern der Sache ganz zentral, dennoch hatte diese Aristotelische Ansicht keinen

bleibenden EiniluB, wahrend die durch Hippokrates ausgedriickte Vorstellung ganz

bis zu unserer Zeit verfolgt werden konnte. Dem gegeniiber steht jetzt die Scharfe

in der Unterscheidung der Begriffe Phanotypus und Genotypus. Der

erstere kann gemessen, chemisch analysiert werden, er ist eine Realitat. Der Geno-

typus aber ist etwas Erschlossenes, daher keine Realitat. Die Unterschiede zwischen

Genotypen konnen wir nur erkennen, wo sie Unterschiede in den Phanotypen der

betreffenden Organismen hervorrufen. Der Phanotypus allein, ohne Nachkommen-

beurteilung, ist ganz unzuverlassig in bezug auf Erkennung der feineren Nuancierungen

des Genotypus; er ist nicht das, was vererbt wird. Oder: Wenn man seinen Eltern

ahnelt, beruht dies nicht auf Uberfiihrung elterlicher „erblicher Eigenschaften";

solche t)berfiihrung existiert nicht; die genannte Ahnlichkeit ist vielmehr bedingt

durch die vielen genotypischen Elemente, die den Kindern und den Eltern gemein-

sam sind. Aristoteles hatte in seiner Kritik der Hippokratischen Anschauungen

recht, denn was Vererbung bedingt, was man jetzt genotypische Elemente nennt,

wird nicht vom Korper „produziert", wird nicht als Keimchen der einzelnen Korper-

teile geliefert, sondern ist vom Korper unabhangig. Leider blieb Darwin ohne

Fuhlung mit dieser Ansicht des Aristoteles, ja Darwin hat die genialen

Aristotelischen Gedanken verschuttet. Gal tons „Stirp" -Lehre verhalt sich zu

den Gedanken des Aristoteles ganz so wie D a r w i n s Pangenesislehre zu den

Hippokratischen Vorstellungen. G a 1 1 o n und Aristoteles betonen, daB die
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„Substanz" (jetzt Genotypus bezeichnet) von Generation zu Generation direkt fort-

gesetzt wird, ohne in die personliche Korperentwicklung des einzelnen Individuums

einbezogen zu werden. Der Stirp (also Genotypus) ist das Bleibende. Der beiden

Forschern gemeinsame Grundgedanke veranschaulicht Verfasser durch folgendes

Schema

:

A B C D
I I I I

wo s

den Stirp, A, B, C, D 4 Individuengenerationen markieren. Die von Hippo-
k r a t e s und Darwin adoptierte Lehre, daB jedes Individuum seine Geschlechts-

zellen selbst zu „produzieren" und „erblich zu pragen" imstande sei, wird durch das

Schema A—ka—B—kb—C—kc—D—kd ausgedruckt, wo A bis D dasselbe vor-

stellt wie oben, wahrend ka bis ka der Vorstellung Ausdruck gibt, die Geschlechts-

zellen (k) seien in jeder Generation von den Individuen selbst produziert und erblich

gepragt. G a 1 1 o n s Lehren schlugen auch nicht durch, er hat selbst seine Lehre

fallen gelassen. Weismanns Gedanken haben die groBte Ahnlichkeit mit der

G a 1 1 o n schen Lehre, aber Weismanns eigene morphologistische Dialektik

verdunkelt die ursprungliche Klarheit seiner Auffassung. Beide Forscher glaubten

an bestimmte Organ-Keimchen ; diesem Glauben hat der Mendelismus jede Spur

einer Berechtigung weggenommen. Weismanns Verdienste sind zweifach :
er

hat die Zytologie mit der Vererbungsforschung verknupft und anderseits behauptet

er klar, daB die speziell Lamarckische Lehre von der Vererbung erworbener Eigen-

schaften ganz verfehlt ist. Die Grundlage fur alle Theorien, die auf Basis jetziger

Forschung gebildet werden konnen, ist mit der Lehre Aristoteles' von der

Kontinuitat des Samens identisch. An einem Schema erlautert nun Verfasser die

Auffassungen, welche hier skizziert wurden. Liegt nun gar nichts Wahres in den

Vorstellungen, die von Hippokrates bis Darwin das logische Fundament der Pangenesis

war ? Findet sich gar keine tFberfiihrung personlicher, erworbener Eigenschaften ?

Etwas bleibt — das wir „falsche Erblichkeit" nennen. Hierher gehoren: Formen von

Ansteckungen und Nachwirkungen, traditionelle Erziehung und Pflege beim Menschen,

Falle, wo Eigenschaften durch Besonderheiten im Zytoplasma ausschlieBlich bedingt

werden. Diese Gebiete sind wenig erforscht; bei ihrer Sichtung muB getrachtet werden,

daB der geniale Aristotelische Gedanke von der Kontinuitat des Samens, der dreimal

iiber Bord geworfen wurde, nicht wieder getrubt werde.

Matouschek (Wien).

Kraepelin, K. Naturstudien im Garten. Plaudereien am Sonntag

nachmittag. Ein Buch fur die Jugend. Mit Zeichnungen von

D. Schwindrazheim. Vierte Auflage, durchgesehen von

Dr. C. W. S c h m i d t. VI und 175 Seiten. 8°. Geb. M. 4.80 und

Teuerungszuschlage des Verlages und der Buchhandlungen. Leipzig

und Berlin (B. G. Teubner) 1918.

Naturstudien in Wald und Feld. Spaziergangsplaudereien, ein

Buch fur die Jugend. Mit Zeichnungen von D. Schwindraz-
heim. Vierte Auflage, durchgesehen von Dr. C. W. S c h m i d t.

VI und 172 Seiten. 8°. Geb. M. 4.80. Hierzu Teuerungszuschlage

Teubner) 1918.

Buchhandlung
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..Zuriick zur Natur!" Dieser Ruf Rousseaus gilt mehr noch als sonst in unserer
bewegten, hastenden Zeit, in der wir so recht erkennen, wie weit die Menschheit sich

im Laufe der Zeit von der Natur entfernt hat, und wie wenig sie von ihrem Leben
und Wirken eigentlich noch versteht. Deshalb ist es unsere Pflicht, vor allem der

heranwachsenden Jugend, deren Seele doppelt empfanglich ist fur all' die Eindrucke
der Umgebung, die Wege zu bahnen zu einem tieferen Verstandnis fur die Geheim-
nisse der Natur. Nach diesem Gesichtspunkt entstanden die beriihmt gewordenen

5 Bande „Naturstudien" des Hamburger Naturforschers und Padagogen Krae-
pelin, von denen zum Weihnachtsfeste die „Naturstudien im Garten" und die

..Naturstudien in Wald und Feld" in bereits vierter, ganz im Sinne des inzwischen

verstorbenen Verfassers weitergefiihrter Auflage erschienen sind. Diese Biicher regen

die lern- und wiBbegierige Jugend durch lebendige Darstellung, deren Anschaulich-

keit nicht zum wenigsten durch die gewahlte Form eines Gespraches zwischen Vater
und seinen Sohnen erhoht wird, zum naturwissenschaftlichen Denken an, indem sie

von den Naturerscheinungen der die Jugend umgebenden Welt ausgehen. In zwang-
loser Plauderei spricht der Verfasser in dem zuerst genannten Bande von den Friih-

lingspflanzen und erzahlt dann von den Tieren des Gartens: vom Regenwurm, dem
Maikafer und von den Vogeln, ihrem Leben und Treiben, Nestbau, Wanderflug und
Brutgeschaft. Tier und Pflanze stehen im Mittelpunkt der Betrachtung, und es ist

uniibertrefflich, wie der Verfasser fast spielend die Kinder zu selbstandigen Folge-

rungen aus den einzelnen sich ihnen darbietenden Erscheinungen anregt. Einen
groBeren Kreis der Beobachtung umfassen die Naturstudien in Wald und Feld, die

nicht nur unserer drauBen umhertollenden Jugend vielseitige Belehrung bietet, son-

dern die auch eigentlich jeder Vater und jede Mutter lesen miiBten, um daraus zu
lernen, wie sie mit ihren Kindern auf Spaziergangen und Ausfliigen iiber die Natur
sprechen sollen, um ihnen Herz und Sinne fur das Leben in Wald und Flur zu offnen.

Was uns nur drauBen begegnen kann, wird liebevoll in belehrendem Gesprach be-

sprochen: der Laubfall, der Rauhfrost, die Forstkultur, das Kornfeld, die Tiere des

Waldes und ihre Feinde, das Leben in Teich und FluB, selbst die Gesteine und Ver-

steinerungen unserer Heimat. Besonderer Erwahnung bediirfen auch die von
Schwi ndrazheim mit liebevoller Hingabe gezeichneten Bilder, die sowohl

*

ein prachtiger Buchschmuck sind wie eine anschauliche Erlauterung zu einer Reihe

wichtiger, in den Plaudereien zur Sprache gekommener Fragen geben.

Die vorstehende Besprechung der beiden Bande von des verstorbenen

K. Kraepelin „Naturstudien" ist uns vom Verlage zugesendet worden. Wir
drucken dieselbe hier gern ab, da in ihr nur das gesagt ist, was der Referent iiber

diese vorziiglichen Jugendschriften aussprechen konnte. Besonders mochten wir

aber hier wiederholen, daB die Biicher nicht nur fur die heranwachsende Jugend,
sondern auch fur die Eltern bestimmt sind, die aus denselben lernen konnen, wie

sie bei ihren Kindern Sinn und Liebe zur Natur erwecken und auf welche Art und
Weise sie dieselben zu eigenen Beobachtungen in dieser anleiten konnen. G. H.

Lob, Walter. Einfiihrung in die Biochemie in elementarer Darstellung.

Zweite durchgesehene und vermehrte Auflage von Prof. Dr. Hans
Frie den thai. Kl. 8°. 81 Seiten. Mit 12 Figuren im Text.

Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1918. (Aus Natur und Geistes-

welt, 352. Bandchen.) Preis: kart. M. 1.60, geb. M. 1.90. Hierzu

Teuerungszuschlage.
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Walther Lobs ,,Einfuhrung in die Biochemie" hat sich in ihrer anspruch-

losen sachlichen Darstellung zahlreiche Freunde erworben. Nach dem Tode desselben

hat nun Professor Dr. Hans Friedenthal die Herausgabe der Neuauflage

iibernommen. In derselben sollte moglichst wenig an der bisherigen Grundlage ge-

andert werden. Fremdworte sollten, urn die Gemeinverstandlichkeit zu erhohen,

soweit es geht, vermieden oder mit deutscher Erklarung gegeben werden. Der moder-

nen Auffassung von der Rolle des EiweiB im Rahmen der Gesamtnahrung muBte

Rechnung getragen und einer verbreiteten tJberschatzung des EiweiBes in der Men-

schennahrung entgegengetreten werden. Die Einheitlichkeit der chemischen Grund-

prozesse bei alien Lebewesen und die chemische Ahnlichkeit von Tieren und Pflanzen

bis zum niedersten*Lebewesen hinunter ist durch die neuesten Forschungen immer

deutlicher zutage getreten. Ist auch der Stoff ins Riesenhafte gewachsen, erlaubt

doch die Aufstellung der Grundziige des Stoffwechsels alles Lebendigen heute eine

weit faBlichere und leichtere Darstellung der Biochemie als es friiher moglich gewesen.

Das hier Gesagte ist der Vorrede zur zweiten Auflage entnommen worden, um die-

selbe gegenuber der ersten zu kennzeichnen. Es ist zu erwarten, daB das Werkchen

sich auch in der neuen Form in Zukunft zahlreiche Freunde erwerben wird. G. H.

Loesener, Th. Prodromus Florae Tsingtauensis. Die Pflanzenwelt

des Kiautschou-Gebietes. Mit Unterstiitzung des Deutsch-Chine-

sischen Verbandes veroffentlicht. (Beih. z. Botan. Centralblatt

XXXVII. Abt. II. p. 1—206. Mit Tafeln I—X.)

Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung macht in derselben den Versuch,

durch Aufzahlung aller bekannt gewordenen Pflanzen ein Bild von der Vegetation

des Kiautschou-Gebietes zu entwerfen und damit zugleich eine Zusammenstellung

alles dessen zu verbinden, was fur den Wissenschaftler sowohl wie fur den Pflanzen-

freund im allgemeinen, soweit es mit diesem Gebiete in Zusammenhang stent, von

Interesse sein konnte. Nach einem kurzen Vorwort und Einleitung, in welcher letzteren

der Verfasser auf die bereits vorhandenen Abhandlungen iiber das betreffende Gebiet

aufmerksam macht und die Mitarbeiter der vorliegenden Schrift anfiihrt, folgt eine

allgemeine Schilderung desselben, dann ein Kapitel, in welchem die Geschichte der

Erforschung der Flora behandelt wird, ein solches, in welchem der Versuch einer

allgemeinen Schilderung der Vegetation gegeben wird, ein viertes, in welchem die

Nutzpflanzen des Gebietes betrachtet werden, und als fiinftes Kapitel die Zusammen-

fassung der pflanzen-geographischen Ergebnisse. Den Hauptteil der Abhandlung

nimmt die systematische Aufzahlung der bis jetzt aus dem Kiautschou-Gebiete be-

kannt gewordenen Arten ein. Unter den letzteren interessieren uns hier besonders

die aufgezahlten Kryptogamen. Th. Reinbold hat die vom Marinestabsapotheker

O. N e b e 1 nur wenigen gesammelten Meeresalgen bestimmt, darunter 2 Chloro-

phyceen, 5 Phaeophyceen und 3 Rhodophyceen ; P. Hennings, p.. Sydow,
G. L i n d a u und J. Bresadola bestimmten die aufgezahlten ebenfalls von

N e b e 1 gesammelten 18 Pilzarten und V. F. Brotherus und E. Irmscher
die 11 Bryophyten-Arten. Von Pteridophyten-Arten werden 30 Arten aufgezahlt,

und zwar 23 Polypodiaceen, 1 Marsiliacee, 2 Equisetaceen, 1 Lycopodiacee, samt-

von G. Brause, und 3 Selaginellaceen, von G. Hieronymus bestimmt.

Wenn nun die aufgefiihrten Kryptogamen nur gering an Zahl sind und darunter sich

auch keine neuen Arten befinden, so ist es doch anzuerkennen, daB der Verfasser

dieselben in seine Aufzahlung aufgenommen hat und damit auch einen kleinen Bei-

trag zur Kryptogamenflora des Gebietes gegeben hat. Eine spatere Erforschung
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durfte dadurch angeregt sein. Auf der Tafel I hat der Verfasser Kartenskizzen des
Pachtgebietes und einer tjbersicht von Nordost-China dargestellt. Die 9 iibrigen
Tafeln enthalten Habitusbilder von einer Anzahl neuer und friiher schon bekannter
Pflanzenarten. Auf Tafel III sind von Pteridophyten Cyclophorus petiolosus, Poly-
podium lineare und Selaginella mongolica abgebildet. Die interessante Abhandlung
durfte eine feste Grundlage fur die weitere Erforschung der Flora des Kiautschou-
Gebietes bilden. ~ TT

<-X. XI.

Machatschek, Fritz. Allgemeine Geographie III: Geomorphologie.
Kl. 8°. 124 Seiten. Mit 33 Abbildungen im Text. Leipzig und Berlin
(B. G. Teubner) 1919. (Aus Natur und Geisteswelt, 627. Bandchen.)
Preis: kart. M. 1.60, geb. M. 1.90. Hierzu Teucrungszuschlage.

Ein besonderer Zweig der Geographie ist die Geomorphologie, die sich die Auf-
gabe stellt, die Gelandeformen, die einem standigen Wechsel unterworfen sind und
ihre jeweilige Gestalt dem Wirken geologischer Krafte verdanken, in ihrem Werden
zu ergriinden. Der Botaniker wird in Zukunft nicht eingehende Kenntnisse der Geo-
morphologie entbehren konnen, wenn auch das Gebiet zur Zeit selbst noch ein wenig
erschlossenes ist. Besonders der Florist und Pflanzengeograph wird Interesse an dem
Erscheinen des oben genannten kleinen Werkchens haben, das sehr geeignet ist, in
die Geomorphologie einzufiihren und manchem Anregung und Nutzen bei seinen
Forschungen bringen kann. Die recht gut geschriebene Darstellung des bekannten
Verfassers wird auch manchem Naturfreund ein bisher unbekanntes, fur das Ver-
standnis der Naturschonheiten jedoch ungemein forderliches Gebiet der allgemeinen
Erdkunde erschlieBen. q jj

*

Riibel, E. Anfange und Ziele der Geobotanik. (Vierteljahrsschrift d.

naturf. Gesellsch. i. Zurich, 1917, 62. Jahrg. % H. p. 629—650.)
Eine Geschichte und die Ziele der Pflanzengeographie werden erlautert.

Bezughch der Einteilung der Wissenszweige der Geobotanik diene folgende Tabelle:

Forschungsgegenstand

Pflanzensippe
(Flora)

Pflanzengesellschaft
(Vegetation)

£

O

a.
C/J

3

^

I. Raumproblem.
(Wie sind die Pflanzen

auf der Erde verteilt ?)

Nach Grisebach:
topographische Geobota-
nik; nach Riibel choro-

logische Geob. genannt.

Autochorologische Geob.

(= Floristik).

Florenlisten existieren

besonders iiber die Pha-

nerogamen, seltener iiber

Krj^ptogamen.

Synchorologische Geob.

(Beste Ubersicht iiber

die Verbreitung d. Pflan-

zengesellschaften in E.

Warmings Lehrbuch

d. okolog. Pflanzengeo-

graphie.)

II. Standortsproblem.

(Wie verhalten sich die

Pflanzen zu ihrem Stand-
ort im weitesten Sinne ?)

Die Erforschung ge-

schieht in der okolo-

gischen Gesellschaft.

Autokologische Geob.

(Umfassend die Lehre

von der Verbreitung der

Pflanzen, d. Anpassungs-

lehre.)

Synokologische Geob.

(Die wahre Okologie

d. Pflanzengesellschaften,

sehr weitschichtig.)
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Forschungsgegenstand

Pflanzensippe
(Flora>

Pflanzengesellschaft
(Vegetation)

•

E

III. Veranderungsproblem.

(Wie verhalten sich die

Pflanzen zu den Verande-

rungen in der Zeit, wie |

verandern sie sich selbst ?)

Autogenetische Geob.

a. eigentliche Florenge-

schichte (autochrono-

logische Geobotanik),

/?. eigentliche Entwick-

Syngenetische Geob.

a. synchronologische G.

/?. syngenetische G. (=
Sukzessionsforschung).

igsprobl*

Mit

a) d. Pflanzengeschichte

= historisch oder geo-

lungslehre der Pflan-

zensippen (auto-[phy-

lo-] genetische Geob.).

r

orschur

genetischen Geob.,

b) der phylogenetischen

Geobotanik.
M-«

Beide konhen zusam-

mengefaflt werden unter

dem Namen: genetische

1

oder epiontologische Geo-

botanik.

Matouschek (Wien).

Schneider, Joh. Der Kleingarten. Zweite verbesserte und vermehrte

Auflage. Kl. 8°. 108 Seiten. Mit 80 Abbildungen. Leipzig und
Berlin (B. G. Teubner) 1918.. (Aus der Natur und Geisteswelt, 498.

Bandchen.) Preis: kart. M. 1.60, geb. M. 1.90 und Teuerungs-

zuschlage.

Der Kleingartenbau hat durch die Kriegsverhaltnisse eine ungeahnte Aus-

dehnung gefunden und wird auch in den nachsten Jahren zweifellos seine wirtschaft-

liche Bedeutung behalten. Wenn nun auch ein Werkchen iiber den Kleingarten

durchaus nicht in den Rahmen eines wissenschaftlichen Organs fiir Kryptogamen-
kunde und Phytopathologie wie die ,,Hedwigia" gehort, so moge doch mit demselben

eine Ausnahme hier gemacht werden insofern, als auf dasselbe kurz aufmerksam
gemacht wird, in der Voraussetzung, daJ3 unter den Abonnenten und Lesern sich

vielleicht mancher befindet, der bereits ein solches Werkchen iiber den Kleingarten

sich gewiinscht hat. DaB das Werkchen jedem Interessenten zu empfehlen ist, be-

weist der rasche Absatz der ersten Auflage und die allseitig gute Beurteilung und
Aufnahme, durch welche seine Brauchbarkeit und sein praktischer Wert bewiesen ist.

DaB sich das Biichlein auch eignet als Leitfaden fiir den Unterricht im praktischen

Gartenbau beniitzt zu werden, beweist die Einfuhrung an der Hochschule fiir Frauen

in Leipzig und an zahlreichen anderen Anstalten. G. H.

Schorler, B. Vorarbeiten zu einer Kryptogamen-Flora von Sachsen.

(Sitzungsber. u. Abhandl. d. naturwiss. Gesellsch. Isis in Dresden,

Jahrg. 1916, Dresden 1917, p. 55—57.)

Die Rabenhorstsche Kryptogamen-Flora von Sachsen muB durch
eine neue ersetzt werden. 1863 erschienen von ihr die Algen und Moose (die Schizo-



(11)

phyten sind in ihr jetzt vollig unbrauchbar), 1870 die Flechten; der Pilz-Band ist

nicht fertig geworden.

Verfasser gibt Winke fur die Ausfiihrung der Vorarbeiten; Mitglieder der Kom-
mission sind :A. Schade, L. Riehmer, E. Stollefiir Moose, E. Bach-
m a n n fur Flechten, O. Pazschke, W. Krieger, E. Herrmann und
G. F e u r i c h fiif Pilze, B. Schorler fur Algen. Belegexemplare aus dem Lande
Sachsen sind an das Herbar der ,,Flora Saxonica" im botanischen Institut der tech-

nischen Hochschule Dresden zu senden. Wir wunschen der neuen Kryptogamen-
Flora viel Erfolg; moge sie sich wiirdig angliedern an die von Schlesien und Branden-

burg! Ma to u sc hek (Wien).

Schroeder, H. Die Hypothesen iiber die chemischen Vorgange bei

der Kohlensaure-Assimilation. Jena 1917, Verlag G. Fischer;

4,50 M.

Wie die Pflanze C02
der Luft in Kohlehydrat iiberfiihrt, ist imraer noch ein

Geheimnis. Die Pflanzenphysiologen und Chemiker haben eine Reihe von Hypo-
thesen aufgestellt, die eine Vorstellung von dem mutmaBlichen Verlaufe der aus

Reduktion und nachfolgender Synthese bestehenden chemischen Vorgange anbahnen

sollten. Verfasser sichtete die umfangreiche Literatur iiber die Hypothesen, stellte

diese klar fest und legt an sie den MaBstab seines Urteiles an; dadurch kam es zu

mannigfachen Anregungen. Eigene Versuche oder eine eigene Hypothese stellt der

Verfasser nicht auf. Die Arbeit ist wichtig fur den Physiologen und Chemiker in

gleicher Weise, da die vielen Studien einander erganzen.

k
Matouschek (Wien).

Schultze, 0. Altes und Neues iiber den Bau und die formative Tatig-

keit des Protoplasmas. (Sitzungsber. d. physik.-medizin. Gesellsch.

zu Wiirzburg, 1915, Nr. 6, p. 81—94.)

AuBer der F 1 e m m i n g schen Mitomlehre, der Lehre vom geriistformigen

Bau und der Wabenlehre B u t s c h 1 i s gibt es noch die Granulatheorie A 1 1 -

m a n n s. Stehen diese Anschauungen wirklich so untrennbar einander gegen-

iiber, wie es nach der Literatur zu sein scheint ? Verfasser zeigt, wie aus dem Primar-

zustand des Protoplasmas als eines dispersen Systems der wabige, der gerustformige

und der filare Bau sehr wohl ableitbar sind. Im Urzustande der Emulsion liegen die

Teilchen als Granula und als^t lange, gewundene Stabchen zerstreut umher. Diese

Faden (Plasmakonten) nennt Verfasser „Primarfaden". Durch Dissimilation unter

Wasseraufnahme verfallt ein Teil der Granula (vielleicht auch der kolloiden Teilchen)

dem normalen Untergange. Die so mit Wabenbildung (Vakuolenbildung) verbundene

Umwandlung des Plasmas kann zur feinwabigen Schaumstruktur Biitschlis werden,

Oder die Waben werden groBer und verschmelzen zu groBeren (z. B. in der Pflanzzelle)

unter standiger Zunahme des Wassergehaltes. Zuletzt kommt es zum Durchbruche

von immer mehr Wabenwanden, so daB nur einzelne Protoplasmastrange gerustartig

den Zellkorper durchsetzen, die immer noch den Bau des Primarzustandes bewahren

und Plasmosomen (in Korner- oder Fadenform) einschlieBen. Diese Faden nennt

Verfasser ..Sekundarfaden". Zwischen diesen und den ,,Primarfaden" hat man bisher

keinen scharfen Unterschied gemacht — und deswegen gibt es die obengenannten

verscThiedenen Anschauungen beziiglich des Plasmaaufbaues.

Matouschek (Wien).
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Wilhelmi, J. Plankton und Tripton. (Archiv f. Hydrobiolog. vL.

Planktonkunde, 1917, XI., p. 113—150.) 12 Textfiguren.

Unter „Tripton" versteht Verfasser den Detritus, d. h. unbelebte Schwebe-

stoffe des Wassers, gleichgiiltig, ob sie dem Wasser selbst entstammen oder vom

Lande, aus Luft oder durch Abwasser in das Wasser gelangt sind. Um dessen Be-

ziehungen zum iibrigen Haushalte der Natur zusammenfassend darzustellen, entwirft

Verfasser (mit Hilfe des Steuer schen Schema fiir das Plankton) eine Dbersicht,

die im Original nachgelesen werden muB.

Um noch intensiver diese Beziehungen klarzulegen, folgen wir weiter dem Ver-

fasser in dessen tabellarische "Obersicht:

I. Euplankton = Holoplankton I. Eutripton,

d. h. die aus dem zerfallenen Hydrobios

und aus den anorganischen Ufer- und

Grundbestandteilen sich zusammen-

setzenden unbelebten Schwebestoffe

des Wassers.

Qualitativ

:

Zooplankton.

Phytoplankton.

Anorganisches Eutripton (= mineral. E.),

dem Ufer oder Grund entstammend,

oder durch Fallung aus den gelosten

Substanzen des Wassers entstandene

anorg. Schwebestoffe, bes. Silikate,

Karbonate, Sulfate, Oxyde.

Organisches E. : Zerfallprodukte des Hy-

drobios und Fakalien des tierischen

Hydrobios.

Zootripton (Zerf.

Hydrobios).

Phytotripton.

-Prod, des tierischen

Okologisch

:

Sar- Helitripton.Haliplankton (marines Rheopl.,

gassum-Pl., marines Statopl., eury-

halines PL, stenohalines PL).

Hyphalmyroplankton = submarines =
Brackwasserpl.

Limnopl. i. s. 1. = SiiBwasserplankt.

Limnopl. i. s. str.

Crenoplankton (= Plankt. der Quellen).

Potamopl.

Heleopl. = Teichpl.

Zonarisch, geographisch

:

Hyphalmyrotripton = submar. = Brack-

Seentripton

wassertripton.

Limnotripton i. s. 1.

Limnotripton i. s. str. =
Crenotripton.

Potamotr. (reich an anorg. Tript.).

Heleotr. (reich an Kleinkrustierresten

Kosmopolitisches PL Kosmopolitisches Tript.

Zonarisch, horizontal:

Oceanopl. (des offenen Meeres).

Neritopl. (der Kiiste).

Oceanotript.

Neritotript. (viel reicher als yoriges, der

Menge nach von der Wasserbewegung

abhangig).
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Zonarisch, vertikal:

Pelagopl. (dauernd an der Oberflache).

Bathypl. = Tiefenpl.

Pantopl. (= eurybathes).

Bathypelagisches PI.

Pelagotript. (namentlich olige und fase-

rige Bestandteile).
*

Bathytript.

Pantotripton.

Bathypelag. Tript.

In bezug auf Jahreszeit und Warmer
Perennierendes PI.

Fruhjahrs-, Sommer-, Herbst- u. Winter-
plankt.

Cyclopl., Temporalpl., eurythermes und
stenothermes PI.

Perennier. Tripton.

Das entsprechende Tript.

Das entsprechende Tript.

In bezug auf die Entstehung:

Allogenetisches und endogenetisches PI.
|
Das entsprechende Tript.

Nach Vernalten zu Licht und in chemischer Hinsicht:
*

Euphotisches PI. (bis 80 m).

Phaeopl. (bis 30 m).

PI- d. dysphotischen Region (von 80 bis

200 m), Knephopl. (von 30—500 m).
PI. d. aphotischen Zone (von 200 m an

abwarts).

Skotoplankton (von 500 m an abwarts).

Durch chemische Wirkungen (der Wasser

verschiedener Tiefe) geandertes oder

ausgefalltes anorgan. Tript. (Sink-

geschwindigkeit in Wasser verschie-

dener Konzentration).

Der Zusammensetzung nach:

Monotones, polymixtes
;

Planktonformen.

praevalente Das entsprechende Tripton.

Hinsichtlich der GroBe:

Gigantoplankton (Riesenplankton, nur
marin).

Macro-, Meso-, Micropl.

Nannoplankton.

Das entsprechende Tripton

Das entsprechende Tripton

Das entsprechende Tripton

In methodologischer Hinsicht:

Netz- und Siebplankton. — Seston oder

absiebbare belebte und unbelebte

Schwebestoffe.

Zentrifugenpl.

Kammerpl.

Das entsprechende Tripton.

II. Hemiplankton
(nur zeitweilig euplanktonisch lebend).

Meropl., zeitweise von der benthon. oder

litoralen Lebensweise zur plankto-

nischen iibergehend.

Embryonales und larvales PI. (das spater

zu einer nichtplanktonischen Lebens-
weise oder zum Parasitismus oder in

Nichtplanktonten ubergeht).

Das entsprechende Tripton.

Kammertr.

Sedimenttript.

II. Peritripton.

Durch ganzlichen Zerfall unbestimmbar

gewordenes Tripton, das vorwiegend

aus Nannotripton besteht.

Auch geloste Subst., die durch chemische

Wirkungen des Wassers, z. B. Oxyda-

tion ausgefiillt werden, kdnnen gleich-

sam als Schwebestoffe im stat.

gel ten.
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III. Pseudoplankton.

Wesen, losgerissen vom Ufer, Grund,

oder parasitisch auf Planktonten le-

bend oder durch Abwasser bedingt.

Erratopl., wie vorher, aber im Wasser

gewisse Zeit treibend; auch akzesso-

nisches Plankton genannt.

Epiplankton (auf Planktonten, fest-

sitzend).

Saproplankton= Abwasserplankton,

Polysaprobes, mesosaprobes, [oligo-

saprobes = Eu-Plankton].

III. Pseudotripton.

Unbelebte Schwebestoffe aus der Luft,

vom Lande, oder aus Abwassern.

Anemotripton : durch Wind vom Lande

oder aus der Luft ins Wasser gelangte

Stoffe (Zerfallprodukte des Geobios,

Pflanzenpollen und -Samen).

Saprotripton, aus Abwassern irgendeiner

Art stammend; Anorgan. Saprotr.,

organisches Saprotr. , Koprotripton

(aus Fakalien stammend).

Matouschek (Wien).

Wolf, Jacob. Der Tabak. Anbau, Handel und Verarbeitung. Zweite,

verbesserte und erganzte Auflage. Kl. 8°. 119 Seiten. Mit 17 Ab-

bildungen im Text. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1918.

(Aus Natur und Geisteswelt, 416. Bandchen.) Preis geb. M. 1.50

und Teuerungszuschlag.

Das in zweiter Auflage erschienene Werkchen bringt folgende Kapitel : 1. Tabak

und TabakgenuB. Historisches ; 2. Botanik und Chemie des Tabaks; 3. Der Tabak-

bau (darin auch Abschnitte liber tierische und pflanzliche Schad-
linge und Krankheiten an Tabakpflanzen und iiber die Fermentation

des Tabaks); 4. Die Rohtabakproduktion in den verschiedenen Landern; 5. Der

Rohtabakhandel ; 6. Die Herstellung der Tabakfabrikate ; 7. Der Handel in Tabak-

fabrikaten; 8. Der TabakgenuB als Steuerobjekt; 9. Wirtschaftliche und sozial-

politische Verhaltnisse des deutschen Tabaksgewerbes ; 10. Der Tabak in der deutschen

Kriegswirtschaft. Die neue Auflage ist um 16 Seiten vermehrt worden, da fur diese

entsprechend der inzwischen erfolgten steuergesetzlichen Anderung der Abschnitt

iiber die deutsche Tabakbesteuerung geandert, in dem zehnten Kapitel ,,Der Tabak

in der deutschen Kriegswirtschaft" kurz dargestellt und der Abschnitt ,,Die Hygiene

des Tabakgenusses" ausfuhrlicher behandelt worden ist. G. H.

Bottomley, W. B. A bacterial test for plant food accessories (auxi-

mones). (Proceed, of the Royal Soc, London, Biol. Sc. B, Vol.

LXXXIX, 1915, p. 102—108.)

Auximonen sind wachstumfordernde Stoffe; sehr kleine Mengen dieser Hilfs-

nahrstoffe reichen fur hohere Pflanzen aus, aber sie miissen vorhanden sein, da auch

von ihnen (nicht nur von der Menge der aufgenommenen mineralischen Stoffe) die

Ernahrung der Pflanze abhangt. Die bisherigen Versuche und Studien ergaben

folgendes: Die Auximonen bewirken im bakterisierten Torf eine Steigerung der Nitri-

fikation im Boden. Wie ein Hilfsnahrstoff der rohen nitrifizierenden Kultur des

Bodens zugefugt wird, bildet sich auf der Flussigkeitsoberflache eine Art Schaum,
gebildet wohl von im Boden sehr verbreiteten Organismen, doch weiB man noch nicht

von welchen. Die Schaumbildung ist auf die spezifische Wirkung der Hilfsniihrstoffe

zuriickzufuhren. Die schaumbildenden Organismen kcinnen zur qualitativen Probe
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fur die Hilfsnahrstoffe im allgemeinen dienen, da diese Stoffe bei der tierischen Er-

nahrung auch Schaum erzeugen. Es existiert folgender Unterschied: Die bei den

Tieren gefundenen Auximonen werden durch Hitze nicht vernichtet; sie konnen

V2 Stunde der Hitze von 134° C ausgesetzt werden, ohne ihre Eigenschaften zu ver-

lieren. Die schaumbildenden Organismen konnen gleich nitrifizierenden durch Chemo-

synthese die C02
der Luft assimilieren. Die Nitrate konnen sie nicht beniitzen, ihren

N entziehen sie einem Ammoniaksalze. In den Wurzelknollchen der Hiilsenfriichte

wurden auch Auximone gefunden. Matouschek (Wien).

Borgesen, F. The marine Algae of the Danish West-Indies vol. II

Rhodophyceae p. 241—304 (reprinted from Dansk Botan. Arkiv III

No. Id, Copenhagen 1918).

Das neue Heft enthalt die Subfamilie 7 Ceramieae der Familie Ceramiaceae,

deren Reprasentanten von H. E. Petersen bestimmt worden sind, ferner von der

Fam. 2 Rhodomelaceae die Subfamilie 1. Laureniceae, Subfam. 2. Chondrieae, Sub-

fam. 3. Polysiphonieae, Subfam. 4. Herposiphoneae, Subfam. 5. Lophosiphonieae,

Subfam. 6. Bostrychieae und Subfam. 7. Lophothalieae. Folgende neue Arten sind

in demselben beschrieben: Laurencia chondrioides, Polysiphonia sp. (wurde nicht

benannt, da die Pflanze steril war, doch ist sie vielleicht mit P. havanensis Mont,

verwandt) und P. sphaerocarpa. Recht gut ausgefuhrte Textabbildungen erlautern

meist die zu den friiheren Beschreibungen gegebenen Bemerkungen oder die Be-

schreibungen der neuen Arten, wie iiberhaupt das neue Heft sich durch vorzugliche

Ausstattung an die fruher erschienenen anschlieBt. G. H.

Drude, 0., und Schorler, R. Beitrage zur Flora Saxonica III. Uber

eine merkwiirdige Alge Sachsens. Geosiphon pyriforme (Ktz.)

F. v. Wettst. (Sitzungsber. u. Abhandl. d. naturwiss. Gesellsch.

Isis in Dresden, Jahrg. 1916, Dresden 1917, p. 58—61.)

Der vorliegende III. Teil stammt aus der Hand R. Schorlers. Im Geosiphon

hat man den ersten Fall einer echten Symbiose zweier Algen vor uns. Bisher war die

obgenannte Art nur von Nordhausen in Thuringen (von Kiitzing gefunden) und
von Kremsmiinster (Ober-Csterreich)^ von F. v. Wettstein gesammelt bekannt. In

einer von G. Feu rich gemachten Aufsammlung entdeckte Verfasser die Alge auch;

Fundort: Acker bei Goda nachst Bautzen (Sachsen). Wahrend die Botridium-granu-

latum-Wiesen grunlich auf den lehmigsandigen FluBufern schimmern, ahneln die

Geosiphon-Bestande von weitem eher RuBanfliigen. Beim Eintrocknen fallen die

Blasen zusammen und man sieht auf der Ackererde nur noch punktformige schwarze

Hohlungen. Die Blasen der Alge sind etwas kleiner als sie v. Wettstein beschreibt.

Keine war frei von Nostoc. Die Blasen von Botrydium und wohl auch die des Geo-

siphon bestehen aus gleichem Stoffe, sicher nicht aus reiner Cellulose. In Reinkulturen

traten im Februar die von Klebs beschriebenen Entwicklungszustande von Protosiphon

botryoides (Ktz.) Klebs auf. Ob letztere Art nur mit Geosiphon vergesellschaftet

ist, oder ob da noch andere Zusammenhange vorliegen, weifi man noch nicht.

Matouschek (Wien).

Goebel, K. Zur Organographie der Characeen. (Flora, N. F. X, 1918,

p. 344—387.)

In seiner „Organographie der Pflanzen" des Verfassers sind die Characeen nicht

tesprochen worden. Als Erganzung des genannten wichtigen Werkes erortert daher
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hier der Verfasser die Bedeutung der Characeen fur allgemein organographische

Probleme. Der zellulare Aufbau der Characeen ist durch die Untersuchungen A.

Brauns, Sachs*, DeBarys und anderer klargelegt worden. In neuerer Zeit

kamen dazu die Ergebnisse der zytologischen Erforschung durch Strasburger,

Treub und Debski, aber die Untersuchung des zellularen Aufbaus im weitesten

Sinne hat zwei andere Fragestellungen stark in den Hintergrund gedrangt. Die eine,

um die sich auch schon A. B r a u n Verdienste erworben hat, ist die nach der Ge-

samtsymmetrie des Aufbaues, die andere die nach der BeeinfluBbarkeit der Organ-

bildung. Beide bespricht der Verfasser hier auf Grund neuerer eigener Untersuchungen.

Nach einer Einleitung behandelt er in einem Kapitel die Symmetrieverhaltnisse,

dann in einem anderen seine experimentell-morphologischen Untersuchungen und

fast schlieBlich die Ergebnisse folgendermaBen zusammen:

,,1. Die Vegetationsorgane der Characeen zeigen al 1 e eine Gliederung in Knoten

und Internodien, auch die Wurzeln, bei denen das meist in Abrede gestellt

wurde.

2. Alle Knoten sind dorsiventral gebaut. Die radiare Gesamtausbildung der

Sprosse erfolgt durch „Spirotrophie". Da diese bei Blattern und Wurzeln

kaum hervortritt, so sind diese Organe dorsiventral.

3. Die Ausbildung der Vegetationsorgane ist stark beeinfluBbar. Wurzeln

lassen sich in „Vorkeime" umbilden. Berindung und Knotenbildung lassen

sich unterdriicken (letzteres wenigstens bei den Blattern), wenn die Pflanzen

unter ungunstige Ernahrungsverhaltnisse gelangen. Vielfach treten dabei

Gestaltungsverhaltnisse auf, welche bei anderen Characeen ,,
normal'

vorhanden sind.

4. Auch die Gametangienbildung ist beeinfluBbar. Sie ist vom Lichte ab-

hangig. Es ist leicht, Chara foetida ganz steril zu Ziehen. Antheridien

konnen an S telle der Eiknospen auftreten und mannigfache Vergrunungen

erfahren. Statt der Stielzelle der Antheridien kann ein Blattchen auf-

y treten, auf dem die Antheridienanlage selbst schlieBlich auch ganz fehlen

kann. Aus Antheridienanlagen konnen 1—2 Blattchen hervorgehen. An

Stelle der Hullschlauche bilden sich dann Seitenblattchen oder neue

Eiknospen. DaB bei den Vergrunungen nicht immer dasselbe auftritt, ist

zuriickzufiihren einerseits auf die nicht immer gleichen Bedingungen,

unter denen die Vergrunung stattfand, andererseits darauf, daB der Unter-

schied zwischen Sprossen (Langtrieben) und Blattern (Kurztrieben) ein

weniger scharfer ist, als die formale Morphologie ihn annahm."

In einem Nachtrag berichtet der Verfasser noch iiber das Verhalten von Nitella

opaca ( ?) in der Kultur. Die urspriinglich ganz normalen Eiknospen hatten sicn

infolge der geanderten Lebensbedingungen zum Teil abnorm entwickelt. Die Oogon-

zelle hatte abnorme Teilungen erfahren. Einzelne Zellen dieser Zellkorper zeigten

Andeutungen der eigentiimlichen ..Membranfalten", wie sie fiir die Wandzellen der

Antheridien bezeichnend sind. Es lagen tatsachlich hier (freilich verungliickte) "Ver-

suche zur Antheridienbildung yor, was dadurch bewiesen ist, daB diese Versuche

in anderen Fallen viel weiter gingen und diemitcharakteristischen,,Falten" versehenen

Wandzellen einen kleinzelligen inneren Gewebekorper bildeten, in welchem aber

Spermatozoiden bildende Faden bis jetzt nicht auftraten. Der Verfasser macht darauf

aufmerksam : 1. daB auch bei Nitella die Oogonzellen ,,labil" sind, d. h. durch geanderte

Lebensbedingungen in kurzer Zeit zu einer abnormen Weiterentwicklung veranlaBt

werden konnen; 2. daB das noch auf einem viel spateren Entwicklungsstadium als

bei Chara foetida moglich ist. selbst noch nach Abtrennung der ,,Wendungszellen' .

G. H.
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Lohmann, H. Die Besiedelung der Hochsee mit Pflanzen. (Vortrage

aus dem Gesamtgebiet der Botanik, herausgeg. von d. Deutsch.

Botan. Gesellschaft Heft 4, 1919.)

Auf der Ausreise der Deutschen Antarktischen Expedition 1911 hatte der Ver-
fasser Gelegenheit, in grofierem Umfange Untersuchungen iiber die Besiedelung der
Hochsee im Atlantischeri Ozean auszufiihren. Die Ergebnisse sind bereits verarbeitet,

doch die ausfiihrliche Veroffentlichung hat sich durch den Krieg verzogert. Der Ver-
fasser gibt mit Hilfe einer Kartenskizze eine ttbersicht iiber die Fahft, die Anfang Mai
von Hamburg aus durch den englischen Kanal iiber die Azoren nach Pernambuco
und Buenos Aires ging und 4 Monate dauerte, berichtet dann iiber die von Bord ge-

machten taglichen Arbeiten und die nach der Heimkehr gemachten Eintragungen
der Zahten, welche die Untersuchungen ergeben hatten, in Kurvennetze und in der

ublichen Weise durch Interpolation gezogenen Linien gleicher Dichte (Isonephen),

welche Kurvenbilder je einen Fahrtschnitt senkrecht unter der Fahrtlinie durch die

Wassermassen von bis 400 m Tiefe und demnach Profile darstellen, Querschnitte

oder Langsschnitte durch die verschiedenen Stromgebiete. Derselbe untersucht nun
an senkrechten Schnitten den Bau der Volksmassen der Hochseepflanzen, zieht daraus

Schlusse iiber die Besiedelung der Hochsee mit Pflanzen und bespricht an einer kleinen

Auswahl von Schnitten einige der hauptsachlichsten Ergebnisse.

Das Gesagte moge geniigen, Interessenten auf den lesenswerten Vortrag auf-

merksam zu machen. G. H.

Sauvageau, C. Sur la sexualite heterogamique d'une Laminaire

(Saccorhiza bulbosa). (Compt. Rend. hebd. de TAcad. des sc. de

Paris, CLXI, [1915], p. 796—797.)
Sur les gametophytes de deux Laminaires (L. flexicaulis et L.

saccharina). (Ibidem, CLXII, [1916], p. 601—604.)

Verfasser fand bei einigen Arten der Laminarien einen Generationsweehsel :

Aus der Schwarmspore geht ein sehr kleines Prothallium hervor, das befruchtete Ei
des Q Prothalliums entwickelt sich erst zur eigentlichen Pflanze. Es gibt also (5 und

Q Prothallia, die oft nur aus wenigen Zellen bestehen. Aus den letzten Zellen des

(3 Prothalliums entsteht das Antheridium, das ein Antherozoid bildet, das eine mit
• 2 seitlichen Zilien versehene Schwarmzelle liefert. Als nackte Eizelle tritt der Inhalt

des Oogoniums heraus, sie wird an der Miindung der Mutterzelle befruchtet. Aus
dem Ei entsteht sofort ein Embryo, aus kurzem Zellfaden bestehend. Seine unterste

Zelle liefert das erste Rhizoid, der obere Teil verbreitert sich zur eigentlichen Pflanze,

dem „ Sporophyten". Wenn sich der Inhalt des Sporangiums in die Zoosporen teilt,

so erfolgt dann die Reduktion der Chromosomen. Auf der Oberflache des Thallus

bilden die Sporangien Flecken, Sori. Vielleicht besitzen alle Laminariaceen einen

Generationswechsel ; ob ein solcher sonst bei Braunalgen vorkommt, wird erst unter-

sucht werden miissen. Matouschek (Wien).

Bokorny, Th. Versuche iiber die Trockensubstanzvermehrung der

Hefe in Zuckerlosungen unter Anwendung von Harn als Stick-

stoffnahrung. (Biochem. Zeitschr. 1917. 81. Band, p. 218—262.)

Mit den bestnahrenden Kohlenhydraten tritt trotz Darbietung aller sonst noch

notigen Nahrstoffe (auBer C, dieses nur als Kohlenhydrat) unter Umstanden keine

Trockensubstanzvermehrung ein. Das ist dann der Fall, wenn zu Nahrldsungen mit

fledwigia Band LXl. 2
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garfahigem Zucker als ausschlieBliche C-Nahrung groBere Hefemengen gesetzt werden.

Wurde zu den Nahr- und Garlosungen 2 g PreChefe auf 2 g Zucker genommen, trat

keine oder recht geringe Trockensubstanzvermehrung ein; wurde nur 0,02—O.lg

PreBhefe auf 2 g Zucker angewandt, dann vermehrte sich die Trockensubstanz aufs

Vielfache. Da muB man wohl eine vorzeitige Vergarung des Zuckers annehmen.

Manchmal wurde eine merkliche Abnahme der Trockensubstanz wahrgenommen

;

dabei waren alle notigen Nahrstoffe (Harnstoff als N- Quelle, Zucker als C- Quelle,

Phosphate, K, Mg) anwesend. Die Abnahme ist auf Verbrauch von urspriinglich

vorhanden gewesenen Reservestoffen wie Glykogen zu deuten. Wenn Zucker assimi-

liert wurde, so ist jedenfalls der Verbrauch > gewesen als die Neubildung. Garung

und Assimilation wirken antagonistisch. Der aufgenommene Zucker kann zur Syn-

these notwendiger Zellbestandteile, des Plasmas usw. verwendet, also tatsachlich

assimiliert werden, und dieser Teil steht wohl zum Gesamtzuwachs der Hefe in kon-

stanter Beziehung. Zeitweise wird der Zucker bzw. das iibrige C-Material als Reserve-

stoff in Form von Glykogen aufgespeichert, und diese Aufnahme braucht natiirlich

nicht mit der Zellvermehrung parallel zu gehen. In der Praxis der untergarigen

Brauerei gibt man pro hi Anstellwiirze meist 0,5 1 dickbreiige Hefe, also 50 1 pro 100 hi

und sagt unrichtig, aber allgemein: man arbeite mit 50 % iger Hefengabe. Jenes

halbe Liter Anstellhefe wachst dann ungefahr zu 41 Satzhefe heran. Das Depot,

als welches sich diese am Grande der Garbottiche vorfindet, ist aus 3 Schichten auf-

gebaut: zu unterst die Bodenhefe, dann die Kernhefe, zu oberst der Oberzeug. Nur

der mittlere Anteil wird fur die Zwecke der Bierbrauerei weiter verwendet und sorg-

faltig abgetrennt. Man erhalt aus 0,5 1 Anstellhefe etwa 1 1 Samenhefe, d. i. die dop-

pelte Menge, wovon die Halfte fur die Anstellung eines folgenden Gebraues Anwendung

findet. Man muB aber auch die Bodenhefe und den Oberzeug mitrechnen, da sie

ebenfalls aus Hefe, wenn auch weniger reiner, bestehen. Man kann also sagen: die

Hefe vermehrt sich beim BrauprozeB auf das 5-fache und mehr. An dieser groBen

Vermehrang ist sicherlich zumeist das Verhaltnis der Aussaat zu der Nahrstoffmenge

schuld. Bei Nichtbeachtung dieser Tatsache konnte man zu der Meinung kommen,

daB die besten Nahrstoffe, wie Traubenzucker, nicht trockensubstanzvermehrend

wirken. Der Rohrzucker bringt unter alien Zuckerarten die besten Trockengewichte

ein. Als N- Quelle bewahrte sich der Harn durchaus. Matouschek (Wien).

Bokorny, Th. Die Erzeugung von Fett in den Pflanzen, Fett in

der Hefe. (Beihefte z. Botan. Centralbl. 1. XXXV. 1917/18,

p. 171—181.)

Der ursprunglichste Fetterzeuger ist die Pflanze, und zwar die grime ; das Tier

sammelt Fett aus schon fertiger organischer Xahrung an. Das .
Pflanzenfett kann

man durch seinen nie fehlenden Phytosteringehalt vom Tierfett unterscheiden; letzteres

enthalt stets etwas Cholesterin. Der Stoffwechsel im Tiere nimmt also einen anderen

Verlauf als der in der Pflanze. Von welchen Pflanzen kann man groBere Mengen Fett

erhalten ? Vor allem aus dem Samen und dem Fruchtfleisch vieler Phanerogamen.

Doch auch das Holz ist fetthaltig, und zwar imWinter. Nach A. Fischer gibt es Fett-

baume (Kiefer, Birke, Linde; letztere enthalt in der Trockensubstanz 9—10 % Fett)

sie sind meist weichholzig — und Starkebaume — sie sind hartholzig. Unter den

Kryptogamen sind zu erwahnen: Mit Ausnahme der Diatomeen enthalten die SiiB-

wasseralgen wenig Fett; Verfasser und Loew fanden bei Spirogyra aber doch 5

bis 9 % Fett in der Trockensubstanz. Unter den Flechten besitzt Verrucaria calciseda

bis 80 % Fett, sonst ist bedeutend weniger Fett zu finden. Meeresalgen haben hoch-
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stens 2 %. Der Fettgehalt hoherer Pilze ist ein geringer. GroBere Mengen konnen
Schimmelpilze und Bakterien liefern (Faulnisbakterien bis zu 7 %). Unter den
Moosen hat Rhodobryum roseum wohl den groBten Fettgehalt, namlich bis 18 %,
Barlappsporen sogar 50 %. Der Fettgehalt der Hefe betragt 2—5 % der Trocken-
substanz, bei sehr alten Hefen und bei Involutionsformen bis 50 %. Die alten Hefen
sind praktisch aber von keiner Bedeutung, denn man kann eine Hefe nicht 15 Jahre
in Bier liegend alt werden lassen, urn daraus Fett zu gewinnen. Zur Fettbildung
bei der Hefe ist notig: Sauerstoffzutritt, eine Temperatur nicht unter 15°, reichliche
Ernahrung mit Kohlehydrat und N-Stoffen. Das Fett der Hefe findet sich zum
Teile in den Vakuol-Fett-EiweiBkorpern, die von Will geradezu als Olkorper be-
zeichnet werden. Woraus entsteht das Fett in der Hefezelle ? Zuerst wird aus den
Kohlehydraten Protoplasma gebildet, aus dem die Fettsaure abgespalten wird. Dies
ist vorlaufig Hypothese. Die Hefe ist kein fur die Fettbildung recht giinstiger Pilz.

Ist die Hefe krankhaft verandert, so kann es, wie Verfasser friiher zeigte, zu groBerer
Fettanhaufung kommen. Leichter und reichlicher kommt eine Anhaufung von Gly-
kogen zustande (nach vielen Forschern). Nach den neuesten Untersuchungen des
Verfassers wirkt Harn, Phosphorsaure und H 2Oa

sehr gut ernahrend, aber nicht fett-

bildend. Reiche O-Zufuhr (H 2 2
== H 2 + 2 ) ergab keine Fetterhohung. Verfasser

erhielt in der Hefe aber mehr Fett (bis 4,1 %), wenn er unverdunnten Harn, H 2O a

und Rohrzucker nahm. Man sieht, daB man auf diese Weise kaum zu einer reich-
hchen Erhohung des Fettes kommt. Matouschek (Wien).

Bonzowski, J. Gibt es eine Mutation bei den Hefen. (Jsw. Moskow.
Selsksch. Instit. XXI. 1. Moskau 1915, p. 42—136.)

Die Hefen und auch die Bakterien zeigen keine Mutationen im Sinne von
De Vries, da sie die erforderliche Bereitwilligkeit zum Hervorbringen neuer
Eigenschaften und die Fahigkeit, diese auf die nachfolgenden Generationen erblich
zu ubertragen, nicht besitzen. Bei diesen Mikroorganismen gibt es nur eine An-
passung an das Milieu, d. h. an die neuen Ernahrungsbedingungen. Dies begriindet
Verfasser durch seine ausgedehnten Untersuchungen: Er ziichtete die gewohn-
lichen Bier- und Weinhefen auf Nahrlosungen, die mineralische und
organische Stoffe enthielten. Die ersteren bestanden aus 0,1 g KH 2P04 , 0,05 g MgS04,

100 ccm Brunnenwasser. Stickstoffquellen waren Asparagin (0,5 %) oder Pepton
(1 %)> C-Quellen aber Glyzerin, Mannit, Bernstein-, Apfel-, d-Weinstein-, Zitronen-
und Chinasaure. Die Hefen erzeugten in diesem Milieu keine Zymase, sondern er-

nonten die Menge der oxydierenden Garstoffe, besonders mit Bernsteinsaure. Die

vermehrungsgeschwindigkeit wird erhoht. Wie die Hefen aus den genannten Sub-
straten in die Zucker besitzenden Nahrlosungen kamen, so war eine noch kraftigere

vermehrung zu sehen, da der Zucker eine gute C- Quelle ist. Nach 3 Tagen etwa
zeigte sich da eine anfangs schwache Garung, ein Zeichen, daB nicht alle Zellen Zymase
erzeugen. Der Zeitpunkt, wo die Garung auf den verschiedenen Sauren einsetzt,

schwankt: sie beginnt auf der Chinasaure friiher, zuletzt zeigt sie sich auf der Wein-
steinsaure, wo sie recht klein ist. Diese gleiche Abstufung in der Vermehrung der
Zellen ist auch auf diesen Sauren bei Gegenwart von Zucker zu beobachten. Die
"lit Sauren kultivierten Hefen, welche die Fahigkeit der Zuckervergarung verloren
naben, miissen wahrend mehrerer Generationen auf dem Zucker verbleiben, bevor

^an die Riickkehr zu dem Urzustande beobachtete. Diese vollzieht sich namentlich
zuerst in denen, die am wenigsten geeignet sind, die neuerworbenen Eigenschaften
2U bewahren. Die Hefekulturen auf Sauren kamen in Rohrchen mit neutralem und

geschmolzenem Agar-Agar; sie verblieben bis 30 Tage bei 26—28 °C im Theifno-

2*
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staten. In den bald groB werdenden Kolonien zeigten sich C0 2
-Blasen; letztere er-

schienen nicht in den Hefekulturen mit Weinsteinsauren, auch nach 38 Tagen nicht,

obwohl die Kulturen in den sehr weiten Rohrchen zahlreich waren. Es ist hier also

das gleiche erzielt worden, was Massini, Bursi und Klein mit Bacterium imperfectum

und B. coli mutabile auf Saccharose und Lactose erhalten hatten.

Matouschek (Wien).

Biiren, G. von. Untersuchungen iiber die Entwicklungsgeschichte

und Biologie der Protomycetaceen. (Mitteil. d. naturf. Ges. Bern

1916, Sitzungsber. S. XLVII—L. 1 Tafel. Bern 1917.)

Fur die Kompositen bewohnenden Protomyces-Formen wies 'Verfasser experi-

mentell eine strenge Spezialisation nach und zeigte, daB bei den einzelnen Arten

die Form der Sporangien ziemlich erhebliche Abweichungen erkennen lassen. Als

selbstandige Arten kommen in Betracht: Protomyces pachydermus und P. Kreu-

thensis, die auf Crepis paludosa und die auf Cr. biennis wohnende (mit denen bisher

die Infektion anderer Crepis-Arten nicht gelang), dann die Art auf Leontodon his-

pidus. Matouschek (Wien).

Fischer, E. Mykologische Beitrage 15—17. (Mitteil. naturf. Ges. in

Bern 1918, S. 72—95.)

In Nr. 15 iiber die Empfanglichkeit von Gymnosporangium tremelloides zeigt

Verfasser, daB Sorbus quercifolia fur G. tremelloides voll empfanglich ist, und daB

S. aucuparia ebenfalls voll empfanglich ist. Die Pflanze Nr. 118, welche S. quercifolia

in bezug auf die Fiederung der Blatter naher steht, ist unempfanglich. Gegen

G. juniperinum waren sie unempfanglich oder nur schwach empfanglich, gewohnlich

mit Aecidienbildung bei Sorbus quercifolia, deren Blatter Aria- oder Aria incisa-

Typus besitzen. Auf denjenigen Pflanzen, die sich S. aucuparia mehr nahern,

entstanden Aecidien.

Verfasser stellt dann die Resultate auf den verschiedenen Sorbus zusammen,

die er ausfiihrlich mitteilt, die aber fur ein Referat ungeeignet sind.

In Nr. 16 kommt Verfasser nochmals auf das Vorkommen von Anthurus bei

Heugels zuriick. Er sagt, daB A. australiensis mit den Arten A. borealis und anderen

Formen zu einer umfassenden Anthurus-Art gehort, die auf Europa und Nordamerika

verbreitet ist. Gelegentlich der Einwande von Prof. Stomps kommt er zu der

gleichen Ansicht.

In Nr.17 hat Wurth einige Uredineen von Java mitgebracht und sie dem Ver-

fasser iibergeben. Darunter sind die folgenden Arten neu: Uromyces euphorbiae-

javanicae, Puccinia Wurthii, P. xanthoxyli. AuBerdem sind einige Arten auf neuen

Nahrpflanzen gefunden worden. L i n d a u (Dahlem).

Gaumann, E. Uber die Spezialisation der Peronospora auf einigen

Scrophulariaceen. (Ann. mycol. XVI, 1918, p. 189—199.)

Die Infektionsversuche mit Peronospora-Arten auf Scrophulariaceen ergab,

daB eine Anzahl von neuen Arten zu unterscheiden ist. Er definiert dieselben durch

Zeichnungen und MaBangaben. Demnach stellt er neu auf: Peronospora agrestis,

P. verna, P. arvensis, P. palustris, P. saxatilis, P. silvestris, P. aquatica.

Lindau (Dahlem).
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Hasler, A. Beitrage zurKenntnis derCrepis- und Centaurea-Piiccinien

vom Typus der Puccinia hieracii. (Centralbl. fiir Bakt., Par. und
Infekt. 2. Abteil. XLVIII, 1918, p. 221—286.)

Von den Crepis-Puccinien wurden kultiviert Puccinia praecox, P. major, P.

crepidis grandiflorae n. sp., P. auf Crepis alpestris, P. crepidis blattarioidis n. sp.,

P. Crucheti n. sp., P. intybi, P. crepidis aureae, P. crepidicola, P. crepidis montanae,
P. crepidis.

Das Material stammt von sehr verschiedenen Orten und ergab folgende Resul-
tate: P. praecox infiziert Crepis biennis, unter giinstigen Umstanden noch andere

Crepis-Arten. P. major infizierte C. paludosa. P. crepidis blattarioidis infizierte

auBer Cr. blattarioides noch C. tectorum, alpestris und virens. P. Crucheti hat nur
Erfolg auf C. succisifolia, P. intybi auf C. praemorsa, P. crepidis aureae auf C. aurea,

P. crepidicola auf C. foetida. Dagegen uberwintert P. crepidicola im Uredozustand
auf P. taraxacifolia und infiziert C. setosa, tectorum und virens. P. crepidis montanae
infiziert C. montana, P. crepidis nur C. tectorum.

Am Schlusse werden die einzelnen Arten noch besproch'en und die Sporen-
bilder von 12 Arten aufgefiihrt, die nach 150 Breiten- und LangsmaBen konstruiert

sind.

Von den Centaurea-Puccinien wurden folgende Arten ausgesat und zum Teil

als neu erkannt. Puccinia auf Cent, vallesiaca infizierte diese Pflanze und auBerdem
3 andere Centaurea-Arten. Die Puccinia auf Cent, rhenana infizierte C. rhenana und
C. alba, die P. auf Cent, maculosa befallt auBer der Nahrpflanze noch C. vallesiaca,

axillaris und cyanus. Die P. auf C. alba befallt auBer der Nahrpflanze noch C. rhenana
und vallesiaca, die von C. transalpina infiziert auBer der Nahrpflanze noch eine groBe

Anzahl von anderen Centaureen. Von C. scabiosa wurde die Aft nur auf der Nahr-
pflanze gefunden, dasseibe ist mit der Art auf C. nigra der Fall, ferner mit der au*
C. nervosa, dagegen findet sich die Art von C. jacea auf einer Anzahl anderer Arten.

Endlich infiziert P. centaureae eine Anzahl von Centaurea-Arten.

Aus diesen Versuchen unterscheidet Verfasser die folgenden Arten: P. centaureae

vallesiacae n. sp., P. jaceae Otth, P. centaureae DC. mit folgenden Unterarten f. spec,

scabiosae, f. spec, nigrae, f. spec, transalpinae und f. spec, nervosae Jacky. Auch
von diesen Arten gibt er wieder die Sporenabbildungen von 150 Breiten- und Langs-

variationen, im ganzen bildet er von 10 Arten die Kurven ab.

L i n d a u (Dahlem).

Herter, W. Uber die Schimmelpilze des Brotes. (Verh. des Bot.

Ver. der Prov. Brand. LX, 1918, p. 168—171.)

Der Verfasser fiihrt die Schimmelpilze an, die er im Brot gefunden hat. Bei

geringer Feuchtigkeit und Warme schimmelt das Brot nicht so leicht; er fiihrt fiir

die einzelnen Arten von Schimmelpilzen naheres an iiber ihre Feuchtigkeit, sowie iiber

die chemischen Faktoren, welche in Form von Zucker, Saure und Sauerstoffgehalt

vorhanden sein miissen. Am SchluB gibt er in tabellarischer Form noch einmal die

Arten der Schimmelpilze mit der Art ihres Wachstums. Lindau (Dahlem).

Hohnel, F. v. Fragmente zur Mykologie. XXL Mitteilung Xr. 1058

bis 1091. (Sitzungsber. Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw.

KI., Abt. 1, 127, Bd., 4. u. 5. Heft, 1918, p. 329—393.)

In aller Kurze seien wieder die wichtigsten Ergebnisse dieser inhaltsreichen

Arbeit mitgeteilt. Die GattungMonographosFuck., die bisher von den meisten Myko-
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logen zu den Dothideaceen, von Saccardo aber zu den Hypocreaceen gestellt wurde,

gehort zu den Phacidiaceen. — Sphaerella Umbelliferarum Rabenh. (= Phomatospora

Libanotidis Fautr. et Lamb.) ist der Typus der neuen Phacidiaceen-Gattung Lepto-

phacidium v. H. — Sirothyrium Taxi Syd. ist ein unreifer vielleicht zu Thyriopsis

Th. et Syd. gehoriger Askomyzet, iiber den vorlaufig noch nichts Sicheres ausgesagt

werden kann. — Lauterbachiella ist entgegen den Anschauungen von TheiOen und
Sydow nichts anderes als ein schlechter entwickeltes Rhagadolobium, welche Gattung

zu den Discodothideen bei den Phacidiales gehort. — Peziza betulina Alb. et Schw.

ist eine Orbilia. — Calloria Fr. ist eine Mischgattung. Verfasser halt es fur zweck-

maBig, C. Fusarioides als Typus anzunehmen. Calloria vinosula Rehm ist eine Phrag-

monaevia. Calloria quitensis Pat. stellt eine neue Hypocreaceengattung dar, die Ver-

fasser Phyllocrea nennt. — Peziza neglecta Lib. fallt mit Calloria fusarioides zusammen.

Trochila neglecta de Not. paBt in die Gattung Sarcotrochila v. H. — Peziza umbri-

nella Desm. ist wie Cenangina v. H. eine Dermatee und wird in die neue Gattung

Calloriella v. H. gestellt. — Peziza maritima Rob. ist eine vereinfachte Dermatee,

die in die Gattung Dermatea gestellt wird. — Bulgariastrum Syd. ist von Dermatella

Karst. kaum verschieden und hat Oncospora K. et C. zur Nebenfrucht. — Benguetia

omphalodes Syd. zeigt keine einfachen Fruchtscheiben, sondera zusammengesetzte,

die durch ringformige Verschmelzung einiger auf einem gemeinsamen Stiel sitzender

Apothezien entstanden sind. — Ombrophila violacea Fr., der Typus der Gattung

Ombrophila, ist von Ombrophila Clavus offenbar verschieden. O. pura gehort ver-

mutlich zu Bulgariopsis und ist mit Coryne foliacea identisch. O. abacina Fr. ist ein

Helotium; O. collemoides ein Cenangium. O. strobilina wird am besten zu Ciboria

gestellt. Mit O. umbonata fallt Phialea violascens zusammen. O. subvillulosa Rehm
ist eine Dasyscypha. O. subcerina Rehm ist mit O. nanella Karst. offenbar identisch.

Ciboria Fagi = Helotium gemmarum Boud. f. Fagi. Ciboria calathicola ist eine

Phialea. O. helotioides Rehm ist eine Ciboria, O. Sydowiana Rehm eine Kriegeria.

O. luteovirescens Rob. ist wie O. Clavus gebaut. O. subsqualida Rehm wird bei

Patellea eingereiht.— Ombrophila ambigua n. sp. auf Halmen von Glyceria aquatica

aus Sachsen. — Stictis atrata Desm. ist eine Hysteropeziza Rbh. — Peziza nervicola

Desm. ist eine Mollisia, ebenso Peziza cornea Bk. et Br. Beloniella Vossii Rehm ist

am besten bei Niptera zu belassen. Cenangella Sacc. ist eine Dermatea. Derma-
tella ist als eigene Gattung zu erhalten. — Helotium drosodes Rehm (= Pezizella

fusco-hyalina Rehm) ist eine Belonioscypha. — Dacryomyces succineus Spree ist

eine Siroscyphella und stellt die Nebenfruchtform von Phialea fumosellina Starb. dar,

die wieder mit Phialea nigritula Rehm zusammenfallt und besser zu Pocillum zu

stellen ware. — Lambertella n. g. ist eine Stromatinia mit gefarbten Sporen. —
Mollisia hamulata Rehm ist eine echte Uuguicularia v. H. (= Phalotrix CI.), ebenso

Calloria trichorosella Rehm, welch letztgenannter Pilz Unguicularia alpigena (Rehm)
v. H. zu heiBen hat und mit Calloria (Naevia) diaphana Rehm und mit Naevia rosella

Rehm zusammenfallt. — Verfasser halt es fur angezeigt, bei den Eupezizeen das

Verhalten der Schlauche gegen Jod als Gattungsmerkmai zu verwerten. So scheidet

er Plicariella Sacc. von Lamprospora de Not. = Plicaria Fuck. = Barlaea Sacc. =
Detonia Sacc. = Barlaeina Sacc. = Pulvinula Boud. Plicaria Rehm ist aus praktischen

Griinden beizubehalten. — Myocoprcn denudans Rehm gehort nicht in diese Gattung,
sondern stellt eine neue Microthyriaceengattung dar, die Stegothyrium benannt wird.

Pycnocarpon nodulosum Syd. ist eine sterile Microthyriacee. — Dimerosporium
Litseae O. Henn. (= Armatella Th. et Syd.) ist eine Microthyriacee. — Caudella oligo-

trichia Syd. wird vorlaufig zu Bactrodesmium Ck. et Hkn. gestellt. — Peltella con-

juncta Syd. zeigt Paraphysen. — Verfasser macht Angaben iiber die Unterscheidung
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von Linotexis Syd. von Parenglerula v. H. Englerula carnea stellt eine neue Gattung
dar, die von Phaeoschiffnerula nur durch die auffallend inkrustierten Perithezien

verschieden ist und Rhytidenglerula genannt wird. — Verfasser nennt nun die von
ihm begrundete Familie der Naetrocymbeen Coccodinieen, die er im Gegensatz zu

TheiBen als geniigend charakterisierte natiirliche Gruppe auffaBt. TheiBens Kritik

enthalt nichts Entscheidendes. Von den Coccidinieen deutlich verschieden ist die

Familie der Capnodiaceen, die niedriger organisierte Pilze umfaBt, deren Nukleus

noch pseudosphaeriazeenartig gebaut ist und die wahrscheinlich die entwicklungs-

geschichtlich tiefere Stufe der erstgenannten Familie darstellt. Die groBte Ent-

wicklung weisen beide Familien in den Tropen auf. — Tephrosticta ist eine Coccodiniee

aus der Gattung Phaeosaccardinula. — Ceratochaete Syd. ist ebenfalls ein Coccodiniee,

die wahrscheinlich mit Chaetothyrina Th. zusammenfallt. J. W e e s e , Wien.

Hohnel, F. v.- Mycologische Fragmente. (Annales Mycologici, XV.,

1917, p. 293—383.)

Stilbella olivacea Jaap ist eine Ustilaginee und gehort zu Farysia Rac. — Tre-

mella fimetaria Schum. ist eine Platygloea. — Tremella fragiformis Pers. = Tremella

encephala (Willd.) Fr. Davon verschieden ist Tr. fragiformis £. /3. carpinea, welcher

Pilz = Dacrymyces macrosporus B. et Br., in die Gattung Mylittopsis Pat. gehort

und wahrscheinlich Hypsilophora fragiformis CK. als Konidienpilz hat. Sphaero-

colla Karst. = Hormomyces Bon. und moglicherweise gleich Hypsilophora Berk. —
Peziza venustula Desm. ist ein Basidiomycet, der am besten zu Solenia zu stellen ist.

Schizothyrium Desm. ist nach der Typusart eine Thrausmatopeltinee und gleich

Epipeltis TheiB. Schizothyrium Ptarmicae Desm. stellt eine subkutikulare, neue

Hypodermeengattung dar, die Schizothyrioma v. H. genannt wird. Die Gattung

Labrella Fr. ist vollig zu streichen. — Die Arten von Microsticta Desm. sind unreife

Schizothyrieen und nicht Microthyriaceen, wie man bisher annahm. — Polyclypeolum

ist praktisch von Schizothyrium nicht zu unterscheiden. — Naevia Fr. 1825 ist ein

Synonym von Arthonia. Naevia Fr. 1849 ist nicht aufrechtzuerhalten. Naevia Rehm
kann belassen werden, gehort aber zu den Phacidiaceen. — Aylographum sarmen-

torum de Not. ist gewiB ein echtes Aylographum. Rehms Ayl. sarmentorum ist da-

von verschieden und stellt eine neue Gattung dar, die Hypodermellina v. H. genannt

wird und die Pachystromacee Rhabdostromellina v. H. n. g. als Nebenfrucht hat.

Pseudophacidium hat mit den Dothideaceen nichts zu tun. Die Phacidiaceen sind

hingegen Anfangsglieder einer Reihe, die zu den Pezizeen fiihrt. Die Hypodermeen

sind mit den echten Hysteriaceen nicht verwandt. — Gloniella filicina Mont, gehort

zu Leptopeltis v. H. n. g., desgleichen Aylographum filicinum; der erstgenannte

Pilz, der jetzt Leptopeltis Pteridis zu heiBen hat, hat Leptostroma Pteridis Ehrenb.

zum Konidienpilz, der vielleicht besser zu Thyriostroma Died, zu stellen ware, wenn

•diese Gattung aufrechterhalten werden kann. — Leptopeltella pinophylla v. H. n. sp.

auf Nadeln v. Pinus austriaca in Niederosterreich ist trotz des runden, schwarz be-

ringten Ostiolums eine Phacidiales. — Odontotrema Nyl. gehort zu den Phacidiales

und wird neben Sphaeropezia Sacc. gestellt. Odontotrema diffidens Rehm ist eine

Sphaeropezia und gleich Belonium nardicolum Rehm. Odontotrema inclusum ist

«ine Phragmonaevia. O. Rehmianum v. H. ist am besten zu streichen. O. hemi-

sphaericum ist eine eigene Phacidialesgattung, die Xylopezia genannt wird. O. Pini

Rom. ist eine Phragmonaevia. O. belonosporum Nyl. f. simplicius Wainio ist ein

Coccomyces, der auf nacktem Holz wachst und in die Gattung Coccomycetella v. H.

n - g. zu stellen ware. Odontromella Rehm = Beloniella Sacc. Beloniella Rehm =
Belonopeziza v. H. n. n. — Sphaeropezia Vaccimi Rehm kann nur als Stictidee auf-
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gefaBt werden und stellt eine neue Gattung dar, die Eupropolella v. H. genannt wird.

— Die intraepidermal wachsenden Lophodermium-Arten gehdren in die Gattung

Lophodermellina v. H.— Clithris arundinacea Penz. et Sacc. gehort zu Lophodermium.
Lophodermium melaleucum (Fr.) de Not. entwickelt sich subkutikular und gehort

in die Gattung Lophodermina v. H. n. g.— Hysterium caricinum Rob. ist eine Lopho-

dermellina v. H., ebenso vorlaufig H. gramineum P. und H. Robergei Desm. — Es
ist nun ganz unklar, was eigentlich Criella Sacc. mit C. austrocaledonicum (Crie)

als Typus ist. C. Aceris-laurini (Pat.) ist eine intraepidermale Hypodermee, die in

die Gattung Nymanomyces P. Henn. gehort. C. Lonicerae P. H. et Nym. ist eine

eigenartige Dermateacee und Phaeorhytisma P. H., wohin der Pilz gestellt wurde,

muB beibehalten werden. C. Rhododendri (Rac.) wird am besten in eine neue Dermo-
peltineengattung (Pseudotrochila v. H.) eingereiht. — Rhytisma Fr. (1819) = Xyloma
Pers. (1797). Von Xyloma ist X. salicinum Pers. der Typus. Verfasser halt es fur

zweckmaBig, Rhytisma acerinum (P.) als den Typus von Rhytisma Fr. char. em. v. H.

zu erklaren. Rhytisma symmetricum Joh. Mull. = Pachyrhytisma v. H., Placuntium

Ehrenbg. und Duplicaria Fuck, werden als selbstandige Gattungen charakterisiert.

Rhytisma Urticae (Wallr.) = Aporhytisma v. H. — Rhytisma lineare Peck stellt

eine neue Hypodermeengattung dar, die Bifusella v. H. genannt wird und wie Dupli-

caria, Rhytisma und Schizothyrioma ein subkutikulares Stroma besitzt. — Clithris

Fr. 1823 = Cenangium Rehm, daher miissen die heutigen Clithris-Arten andere

Gattungsnamen bekommen, und zwar kommen vor allem Colpoma und Sporomega
in Betracht. Colpoma juniperinum Rehm (1875) wird am besten als Tryblidiacee

betrachtet, ebenso werden die Gattungen Pragmopara Mass., Pseudographis Nyl.,

Lahmia Korb., Crumenula de Not. und Podophacidium NieBl hierher zu stellen sein.

Fur Colpoma juniperinum Rehm wird die neue Gattung Pragmoparopsis v. H. be-

griindet. Zu dieser Gattung gehoren auch Clithris crispa (P.) Rehm und C. Ledi

(A. et S.) Rehm. — Die Gattung Cryptomyces muB im Sinne von Greville wieder

hergestellt werden. Verfasser charakterisiert dieselbe. Cryptomyces disciformis Fr.

ist wahrscheinlich Achroomyces Tiliae (Lasch) v. H. Cryptomyces Betulae (A. et S.)

Fr. = Tuberculariella Betuli (A. et S.) v. H. Cryptomyces Pteridis (Rab.) Rehm stellt

die neue Gattung Cryptomycina v. H. dar, Cryptomyces Leopoldinus Rehm die neue

stromatische Stictideengattung Stictostroma v. H. — Der Typus der Gattung

Coccomyces de Not. Coccomyces tumida de Not. (Lophodermium tumidum (Fr.)

Rehm ist davon verschieden) ist ein subkutikular wachsender Pilz, der zu den Lepto-

peltineen v. H. gehort. Phacidium quercinum Desm. ist eine Coccomycella v. H.,

ebenso Coccomyces dentatus (K. et S.) S., C. quadratus (K. et S.) Karst. und C. Dianthi

(Fck.) Rehm. Die zu dem letztgenannten Pilz gehorige Nebenfruchtform Lepto-

stromella hysterioides (Fr.) S. ist ein echtes Pilidium Kze. — Der Typus der Gattung
Phacidium Fr. ist verschollen. Da Phacidium Rehm eine Mischgattung ist, betrachtet

Verfasser Phacidium lacerum Fr. als Gattungstypus und somit konnen nur Arten,

die unter der Epidermis oder wenig tiefer eingewachsen sind, in die Gattung gestellt

werden. Phacidium gracile NieBl ist der Typus der neuen Leptopeltineengattung
Phacidina v. H. Phacidium multivalve (DC.) und Ph. Aquifolii (DC.) gehoren in

eine eigene Phacidiales-Familie und in eine eigene Gattung, die Phacidiostroma v. H.
genannt wird. Ph. cicatricolum Fck. wird von Ph. abietinum K. et S. nicht ver-

schieden sein. Zu Ph. salicinum Fck. gehort gewiB Ceuthospora salicina v. H. dazu.

Ph. repandum (A. et S.) Rehm ist eine Pseudopeziza mit Sporonema punctiformis
(Fck.) v. H. als Nebenfrucht. Ph. Eryngii Fck. ist ein Phacidiostroma v. H. ; Ph.
Cytisi Fck. ein Pseudophacidium. Ph. crustaceum (Curt.) Ell. et Ev. = nicht aus-
gereifte Form von Therrya Pini (A. et S.) v. H. Ph. Jacobaea Fautr. et Roumeg.
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ist zu streichen. Ph. microscopicum Desm. = unreifer Pyrenomyzet. Ph. perexiguum
Rob. wird vorlaufig zu Microthyriella v. H. gestellt. Ph. pumilum Rob. = Gloeospo-
rium Delastrei de Lacr. Ph. commodum Rob. = Excipula Viburni Fck. Ph. Phyllyreae
Pass, ist ein Pezizee, die zu Pyrenotrochila gestellt wird. — Hysteropsis culmigena
Rehm, welcher Pilz neu charakterisiert wird, ist eine Phacidiacee, die durch den
Mangel eines Offnungsmechanismus abweicht. — Pseudophacidium Ledi (A. et S.) K.,
die Typusart der Gattung, ist ein streng epidermales Phacidium, das mit der AuBen-
wand der Epidermis verwachsen ist. — Excipula petiolicola Fckl. ist kein Askomyzet
und erinnert sehr an Coleophoma v. H. Trochila Laurocerasi (Desm.) und Tr. Tini
(Duby) gehoren in die Gattung Pyrenotrochila v. H. n. g. ; Tr. Populorum Desm.,
Tr. Salicis Tul. und Pseudopeziza Ribis Kleb. in die Gattung Drepanopeziza (Kleb.)
v. H. Trochila Salicis (Feltg.) v. H. ist eine typische Hysteropeziza (Heterosphae-
riaceae). Trochila commoda (Rob.) Quel. (= Excipula Viburni Fuck.) ist wahr-
scheinlich eine unreife Physalospora oder Didymella. — Pseudorhytisma Juel ist

eine stromatische Stictidee. — Robergea ist eine mit Ostropa, Stictis, Apostemidium,
Vibrissea verwandte Diskomyzetengattung. Robergea unica Desm. v. divergens
Rehm = Stictis radiata (L.) — Acerbia Ephedrae Rehm ist ein Schizoxylon. —
Peziza carneo-pallida Rob. ist eine Pseudopeziza. — Phacidium tetrasporum Phill.

et Keith (= Didymascella Oxycedri Maire et Sacc.) gehort zu den Pseudopezizeen.

Lachnella Fr. (1849) gehort zu den Cenangieen. — Dasyscypha flavolutea Rehm
= Altersform von Lachnella leucophaea (P.) Boud. — Lachnella Philadelphi Rehm
kommt auch auf Deutzia vor und zeigt eigenartige Volva- oder Subiculumartige
sterile Fruchtkorper, die von den fertilen durchwachsen werden. Lachnella Lonicerae
Fck. = Peziza pellita Pers. = Lachnella barbata (Kz.) Fr. v. pellita (P.) Fr. — Lach-
num Noppeneyanum Feltg. paBt nicht zu Cenangiopsis Rehm, sondern ist eine Pyreno-
peziza mit lanzettlichen, hervorragenden Paraphysen, die Pyrenopezizopsis v. H.
genannt wird. — Peziza laetissima Ces. = unreife Friihj ahrsform von Stamnaria
Equiseti. — Pyrenopeziza graminis (Desm.) Sacc. = Excipula Fr. Belonium graminis
(Desm.) Sacc. = Bolenium Hystrix (de Not.) v. H. Pyrenopeziza glabrata Sacc. =
vorlaufig Excipula. — Actinothyrium graminis Kunze gehort wahrscheinlich zu
Belonium Hystrix. — Peziza Spireae Rob. = Excipula Fr. — Peziza petiolorum Rob.
= Kummerform von Rutstroemia firma. — Cistella Quel. muB aufgegeben werden.
rezizellaster v. H. n. g., von Pezizella durch die deutlichen Randzahne verschieden.

Lachnaster n. g. von Weese in Karlsbrunn (Sudetenland) auf Fichtenholz aufgefunden.
- Peziza Tami Lamy = Pezizellaster v. H. — Peziza Caricis Desm. = unreifes Lach-

num Rehm. Phalotrix Clem. (1909) = Unguicularia v. H. (1905). — In den Formen-
kreis der Lamprospora haemastigma (Hedw. ?) Seav. gehoren Crouania humosa,
Peziza convexella, Crouania carbonaria, Crouania cinnabarina, Peziza constellatio

und Ba rlaeina Strasseri Bres. — Lachnea fusispora v. H. n. sp., auf Fichtenholz von
Weese bei Karlsbrunn (Sudetenland) gesammelt. — Stereolachnea Echinus v. H.
n

- g. et n. sp., von Strasser auf Rinde am Sonntagsberg (N.-Osterr.) gefunden. Peziza

•^olytrichi Schum. = Sarcoscypha. — Plicaria mirabilis Rehm wird charakterisiert.

Peziza Chateri hat Sporen von verschiedener Beschaffenheit und diirfte ofter be-

schrieben sein. — Perrotia Bond, ist im wesentlichen faserig aufgebaut und mit
Urnula, Sarcoscypha und Pithya verwandt. — Lachnella Bresadolae Strass. =
Perrotia Flammea. — Patinella coracina Bres. ist eine Humaria. — Riedera Fr. wird

beschrieben und wieder aufgerichtet. — Hormosphaeria tessellata Lev. = Melitto- -

sporiopsis pseudopezizoides Rehm v. Psychotriae Rehm und vielleicht nur eine Form
von Lecidium phyllocharis (Mont.) Nyl. — Sphaeria uliginosa Fr. ist keine Sphae-
fiacee, sondern eine Peri sporiacee mit aus Tafeln zusammengesetzter Penthezien-
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membran (Cephalothecacee) . Sie stellt die neue Gattung Eosphaeria v. H. dar. —
Sphaeria calostroma Desm. = Meliola calostroma (Desm.) = M. manca Ell. et Mart.

= M. sanguinea Ell. et Ev. = M. Puiggari Speg. — Asterina carnea Ell. et Mart, ist

eine Phaeoschiffnerula TheiB. — Aylographum Lib. ist keine Hysteriacee, sondern

eine Lembosiee, offenbar gleich Lembosiopsis TheiB. Aylographum juncinum Lib.

ist eine hyphopodiate Lembosia. Aylographum Luzulae Lib. = Lembosia, desgleichen

Ayl. Festucae Lib. Aylographum Epilobii Lib. ist Aulographella v. H. n. g. Aulo-

graphum mugellanum Paoli = Dothiclypeolum pinastri v. H. = Microthyrium

anceps Pass. = Dothidea halepensis Cke. = Thyriopsis halepensis (C.) Th. et S.

(Hypodermee). Ailographum reticulatum Phill. et Hkn. ist ein typisches Schizo-

thyrium Desm. Aulographum maculare B. et Br. v. Dickiae Rehm = Lembosiodothis

n. g. (Parmulineae). Aulographum maculare Rehm var. stellulata Rehm = Lem-

bosia Vriseae v. H. Aulographum anaxaeum Sacc. et D. Sacc. = Hysterium. —
Calothyrium Th. mit einzelligen Sporen = Calothyriella v. H. n. g. — Dothidea

Sequojae Ck. et Hkn. == Microthyrium. — Dothidea Juniperi Desm. = Seynesia.

Exosporium glomerulosum (Sacc.) v. H. = Phanerocoryneum v. H. — Physalo-

sporina Woron. = Polystigma DC. Plectosphaera TheiB. = Phyllachora Nke. —
Sphaeria contecta Desm. = Hyponectria. — Cephalotheca trabea Fckl. = Chae-

tomium elatum Kunze. — Acrospermum Tode ist ein Pyrenomyzet, der. bei den

Sordariaceen seinen naturlichen AnschluB haben wird. — Vermicularia macrochaeta

Desm. ist der Entwicklungszustand einer unbekannten Coryneliacee. — Massarina

pomacearum v. H. n. sp. auf Zweigen von Crataegus monogyna im Wiener Walde.

Massarina eburnoides Sacc. ist eigentlich eine Metasphaeria. — Perisporium fibrillosum

Desm. ist vielleicht eine unreiie Sphaerella nebulosa (P.) v. Scrophulariae Sacc.

J.
Weese, Wien.

Hohnel, F. v. Uber die Benennung, Stellung und Nebenfrucht-

formen von Sphaerella Fries. (Berichte d. Deutsch. Botan. Ge-

sellsch., 1917, 35. Bd., p. 627—631.)

Die heutige Gattung Sphaerella ist eine Mischgattung. Da die Grundart der

Gattung Carlia Rabenh.-Bonord. eine typische Sphaerella im Sinne von Fries ist,

so fallt mit Sphaerella Fries (1849) Carlia Rabh.-Bon. (1857—64) und Mycosphaerella

Johanson (1884) zusammen.

Die Ubertragung des Namens Carlia auf Laestadia Auersw. (1869) ist ungerecht-

iertigt, da die Grundart Laestadia alnea (Fr.) Awld. eine Gnomoniee und keine Sphae-

rella Fr. ist. Auch der Name Guignardia Viala et Ravaz (1892) kommt nicht fur

Laestadia, welcher Namen schon vergeben ist, in Betracht, da Guignardia V. et R.

gleich ist Phyllachorella Syd. 1914. Fur Laestadia Awld. muB daher der Gattungs-

namen Gnomonina v. Holm. (1917) verwendet werden.

Fur den Fall, daB die Typusart von Stigmatea Fr. (1849) eine Mycosphaerella

ware, so hiitte dieser Name vor Carlia Rabh.-Bon. an Stelle des bereits vergebenen

Namens Sphaerella den Vorrang.

Nach den Feststellungen des Verfassers ist Sphaerella Fr. keine Sphaeriacee,

sondern eine Dothideacee. Manche Sphaerella-Arten haben ziemlich gut entwickelte

Stromata, die deutlich phyllachoroid gebaut sind.

Oligostroma Syd. (1<)14) ist mit Endodothella Th. et S. und nicht mit Carlia

Rabh.-Bon. (= Sphaerella Fr.) verwandt.

Carlia zeigt dreierlei Nebenfruchtformen, und zwar einen Hyphomyceten und
zwei Pyknidenformen. Der Hyphomyzet gehort den naheverwandten Gattungen
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Cercospora Fres., Passalora Fr. und Fusicladiella v. H. an. Auch Cercosporidium
Earle, Cercosporella und Ramularia sind wahrscheinlich Nebenfruchtformen von
Carlia-Arten.

Die eine Pyknidenfrucht gehort zu Stictochorella v. H. und Plectophoma v. H.
und die andere stellt das dar, was Fries Septoria nannte. Da die Septoria-Spezies

manchmal gar kein, manchmal ein unvollstandiges und manchmal ein ganzes Ge-
hause aufweisen, so ist es unmoglich, die Gattungen Phloeospora Walk., Phloechora
v. H., Septogloeum Sacc. und Cylindrosporium Sacc. p. p. nebeneinander aufrecht-

zuerhalten.
J. Weese, Wien.

Kallenbach, Fr. Limacium cossus Fr. (Starkriechender Schmeckling.)

(Der Pilz- und Krauterfreund, Niirnberg II, 1918, Heft 6, p. 62

bis 63.)

Limacium cossus Fr. soil in Deutschland nach Rieken nicht heimisch sein.

Der Verfasser der vorliegenden kleinen Mitteilung hat es jetzt an der BergstraBe
an zwei Standorten aufgefunden und um die fehlerhaften Angaben in der Literatur

zu verbessern, eine genaue mikro- und makroskopische Beschreibung des Pilzes,

in welcher er auch die bisher in der gesamten Literatur vollstandig fehlenden mikro-

skopischen MaGangaben bringt, gegeben. G, H.

KeiBler, K. von. Uber Pilze auf Orchideen im Reichenbachschcn

Herbar. (Beih. zum Bot. Centralbl. XXXVI, 1918, Abt. II, p. 307

bis 319.)

Verfasser sah die Reichenbachschen Orchideen auf Pilze durch und konnte

gegeniiber dem Verzeichnis von Lindau eine Anzahl von neuen und unbekannten
Pilzen nachweisen. Neu sind Uredo pleurothallidis, Phyllosticta iaeliae, P. renan-

therae, P. pleurothallidis und var. brassavolae, Macrophoma Reichenbachiana, M.

epidendri, Hendersonia epidendri.

Im Lindauschen Verzeichnis fehlen: Vermicularia cataseti v. Hohn., Clado-

chaete setosa Sacc, Lasiodiplodia paraphysaria (Sacc.) KeiBl., Diplodia bulbicola

Henn., D. Henriquesii Tr. et Sp. Ferner sind verschiedene Xahrpflanzen auf-

genommen, auf denen bekannte Pilze sitzen und bisher nicht beobachtet sind.

Lindau (Dahlem).

Klebahn, H. Uber Spezialisierung und spezialisierte Formen im Be-

reich der Pilze. (Die Naturwissenschaften, V., 1917, p. 543—550.)

Aus der geistreichen Schrift, die alles Tatsachliche aus dem Gebiete der Rost-

pilze bringt, erwahnen wir hier nur den SchluBgedanken: Ob es einmal gelingen wird,

die Entstehung der verwickelten Verhaltnisse, die die spezialisierten Rostpilze auf-

weisen, restlos zu erklaren, oder ob es notig sein wird, mit inneren Ursachen oder

Ursachen unbekannter Abhangigkeit von der AuBenwelt, welche die Entwicklung

in bestimmte Richtungen drangen, zu rechnen, laBt sich jetzt noch nicht iibersehen.

*>ie fluktuierenden Variationen und die Mutationen sind ja Veranderungen, die.

wenn auch vielleicht von der AuBenwelt beemfluBt, aus dem inneren Wesen des

lebenden Protoplasmas hervorzugehen scheinen — und diese spielen bei Entstehung

der Formenunterschiede vielleicht eine groBere Rolle als bei der Ausbildung der

biologischcn Verschiedenheiten. Matouschek (Wien).
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Rytz, Walther. Beitrage zur Kenntnis der Gattung Synchytrium.

1. Fortsetzung. Die cytologischen Verhaltnisse bei Synchytrium.

Taraxaci de By. et Wor. Beihefte z. bot. Zentralbl., Bd. 24,

2. Abt. 1917. p. 343—372. 3 Tafeln.

Die Zoosporen dringen in die Epidermiszellen von Taraxum officinale direkt

von auBen her durch die Membran ein, nie durch die Spaltoffnungen. Die Wirts-

zelle vergroBert sich unter dem Einflusse des Pilzes stark, erfahrt aber keine tlber-

wallung durch benachbarte Zellen. Von einer Auflosung der Membranen der benach-

barten Zellen und der Bildung eines Symplastes kann keine Rede sein, denn zeit-

lebens findet sich in der Wirtszelle nur ein einziger, ebenfalls stark vergroBerter

Zellkern. Sobald der Pilz ausgewachsen ist, beginnen die Kernteilungen, die stets

mitotisch verlaufen. In mehrkernigen Stadien finden die Teilungen synchron statt.

Es entstehen so Kernzahlen, die eine regelmaBige arithmetische Progression dar-

stellen (1—2—4—8—16 usw.). Parallel zum Anwachsen der Zahl der Kerne geht

die Abnahme ihrer GroBe. Die bisher von den Autoren fur normale Teilungen ge-

haltenen Amitosen sind aber pathologische Erscheinungen, hervorgebracht durch

den EinfluB der Fixierungsfliissigkeit. Bei der bedeutenden GroBe der ersten Kerne
ist es leicht verstandlich, daB gerade diese groBkernigen Stadien am ehesten solche

,,amitotische" Kernstrukturen zeigen. In dieser Empfindlichkeit gegenuber der

Fixierungsfliissigkeit liegt der wesentliche Grund fur das so seltene Auffinden von
Teilungen des Primarkernes, sowie der nachstfolgenden groBkernigen Generationen.

Dazu kommt noch, daB offenbar wahrend der Mitose die Kerne am empfindlich-

sten sind. Matouschek (Wien).

Saccardo, P. A. Notae mycologicae Ser. XXI. Pugillo di Funghi della

Val d' Aosta. (Pilze des Aosta-Tales.) N. Giorn. bot. Ital. nuov.

ser. XXIV. 1917. p. 31—43.
Neue parasitische Arten sind: Exobasidium aequale (auf Vaccinium myrtillus),

Nothodiscus Antoniae n. g. Phacidiacearum auf Blattern von Veronica bellidioides,

Sphaeronaema oreophilum (auf Achillea millefolium), Naemosphaera Chanousiana
(auf Brassica neonensis), Rhabdospora Bernardiana (auf Cirsium spinosissimum und
Aconitum Lycoctonum), Cylindrosporium vacciarum (auf Angelica silvestris), Sporo-

desmium fumagineum (auf Populus tremula). Matouschek (Wien).

Staritz, R. Dritter Beitrag zurPilzkunde desHerzogtums Anhalt . (Verh.

d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg LIX, 1917 (1918), p. 62—111.)
Der dritte Beitrag des Verfassers enthalt eine groBe Anzahl von neuen Fundorts-

angaben. Das Gebiet derselben ist dasselbe wie bei den beiden fruheren Beitragen

wesentlich geblieben. Fur Deutschland sind einige neue Arten aufgefunden worden,
so z. B. Hainesia rhoina, Sphaeropsis lauri, Rhabdospora arnoseridis, Cylindrophoma
Cookei, Dendrophoma affinis, Russula densifolia, Mycosphaerella Stellarinearum und
Clavaria pulchella. Als ganz neue Arten sind zu nennen : Phoma Diedickei, Ph. Linda-
viana, Ph. Sherardiae, Ph. Stroeseana, Ph. alismatis, Ph. hippuridis, Macrophoma
Staritzii Sac, Ascochyta Herreana, A. Diedickei, Diplodina Richteriana, D. silybi

mariani, D. Weyhei, Septoria Spergulariae Bres., Coniothyrium Dianthi, Microdi-
plodia Henningsii, M. Colletiae, M. Dracaenae, Hendersonia saponariae, Camaro-
sporium Forsythiae, C. Kirchneri, C. Rhodotypi, Gloeosporium Henningsii, Nema-
spora castaneae Bres., Marssonina extremorum Syd., M. Staritzii Bres., Coryneum
anhaltinum, iiberall mit dem Autor S t a r i t z , wo kein anderer angegeben ist. G. H.

*
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TheiBen, F. Mykologische Mitteilungen. (Ann. mycol. XVI, 1918,

p. 175—188.)

Lasiobotrys hat nicht Peiithecien, sondern Scheingehause, die sklerotiale

Stromakorper sind. Es sind 4 Arten zu unterscheiden : L. lonicerae Kze., L. affinis

Harkn., L. hispanica Th. et Syd. und L. Butleri Th. et Syd.

Vestergrenia bleibt bestehen, weil Vestergrenia nur eine Untergattung von

Saccardo und Sydow ist. Demnach bleiben: V. nervisequia Rehm V. clerodendri

(Syd.) Th. und V. chaenostoma (Sacc.) Th.

Pseudothis bildet oberflachliche rauhbraune Stromata, welche umgeben von

phyllachoraartigen sind. Sie entstehen zuerst zwischen Epidermis und Palissaden,

welche spater frei werden. Es sind 10 Arten aus Sudamerika, 4 aus Asien und 1 aus

Afrika bekannt. Ferner beschreibt er die neue Gattung Causalis mit der Art C. myrta-

cearum (Rick) Th., endlich die neue Phyllachora Rickiana Th.

Endlich beschreibt er noch folgende neue Arten: Lophiotrema Rickii Th., Micro-

thyrium Laurentiarnm Hern., Mycosphaerella euryae Th., Aulographum myrtaceae

Th., Phacidina gracilis (NieBl) v. Hohn., Gaillardiella melioloides Rehm.

Lindau (Dahlem).

TheiBen, F. und Sydow, H. Vorentwiirfe zu den Pseudosphaeriales.

(Ann. mycol. XVI, 1918, p. 1—34.)

Der Typus der Pseudosphaeriaceen wurde von v. Hohnel folgendermaBen

definiert: Stromata klein, eingewachsen, perithecium-ahnlich, mit mehreren neben-

einander stehenden Lokuli, die je einen Askus enthalten. Begrundet wurde die Ab-

teilung der Pseudosphaeriaceen auf die Gattungen Wettsteinina und Pseudosphaeria.

TheiBen und Sydow unterscheiden die Ps. in ihren Dothideales noch nicht von

den ubrigen Gruppen, indessen ergibt sich aus ihren Ausfiihrungen, daB sie jetzt

die Dothidiineae teilen in 1. Myriangiales, 2. Dothideales, und 3. Pseudosphaeriales.

Die letztere Gruppe behandeln sie in der vorliegenden Abhandlung, wenn sie auch

von vornherein betoneh, daB sich eine vollstandige Systematik erst in einigen Jahren

geben laBt.

Sie fiihren fur die einzelnen Gruppen die Gattungen auf, die sie einfiigen wollen

und beriihren auch die Flechtenschmarotzer. Wenn auch dasganze nur vorlaufig ist,

so sieht man doch eine Anzahl von Gattungen und Familien sich abheben, die im

Vergleich mit den Dothideales aufgefuhrt sind. Es heben sich heraus als Familien:

Dothideales

(Compositae)

Pseudosphaeriales

(Simplices)

1. Epiphytisch frei

2. Oberflachlich aufgewachsen ....
3. Oberflachlich mit zentralem FuB

eingewachsen

4. Eingesenkt, mehr weniger hervor-

brechend

:

a) Membran dick, ungleichartig

;

I. Fruchtkorper einzeln, ohne

Stromaplatte

II. Fruchtkorper rasig, auf ge-

meinsamer Stromaplatte . .

Leveillelleceae

Epipolaeaceae

Parodiellaceae

Coccoideaceae

Pleosporaceae

Cucurbitariaceae
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Dothideales Pseudosphaeriales

(Compositae) (Simplices)

•

b) Membran gleichartig: Dothideaceae

I. Rasig gemeinsam hervor- \

brechend, mit Stromaplatte Botryosphaeriaceae

II. Einzeln vorbrechend (wenn

auch rasig wachsend) ohne

Stromaplatte

:

<

a) Schlauche auf breiter

Grundplacenta, nach oben

konvergierend — Pseudosphaeriaceae

(Montagnelleae)

j9) Schlauche in zentralem

x.

Biischel, divergierend . . Sphaerellaceae

Lindau (Dahlem).

Weese, Josef. Beitrage zur Kenntnis der Hypocreaceen. I. Mittei-

lung. Sitz.-Ber. Akad. d. Wiss. Wien, Wien 1916, 125. Bd. I. Abt.

p. 465—575. 3 Taf. 15 Textfig.

Nectria tjibodensis Penz. et Sacc, die Ursache einer Vanillekrankheit in Java,

sollte eigentlich N. flavo-lanata Bk. et Br. heiBen; nach Verfasser ist es der Konidien-

pilz der Art Leptotrichum kickxiae P. Henn. ; N. tjibodensis ist in den Tropen haufig.

N. brassicae Ell. et Sacc. ist auBerlich der N. sanguinea (Bolt) Fries sehr ahnlich.

Nahe der N. leptosphaeriae NieBl steht Sphaerostilbe flammeola v. Hohn., die aber

wegen Vorhandenseins eines Atractium als Nebenfruchtform doch zu Sphaerostilbe

zu rechnen ist; hatte v. Hohnel die Nebenfruchtform nicht gefunden, so ware sein

Pilz eine Nectria gewesen. Die Beriicksichtigung der Nebenfruchtformen bei Auf-

stellung eines Nectriaceensystems wird vieles Neue bringen, aber auch recht schwierig

sein. N. kermesiana Otth. ist die glatte Form der gemeinen N. cinnabarina (Tode)

Fries; dazu gehoren auch N. ochracea Grev. et Fr., N. ribis (Tode) Oud. und N. Rous-

seauana Rg. et Sacc. N. Vauillotiana Rg. et Sacc. ist ein seltener Pilz (auf Rinde

von Gleditschia und Alnus). Ein von O. Jaap auf Fagus-Rinde im Sachsenwalde ge-

sammelter Pilz erhalt den Namen N. mammoidea Phil, et Plow. n. var. rugulosa

Weese; sie zeigt, daB glatte Formen in rauhe iibergehen konnen. N. Strasseri Rehm
gehort zu Pseudonectria, N. leptosphaeriae NieBl zu Hyphonectria, Colonectria

Hohneliana Jaap zu Phyllosporina, C. olivacea v. Hohn. zu Metasphaeria. Calo-

nectria rubro-punctata Rehm ist identisch mit C. Hohnelii Rehm, Lophionectria

subsquamuligera P. Henn. var. stellata Riek. mit N. subquaternata Berk, et Br.

Aponectria Sacc, Chilonectria Sacc. und Neohenningsia sind als Gattungen zu strei-

chen; Neoh. brasiliensis P. Henn. gehort zu Pseudonectria. Bezottete Formen kann

man schwer von unbezotteten durch Unterbringung in eine andere Sektion trennen.

Letendraea Rickiana Rehm = L. Strasseriana Rehm ist mit L. modesta (v. Hohn.

als Nectria) Weese, Nectria episphaerica (Tes.) Fr. und N. Lesdaini Vouaux mit

N. sanguinea (Bolt.) Fr., N. sulphurea (Ell. et Calk.) Sacc. mit Hypomyces parvisporus

(Wtr.) v. Hohn. identisch. Letendraea rhynchostoma v. Hohn. erhalt den neuen

Namen Rhynchostoma Hoehneliana; die Gattung gehort nicht zu den Valseen,

sondern in die Nahe von Rosellinia. Eleutheromyces subulatus (Tde.) Fuck, gehort
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wie die ganze Gattung zu Sphaeronema Fries 1823; die in Sydow, Mycotheca Marchica
No. 3468 ausgegebene Art wird aber vom Verfasser als Nectria setulosa bezeichnet.

Dasyphthora lasioderma (Ellis) Clem, wurde bisher arg verkannt, darf mit Nectria

peziza (Tde.) Fries (hierzu ist N. vulpina Cke. identisch) nicht verwechselt werden.

Malmeomyces Starb. fallt mit Calonectria de Not. zusammen. Venturia hat bei

Saccardo einen ganz anderen Umfang als bei Winter.

Matouschek (Wien).

Weese, J. Studien iiber Nectriaceen. III. Mitteilung. Zeitschr. f.

Garungsphysiol. 1917. VI. S. 28.

Kritische Bearbeitung von Nectria Vanillae Zimm., N. Ralfsii Berk, et Br.,

N. Lesdaini Vouaux, Aponectria inaurata (Berk, et Br.) Sacc.

Matouschek (Wien).

Bachmann, E. Bildungsabweichungen des Lagers von Parmelia

physodes. (Centralbl. fur Bakt., Par. und Infekt. 2. Abteil. IL,

1919, p. 131—143.)

Die Bildungsabweichungen von 3 Auswiichsen von Parmelia physodes sucht

Verfasser durch anatomische Untersuchung aufzuklaren.

Die eine stammt aus Lithauen und ist auf Bildung einer Pilzgalle durch einen

fremden Parasiten zuruckzufuhren. Verfasser beschreibt die Art der Gonidienlagerung

und die Wirkung des Parasiten auf die Zellen der Flechte. Es werden durch diesen

Pilz die Gonidien angehauft und in der Gonidienzone abgelagert. Das eindringende

Myzel verdrangt die Flechtenhyphen der Gonidienzone und lagert sich allmahlich

als Parasymbiont der Gonidien an. Die Flechtenhyphen gehen allmahlich zugrunde

und werden von dem Pilz aufgezehrt. Demnach verdrangt der Schmarotzerpilz die

Flechtenhyphen und verschont die Gonidien, nachdem er sie zu lebhafterem Wachs-
tum angeregt hat.

Die beiden anderen Abnormitaten vom Malojapafi und vom Erzgebirge haben
keinen Pilz, sondern im ersteren Falle werden die Gonidien vermehrt und schlieBlich

die Erzeugung von Pykniden geschaffen. Im zweiten Falle tragt die Flechte fast

pfenniggroBe Anschwellungen, die sich als beginnende Sorale erweisen. Es wird die

Gonidienzone durch dichtstehende Hyphen nach auflen gedrangt und durch Liicken

getrennt. Deshalb findet hier die Ausbildung von Soralen statt, die sich ja durch

das NachauBendrangen der Gonidien und das AufreiOen der Rinde charakterisieren.

Wir haben also in den ersten beiden Bildungsabweichungen eine Vermehrung
und innere Ausbildung von Gonidien, in letzterer eine nach auBen vordringende und
als Sorale auftretende Vermehrung der Gonidien. Wenn das Wachstum im ersten

Falle auf einen Parasiten zuriickgefiihrt werden muB, so bilden die beiden anderen

Falle Triebregungen, die von den Flechten selbst ausgehen.

4
Lindau (Dahlem).

Wie verhalten sich Holz- und Rindenflechten beim Ubergang auf

Kalk? (Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1918, p. 528—539.)

An 2 Holzflechten untersucht Verfasser das gelegentliche Wachstum auf Kalk.

So kommt Catillaria micrococca auf Baumstumpfen vor, bildet aber auf kristalli-

nischem Kalk einen dunnhautigen, nicht mehligen tlberzug. Auf Querschnitten

durch dieses Stadium zeigte sich dem Kalke zunachst ein Lager aus langgliedrigen

Hyphen, bestehend aus sehr dickwandigen Zellen mit sehr engen Lumen. Das Gewebe

erscheint luckenlos und fugt sich der Gesteinsunterlage fest an. Insofern erscheint
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das Lager viel mehr epilithisch ais das von Caloplaca pyracea, welches ungefahr

den Typus der epilithischen Flechte hat.

Bacidia Arnoldiana kommt auf Kalk viel haufiger vor, als die vorige und bildet

zarte, haufig graugriinliche Massen, die dem unbewaffneten Auge erkennbar sind.

Auf Holz bildet der Thallus feinkornige Uberziige, die haufig auch hypophleodisch
sitzen. Auf Kalk dagegen befanden sich samtliche Flachenbestandteile oberhalb

des Kalkes und bildeten eine Schicht von dickwandigen Zellen mit feinen Offnungen.
Insofern gleicht sie also der Schicht von Catillaria. Er nennt diese Schicht FuBplatte

und die Art, wie sie dem Kalke aufsitzen, bezeichnet er als exolithisch, denn diesen

Flechten fehlt die Fahigkeit, eine Saure abzusondern, die mit dem Kalke ein wasser-

losliches Salz bildet. Der Unterschied besteht also hauptsachlich darin, daB die

endo- und epilithischen Kalkflechten einen lebhafteren und teilweise starker beschleu-

nigten Atmungsvorgang haben, als die exolithischen Flechten ; am einfachsten ware
es, wenn der Kohlensaure dieser Vorgang der Auflosung des Kalkes zugeschrieben

wiirde. Lindau (Dahlem).

Bachmann, E. Neue Flechtengebilde. (Ber. d. Deutsch. Botan. Ges.

XXXVI, 1918, p. 150—156. Mit Taf. III.)

Bei der Untersuchung des Lagers von Chroolepus- und Scytonema-Kalkflechten
in Diinnschliffen und Mikrotomschnitten ist der Verfasser auf Gebilde gestofien, die

seines Wissens bei Flechten noch nicht gefunden wordcn sind: •

1. Sphaeroidzellnester: Dies sind kugel- oder langlichrunde, selten

unregelmaBig gestaltete Vereinigungen von diinnwandigen, enganeinanderliegenden,
weiten Zellen, die durch gegenseitigen Druck vieleckig geworden und nur an der

Kugeloberflache von gekrummten Flechten begrenzt wird. Nachgewiesen wurden
sie bei Ophegrapha saxatilis DC, O. saxicola Mass. und Gyalecta cupularis (Ehrh.)

Schaer.

2. Hyphenknollen: Gebilde, die den Sphaeroidzellnestern, besonders

wenn sie rundliche Gestalt haben, sehr ahnlich sehen, unterscheiden sich aber durch

die vollige Abwesenheit von Fett und dadurch, daB sie in der Hauptsache aus einem

Kohlenhydrat bestehen. Dieselben wurden nur bei Ophegrapha saxatilis DC. und
Petractis clausa (Hoffm.) Arn. gefunden.

3. Vagierene Gonidien: Als solche wurden Chroolepusfaden nach-

gewiesen bei Gyalecta cupularis (Ehrh.) Schaer. ahnlich denen in der Gonidienschicht,
von denen sie sich aber unterscheiden:

1. Sie sind nie von Hyphen umsponnen, selten in lockerer Beriihrung.

2. Sie gehen viel tiefer in den Kalk hinab, manchmal bis zu der inneren Grenze

der Rhizoidenzone.

3. Sie lassen die Griinfarbung der echten Gonidien vermissen, als ob sie gar

kein Chlorophyll besaBen.

4. Sie sind reich an einem gelbroten Farbstoff, der im Herbar ein Jajirzehnt

lang erhalten geblieben ist, wahrend freie Chroolepusfaden schon in Jahres-
frist ausbleichen.

5. Ihre Zellen sind nicht tonnenformig, sondern zylindrisch. Die Seitenwande
der umsponnenen Gonidien sind stets nach auBen gewolbt, oft bis zur

Kugelform der Einzelzellen, wahrend die der hyphenfreien gerade und
zueinander parallel verlaufen.

6. Die Zellen sind viel langer als die umsponnenen, namlich bis zu 84 {i, meist
nur urn 40 p, wogegen die umsponnenen in der Regel bis 16, selten 20 ft

Durchmesser besitzen.
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7. Unter den hyphenfreien Algenzellen sind nicht wenige bereits abgestorben
* oder doch im Absterben begriffen, wie der Mangel oder die Armut an Proto-

plasma, womit haufig ein Faltigwerden der leergewordenen Zellhaut ver-

bunden ist, erkennen lassen. * G. H.

Letellier, A. £tude de quelques gonidies de lichens. These, Geneve

1917. (Bull. Soc. Bot. Geneve 2. ser. IX [1917], p. 373—412,

1 PI.)

Die Kulturen von Flechtengonidien ergaben folgendes:

1. Nostoc Peltigerae unterscheidet sich von den bisher studierten freilebenden

Cyanophyceen dadurch, daB es leicht diverse Zuckerarten assimilieren kann

und proteolytische Fermente bildet.

2 Cystococcus sind Gonidien verschiedener Flechtengattungen und assimi-

lieren namentlich die organische Nahrung. Die freilebenden Cystococcus

verhalten sich ebenso oder bevorzugen anorganische N-haltige Nahrung.

3. Stichococcus-Gonidien sind weniger parasitisch als gewisse freilebende

Stichococcus in bezug auf N-haltige Nahrstoffe.

4. Coccomyxa-Gonidien bevorzugen anorganische C-haltige und N-haltige

Nahrstoffe.

Man sieht, es existiert kein durchgreifender Unterschied zwischen Gonidien

und ahnlichen freilebenden Algen. Die physiologischen Beziehungen zwischen Pilz

und Alge der Flechte sind also nicht stets dieselben und konnen nicht allgemein mit

dem Worte Helotismus oder Konsortium abgetan werden. Gonidien einer bestimmten

Flechtengattung konnen morphologisch verschieden sein, wenn sie sich auch physio-

logisch ahnlich verhalten. Matouschek (Wien).

Zahlbruckner, A. Botanische Ergebnisse der schwedischen Expe-

dition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907—1909. VI. Die

Flechten. (Kungl. Svenska vetenskapsakad. Handling. 57. Bd.

No. 6, 1917. 4°. 62 pp.)

Das Material wurde von C. Skottsberg, dem Leiter der Expedition, gesammelt.

Folgende neue Arten werden beschrieben: Verrucaria chiloensis (in den Formen-

kreis von V. rupestris Schr. gehorend), Opegrapha (sect. Euopegrapha) quinque-

septula, Enterostigma Skottsbergi (farblose Sporen), Dirina falklandica (dickes

Lager, schmale Sporen) mit n. var. corticola, Leptogium (sect. Mallotium) pata-

gonicum (verwandt mit L. australe), Pannaria fuegiensis (habituell der erdbewohnen-

den P. nebulosa ahnlich, doch anderen anatomischen Lagerbau besitzend), Sticta

(sect. Stictina) coriifolia A. Zahlbr. nov. comb., St. crocata (L.) Ach. f. citrina nov.

comb. ( = St. citrina Pers.), St. (sect. Eusticta) Freycinitii Del. var. chloroleuca nov.

comb. (= St. chloroleuca Hk. fil. et Tayl.), Catillaria grossa (Pers.) Th. Fr. var. meso-

leucodes nov. comb, (sub Lecidea melastegia 1 mesoleucodes Nyl.), C. melaleuca

nov. comb. (= Lecidea melaleuca Tuck.), Bacidia (sect. Eubacidia) sclerocarpa

(habituell einer hellfruchtigen B. ahnlich, die Gestalt der Sporen weisen auf die sect.

Eubacidia hin), Cladonia furcata var. nudior nov. comb. (= CI. subsquamosa f. nudior

%!-)> Gyrophora proboscidea var. pulla nov. comb. (= Lichen pullus Wulf.), Pertu-

saria corrugata Darb. f. n. phaeizans, Pert, cerebrinula (sehr gute Art), Lecanora

capistrata nov. comb. (= Lecidea capistrata Darb.; in den Formenkreis der Lecan.

sulphurea gehorend), Lecanora (sect. Eulecanora) subelata (habituell der vorigen

Hedwigia Band LXl. 3
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ahnlich, aber kurze Pyknokonidien besitzend), Lecanora (sect. Eulecanora) atra

var. lirellina nov. comb. (= Aspicilia lirellina Darb.), Lecanora (sect. Placodiurft)

stramineocarnea (zwischen dem Formenkreis der Lee. concolor Ram. und dem der Lee.

chrysoleuca Ach. stehend), Lee. argillacea Stzbgr. f. rhodophthalma nov. comb, (sub

Lee. rhod. Mull. Arg.), Lecan. (sect. Placopsis) patagonica (zu vergleichen mit Lee.

gelida L.), Haematomma erythromma nov. comb. (sub. Lecanora erythr. Nyl.),

Parmelia cincinnata Ach. var. albida, Parm. dispora Nyl. var. nov. Alboffi, Parmelia

(Hypotrachyna) ushuaiensis (auffallende Art der Olivacea-Gruppe), Parmelia (sect.

Amphygymnia) piloselloides, Cetraria (sect. Platysma) antarctica (haufig im Feuer-

lande; deutlich vonCetr. complicata Lr. undCetr. Oakesiana Nyl. verschieden), Usnea
sulphurea (Koen.) f. n. activa et var. nov. spadicea, Siphula obtusula (die groBte

Art dieser Gattung in der Antarktis), S. aquatica, Blastenia ferdinandeziana, Bl.

austroshetlandica, Caloplaca (sect. Gasparinnia) subdimorpha n. sp. et n. var. lep-

rascens (in den Formenkreis von Col. murorum gehorend), Cal. lucens n. var. strio-

lata, Xanthoria parietina n. var. australis, Bulleia (sect. Eubuellia) Skottsbergii

Stur. et Zahlbr. (nahe bei B. myriocarpa [DC] stehend), Buellia (Eubuellia) subvio-

lascens (habituell der B. falklandica Darb. gleichend), B. (EubueUia) fernandeziana,

Rinodia (sect. Orcularia) philomelensis (charakteristische Sporen), Anastychia magel-

lanica (gute Art!). Die Beschreibungen dieser Arten und Formen und auch manch
anderer ist lateinisch gegeben. Auf die nomenklatorischen und sonstigen Bemer-
kungen sei hier nur hingewiesen. Am Schlusse ein Verzeichnis der Flechten der Falk-

landsinseln (das erste publizierte). Im Gebiete ist noch viel zu arbeiten, bevor man
an eine pflanzengeographische Gliederung der Territorien wird schreiten konnen.

Matouschek (Wien).

Aman, Jules et Meylan, Charles, en collaboration avec Culmann, Paul.

Flore des Mousses de la Suisse. I Partie Tableaux Synoptiques.
II. Partie Bryogeographie de la Suisse. (Lausanne Geneve 1912

bis 1918. Publication de l'Herbier Boisier, avec 12 planches.)

Eine umfangreiche, 400 Druckseiten umfassende, sehr verdienstvolle Bearbeitung
in franzosischer Sprache aller in der Schweiz beobachteten Laubmoose, nebst Beriick-

sichtigung der meisten 'europaischen Arten. Auf den 12 zinkographischen Tafeln

sind die wesentlichsten Teile von 58 neuen Formen, welche das Werk enthalt, ab-

gebildet. Davon sind 25 neue Arten besonders aus der Gattung Bryum, die iibrigen

sind neue Varietaten. In der Einleitung sind Anweisungen zum mikroskopischen
Praparieren und eine kurze t)bersicht iiber die Organographie und Morphologie der

Laubmoose gegeben, sowie eine Erklarung der Abkiirzungen und Formeln, welche
sich auf die anatomischen Verhaltnisse des Stengels und der Blatter, sowie besonders
auf die Bauweise des Peristoms beziehen. Diese Formeln und Diagramme sind eine

gute Neuerung in der bryologischen Diagnose und sind nach dem Beispiel der bei

den Bliitenpflanzen ublichen Manier gebildet, urn lange Be- und Umschreibungen zu

vermeiden. Als Beispiel diene eine Formel des Peristoms von Mnium punctatum:
16 D. + Mo 2(3) 6 x ,

das bedeutet: 16 Zahne vom Diplolepideentypus, Endostom
aus einer Grundhaut mit gespaltenen Fortsatzen mit 2-, selten 3knotigen Wimpern.

Das Werk selbst zerfallt in 2 Teile ; der erste systematische Teil in analytischer
Tabellenmanier dient zur Bestimmung und, wo mit pragnanter Scharfe und Kurze
alle wesentlichen diagnostischen Merkmale, teils in Abkiirzungen und Formeln zu-

sammengedrangt sind. Bei Gebrauch wird allerdings vorausgesetzt daB der Leser
vorher mit den Abkiirzungen und Formeln sich vertraut gemacht hat welche kleine

*
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Miihe sich wohl belohnt. Der zweite bryogeographische Teil enthalt im wesentlichen
eine vollstandigeListe aller Schweizer Arten und Formen mit ausfiihrlichen Standorts-
angaben und wertvollen kritischen Bemerkungen sowie in Kiirze die meisten euro-
paischen Arten; auch Diagnosen der neuen Arten sind im zweiten Teil, die entgegen
den Bestimmungen des Wiener und Briisseler Internat. Kongresses nicht in latei-

nischer Sprache abgefafit sind. Wohl bequem, aber nicht gerade nachahmenswert
ist die Neuerung, daB bei alien Gattungen und Arten nur die Klammerautoren an-
gegeben sind. Auch vermiBt man den mit der Bryologie verwachsenen Gattungs-
namen Hypnum ; daB dafiir der neuere Name Drepanium eingesetzt ist, ist prioritats-

rechtlich nicht zu begriinden und unhaltbar. Auch sind z. B. die Gattungsnamen
Acrocladium und Chrysohypnum fur die angefiihrten Arten nicht verwendbar; Bar-
bula Ehrenbergii ist im ersten Teil richtiger unter Hydrogonium eingereiht, als wie
im zweiten Teil unter Hyophila, zu welcher Gattung es nicht gehort. Auch konnen
Gattungen, wie z. B. Pachyneurum angefochten werden; doch das sind alles Neben-
sachen, die den Wert der Arbeit nicht beeinflussen. DaB das Werk in der systema-
tischen Anordnung groBtenteils noch auf dem Schimperschen Standpunkt stehen

geblieben ist, wie Abseitsstellung der Cleistokarpen, Einordnung von Pterogonium
und Pterygynandrum unter die Leskeaceen, oder von Climacium und Thamnium
unter die Hypnaceen usw., liegt wohl darin, daB die Grundlage bereits in den Jahren
1884—1894 gelegt worden ist. Systematisch ware es ja der Arbeit nur zum Vorteil

gewesen, wenn die Verfasser sich mehr dem natiirlichen System, wie z. B. die Grund-
lagen dazu in den Nat. Pfl. Familien gelegt sind, angeschlossen hatten, doch ist die

fleiBige und mit groBer Sachkenntnis ausgefiihrte Arbeit eine wertvolle Bereicherung

der bryologischen Literatur und fiillt eine fiihlbare Liicke, die immer in der bryo-

logischen Alpenflora bestand, moglichst vollstandig aus.

Max Fleischer- Dahlem.

Gertz, Otto. Anomalien i groddknopparnas bygnad hos Lunularia

cruciata L. (Botaniska Notiser H. 5 p. 231—334 mit 1 Text-

abbildung 1918.)

Verfasser beschreibt und bildet einige bisher unbekannte Anomalien im morpho-

logischen Bau der Brutkorper von L. cruciata ab. Bekanntlich haben dieselben

normalerweise zwei Vegetationspunkte. Oft kommen aber auch drei vor, einer am
akrokarpen, die zwei anderen am basikopen Ende der morphologischen Langsachse

des Brutkorpers. Andere anormale Typen besitzen vier symmetrisch orientierte

\ Vegetationspunkte. Typisch asymmetrisch sind die Brutkorper, wenn samtliche

drei Punkte seitlich gestellt sind. Eine sehr seltene Anomalie besteht darin, daB die

beiden Halften der Brutkorper senkrecht zu einander orientiert waren, welche sich

bei der Kultur in physiologischer Hinsicht iibereinstimmend verhielten.

Max Fleischer- Dahlem.
*

Eggler. Beitrage zur Laub-, Torf- und Lebermoosflora von Wurttem-

berg, naherhin von Rottweil, Spaichingen, Ehingen, Blaubeuren,

Miinsingen, Biberach a. R. und weiterer Umgebung. (Jahreshefte

des Vereins f. vaterlandische Naturkunde i. Wurttemberg, 72. J.,

Stuttgart 1916, p. 121—196.)

Ein sorgfaltiges Verzeichnis, mit kritischen Notizen durchsetzt. Dicranum

Miihlenbeckii Br. Sch. G. ist ein Charaktermoos der Weifljuraberge des Donaukreises

3*
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von 530—700 m, mit Vorliebe in W- und SW-Lagen am oberen Rand beschatteter,

aber auch steiniger Hange und auf Felsen in Rasen, meist mit Dicr. undulatum und

scoparium und Tortella tortuosa. Der erwahnte Bastard Dicr. Miihlenbeckii x D.

scoparium ware naherer Untersuchung wert. Fissidens decipiens De Not. ist ein

Charaktermoos auf den WeiBjurafelsen des Donaukreises, wie auch Seligeria pusilla,

die mitunter in einer groBen, starren, schwarzgriinen Form auftritt. Tortella inclinata

Spr. ist ein Charaktermoos der Heiden im WeiBjuragebiet. Von Trichostomum

mutabile Br. tritt in Felshohlungen eine sehr lockere, kleine Form auf im Habitus

von Tortula papulosa. Tortella fragilis Lpr. ist auch ein Charaktermoos im WeiB-

juragebiet der Donau. Mittelformen von Tortula montana und T. ruralis wurden

gefunden. Schistidium teretinerve Lpr. wurde an 2 Standorten gefunden; Grimmia

tergestina Tomm. ist viel haufiger, Orthotrichum nudum Dicks, ist nur an einem

Orte gefunden. Von Splachnaceen wird nur Tetraplodon angustatus notiert. Selten

sind: Plagiobryum Zierii, Bryum inclinatum, Br. badium, Br. erythrocarpum, Br.

neodamense, Br. turbinatum, Mnium hornum. Sehr verbreitet sind Mnium serratum

und Mn. stellare. Im WeiBjuragebiet fehlt Polytrichum juniperinum. Leucodon

sciuroides ist sicher nicht kalkfeindlich. Myurella julacea ist nur an einem Orte

gefunden. Anomodon longifolius ist ein Charaktermoos im WeiBjuragebiete; haufig

ist auch Platygyrium repens. Von Homalothecium sericeum finden sich oft auf

WeiBjurafelsen sehr zarte Formen im Habitus von kraftiger Rhynchostegiella tenella.

Recht mannigfaltig ist im Gebiete Brachythecium Rotaeanum De Not. Brach.

glareosum Br. Sch. G. ist ein Charaktermoos des WeiBjuras; einige Formen werden

aufgezahlt und beschrieben. Br. laetum ist oft ein Charaktermoos. Eurhynchium

crassinervium und Eur. Tommasinii sind charakteristisch fur den WeiBjura in vielen

genau dargelegten Formen. Rhynchostegiella tenella Lpr. und Thamnium alopecurum

sind charakteristisch fur das WeiBjuragebiet. Viele Formen von Plagiothecium

denticulatum werden erwahnt. Sehr gemein sind im genannten Juragebiete Isoptery-

gium depressum Mitt, und Amblystegium confervoides ; A. varium Lindb. ist haufig

im Buchenwald, Hypnum Sommerfeltii Myr. im ganzen Gebiete, ebenso H. incur-

vatum. Selten ist H. trifarium. Hylocomium brevirostre und H. rugosum sind

Charaktermoose fiir das WeiBjuragebiet, ebenso Metzgeria pulvescens, Lophozia

M'illeri Dum., Scopania aequiloba Dum., Madotheca laevigata. Recht selten sind

Lejeunia Rosettiana Mass. et Car. und L. minutissima Spr.

Matouschek (Wien).

Halle, T. G. A fossil Sporogonium from the Lower Devonian of
f

Roragen in Norway mit 4 Abb. im Text, (Botaniska Notiser for

ar 1916, Heft 2, p. 79—81.)

Dieser Jturze Beitrag in englischer Sprache enthalt jedenfalls die interessanteste

Entdeckung, die bis jetzt in der Paleontologie die Moose betreffend gemacht worden

ist. Es handelt sich um den weitaus altesten Abdruck des Sporogones eines vor-

weltlichen Mooses aus den unteren Devonianschichten. Dem Verfasser gelang es im

Jahre 1914 in den von V. M. Goldschmidt im Jahre 1913 entdeckten Pflanzenreste

enthaltenden Schichten des unteren Devonian von Roragen bei Roros, siidlich Dront-

heim inmitten Norwegen gelegen, mehrere Versteinerungen einer ca. 6—9 mm langen

und 3—4 mm breiten Mooskapsel auf 5 mm langen Pseudopodium zu finden, welche

er Sporogonites exuberrans nennt. Nach der Beschreibung und Abbildung des Spcro-

gons (der Gametophyt fehlt) handelt es sich unzweifelhaft um eine noch unseren

Andreaea-Arten sehr nahe stehende Gattung, jedenfalls deren Vorahne. Die deckel-
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lose Kapsel zeigt einen faltigen Apophytenteil und offnete sich in der Mitte durch
mehrere (circa 12) kurze Langsspalten. Auf dem abgebildeten Langsschliff sind ganz
deutlich in der Mitte die. sterile Kolumella, die sich in das Parenchymgewebe des

Halses fortsetzt, zu sehen. Zu beiden Seiten und iiber der Kolumella zusammen-
sehlieBend das Endothecium mit Sporen gefiillt, und aufien umgeben von der Kapsel-

wandung. Besonders charakteristisch sind die noch in Tetraden vereinigten Sporen,

welche von tetraedischer Gestalt, 20—25 /i grofi sind und eine gekornelte Sporodermis
haben, sowie die iiber die Kolumella gewolbte Sporenschicht. Fossile Bryophyten-
reste wurden bis jetzt nur sehr seiten bis zum Meioceen im Tertiar nachgewiesen und
ist aus der Kreide-, Jura- und Steinkohlenzeit bis jetzt iiberhaupt nichts bekannt
geworden. Es ist also einer der iiberraschendsten Funde, welcher uns zugleich das

hohe paleontologische Alter der Andreaeales und mithin auch der Musci frondosi

beweist, von denen sich gelegentlich wohl auch noch einmal Reste in den zwischen-

liegenden geologischen Epochen finden werden. Max Fleischer- Dahlem.

Loeske, L. Adventive Moose bei Berlin. (Bryologische Zeitschrift

Bd. 1, p. 138—140. 1918.)

Verfasser fiihrt in dem kurzen Beitrag mehrere der Mark sonst vollstandig

fehlende Moose an, welche mit den Gesteinsblocken, die zur Herstellung des Alpinum
im botanischen Garten in Dahlem dienten, eingeschleppt worden sind, wie z. B. Grim-
mia Hartmanii, Brachythecium laetum, Barbula reflexa, Barbula revoluta und
Anomodon attenuates, letztere beiden nur sporadisch in der Mark; ferner die in

der Umgebung Berlins sehr seltenen Moose Tortella tortuosa, Didymodon rigidulus,

Barbula sinuosa, Ctenidium molluscum usw. Bei Strausberg auf Eichenstammen
aus Bohmen fand sich unter anderen Antitrichia curtipendula, Pylaisia polyantha
und Loeskea nervosa, welche letztere ganz in der Mark Brandenburg fehlt.

/ MaxFleischer- Dahlem.

Zur Bryogeographie Mitteleuropas, (Bryologische Zeitschrift

Bd. I p. 142—144. 1918.)

Hier gibt Verfasser eine Zusammenstellung neuerer Standortsbeobachtungen,

welche bryogeographisch von Bedeutung sind, wie das Vorkommen von Dicranum
strictum bei Saarbrucken, Tortula Fiorii im Wallis (Schweiz), der alpinen Barbula

flavipes in Thiiringen, Cinclidotus aquaticus bei Gotha und Bad Suiza (nebst dem
Vorkommen in Westfalen sind dies die nordlichsten Standorte dieser Art). Ferner

Mnium subglobosum in Pommern, Mnium cinclidioides Grunewaldmoore bei Berlin

(bisher nicht mehr wieder gefunden), Castacopium nigritum, neu fiir OstpreuBen,

Tayloriaserratain Pommern, Plagiobryum Zierii im Schwarzwald, ThuidiumBlandowh
in der Schweiz (bisher hatte diese Art ihre Siidgrenze in Bohmen), Orthothecium

intricatum im Harz und Werragebiet, Brachythecium densum Milde bei Liibeck

an der Untertrave und bei Saarbrucken, Oligotrichum hercynicum in der Liineburger

Heide, bemerkenswert durch den Standort in der Ebene und Dichelyma capillaceum

bei Koln a. Rhein, neu fiir West-Europa. Max Fleischer- Dahlem.

Merl, M. Edmund. Scheitelzellsegmentierung und Blattstellung der

Laubmoose mit 13 Fig. im Text. (Flora Band 9, Heft 4, p. 189

bis 212 [1917].)

Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, die Vorgange, welche trotz der drei-

schneidigen Scheitelzelle bei den Moosen eine Blattstellung hoherer Divergenz be-
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dingen aufzuklaren. Diese hohere Divergenz wurde nach Lorentz aus der in ano-

discher Richtung vorgreifenden Scheitelzelle erklart. Correns geniigt die Er-

klarung nicht und macht eine seitliche Verschiebung der Segmente, hervorgerufen

durch asymmetrisches Wachstum des Segments fiir hohere Divergenz verantwortlich

und nennt es Scheiteltorsion. G o e b e 1 erklart die Scheiteltorsion im Gegensatz

zu Correns und S e k t nur durch Wachstum der SproBachse und nicht durch

irgendwelche Druckverhaltnisse zwischen den Blattern untereinander oder mit der
-

SproBachse. Um zu priifen, wie die jiingste Segmentwand der Scheitelzelle sich

bildet und was sich daraus auf die Beurteilung der Frage der Scheiteltorsion folgern

laBt, hat Verfasser an lebendem Material aus 14 verschiedenen Moosfamilien bei

27 Arten die Scheitel zellen untersucht und zwar von jeder Art mehrere oft bis 8 und

mehr SproBspitzen. Bei Mnium rostratum kommen sonderbarerweise am orthotropen

HauptsproB 2 verschiedene Typen von Scheitelzellen, namlich der gewohnliche

dreiseitige und auBerdem ein funfseitiger Typ vor. Auch die seltenen Teilungsstadien

bei der Kernteilung der Scheitelzelle wurden in 8 Fallen beobachtet. Hier sind nur

die Teleophasen von entscheidender Bedeutung, bei denen sich nun zeigt, daB die

jiingste Segmentwand schon bei ihrer Anlage in anodischer Richtung
vorgreifend ist. Nur bei Barbula paludosa ist es teilweise nicht der Fall,

ebenso bei Fontinalis, wo es bereits bekannt war. Ferner scheint bei den Jugend-

stadien von Polytrichum strictum ein Vorgreifen der Segmentwand zu fehlen. Aus

diesen Ausnahmen geht hervor, daB es sich hier nur um Anomalien handelt und das

Vorgreifen in anodischer Richtung die Regel ist. Die Annahme Sekts der urspriing-

lichen
,

,
parallelen" Anlage der Innen- zur AuBenkante des jiingsten Segments wird

auch durch die Tatsache hinfallig, daB bei vielen Moosen sich die beiden Kanten

sogar schneiden und gleichzeitig ein in anodischer Richtung vorgreifender Wand-

verlauf vorkommt. Die Wand, welche die Scheitelzelle vom jungsten Segment trennt,

ist nicht eben, sondern windschief verdreht.

Wenn Folgerungen aus obigen Befunden zur Erklarung der Blattstellungen

gezogen werden, so ist nach dem Verfasser zu betonen, daB die mechanistische Er-

klarung, die die Scheiteltorsion auf asymmetrisches Wachstum zuruckfuhrt, ge-

sunken ist, und dagegen die altere Auffassung, daB die Blattstellung schon durch

die Art der Scheitelsegmentierung bedingt ist, wieder viel gewonnen hat. Wiirde

die Blattstellung allein auf den angegebenen Erscheinungen beruhen, so ware der

Ausdruck ,, Scheiteltorsion irrefiihrend, aber der Fall von Schistostega beweist, daB

auch Verschiebungen durch ungleichmaBiges Segmentwachstum vorkommen, welches

die Blat {-divergenz vergroBert, obgleich das ein sekundarer Vorgang sein diirfte,

wahrend Verfasser nachzuweisen versuchte, daB die Blattstellung durch die Teilungs-

vorgange im Scheitel schon primar beeinfluBt wird.

Max Fleischer- Dahlem.

Schiffner, W. Hepaticae Baumgartnerianae dalm aticae III. Serie

mit 19 Textfiguren. (Osterr. Bot. Zeitschrift LXVII, Nr. 4/5,

p. 147—156, 1918.)

Diese III. Serie behandelt das Zaratiner Gebiet von Nona bis Zarovecchia mit

den vorgelagerten Eilanden und gehort noch der i mmergrunen Zone an, die ein nied-

riges, bis zu 200 m ansteigendes (hochste Erhebung Vila Straza 338 m) Hugelland

mit immergrunem Gestrauch und Ilexbestand bildet. Den Nordwinden ausgesetzt

und ohne flieBendes Wasser, war aus dies em hepatikologisch unbekannten Gebiet

wenig zu erwarten. Immerhin sind 27 Arten angefuhrt, darunter zwei Seitenheiten

:
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Riccia Henriquesii und Fossombronia Husnotii, die gerade hier eine ausgedehnte

Verbreitung haben, besonders auf den Zaratiner Inseln. AuBerdem sind unter den

7 Riccia-Arten eine neue Varietat R. subbifurca nov. var. inversa, und unter den

3 Fossombronia-Arten F. caepitiformis nov. var. multispira zu nennen. Zu erwahnen

ware noch: Riccardia multifida (L.) Lindb., deren Vorkommen dort ein adventiv-

sekundares ware, und die seltene Pellia Fabroniana.

Max Fleischer- Dahlem.
4

Warnstorf, C. Die europaischen Artgruppen der Gattung Calypogeia

Raddi (1820). (Bryologische Zeitschrift I. Bd., H. 7, p. 97—114,

mit 1 Tafel im Text, 1907.)

In den Vorbemerkungen hebt der Verfasser hervor, da8 bis jetzt noch keine

Einigung liber die Umgrenzung der Artgruppen dieser Gattung besteht, da die

Pflanzen meist s,teril und selbst blutenlos bleiben. AuBerdem sind die Sporogone

sehr gleichformig, wie ebenso die Blattinsertion und das Zellnetz der Blatter. Eher

bieten die Stengelblatter nach Form und Gestaltung der Spitze sowie die Unter-

blatter Unterscheidungsmerkmale fur die Gruppe und Arten. AuBerdem werden

noch die Schwierigkeiten dadurch erhoht, daB eine Anzahl Arten bald Schatten,

bald Licht, bald Feuchtigkeit liebend sind und demgemaB habituelle abandern.

AuBer den Unterblattern bieten besonders bei exotischen Arten auch die Verdickungs-

erscheinungen auf der Blattkutikula, wie Papillen, Strichelungen, ein brauchbares

Unterscheidungsmerkmal. Es folgt nun die Ubersicht der Arten und Formen, welche

in 2 groBe Sektionen, Laevifoliae und Asperifoliae, geteilt sind mit kurzen, aber

die charakterischen Unterschiede klar hervorhebenden Diagnosen. Erstere Sektion

ist nach der Beschaffenheit der Spitze der Stammblatter in Integrifoliae, Denti-

foliae und Diversifoliae geteilt. Zu den Integrifoliae gehoren C. trichomanes, C.

trichomanoides, C. Miilleriana, C. suecica, C. tenuis, alle mit verschiedenen Formen.

Zu den Dentifoliae : C. fissa und zu der dritten Gruppe C. macrostipula und C. variabilis.

In der zweiten Sektion Asperifoliae ist die europaische C. arguta eingereiht,

bei welcher Verfasser nachwe :

st, daB die nordamerikanische C. Sullivantii nicht

mit C. arguta zusammenfallt; dagegen wohl die vom Referenten auf Hawai gesammelte

C pacifica Steph. und die auf Java gesammelte C. furcata wie ebenso C. bifurca

aus Java und C. birostris aus Nepal. Auf der Texttafel sind in klaren UmriBzeich-

nungen die Unterblatter und teils auch Stengelblatter aller Arten abgebildet.

Max Fleischer- Dahlem.

Bruchmann, H. Zur Entwicklung desKeimes artikulater Selaginellen.

(Zeitschr. f. Botanik XI, 1919, p. 39—52.)

Die kleine Abhandiung gliedert sich in drei Absatze:

1. Von der Selaginella rubella Moore: Bei derselben findet

sich eine somatisch-parthenogenetische Keimentwicklung. Das Prothallium der

Mutterspore stimmt ganz mit dem der S. Galeottii uberein. Der Prothalliumtyp

scheint fur alle amerikanischen Artikulaten zu gelten, wahrend die beiden afrikanischen

Artikulaten (S. Kraussiana und S. Poulterii) den Diaphragma-Prothallientyp be-

sitzen. Die Entwicklung des Embryos entspricht ebenfalls der der S. Galeotii. Als

erste Teilungswand des einzelligen Embryos tritt die Transversalwand, als zweite

die Basalwand, welche die erste Querteilung des Embryos vornimmt. Sie wird an

weiterentwickelten Embryonen noch gut erkannt. Der Embryotrager tritt in rudi-

mentarer Form auf und verrat, daB fiir ihn das Ersatzorgan, der Embryoschlauch.



(40)
-

in Tatigkeit war. Die ausgewachsenen Prothallien dieser Art zeigten in ihrer Langs-
achse ein deutlich ausgebildetes Leitgewebe fur die Schlaucheinfuhrung.

2. Von der Selaginella Galeottii: Die friiheren Forschungen
des Verfassers ergaben als neue und ungewohnliche Ergebnisse das Vorhandensein
eines unentwickelten Embryotragers auBer Dienst, der nicht durch Unterernahrung
entstanden sein kann, da er an einem Embryo angetroffen wird und inmitten von
reich gespeicherten Nahrstoffen eines groBen Prothalliums seine iibrigen Organe
in uppiger Form aufbaut, und eines Embryoschlauches, der als ein Ersatzorgan

fiir den Suspensor in Funktion tritt. Der Verfasser vertritt gegen G o e b e 1 seine

Auffassung und erganzt seine erste Darstellung durch einen Nachtrag, aus dem wir

erwahnen, daB die Moglichkeit der Befruchtung nicht wie bei S. rubella ausgeschlossen

ist, da wahrend der Keimung der GroBsporen auch reife Mikrosporen angetroffen

wurden, ferner daB der Embryo sich hier aus nur einem Teile des Eiplasmas und
dem Eikern, was sehr bemerkenswert ist, entwickelt. Eine Zellteilung scheint dieser

Absonderung des Embryos in der Eizelle nicht voraufzugehen. *Ahnliches bieten

die Vorgange der Embryobildung in den Embryosacken der Phanerogamen, wo
der Embryo auch nicht aus dem ganzen Plasma der Eizelle entsteht. Bezuglich der

weiteren Entwicklung des Embryos, der Einfiihrung des jungen Embryos in das

Nahrgewebe, der Entstehung und des aktiven Wachstum des Embryoschlauches und
der Teilungsfolge in dem Entwicklungsgange des Embryos miissen wir hier auf die

Abhandlung selbst verweisen.

3. Von der S. Krausiana und der S. Poulteri: Auch bei

diesen Arten geht der Embryo nicht aus dem ganzen Eiplasma hervor. Die erste

Teilungswand ist eine quere. Die Teilungen des Embryos sind hier zu Anfang schon
und auch in der weiteren Entwicklung ganz abweichend von denen der S. Galeottii

und S. rubella. Ein besonderes Leitgewebe fiir die Schlaucheinfuhrung war nicht

zu finden. Wenn auch die beiden afrikanischen Artikulaten den Embryoschlauch
und folglich auch einen in der Entwicklung zuriickgebildeten Embryotrager mit
den beiden amerikanischen Formen derselben Gattung uberein haben, so sind sie

doch im weiteren sehr verschieden, so durch die Form der Prothallien der GroB-
sporen, die Teilungsfolge ihrer Keime und die Verteilung ihrer Organe auf die durch

die Basalwand gewonnenen Keimhalften. Man kann daraus nur folgern, daB die

Verwandtschaft dieser gegenubergestellten amerikanischen und afrikanischen Arti-

kulaten sowie die embryonale Schlaucheinfuhrung bei diesen Selaginellen-Gruppen
?ehr alten Ursprung haben mag. G. H.

Biisgen, M. Einige Eigentumlichkeiten des Adlerfarns (Pteridium

aquilinum). (Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen 47. Bd. 1915,

p. 235—241.) Figuren.

Die Stellung der Knospen am Rhizom iiberrascht: sie entspringen hinter dem
Blatt und sind noch dazu am Blattstiele selbst hinaufgeriickt. Die Erklarung hierfur

ist folgende
:
Was als Blattstielbasis erscheint, ist in Wirklichkeit ein Seitenzweig

des Grundstockes, der durch das mit groBerer Wachstumskraft begabte Blatt in

seiner Entwicklung gehemmt wurde und dem rasch erstarkenden Blattstiel gegen-
iiber so zuriickgeblieben ist, daB er nur als dessen Anhangsel angesehen werden konnte.
Das Rhizom (Grundstock) besteht scheinbar aus zweierlei Sprossen verschiedener
Entstehung: den Kurztrieben (seitlich an der Hauptachse entstehend) und den
blattarmen Langtrieben, die von Zeit zu Zeit sich gabelig wieder in Langtriebe teilen.

In der Wirklichkeit entstehen aber alle Teile des Grundstockes, Kurztriebe und
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Langtriebe, durch Gabelung der jedesmaligen SproBspitzen ; nur wird bei der Kurz-

triebbildung bei jeder Teilung einer der Gabelzweige durch das Blattwachstum in

seiner Langenentwicklung gehemmt. Die Aufgabe der Kurztriebe ist, auch an alteren

Teilen ihres Muttersprosses Blattbildung zu ermoglichen, die beim Grundstock des

Fames zu besserer Ausniitzung des von den Langtrieben eroberten Bodens fuhrt.

An dem Grundstocke sieht man zwei einander gegeniiberliegende hellblaue, 1 mm
breite Streifen, die sich auch auf die Verzweigungen bis auf die Blattstiele fortsetzen.

An diesen Streifen wird das derbwandige Rindengewebe von dem zartwandigen,

mit Starke erfullten Parenchym des SproBinnern durchbrochen. Nur an solchen

Stellen hat die Epidermis Spaltoffnungen. Daher entsprechen die erwahnten Streifen

den Lentizellen der hoheren Pflanzen. — Nachtragliches Dickenwachstum ist am
Grundstock des Adlerfarnes nicht zu beobachten. Die Erstarkung der Sprosse erfolgt

durch Erstarkung der Endknospen, so daB die jiingeren Teile eines Grundstockes

dicker sein konnen, als die alteren. Adlerfarnfelder konnten in Zeiten der Not fur

Schweinefutter in Frage kommen. Matouschek (Wien).

Hayata, B. Icones plantarum formosarum nee non et contributiones

ad florem formosanam IV, 4°, p. VI et 1—264, tab. I—XXV
Taihoku Sept. 1914; V, p. I—VI et 1—358, tab. I—XVII; VI,

p. I et 1—168, tab. I—XX; VII, p. I—VI et 1—107, tab. I—XIV.
Die ersten drei Bande der wertvollen Publikation, welche unter dem oben

genannten Titel seit 1911 erscheint, enthielten keine Pteridophyten, sondern nur

Phanerogamen. Nun sind aber wahrend der Kriegszeit vier weitere Bande erschienen,

welche auch Pteridophyten enthalten, unter denen sich auch eine groBe Zahl von

neuen Arten, Varietaten und Formen finden. Es wird daraus ersichtlich, daB die

Ptehdophytenflora, welche besonders an die des Inneren Chinas sich anschlieBt, recht

reich ist und noch mancher neue Fund in Zukunft aus der Insel Formosa zu erwarten

ist. Von den neuen Arten, Varietaten und Formen gibt der Verfasser lateinische

Diagnosen, meist Abbildungen, und zwar nach Photographien hergestellte Habitus-

bilder und nach Zeichnungen reproduzierte analytische Figuren im Text, selten

Habitusbilder und analytische Figuren auf lithographierten Tafeln und Angaben

iiber die Fundorte und Sammler. Bisweilen macht der Verfasser auch noch in eng-

lischer Sprache verschiedenartige Bemerkungen. Von einigen selteneren alteren

Arten werden ebenfalls Habitusbilder und analytische Figuren gegeben. Im nach-

folgenden nennen wir die Namen der neuen Arten, Varietaten und Formen sowie

die neuen Namenskombinationen. Und zwar werden auf Seite 129 bis 257 des

vier ten Bandes folgende behandelt: Selaginella stenostachya, Lycopodium

alpinum L. var. transmorrisonense, L. cunninghamioides, L. juniperistachyum,

L. serratum Th. var. myriophyllifolium, L. tereticaule, Botrychium leptostachyum,

Trichomanes acuto-obtusum, Tr. cupressifolium, Tr. palmifolium, Hymenophyllum

constrictum, H. parallelocarpum, Cystopteris formosana, C. sphaerocarpa, Dryopteris

(Ctenitis) angusto-dissecta, Dr. (Eudryopteris) cyrtolepis, Dr. (Phegopteris) fluvialis,

I>r. (Eudr.) hypophlebia, Dr. (Ctenitis) Kawakamii, Dr. (Eudr.) Kodamai, Dr. (Ctenitis)

Kusukusensis, Dr. (Cyclosorus) laevifrons, Dr. (Eudr.) thysanocarpa, Dr. (Eudr.)

lepidopoda, Dr. (Eudr.) leptorhachia. Dr. (Eudr.) melanocarpa, Dr. (Eudr.) mem-

branoides, Dr. (Eudr.) nigrisquama, Dr. (Eudr.) pachyphyUa, Dr. (Eudr.) phaeolepis,

Dr. (Eudr.) pseudosieboldii, Dr. (Eudr.) quadnpinnata, Dr. (Eudr.) reflex,pinna,

Dr. (Eudr.) reflexosquamata, Dr. (Phegopteris) remota. Dr. (Eudr.) serrato-dentata

(Bedd.) comb, nov., syn. Dr. Filix mas var. serrato-dentata Bedd., Dr. (Cyclosorus)
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sophoroides (Thunb.) O. Ktze. forma ensipinna, Dr. (Eudr.) subdecipiens, Dr. (Lastrea)

sublaxa Hayata, Dr. (Ctenitis) tenuifrons, Dr. (Eudr.) trichorachis, Dr. (Eudr.)

transmorrisonensis nom. nov., syn. Polystichum transmorrisbnense Hayata, Dr. (Eudr.)

Yabei, Aspidium submembranaceum, A. subtriphyllum Hook. form, cuspidatopinnata,

Polystichum atroviridissimum, P. constantissimum, P. falcatipinnum, P. globisorum,

P. horridipinnum, P. integripinnum, P. prionolepis, P. rectipinnum, Gymnopteris

dichotomophlebia, Nephrolepis tehuissima, Davallia stenolepis, Leucostegia parvi-

pinnata comb. nov. syn. Davallia parvipinnata Hay., Microlepia grandissima, M. sub-

pinnata, M. trichocarpa, Lindsaya Kusukusensis, Diplazium arisanense, D. costali-

sorum, D. bicuspe, D. Kawakamii, D. leiopodum, D. subrigescens, D. tenuicaule,

Asplenium iridiphyllum, A. Makinoi, A. morrisonense comb. nov. syn. A. laserspiti-

folium Lam. var. morrisonense Hay., A. resectum Sw. forma adiantifrons, A. ritoense,

A. scolopendrifrons, A. tenuicaule, A. tenuissimum, A. unilaterale Lam. var. obli-

quissimum, A. viridissimum, A. Wrightii Eat. var. aristato-serrulata, Athyrium

erythropodum, Ath. reflexipinnum, Ath. tozanense comb. nov. syn. Asplen. toza-

nense Hay., Blechnum integripinnulum, Coniogramme parvipinnula, Pteris excel -

sissima, Pt. setuloso-costulata, Vittaria arisanensis, Polypodium arisanense, P. decres-

cens Christ var. blechnifrons, P. falcatopinnatum, P. lineare Thunb. var. monilisora

n. var., P. pellucidifolium, P. obtusifrons, P. pseudotrichomanoides, P. tenuissimum,

Cyclophorus grandissimus, C. transmorrisonensis.

Auf Seite 252 bis 349 des f u n f t e n Bandes werden folgende neue Arten,

Varietaten und Formen beschrieben und neue Namenskombinationen gegeben:

Lycopodium quasipolytrichoides, L. reflexo-integrum, L. Somai, Archangiopteris

Somai, Hymenophyllum crispato-alatum, mit forma remotipinna, H. Simonsianum,
Trichomanes Kalamocarpum, Antrophyum sp. (verwandt mit A. Cumingii Fee),

Asplenium resectum Sw. var. obliquissimum comb. nov. syn. A. unilaterale Lam.
var. obliquissimum Hay., Cyclophorus Lingua Desv. var. angustifrons, C. subfissus,

Davallia chrysanthemifolia, Dennstaedtia leptophylla, Diplazium Hancockii (Max.)

Hay. comb. nov. syn. Asplenium Hancockii Max., D. inflatisorum, D. iridiphyllum

comb. nov. syn. Aspl. iridiphyllum Hay., D. Makinoi Yabe var. karapinensis, D.

odoratissimum, Dryopteris hirsutisquama, Dr. kwashotensis, Dr. kotensis, Dr.

mingetsuensis, Dr. pseudo-Sabaei, Dr. sacholepis, Dr. Somai, Dr. subfluvialis, Dr.

Takeoi, Dr. ursipes, Hypolepis alte-gracillima, Leptochilus angustipinnus, L. Ka-

nashiroi, Lindsaya orbiculata (Lam.) Mett. forma lobulata, Microlepia hirsutissima,

Polybotrya duplicato-serrata, Polypodium aspidistrifrons, P. sp. (unbenannt, viel-

leicht mit P. obscure-venulosum identisch), P. ensato-sessilifrons, P. hypochrysum,
P. infraplanicostale, P. Kanashiroi, P. Kawakamii, P. Kusukusense, P. obscure-

venulosum, P. remote frondigerum, P. urceolare, Polystichum aculeatum Sw. var. varii-

forme, P. hololepis, P. niita-kayamense n. n. syn. P. stenophyllum Hay., non Christ,

P. pseudo-Maximowiczii, P. subapiciflorum, P. otuso-auriculatum, P. leptopteron,

P. longistipes, P. simplicipinnum, Ptehs Takeoi, Vittaria sp. Nr. I (verwandt mit

V. elongata Sw.), V. sp. Nr. II (verwandt mit V. suberecta Hay.), V. mediosora,

V. sp. Nr. Ill, V. sp. Nr. IV (verwandt mit V. arisanensis), Woodwardia Takeoi.

Fur den sechsten Band sind folgende zu nennen : Athyrium cryptogrammoides,
Blechnum (Blechnidium) plagiogyriifrons, Cyclophorus Sasakii, Dryopteris woodsii-

sora, Humata dryopteridifrons, Monachosorum Maximowiczii (Bak.) Hay. var. melano-
caulon n. var. syn. Polystichum Maximowiczii var. meianocaulon Hay., Polypodium
suishastagnale, Vittaria anguste-elongata (syn. V. sp. Icon. PI. Form. V, 346, L 149a),

V. suberecta (syn. V. sp. Nr. Ill Ic. PI. Form. V, p. 347, f. 149 j—k), V. tortifrons.

Auf Tafel XX ist Blechnum plagiogyrifrons Hay. abgebildet.
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Im siebenten Bande werden schlieBlich folgende neue GefaBkryptogamen

beschrieben: Polystichum Morii, Selaginella kelungensis, S. subcaulescens, S. pseudo-

involvens, S. Somai. AuBerdem finden sich aufgefiihrt und abgebildet: S. involvens

Spring, S. canaliculata Bak., S. atroviridis Spring, S. caulescens Spring, S. morriso-

nensis Hay., S. leptophylla Bak. und S. stenostachya Hay.

Zu den h i e r und im v i e r t e n Bande des Werks beschriebenen Arten der

Gattung Selaginella mochte ich hier noch folgende Bemerkungen machen. Es gibt

schon eine S. stenostachys Warb. (Monsunia I (1900), p. 109 und 126), d.e als S. steno-

stachya von Hayata benannte muB also wohl umgetauft werden, wenn auch nach

des Referenten Untersuchungen S. stenostachys Warb. sich als identisch mit S. sa-

moensis Bak. ergeben hat. Unter S. involvens Spring ist S. tamariscina (P. B.) Spring,

aber nicht S. involvens (Sw.) Hieron. (= Lycopodium Sw.) zu verstehen (vgl. Hiero-

nymus in Hedwigia L, 1910, p. 2). Unter S. canaliculata Bak. ist wohl S. Pouzolziana

(Gaud.) Spring var. punctata (Al. Br.) Hieron. zu verstehen. (Vgl. Hieronymus

in Hedwigia L (1910), p. 22 u. 27 iiber die Verwendung des Namens S. canaliculata

Bak.) S. subcaulescens Hay. muB umgetauft werden, da schon eine S. subcaulescens

Baker aus Cuba vorhanden ist (vgl. Baker, Journ. Bot. 1884, p. 277, und Handb.

Fern Allies, p. 79, n. 179). G
-
H -

Adametz, Leop. Der Schneeschimmel (Fusarium nivale) auf Grasern.

Nachricht. Deutsch. landw. Ges. fiir Osterr. 1917, p. 136.

Verfasser bemerkte, daB englisches Raygras durch den Schneeschimmel voll-

standig zum Absterben gebracht wurde, wahrend das einheimische wildwachsende

Lolium perenne viel widerstandsfahiger ist. Die Ursache liegt in der Verschiedenheit

der Herkunft. Matouschek (Wien).
*

Appel, Otto. Die Rhizoctoniakrankheit der Kartoffel. (Deutsche

landw. Presse, 44. J. 68. 1917, p. 499. 1 groBe farbige Tafel.)

Die von A. D r e s s e 1 sehr instruktiv gezeichnete Tafel zeigt nach Erlauterungen

des Verfassers folgendes: Am unteren Teil einer erkrankten Staude von Solanum

tuberosum sieht man die Wunde am unterirdischen Stengel, die an einem dem Boden

anliegenden Blatte, die Abschnurung der knollentragenden Stolonen, die Flecken des

Pilzes auf dem ganzen Knollen, den weifien Sporenbelag am Grunde des oberirdischen

Stengels (Hypochnus solani). Andere Figuren zeigen den Gipfel der Pflanze mit

den eingerollten Blattern, die Knolle mit den Rhizoctoniapocken, die junge, vom

Pilze angegriffene Pflanze, den unteren Stengelteil von alterer erkrankter Pflanze,

Knollen, deren Triebe durch den Pilz an der Spitze getotet sind (auf dem unverfarbten

Teil der Triebe sieht man die dunklen Pilzfaden).

Matouschek (Wien).

Baudys, Ed. £in Beitrag zur Verbreitung der Gallen in Bohmen.

(Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien 1916, p. 49

bis 136. 9 Textfig.)

950 Gallenformen werden in der Schrift genannt, von denen 458 fur Bohmen

neu sind. Von letzteren sind 45 Gallenformen uberhaupt neu, 107 Gallen werden

an neuen Wirtpflanzen angefiihrt. Interessant ist die Besprechung und Abbildung

der Aero- und Pleurocecidien des Blattes bei Carex-Arten. Eine neue. auf Salix

amygdalina auftretende Galle wirkt recht schadigend.

Matouschek (Wien).
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Baudys, Ed. Prinos k rasprostiranju zoocecidija u Bosni i Herce-

govini. (Beitrag zur Verbreitung der Zoocecidien in Bosnien und

Herzegowina.) Glasnik zemaljskog Muzea u Bosni i Hercegovini,

XXVII, 1915, Sarajevo 1916, p. 375—406. 16 Textfig.

Im ganzen sind 307 Gallen angefiihrt; einige davon sind fur die Wissenschaft

neu. Unter diesen heben wir hervor: Ein Pleurocecidium des Stengels auf Festuca

heterophyllaLk., ein Acrocecidium der Knospe und eine Pleurocec. auf den Blattern

von Quercus lanuginosa Lam., Pleurocecidien des Blattes auf Quercus macedonica DC.

und Q. cerrisL., eine Pleurocecid. des Blattes auf Acer Visianii Nym., ein Acrocecid.

des Bliitenstandes bei Orlaya grandiflora Hoffm., eine deformierte Blattscheide bei

Peucedanum longifolium W. K., ein Pleurocecid. des Stengels bei Cerinthe minor

und ein Acroced. des Stengels bei Zwackhia Sendtneri (Boiss.) Maly, eine totale

Deformation der ganzen Pflanze bei Scabiosa leucophylla Borb. (Erreger Eriophyes

squalidus Nal.), Stengelgallen bei Hedraeanthus graminifolius DC. f. subalpinus Janch.,

Erigeron acris, Centaurea deusta Ten. und Hieracium bifidum Kitt.

Matouschek (Wien).

Becher, Erich. Die fremddienliche ZweckmaBigkeit der Pflanzen-

gallen und die Hypothese eines iiberindividuellen Seelischen.

. Veit & Comp. Leipzig 1917. 8°. 149 pp.

Die Abschnitte tragen folgende Uberschriften : Die fremddienliche Zweck-

maBigkeit der Pflanzengallen, zur Atiologie derselben, zur Erklarung des Zustande-

kommens der fremddienlichen GallenzweckmaBigkeit (Atiologie und Gallenzweck-

maBigkeit, Ausnutzungsprinzip, Zuchtwahlprinzip, Lamarckismus, Psycholamarckis-

mus, Hilfshypothese einer psychischen Teilnahme der Wirtspflanze an Wohl und

Wehe des Parasiten, Schoppenhauers, Bergsons, v. Hartmanns,
Drieschs, Reinkes Lehre vom Leben, theistische Anschauung), Ergebnis.

— Anfange zweckmaBiger Gallbildung, primitive Wucherungen oder einfache Ver-

wertungen der SproB- und Fruchtbildungspotenzen der Wirtspflanzen usw. vermag

zum Teil schon das Ausnutzungsprinzip zu erklaren. Einzelne zweckmafiige Gallen-

eigenschaften sind aetiologisch leicht verstandlich. Der sehr erhebliche Rest der

GallenzweckmaBigkeit, der dann noch unerklart bleibt, kann auch nicht erschopfend

durch die Selektionstheorie und die bisherigen Ausgestaltungen des Lamarckismus

und Psycholamarckismus verstandlich gemacht werden, weil sich die fremddienliche

GallenzweckmaBigkeit nicht restlos auf selbst- oder artdienliche ZweckmaBigkeit

zuruckfiihren laBt. Im Prinzip wird die fremddienliche ZweckmaBigkeit psycho-

lamarckistischer Erklarung zuganglich, wenn man annimmt, daB der dienende, der

Wirtspflanzen-Organismus an den inneren psychischen Zustanden, an Lust und Un-

lust, des von ihm bedienten Lebewesens, des Parasiten, teilnimmt. Die Teilnahme

konnte korperlich ermittelt sein; korperliche Begleit- oder Ausdruckserscheinungen

der seelischen Zustande des Parasiten konnten infolge der innigen Beriihrung die

Wirtspflanze beeinflussen und zu gleichen seelischen Zustanden in ihr AnlaB geben.

Aber die bescheidenen seelischen Fahigkeiten, die der Psycholamarckist den Einzel-

organismen zuzuschreiben pflegt, geniigen nicht zur Erklarung von Gebilden, deren

wohltatige Wirkung nicht sogleich mit ihrer Entstehung in Erscheinung tritt. Nach
Verfasser fallen diese Schwierigkeiten weg, wenn man die NaturzweckmaBigkeit
statt auf primitive seelische Faktoren in den Einzelorganismen auf einen hochst

intelligenten Weltgrund zuruckfiihrt, der als supraindividueller, gemeinsamer Wesens-
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grund von Wirtspflanzen und Parasiten zugleich Gemeinsamkeit ihres Fiihlens, Alt-

ruismus der Wirtspflanzen, verstandlich erscheinen laBt. Einer solchen Annahme

stehen entgegen der Widerstreit zweckmaBiger Eigenschaften verschiedener Lebe-

wesen und die furchtbare Disharmonie im Reiche des Lebendigen und endlich die

dysteleologischen Erscheinungen. Daher spricht sich Verfasser fur die Annahme

recht beschrankter seelischer Fahigkeiten in den Einzelwesen aus, die zu vereinen ist

mit der Hypothese eines uberindividuellen, hoheren Seelenlebens.

Matouschek (Wien).

Bernatsky. Die Bekampfung der Peronospora. Allgem. Wein-

Zeitung, 1917, S. 407 u. ff.

Leitsatze, vom Verfasser aufgestellt, sind: Griindliche Unkrautvertilgung im

Weingarten; derartige Schnittdurchfuhrung, daB keine Blatter und Trauben den

Boden beriihren, rechtzeitige Durchfiihrung des Heftens, kein zu starkes Zuruck-

stutzen der Sommertriebe, rechtzeitiges Bereitstellen der Apparate fiir das Bespritzen.

Kupferkalkbruhe bleibt doch das beste Mittel zum Spritzen; die Streckung mit

Alaun gibt keine Vorteile. Fehlt diese Bruhe, so greife man zu Perocid oder Kupfer-

bosnapasta (bei letzterer gute Neutralisierung notig) oder zu Zinkvitriol, das mit

Kalk oder Soda neutralisiert ist. Die Beschaffenheit des Befalles bestimmt die Kon-

zentration der Briihen, die Zahl und Zeit der Bespritzungen. Jedenfalls muB die

Spritzarbeit sehr sorgfaltig durchgefuhrt werden. Matouschek (Wien).

Broz, Otto. Die wichtigsten Pilzkrankheiten der gebrauchlichsten

Gemiisepflanzen. Mitteil. d. k. k. landw.-bakt. und Pflanzen-

schutzstation in Wien, 1917, 35 pp.

Die Gliederung ist folgende: I. die Pflanzen welken, kummern oder sterben

gar ab, ohne daB an oberirdischen Teilen weitere Kennzeichen zu sehen sind. II. Er-

krankungen der oberirdischen Teile, deutlich sichtbar. — Es werden besprochen,

wobei auch die Vorbeugung und Bekampfung notiert wird: Kohlhernie, die Braun-

und Schwarzfaule der Kohlgewachse, die Bohnenbakteriose, der Rotz der Speise-

zwiebeln, der Keimlingsbrand, die Sklerotienkrankheiten, die Rotfaule, der WeiB-

rost, der ..falsche" und „echte" Mehltau, der Zwiebelbrand, die Rostkrankheiten,

die Gurkenkratze, die Fleckenkrankheiten. Matouschek (Wien).

Clausen. Zur Dorrfleckenkrankheit des Hafers. Hannover, land-

und forstwirtsch. Zeitg. J. 70, 1917, p. 506 u. ff.

Im Jahre 1917 trat die Krankheit starker auf, wohl infolge der Trockenheit

des Jahres. Da es verschiedene Formen jener gibt, achte man auf folgendes: Bei der

echten Dorrfleckenkrankheit entstehen in der M.tte der Blattspreite schmutzigweiBe

Flecken, ins rotliche einschlagend, die Blattspitzen vergilben, das Blatt knickt oft

in der Mitte ein; auf friiherem Heideboden nicht selten; immer mit Mangansulfat

bekampfbar.

Bei der „Spitzendurre" beginnt die Krankheit mit einem Verg.iben der Sp.tzen;

oft auftretend, aber nicht mit Mangansulfat bekampfbar.

Matouschek (Wien).

Daniel, L. Comment preserver nos chenes? [Bekampfungsmittel

des Eichenmehltaues]. (C. Rend. Ac. Sc. Pans, CLXIV. 191

1

p. 957—959.)
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In Frankreich wird die Eiche alle 7 Jahre ausgeputzt und bildet Stumpfkronen

;

der Baum ahnelt einem dicken Pfahl oder der Gestalt von Kopfeichen. Dies stort

das normale Gleichgewicht der Vegetation griindlich. Der Absorptionsapparat bleibt

unberiihrt, es wird das Wasser mit den Salzen aufgenommen, und urn das iiber-

schiissige Wasser abgeben zu konnen, entwickelt der Baum Ersatzzweige, aber das

Gleichgewicht wird erst nach Jahren wieder hergestellt. Daher ist die Eiche voll-

saftig. Die Folge ist, daB die frisch geschnittenen Baume starker vom Eichenmehltau

befallen werden als die im vorhergehenden Jahre geschnittenen Exemplare, daB

letztere weniger widerstehen, als die vor mehreren Jahren geschnittenen Eichen und

schliefilich, daB die ungeschnittenen Eichen diejenigen sind, die dem Pilze am wenigsten

ausgesetzt sind. Daher schneide man jedem Baume nur die unteren Triebe ab, von

den oberen nur eine gewisse Zahl von Zweigen. Der Vorteil besteht darin, daB auch

die Spitze des Baumes nicht vertrocknet. Man erprobte dieses Verfahren im Westen

Frankreichs. Wenn die Behorden da nicht eingreifen, so ist der Pilz nicht ausrottbar.

Matouschek (Wien).

Ewert. Die Einwirkung von Teerdampfen und anderen Rauchgasen

auf die Pflanzen. Gartenflora, 66. J., 1917, p. 245 u. ff.

Es werden die Rauchschaden des oberschlesischen Industriegebietes besprochen.

Die kanadische Pappel erwies sich als der widerstandsfahigste Baum. Esche und

RoBkastanie litten viel weniger als sonst angenommen wird. Recht widerstands-

fahig waren auch Flieder, Liguster, Sambucus nigra und Bocksdorn. Unter den

Nadelholzern litten am starksten Fichte und Kiefer. — Das durch Teerdampfe hervor-

gebrachte Schadigungsbild ist recht charakteristisch : kahnformiges Zusammen-
rollen der Blatter, Verkrummen junger Fruchte. Ahnlich gefahrlich wirken Asphalt-

dampfe. Als schadigende Stoffe kommen in Betracht: Anthrazen, Methylthrazen,

Akridin, Hydroakridin. Fiir die Entstehung der Rauchschaden ist das Sonnenlicht

ein sehr wichtiger Faktor, mehr bei den durch saure Rauchgase hervorgerufenen,

als bei den durch Teerdampfe. Matouschek (Wien).

Garbowski, L. Sclerospora macrospora Sacc. sur le ble en Podolie

(Russie). (Bull. Soc. mycol. France, XXXIII. 1917. p. 33.)

Bei Felszlyn (westlicher Teil des Gouvernements Podolien) trat Sclerospora

macrospora auf. Die befallenen Getreidepflanzen waren 10— 15 cm hoch. Der Pilz

hat im Mai (1915) Oosporen gebildet, die in den Geweben der Blattspreite der unteren

Blatter (besonders an der Spitze) ihren Sitz hatten. Es trat allmahliche Vergilbung

auf. Die unregelmaBig angeordneten braunen Flecken, nadelkopfgroB, enthielten

vereinzelte oder zu Gruppen vereinigte Oosporen (94 x 85 bs 60 X 53 p oder, wenn

in Gruppen stehend, 56 X 46 bis 25 x 25 ft). In den Blattern der kranken Pflanzen

sah Verfasser weder Myzel noch Konidientrager.

Matouschek (Wien).

Gassner, Gustav. Beitrage zur Frage der Oberwinterung und Ver-

breitung der Getreideroste im subtropischen Klima. (Zeitschrift

fiir Pflanzenkrankh. 1916, 26. Bd., 6/7. Heft, p. 329—374.)

Die Ergebnisse der in Siidamerika ausgefiihrten Studien sind : Im subtropischen

Siidamerika traten alljahrlich Puccinia triticina, P. coronifera, P. graminis und

P. Maydis auf. Die ersten zwei Arten zeigen Uredoiiberwinterung unter standiger

Neubildung von Uredolagern und Neuinfektion wahrend des ganzen Winters. Fiir
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P. Maydis kommt Uberwinterung nicht in Betracht, da im subtropischen Winter
die Maispflanzen fehlen. Fur P. graminis konnte Uredoiiberwinterung ebenfalls nicht

nachgewiesen werden; Nahrpflanzen waren im Winter vorhanden, aber sie werden
von Uredo graminis nicht infiziert infolge ihres Dispositionszustandes. Vielleicht

iiberwintern doch die Uredosporen an geschiitzten Orten. Das Myzel iiberwintert

nicht. Trotz regelmaBiger Teleutosporenbildung lieB sich eine Uberwinterung mittels

Teleutosporen und Wirtswechsel weder fiirPuccinia graminis und P. Maydis, noch fiir

die anderen Arten nachweisen. Uberwinterung und Rostiibertragung mittels Saatgutes

ist nicht festgestellt worden; Anhaltspunkte fiir die Erikssonsche Mykoplasmatheorie

liegen nicht vor. P. graminis und P. Maydis iiberwintern im subtropischen Klima
Uruguays nicht. Dementsprechend muB man mit Uberwinterung dieser Rostarten

in anderen Landern und alljahrlicher Rostiibertragung durch Luftstromungen von
dort her rechnen. P. graminis iiberwintert in Siid-Brasilien regelmaBig in Uredo-

form, wahrend P. Maydis im tropischen Brasilien in Uredoform zu Zeiten getroffen

wurde, in denen im subtropischen Sudamerika Maisfelder kaum existieren. Fiir die

Rostiibertragung durch Luftstromungen ist folgendes wichtig: Die Getreidefelder

sind sehr groBe Flachen, die in voller GroBe als Anfangsflachen fur heranfliegende

Sporen dienen und auch bei minimalem Sporengehalt der Luft, wie er mit der Pilz-

fallenmethode nicht nachweisbar ist, noch eine Rostiibertragung ermoglichen.

Matouschek (Wien).

Harms, H. Aufforderung zum Sammeln der Gallen in der Provinz

Brandenburg. Verh. d. botan. Ver. d. Provinz Brandenburg,

58. J. 1916, herausgegeb. 1917, p. 168—175.

Verfasser regt die Abfassung einer Gallenflora der Provinz Brandenburg an.

Material liegt in der zerstreuten Literatur reichlich vor (Hieronymus, P.

Magnus, H. Hedicke, Rubsaamen.P. Schulze usw.). Doch wurde

noch an vielen Orten bisher nicht gesammelt, von Carex- Gallen weiB man noch

wenig. Der Sammler beniitze die Werke von H. RoB (Die Pflanzengallen Mittel-

und Nordeuropas 1911) und von Darboux-Houard (Hilfsbuch zum Sammeln der

Zoocecidien 1902). Er sende die fraglichen Stucke und audi Doppelexemplare an

die Zentralstelle aller Gallen-Vorkommnisse der Provinz, Kgl. Botan. Museum zu

Dahlem bei Berlin. Die Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Botanikern und

Zoologen ist dadurch verbiirgt. Sehr gute Winke fiir das Sammeln und Praparieren

der Gallen und deren Erzeuger werden gegeben. — Fiir Deutschland neue Gallen

sind verzeichnet. » Matouschek (Wien).

Wirrzopfe bei Weiden. (Verh. d. botan. Ver. d. Prov. Branden-

burg, 58. J. 1916, herausgegeb. 1917, p. 249—254.)

Man sieht in und um Berlin oft die Wirrzopfe auf Salix alba L. var. vitellina

forma pendula nova Hort. (falschlich fur S. babylonica gehalten). An manchen

Stiicken bemerkte der Verfasser, daB sie aus vergriinten Q Katzchen hervorgehen.

Der Fruchtknoten ist meist riesig vergroBert und dicht mit Blattanlagen gefullt;

bisweilen reiBt er seitlich auf und es drangen sich die jungen Blatter oder Blatt-

anlagen aus ihm heraus; in anderen Fallen wachsen Zweige aus den Katzchen heraus

oder es liegt ein dichtes Gewirr kleinster gestauchter Laubzweiglein von rotlicher

Farbe vor. Bald sollen Blattlause, bald Milben, bald Pilze die Erzeuger der Wirr-

zopfe sein. Beschneidet man die Weiden bis auf die Stiimpfe der starken Aste, so

sind doch die neu entstehenden Triebe wieder mit Wirrzopfen bedeckt. Dies deutet
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nach Verfasser doch darauf, daB ein im Stamme und Aste wucherndes Pilzgewebe

ihre Ursache sein konnte. Beachtenswert sind die sorgfaltigen Literaturangaben.

In England sind die Wirrzopfe erst in den letzten Jahren aufgetreten.

Matouschek (Wien).

Hawkins, L. A. Effect of certain species of Fusarium on the com-

position of the potato tuber. (Journal agr. Research, VI, 1916,

p. 183—196.)

Jede Kartoffelknolle wurde in 4 Stiicke geschnitten und jedes einzelne Stuck

in eine mit sterilisierter Baumwolle verstopfte Rohre gebracht;von diesen 4 Praparaten

dienten 2 immer zur Kontrolle. Studiert wurden die Arten Fusarium coeruleum

(Lib.) Sacc, F. oxysporum Schlecht. und F. radicicola Woll. Von ihnen werden die

Zuckerarten oft ganz verzehrt; die Pilze sollen zwei Enzyme (Invertase, Maltase)

absondern, die die Saccharose und Maltose hydrolysieren. Bei der Starke aber findet

man oft sogar eine deutliche Zunahme, die auf die im Verlaufe der Untersuchung

von den Fusarium-Pilzen abgesetzten Stoffe zuriickzufuhren ist. Die Pilze ver-

zehren viel Pentosane, nicht aber die Methylpentosane. Die in einem Kartoffel-

auszuge sich entwickelnden Pilze bringen aber ihrerseits Pentosane und Methyl-

pentosane hervor. Die Pilze erhohen den Prozentsatz der Rohfaser etwas. Unter

,,Galaktane" versteht Verfasser jene Stoffe, die mit kochender HNOs
Schleimsaure

geben ; die 3 Pilze zeigen ihnen gegeniiber ziemlich die gleiche Wirkung. Die Starke-

korner blieben ganz unverandert, die Monosaccharide und Disaccharide werden von

den Pilzen aber angegriffen, obwohl sie eine Diastase erzeugen, die die Starke rasch

hydrolysiert, wenn sie sich im gallertartigen Zustande befindet.

- Matouschek (Wien).

The disease of potatoes known as ,,leak". (Journal agr. Research

VI, 1916, p. 627—639, 1 pi., 1 fig.)

Im Deltagebiet des Flusses San Joaquin (Kalifornien) tritt die genannte Krank-

heit oft und stark auf. Sie tritt auf nach der Ernte, zur Zeit hoher Tagestemperaturen,

in Lagerraumen und im Eisenbahnwagen. Die Schadigungen werden fur 1915 bei-

laufig auf 500 000 Mark angegeben, bei der angenommenen Anbauflache 20 000 ha.

Der Verlauf der Krankheit ist folgender: An Wundstellen (beim Ausgraben der

Knollen erzeugt) eine leichte Braunfarbung ; spater verfarbt sich die ganze AuBen-
flache, die Gewebe werden weich und schrumpfen ein. Beim Druck kommt aus ihnen

eine wasserige braune Fliissigkeit heraus. Den Rhizopus nigricans Ehrh. konnte
man auf dem Freilande nicht von den von der Krankheit befallenen Knollen isolieren

;

dies gelang aber mit Pythium de Baryanum Hesse. Mit dieser Art gelangen auch
positiv verlaufende Impfungen: Es erschien ein verzweigtes Myzel, sphaeroidische
Zwischen- oder Endkonidien mit dem Diameter 22 p, die bei Zimmertemperatur gleich

zu keimen beginnen, wenn sie ins Wasser gebracht werden, dann solche Oogonien
(Diam. 15—25 p.), auf dem Oogoniumfaden selbst oder in dessen Nahe sprossende
Antheridien, glatte, kugelrunde, dickwandige Oosporen mit Diam. 16 /z. Da der letzt-

genannte PUz in der Erde des ganzen Gebietes sehr haufig sein muB, ist es begreiflich,

daB die verwundeten Kartoffeln sehr leicht infiziert werden. Dies gelingt, wenn
man verseuchte Erde mit verletzten Knollen in Beruhrung bringt.

Matouschek (Wien).
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Hedicke, H. Neue Gallensubstrate aus dem Arboretum des kgl. botan.

.

Gartens zu Berlin-Dahlem. Sitz.-Ber. d. Gesellsch. Naturforsch.

Freunde zu Berlin, 1917, p. 174—177.

Mit Absicht studiert Verfasser die Ausbreitungsfahigkeit der Zoocecidien im

Dahlemer botan. Garten, da dadurch brauchbare Unterlagen fur die Untersuchung

der Frage nach der Besiedlung neuer Substrate und Substratvarietaten geschaffen

werden. Erst nach jahrelanger Beobachtung werden sich allgemeine Schliisse Ziehen

lassen. Es kommen da viele Abarten und Formen von Baumen und Strauchwerk

und so manche fremde Baumart in Betracht. Auffallig sind folgende Angaben:

Wahrend die Stammform Tilia platyphyllos keine Milbengallen bildet, kommen
solche, von Eriophyes-Arten erzeugten, auf verschiedenen Varietaten dieser Linde

oft vor. Die Stammform zeigte nur ein Cecidium von Dasyneura tiliamvolvens Rubs,

und ein solches von Contarinia tiliarum Kff. Das Cecidium von Dasyneura Thomasiana

(Kff.) kommt im genannten Arboretum nur auf Tilia spectabilis Dipp. vor. Die

Gallen von Eriophyes tiliae (Pag.) Nal. auf dieser Baumart sind durch auffallend

kurze grauwollige Behaarung ausgezeichnet. Matouschek (Wien).

Hefti, Paul. Uber die Rottannenwalder von Glattfelden, Rheins-

felden und Eglisau in der Schweiz. (Viertelj ahrsschrift d. Natur-

forsch. Gesellsch. in Zurich, 62. J. 1917, 3/4. Heft, Zurich 1917,

S. XXX.)

Von den Sachsen lernten die Schweizer den Reinbestand der Rottanne. Aber

er birgt groBe Gefahren: Die Rotfaule gent von Stamm zu Stamm und entwertet

die Baume, der Hallimasch zerstort die Bastschichte des Baumes (es entstehen Liicken

im Bestande), wegen der flachgehenden Wurzeln werden viele Baume vom Winde

geworfen. Ein gewohnlicher Gast ist die Fichtenblattwespe Nematus abietum.

Daher greift man jetzt in den genannten Lagen zu Mischbestanden.

Matouschek (Wien).

Henning, E. Berberislagstiftningen och mykoplasmateorien. [Die

Berberis-Gesetzgebung und die Mykoplasmatheorien.] (Tidskrift

'or Landtman, Lund 1917, XXVIII, 12 Seiten.)

1916 faBte die ..schwedische Landwirtschaftsakademie" den BeschluB, eine

Gesetzgebung zur Bekampfung der Verbreitung des Schwarzrostes durch den Ber-

beris-Strauch zu befiirworten. Der Gesetzentwurf enthalt folgende Punkte :
Verkauf

und Neuanpflanzung von Berberis ist zu verbieten; der Strauch sei in einer Ent-

fernung von 200 m von den Ackerfeldern innerhalb 5 Jahren zu entfernen. J.Eriks-
son meinte (1. c. 1916, S. 793 u. 816), daB die geplante Ausrottung keine genugende

Garantie fiir das Abnehmen des Schwarzrostes biete. Gegen die anderen angefiihrten

Punkte wendet sich nun in vorliegender Schrift der Verfasser: Schwarzrost kann

in warmen Landern das Getreide schwer verheeren, auch wenn Berberis dort fehlt,

nicht etwa infolge eines Mykoplasmastadiums, sondern weil der Pilz dort das ganze

Jahr im Uredostadium fortlebt. Dies bestatigen Cobb fiir Australien, J o h a n -

nides fiir Agypten, G a s s n e r fiir Sud-Brasilien. Ein bestimmter Strauch

ist in der Regel von den Rostformen verschiedener Grasarten angesteckt und kann

daher verschiedene Getreidearten selbst anstecken. Wenn Eriksson meint, dafi

an den nahe der Berberis wachsenden Stiicke von Triticum repens nur die Blatt-

spreiten von Schwarzrost befallen sind, die weiter entfernten und spater angegriffenen

Hedwigia Band LXl. 4
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Pflanzen namentlich an den Scheiden rostig waren, was wirklich vorkommen kann,

und die ersten Rostpusteln als von einer inneren Krankheitsquelle herriihrend be-

trachtet werden, so meint Verfasser, daB die Mykoplasmatheorie hier nichts zu sagen

hat, vielmehr hat zur Infektionszeit der zuerst angegriffenen Pflanzen das Langen-

wachstum der Blattscheiden noch nicht begonnen. DaB die spater befallenen Pflanzen

meist an den Scheiden Pusteln zeigten, steht mit Gassners Angaben im Ein-

klange: in vollig erwachsenen Organen werden Sommersporen nicht mehr gebildet.

Eriksson meint, jede Pilzart hat ihr spezielles Verbreitungsgebiet
;
gegen die

Peripherie desselben wirken geographische Faktoren entscheidend ein. Verfasser

zeigt, daB letzteren keine Rolle zukomme, z. B. das sparliche Auftreten des Birnrostes

in Mittelschweden beruht nur auf dem sparlichen Vorkommen des Sadebaumes, das

Fehlen des Schwarzrostes in Island und den Faroern auf dem Fehlen der Berberis.

Das Klima ist nicht harter als anderswo, wo diese Krankheiten auftreten. Die Haupt-

quelle des Schwarzrostes soil nach Eriksson in einem im Saatkorn selbst ver-

borgenen, von der Mutterpflanze ererbten Krankheitskeim zu suchen sein. G a s s n e r

zeigt aber, daB die Verbreitung der Rostarten durch den Wind erfolge; eine Ver-

breitung des Getreiderostes durch das Saatgut komme gelegentlich wohl vor, aber

sei von keiner praktischen Bedeutung.

Matouschek (Wien).

HeuBer, K. Neue vergleichende Permeabilitatsmessungen zur Kennt-

nis der osmotischen Verhaltnisse der Pflanzenzelle im kranken Zu-

stande. Vierteljahrsschr. d. Naturforsch. Gesellsch. in Zurich,

62. J. 1917, 3/4. Heft, Zurich 1917, p. 565—589.

Die Studien wurden an normalen und von Exoascus deformans erkrankten

Pfirsichblattzellen ausgefiihrt. Es ergab sich: Der Pilz vermag bei seinem Wirt

(Pfirsich) die Permeabilitat der Plasmahaut zu andern; die Beeinflussung ist am
groBten zur Zeit des groBten Wachstums des Pilzes (Vorbereitung zur Fruchtbildung),

sie nimmt ab zur Zeit der Fruktifikation der Parasiten. Im gleichen Sinne findet

eine anfangliche Erhohung mit darauffolgendem Sinken des osmotischen Druckes

in den kranken Zellen statt. Matouschek (Wien).

Jaap, O. Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten

Zoocecidien. (Verh. d. Botan. Ver. d. Prov. Brandenburg LX,
1918, p. 1—55.)

Aus der Einleitung der vorliegenden Abhandlung geben wir hier als Verfasser

referat das Folgende auszugsweise wieder:

Die Arbeit ist das Ergebnis einer etwa 15jahrigen Beobachtung und Sammel-
tatigkeit des Verfassers bei Triglitz in der Prignitz. Das gesammelte Material hat

zum groBten Teil Prof. E w. H. Riibsaamen zur Durchsicht vorgelegen; es

befindet sich jetzt in der Station fur Pflanzenschutz in Hamburg. Aus zahlreichen

Miickengallen, namentlich solchen, deren Frzeuger noch unbekannt oder ungeniigend
beschrieben waren, zog Riibsaamen die Tiere aus Material von Triglitz und beschrieb

sie, teils in Mareellia XIV (1914) : Cecidiomyidenstudien III, teils in Sitzungsberichten
der Gesellschaft naturf. Freunde, Berlin 1915—1917: Cecidomyidenstudien IV, V
und VI. Alle diese Arten sind in der Aufzahlung durch ! gekennzeichnet. Bei den
Gallmilben aber bedeutet dieses Zeichen, daB Regierungsrat Prof. Dr. A. X a 1 e p a

die Tiere in dem betreffenden Material nachgewiesen hat: Das bisherige Ergebnis
sind 42 neue Gallmucken und 6 neue Gallmilben. Die neuen Gallmiicken sind folgende:
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Jaapiola tarda auf Carex vesicaria, Contarinia florum auf Convallaria majalis, Con-
tarinia polygonati auf Polygonatum multiflorum, Harmandia populi auf Populus
tremula, Rhabdophaga gemmarum auf Salix aurita, Helicomyia deletrix auf Salix
alba und S. fragilis, Rhabdophaga Jaapi auf Salix repens, Rh. oculiperda auf Salix
aurita, Rh. exsiccans auf Salix repens, Dasyneura auritae auf Salix aurita. Dasyneura
dryophilla auf Quercus robur, Macrolabis holosteae auf Stellaria holostea, Dasyneura
Jaapiana auf Filipendula ulmaria, Contarinia floriperda und Clinodiplosis sorbicola

auf Sorbus aucuparia, Contarinia geicola auf Geum rivale und G. urbanum, Macro-
labis rosae auf Rosa canina, Jaapiella sarothamni auf Sarothamnus scoparius, Jaapiella

Jaapiana auf Medicago lupulina, Tricholaba trifolii auf Trifolium pratense, Dasyneura
spadicea, D. Loewiana und Tricholaba similis auf Vicia cracca, Contarinia Jaapi und
Jaapiella volvens auf Lathyrus pratensis, Dasyneura fragulae auf Frangula alnus,

Contarinia inquilina, Trotteria n. sp., Dasyneura umbellatarum und Amerapha
gracilis in den Kiefferia-Gallen auf Pimpinella, Dasyneura n. sp. auf Pimpinella

saxifraga, Dasyneura angelicae auf Angelica silvestris, Jaapiella catariae auf Nepeta
cataria, Contarinia lamiicola auf Lamium maculatum, Macrolabis Jaapi auf Galium
aparine, Contarinia dipsacearum auf Succisa pratensis, Misopatha campestris und
Cecidophila artemisiae auf Artemisia campestris, Contarinia artemisiae auf A. vul-

garis, Clinodiplosis ( ?) oleracei auf Cirsium oleraceum, Jaapiella cirsiicola auf Cirsium-

Arten, Macrolabis hieracii auf Hieracium-Arten. Die neuen Gallmilben sind : Eriophyes

tenuis var. lissus auf Molinia coerulea, E. longirostris auf Alnus glutinosa, E. gonio-

thorax var. sorbeus auf Sorbus aucuparia, E. piri var. marginemtorquens auf Pirus

acerba, Phyllocoptes reticulatus var. lathyri auf Lathyrus pratensis und Eriophyes

tuberculatus var. calathinus auf Tanacetum vulgare. — Mit aufgenommen wurden
auch die zahlreichen Veranderungen, die die Larven der Schaumzikade besonders

auf den Wiesenpflanzen hervorrufen, da sie doch wohl den Gallbildungen zugezahlt

werden miissen. Auch hier liegt viel neues Material vor. — Nach jahrelangem Beob-

achten an derselben Ortlichkeit ist es nun auch moglich, zuverlassige Angaben iiber

die Haufigkeit oder Schadlichkeit des Auftretens der Gallentiere hinzuzufiigen.

Selbstverstandlich miissen solche Angaben Durchschnittsangaben sein; denn in

einem Jahre kann eine Galle sehr wohl haufig sein, wahrend sie in einem andern

selten ist oder gar nicht beobachtet wird. Miterwahnt wurden schlieBlich einige

Parasiten, die Verfasser aus den Gallen gezogen hat und die von Dr. H. H e d i c k e

bestimmt worden sind.

Die Anordnung der auf einer Pflanze beobachteten Cecidien geschah nach

dem bekannten Buch von Dr. H. Ro6: Die Pflanzengallen Mittel- und Nordeuropas

1911. Wo es notwendig erschien, wurde die betreffende Nummer der Galle aus diesem

Buch zitiert (abgekiirzt: R.), bei einigen Arten auch die Nummer, unter der die

Galle in dem groBen Werk von C.Houard: Les Zoocecidies des Plantes d'Europe etc.

1908—13, beschrieben worden ist (abgekiirzt: H.). Nach diesem Werk wurden auch

die Nahrpflanzen angeordnet. Eine alphabetische Anordnung desselben mag aus

manchen Grunden praktisch sein; doch kann sich Verfasser damit nicht befreunden.

Als Grundlage zur Bezeichnung der Nahrpflanzen diente die Flora des nordost-

deutschen Flachlandes von Ascherson und Graebner 1898—99. Die

Autorenbezeichnung der Galle konnte wegen Literaturmangels leider noch nicht bei

alien Arten genau festgestellt werden. Eine groBe Zahl der bei Triglitz beobachteten

Gallen ist in der vom Verfasser herausgegebenen Zoocecidien-Sammlung, von der

bisher 500 Nummern erschienen sind, verteilt worden. Die Nummer der Sammlung

t in diesem Verzeichnis bei der betreffenden Art unter Z. S. angefiihrt worden.

G. H.

4*
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KieBling, L. Uber die Sireifenkrankhcit der Gerste als Sorten- und
Linienkrankheit. (Fiihlings, landw. Zeitg. 65. Bd. 1916, p. 537—549.)

Die Empfanglichkeit fiir Helminthosporium gramineum (Streifenkrankheit der

Gerste) erwies sich als ein Linienmerkmal. Stark befallen waren immer einzelne

Sorten, wie eine Freisinger Landgerste, zwei Linien der Juragerste. AusreiBen der

befallenen Pflanzen nutzte nichts. Andere Sorten blieben rein, z. B. Bethges II

und III, eine jungere Hannagerste. Helm, gramineum befallt erekte und auchNutans-
Formen. Oft werden 4zeilige Wintergersten befallen, oft mit H. teres, dem Erzeuger
der Fleckenkrankheit. Man kann die Krankheit bekampfen wie die Rostempfind-
lichkeit des Weizens durch das Kreuzungsexperiment. Nahere Daten uber die Ab-
hangigkeit des Auftretens der Krankheit von auBeren Einfliissen fehlen noch.

Matouschek (Wien).

Uber die spezifische Empfindlichkeit der Gerste gegeniiber der

Streifenkrankheit (Helminthosporium gramineum). (Zeitschrift f.

Pflanzenziichtung, V. 1. 1917, p. 31—40.)

Zur unmittelbaren Bekampfung der Streifenkrankheit kann auBer der Schaffung
eines hygienisch einwandfreien Saatbeetes auch die unmittelbare Samenbehandlung
dienen. In der Mehrzahl der Falle geniigt dazu die Vernichtung der den Kornern
auBerlich anhaftenden Pilze durch Behandlung mit den gebrauchlichen Beizmitteln

(Kupfervitriol, Quecksilbersalze, Formalin usw.). Wegen der Bliiteninfektion kann
aber dadurch keine vollstandige Entpilzung herbeigefiihrt werden, so daB eine Kom-
bination der HeiBverfahren (HeiBwasser bzw. HeiBluft mit Vorquellung) mit den
chemischen Beizmitteln angezeigt ist, wodurch gleichzeitig die beiden Brandarten
der Gerste bekampft werden. Saatbaustellen in streifenkrankheitsgefahrlichen Lagen
sollten ihr Saatgut gebeizt abgeben. Der nachtraglichen Infektion des Saatgutes
durch Bodenpilze konnte vielleicht durch die Tubeufsche Bekrustung mit Kupferkalk
vorgebeugt werden. Die mit der Beratung der Landwirtschaft in Sorten- und Saat-

gutfragen und mit dem Sortenanbauversuchswesen betrauten Stellen miissen in

Zukunft dem spezifischen Verhalten der einzelnen Gerstensorten hinsichtlich der

Streifenkrankheit ihre Beachtung mehr als seither schenken und moglichst die Sorten
vom Saatenmarkt ausschlieBen, die in wiederholten Jahren an verschiedenen Anbau-
orten erhebliche und gegeniiber anderen Sorten differenzierte Streifenkrankheits-
ziffern zeigen. In gleicher Richtung hatte auch die Anerkennung von Saaten durch
offentliche Korperschaften zu wirken, wobei zur sicheren Erkennung der Erkrankung
eine fruhzeitigere Besichtigung der Gerste in noch griinem Zustande notwendig ware.

Matouschek (Wien).

Killer. Die Brandkrankheiten des Getreides. Hannoverische land- und
forstwirtsch. Zeitg. J. 70. 1917. p. 625 u. ff.

Eine Tabelle in tlbersicht iiber die genannten Krankheiten, die Wirtspflanze,
das Krankheitsbild, Art der Infektion und Bekampfung. Die durch Keimlings-
infektion verbreiteten Brandkrankheiten werden am besten durch Beize mit Kupfer-
vitriol oder Formaldehyd bekampft, die durch Bliiteninfektion verbreiteten aber
durch HeiBwasserbehandlung mit Vorquelien. Eine Beizung ist aber auch bei Bezug
von Original- oder bestem Saatgute nicht iiberflussig, da selbst Spuren von Brand
bei der hohen Ansteckungsfahigkeit einen hohen Prozentsatz von Brandbefall in
der Saat erzeugen konnen. Matouschek (Wien).
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Kalt, Bertram. Ein Beitrag zur Kenntnis chlorophylloser Getreide-
pflanzen. (Zeitschrift f. Pflanzenziichtung, IV. 2. 1916, p. 143—150.)

Bei einer Bastardierung zwischen 2 „reinen Linien" von 6zeiligen Winter-
gersten zeigten sich in der F2-Generation chlorophyllose Pflanzen. Ihrer Zahl nach
verhielten sie sich wie die Nachkommen einer Bastardierung zwischen griinen und
weiBen Pflanzen, bei denen griin dominant ist; in der F3-Generation mendelten sie

entsprechend. In den elterlichen reinen Linien konnte Anlage zur Chlorophyllosigkeit
nicht nachgewiesen werden; die aus derselben Bastardierung hervorgegangenen
Vollgeschwister zeigten die Erscheinung ebenfalls nicht. Die zur Erklarung an-
genommene Verlustmutation, die mit der Bastardierung zeitlich zusammenzufallen
scheint, macht sich nur bei einem der hierbei in Verbindung getretenen Gameten
geltend. Bei Roggen wurden chlorophyllose Exemplare oft gesehen, sie mendeln hier
gleichfalls, aber oft sind sie durch Authokyanbildungen leicht gefarbt. Bei einer
stark ingeziichteten Sorte treten sie besonders oft auf, so dafi die Ansicht nahe liegt,

durch Inzucht werde die Chlorophyllosigkeit befordert. Die morphologischen und
physiologischen Untersuchungen der Chlorophyllosen und ihrer Heterozygoten be-
statigen die Befunde von Nilsson-Ehle; im Gegensatze zu Miles hat
Verfasser die Chromatophoren nachgewiesen. Fur diese Erscheinungen der Chloro-
phyllosen paBt der Miles'sche Name „Albinismus" nicht; Verfasser schlagt vielmehr
den Namen „WeiBlinge" oder „WeiBpflanzen" vor. Matouschek (Wien).

Kiister, Ernst. Ursachen und Symptome der Unterernahrung bei den
Pflanzen. (Die Naturwissensch. V, 1917. p. 665—669.)

Mangel an Nahrsalzen oder an CO
z
bringen bei Pflanzen Unterernahrung hervor.

Manchmal steht der Pflanze beides aber zur Verfugung, es fehlt ihr aber aus irgend
welchen Grunden die Fahigkeit, das Notwendige der AuBenwelt zu entnehmen.
Solche Griinde sind: Verstummelung oder parasitischer Befall des Wurzelsystems,
Stoffwechselanomalien, allzufeuchte Atmosphare, Schwachung durch Parasiten.
Es tritt dann oft eine Reduktion der somatischen Masse auf (Nanismus bei Pflanzen
auf hartgetretenem Boden, wobei z. B. Senf noch bliihen kann, trotzdem er 2 cm
hoch isl* Zwergbaume der Japaner, Zwergobstbaume der Gartner). Es tritt aber
auch eine Reduktion der Entwicklungsdauer auf, die Pflanze eilt zum AbschluB
ihrer Entwicklung und erzeugt oft sehr viele Bluten (Zwergobstbaume), wobei es

bis zu einem ,,Zu Tode-Bliihen" kommt. Im Gegensatze dazu steht die Reduktion
der Zahl der Organe (Blatter, Blutenblatter, StaubgefaBe bei annuellen Pflanzen,
z. B. Mohn). Endlich auBert sich die Wirkung der Unterernahrung in einer Reduktion
der Mannigfaltigkeit der Organe: bei Mais treten nur 3 Bluten auf, Farnvorkeime
erzeugen nur <3 Geschlechtsorgane. Es kommt also zu einer Kastration, anderseits
zur Bildung kleistogamer Bluten (Impatiens). Der Kampf der Teile im Organismus
bedeutet vor allem einen Kampf um die disponiblen Nahrstoffmengen. Darauf beruht
die physiologische Unterernahrung (Taubwerden von Samenknospen, jahrzehnte-

langes Ruhen von Knospen). Ihre Bedeutung ist sehr groB fur die Ausgestaltung
jedes einzelnen Organes, also fur den Habitus der Pflanze. Trotz des physiologischen

Zwanges zur dauernden Neuproduktion von Organen ist doch selbst langlebigen

Pflanzen nur eine bestimmte GroBe erreichbar und ein bestimmtes Durchschnitts-

alter vergonnt. Wenn der Weg vom Erdreich zur Krone ein zu langer ist, kommt es

zu einer Lichtung der Krone, der Baum altert. Das Altera verschuldet auBer anderen

Faktoren auch die lediglich durch normale Entwicklungsvorgange bedingte Unter-

ernahrung der Triebspitzen. Matouschek (Wien).
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Lakon, G. Uber die Wirkung des HeiBwasserverfahrens auf die Keim-
fahigkeit der Getreidekorner. (Zeitschrift f. Pflanzenkrankheiten,

27. Bd., 1. Heft 1917, p. 18—25.)

Welchen EinfluB hat das genannte Verfahren bei der Bekampfung des Brandes

der Gerste? Die Versuchsreihen des Verfassers ergaben: Die HeiBwasserbehandlung

hat in alien Fallen die Keimfahigkeit erhoht. Trotz der Erhohung der Keimfahigkeit

ist das Endergebnis der Keimung bei den ohne vorherige Trocknung feucht zur

Keimung angesetzten Kornern wesentlich geringer, als bei den unbehandelten. Die

nach Beizung getrockneten Korner entwickeln bei gewohnlicher Keimungstemperatur
eine fur deutsche Gerste sonst unerreichte Keimfahigkeit, das Endergebnis der

Keimung entspricht dem der unbehandelten Korner. Eine weitere Verbesserung

durch Einwirkung niedriger Temperatur findet nicht statt, diese iibt im Gegenteil

eher einen ungunstigen EinfluB aus. Die Beizung mit nachfolgender Trocknung
ist imstande, die Erscheinungen unvollkommener Reife zu beseitigen. Die Korner
zeigen die Eigenschaften gut gereifter Gerste. Die Triebkraft wird aber herabgesetzt.

Matouschek (Wien).
*

Lang, W. Eine neue Pilzkrankheit an Ulmus montana. (Ber. d.

Deutsch. bot. Ges. 35. 1917. p. 37—39.)

Alljahrlich zeigt zu Hohenheim eine lOOjahrige Bergulme folgende Erkrankung:
Kraftige Triebe welken im Hochsommer plotzlich. Die Krankheit eines Zweiges geht

von einem beliebigen Blatte aus, vom Nerven aus dringt der Erreger in den Blattstiel

und das Zweiggewebe. Das Blattgewebe braunt sich, es wird eine Trennungsschichte
angelegt, so daB ein maBiger Wind das Blatt zum Abfallen bringt. Hat die Braunung
der Rinde den ganzen Zweig ergriffen, so welken alle folgenden Blatter bis zur Spitze

ab und vertrocknen in einem Tage; sie bleiben aber am Baume bis zum Herbste
hangen, da keine Trennungsschichte vorhanden ist. Da die Blatter zuletzt braun-

schwarz werden, fallt die Krankheit schon von weitem auf. Im Herbste bemerkt
man auf dem abgestorbenen Zweigteile Pykniden, sie sitzen einem sparlichen, dunklen
Myzel auf, sind kugelig, V3 mm im Durchmesser, kohlig, mit kurzer Mundungspapille.
Sporen stumpf elliptisch, 1 zellig, dicht, mit grobkornigem Inhalte, spater hellbraun,

23—27 x 17—18 ft. Sporentrager hyalin, kurz; Paraphysen fehlen. Der neue Wund-
parasit erhielt den Namen Sphaeropsis nervisequa.

Matouschek (Wien).

Van der Lek, H. A. A. Contribution a 1'Etude du Rhizoctonia vio-

lacea. (Beitrag z. Studium der Rh. viol.) (Mededeel. van de Rijks

Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, Waeeningen, XII.
1917, p. 94—112. 9 Taf.)

Nach umfassender tJbersicht unserer Kenntnisse iiber die Gattung Rhizoctonia
erlautert Verfasser den Befall verschiedener Unkrauter durch Vertreter der genannten
Gattung. wobei die Krankheitsbilder zumeist nach Photographien abgebildet sind.

Einen starken Befall zeigen Linaria vulgaris, Plantago maior, Erysimum cheiranthoides
Chenopodium sp.. Urtica urens, Euphorbia Peplus, Sisymbrium officinale, ein
schwacher Ranunculus acris und Solanum nigrum. Es gibt keinen besonderen Unter-
schied zwischen dem Befalle der Kulturpflanzen (z. B. der Mohre) und dem der ge-
nannten Unkrauter. Es zeigt der Pilz keine Neigung, sich zu spezialisieren. Der PiU
ist stets sehr virulent. Eriksson meinte. es seien unter Rhizoctonia zwei Pilze
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zusammengefaBt : Hypochnus violaceus (ein Basidiomyzet) und Leptosphaeria

circinnans Sacc. (ein Askomyzet). Verfasser verwirft diese Ansicht. Wichtig sind

die Angaben iiber die Kultur des Pilzes (auch Abbildungen).

Matouschek (Wien).

Lindfors, Thore. Om vissnesjuka hos gurkor fororsakad av Verti-

cillium alboatrum Rke. et Berth. (Uber die Welkekrankheit der

Gurkenpflanzen, hervorgerufen durch V. a.) (Meddel. No. 159 fran

Centralanst. f. forsoksv. pa j ord-brucksomr. Botan. avdeln. No. 13,

1917, Stockholm, p. 1—14. 3 Textfig.)

Aus welkekranken Gurkenpflanzen, deren GefaBe mit Pilzfaden erfiillt waren,

wurden isoliert: Verticillium alboatrum Rke. et Berth., Ascochyta cucumis Ftr.

et Roum., Fusarium cfr. niveum W. Sm. Infektionsversuche wurden mit den zwei

ersten Pilzen und mit Fusarium sclerotioides Sherle und F. redolens Wr. var. n.

angustius (schmalere Konidien besitzend) vorgenommen. Ascochyta verursacht nur

eine Blattfleckenkrankheit; Verticillium ruft, wenn Myzelstiicke mit anhaftendem

Substrat mit der Stammbasis der Gurkenpflanzen in Beriihrung gebracht wurden,

eine Welkekrankheit hervor (Konidien erzeugen auf keine Art eine Krankheit). Durch

die Fusarium-Arten wurde hochstens Faulnis hervorgerufen. Die Welkekrankheit

der Gurkenpflanze ist derzeit in 4 Provinzen Mittelschwedens verbreitet; manchmal

wurden 50 % der Ernte vernichtet. BekampfungsmaBregeln : Verbrennung er-

krankter Einzelpflanzen und aller Pflanzenreste nach der Ernte. Wo die Seuche

stark auftrat, vermeide man durch mehrere Jahre den Anbau der Gurken und Kar-

toffeln. Mit Verticillium geimpfte Erde wurde mit 0,2 % Kaliumpermanganat des-

infiziert, aber der Erfolg blieb aus, da die in so behandelter Erde gewachsenen Pflanzen

welkekrank wurden. Matouschek (Wien).

Ludi, Werner. Puccinia Petasiti Pulchellae nov. spec. (Centralbl. f.

Bakt. II. Abt. Bd. 48. Nr. 1/4. 1917, p. 76—88.) 2 Fig.

Die neue Art befallt in ihrer haploiden Phase die Arten Petasites niveus, albus,

hybridus, erzeugt Pykniden und Aecidien ; letztere wurden von S y d o w als

Aecidium Petasitis beschrieben. Die diploide Phase des Pilzes geht auf Festuca

pulchella, Poa alpina und nemoralis iiber, es entstehen Uredo- und Teleutolager.

Der Pilz wurde oft in den Alpen der Schweiz gefunden.

Matouschek (Wien).

Liistner, G. Feinde und Krankheiten der Gemusepflanzen. Stutt-

gart 1917, Eug. Ulmer, 72 pp. 43 Abbild.

Eine treffliche Schrift fur den Gartner und Landwirt, da sie das beste und

wichtigste aus dem Gebiete bringt. Die pilzlichen und tierischen Feinde, nach Ge-

musearten zusammengestellt, werden einzeln besprochen, das Krankheitsbild und

die BekampfungsmaBnahmen entworfen. Matouschek (Wien).

Maire, R. Maladies des vegetaux ligneux de 1'Afrique du Nord.

(Erkrankungen von Holzgewachsen in Nordafrika.) (Bull. Stat.

Recherches forestries du Nord de 1'Afrique, 1916, I., p. 121

bis 130, 1 Taf.)
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In den Waldern Algiers treten von Februar an blafirotlichgriine Biische an

Arbusus unedo auf, hervorgerufen durch den Pilz Exobasidium Unedonis n. sp.

Die Triebe spalten sich aber nicht, sind nur deformiert und friiher reif als die nor-

malen Triebe. Die befallenen sterben ab, bevor die gesunden noch ihre ganze GroBe

erreicht haben und fallen im folgenden Winter ab. Andere „ Biische" weisen auBer

dem Exobasidium auch noch Gloeosporium conviva n. sp. auf, das die Entwicklung

des ersteren Pilzes hemmt. Die befallenen Triebe sind oft schwarz getupft durch die

Pykniden eines Saprophyten, der der Phoma rhododendri verwandt ist. Verfasser

benennt ihn als Phoma arbuti n. sp., ohne auf die genetischen Beziehungen desselben

einzugehen.
i

Phragmidium rosae sempervirentis n. sp. erzeugt einen Rost auf Rosa semper-

virens. Der Pilz ist mit Phr. speciosum (Fr.) Cooke verwandt, von dem er sich durch

die granulosen Teleutosporen und kleinere Coeomas unterscheidet.

Matouschek (Wien).

Maze, P. Chlorose toxique du mais, la secretion interne et la resistance

naturelle des vegetaux superieurs aux intoxications aux maladies

parasitaires. (Compt. Rend. Soc. Biol. Paris, LXXIX. 1916,

No. 19, p. 1059—1066.)

Eine Chlorose an Mais konnte studiert werden, die auf eine -j- mittelbare Ver-

giftung der Pflanze zuriickzufuhren ist. Der Zellsaft und das Exsudat der normalen
Blatter lassen, in Tropfen auf die kranken Blatter gebracht, die Zellen, die den in

ihnen enthaltenen Auszug aufgesogen haben, wieder grim werden. Diese eigen-

artige Heilwirkung des Zellsaftes kann unter dem EinfluB von fur den Pflanzen-

wuchs ungiinstigen Witterungsverhaltnissen augenblicklich verschwinden. Die Ent-
stehung eines aktiven Saftes erscheint also als das Ergebnis einer Tatigkeit des

Plasmas, die einer wirklichen inneren Ausscheidung gleichgestellt werden kann.

Die Aufgabe dieser Ausscheidung ist, die Widerstandsfahigkeit der Pflanze gegen

Vergiftungen und parasitare Krankheiten sicherzustellen. Es zeigte sich:

1. Der Zusatz von Blei zu der Nahrlosung sowie der Zusatz von Methyl-

alkohol bewirken die Giftchlorose des Maises.

2. Die Entziehung von Zn und Mn verursacht die gleiche Krankheit, man
hat es also mit einer Giftchlorose zu tun.

Behandlungsversuche dieser Chlorose: Um die Heilfahigkeit einer Substanz

gegeniiber der Krankheit festzustellen, verwendet Verfasser die „Chlororeaktion"
(Probe, darin bestehend, daB man das Exsudat der normalen Blatter oder deren

Auslaugungsfliissigkeit auf die chlorotischen Blatter einwirken laBt, um das Parenchym
wieder griin werden zu lassen). Das Exsudat und die Auslaugung der normalen
Blatter stellen bisher die einzigen Heilmittel vor. Unter ihrem Einflusse ist an schonen
sommerlichen Tagen das Griinwerden schon nach 10 stundiger Sonnenbestrahlung
sichtbar, das Chlorophyll nimmt rasch zu, die Zellen arbeiten dann normal, sie er-

zeugen die aktiven Stoffe, die sie an die benachbarten Zellen abgeben. Die tlber-

leitung des Saftes neutralisiert die giftigen Stoffe, welche die Chlorose veranlassen.
Die geheilten Zellen verhiiten die Krankheit. Die Ausscheidung des aktiven Zell-

saftes ist eine allgemeine Eigenschaft der Zellen; durch sie ist die natiirliche Wider-
standsfahigkeit der lebenden Zelle gegen die Vergiftungen und parasitaren Krank-
heiten sichergestellt. Die Witterungsverhaltnisse iiben einen EinfluB auf die innere
Sekretion aus, schones Wetter steigert sie ubermaBig, der tlberschuB der erzeugten
Stoffe geht mit dem Exsudate nach auBen. Regnerische, triibe Tage verringern
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*

ihre Tatigkeit bis zum Verschwinden der Schutzstoffe des Zellsaftes. Die naturliche

Widerstandsfahigkeit der Pflanze andert sich also mit den Witterungsverhaltnissen.

Die Aufgabe der inneren Sekretionen erstreckt sich auch auf den Schutz der Pflanze

gegen Pilzkrankheiten und wohl auch gegen tierische Parasiten.

Matouschek (Wien).

Miehe, Hugo. Weitere Untersuchungen liber die Bakteriensymbiose
bei Ardisia crispa. II. Die Pflanze ohne Bakterien. (Jahrb. f. wiss.

Botanik, 58. Bd. 1917, p. 29—65. 10 Textfig.)

Das Ziel war, die Pflanze von ihren Bakterien zu befreien und durch Impfung
die Genossenschaft wieder herzustellen. Uber die zyklische Knospensymbiose der

genannten Pflanze ergab sich nunmehr folgendes Bild: Im Samen (nicht in alien)

liegen die Bakterien zwischen dem Endosperm und dem Embryo. Wahrend der

Keimung gehen die Bakterien auf den Scheitel des jungen Sprosses uber, den sie

dauernd begleiten und von dem sie auch auf alle von ihm sich abzweigende sekundare

Knospen ubergehen. Wahrend der Blattentwicklung gelangen Teile der den ein-

gesenkten Scheitel als schleimige Masse bedeckenden Zoogloe auch in groBe rand-

standige Spaltoffnungen (Typus der Wasserspalten) und von da in das darunter-

liegende Epithemgewebe. Dies gestaltet sich nach fruhzeitigem, durch Verwachsung

erfolgenden VerschluB der Spalte zu einem auch auBerlich knotig hervortretenden

Gewebe, dessen Interzellularsystem die sich stark vermehrenden Bakterien erfullen.

Anlage, VerschluB und Ausgestaltung der Hydathoden konnen ohne formativen Reiz

der Bakterien vor sich gehen; demgemaB gibt es auch Blattknotchen, die bakterienlos

sind. Als Nahrung muB man das aus den Emissarien der Blattchen ausflieBende,

noch nicht naher studierte Sekret ansehen. In den Blattknotchen wird die gleiche,

nach SpaltenschluB zuriickgehaltene Ausscheidung in Betracht kommen. In den

nicht sofort austreibenden Knospen konnen sich die Keime mindestens 2 Jahre am
Leben erhalten. Bei der Bliitenanlage werden die Symbionten in verminderter Menge
in die Fruchtknotenhohle eingeschlossen, von wo sie auf unbekanntem Wege in den

einzigen sich entwickelnden Samen gelangen konnen. Doch gelingt der Ubergang
nicht immer. Die Bakterien werden durch 2tagige Einwirkung von 40° C auf Samen
Oder Sprosse vernichtet. Die Entfernung der Bakterien bewirkt eine bei manchen

Keimlingen erst nach einiger Zeit, bei Sprossen sofort eintretende Hemmung der

Blattentwicklung und des Langenwachstums der SproBachse, wodurch aus den

SproBvegetationspunkten nur knollige, mit Niederblattern versehene Gebilde ent-

stehen. In dieser kaktoiden Form konnen die Pflanzen jahrelang weiter leben. In

der gleichen Weise verhalten sich die aus den spontanen bakterienlosen Samen ent-

stehenden Keimlinge. Aus den keimenden Samen (nicht aus Knospen) lieBen sich

2 Mikroorganismen zuchten: Bacterium foliicola und B. repens. Eine Vereinigung

der ersten Art mit der sterilisierten Ardisie gelang ebensowenig wie die Impfung

niit direkt von der Pflanze gewonnenem Infektionsmaterial. Unbekannt sind die

physiologischen Beziehungen zwischen den Symbionten; man kann nur sagen: Die

normale Entwicklung und die Existenzfahigkeit der Pflanze hangt in der Natur

ganz von ihren Bakterien ab. Matouschek (Wien).

Morse, W. J. Studies upon the Blackleg Disease of the Potato with

special Referance to the Relationship of the causal Organisms.

(Studien iiber d. Kartoffelschwarzbeinigkeit und deren Erreger.)

Tonrnal ni ocrr\r Ttwwrrh VTTT A 1917. D. 79 126.
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In Maine treten als Erreger Bacterium atrosepticum Van Hall, B. solanisa-

prum Harr. und B. melanogenes Peth. et Murph. auf. Die drei Arten sind wohl

identisch. Ob dies auch fiir Bact. phytophthorum gilt, ist fraglich. Verfasser gibt

nahere Angaben iiber die Verbreitung und die Hohe des Schadens an. Die Des-

infektion mit Sublimat oder Formaldehyd ist wohl gut, aber das wichtigste ist die

sorgfaltige Auslese nur gesunder Saatknollen und das Ausschneiden aller kranken

Knollenteile. Matouschek (Wien).

Miiller, H. C. Bericht iiber die Tatigkeit der agricultur-chemischen

Kontrollstation und der Versuchsanstalt fiir Pflanzenkrankheiten

der Landwirtschaftskammer fiir die Provinz Sachsen fiir die Jahre

1916 und .1917. Halle (Saale) 1918.

Die Tatigkeit der Stelle fiir Pflanzenkrankheiten beschrankt sich auf wenige

Seiten und speziell nur eine Seite pilzlicher Schadlinge. Es wird die Bedeutung von

Gelbrost und der Phytophthora infestans hervorgehoben, die beide fast eine Kata-

strophe im Getreide- und Kartoffelbau herbeifuhrten. Ferner sind von tierischen

Schadlingen die Getreideblumenfliege, der Getreidelaufkafer und der Getreide-

blasenfuB zu erwahnen, da sich ihr Vorkommen sehr stark steigerte.

Lindau (Dahlem).

Miiller, H. C. und Molz, E. Versuche mit Saatschutzmitteln. (Land-

wirtsch. Jahrb. LII, 1918, p. 67—130.)

Die angegebenen Teerpraparate des Handels ergaben bei der vogelfraB-

abschreckenden Wirkung ein besseres Resultat als die Farbpraparate. Beim Winter-

weizen ergaben sie ein auffallend iippiges Wachstum, wahrend bei den iibrigen Weizen-

sorten in der ersten Jugendentwicklung eine schwachere Entwicklung stattfand.

Gegen den Steinbrand des Weizenshatten die Farbpraparate unbefriedigende Wirkung,

wahrend besonders Steinkohlenteer A -f pyrrolhaltigen Teer 3 : 1 einen geniigenden

EinfluB hatte. Fast alle Teerpraparate hatten eine Wirkung auf Helminthosporium

gramineum, wahrend Farbpraparate sie nicht hatten. Wenn bei Winterweizen bei

Anwendung der Teerpraparate Behandlung mit Formaldehyd angewendet wurde,

so wurden die Korner nicht beschadigt, sofern die Teerbehandlung erst 2 Tage nach

der Formaldehydbehandlung vorgenommen wurde. Das rohe Teerol, das phenolfreie

Teerol und das phenol- und basenfreie Teerol schadigten den Winterweizen in bezug

auf seine Keimfahigkeit fast gar nicht, dagegen schadigten Rohbasen aus Teerolen,

die Rohphenole, das Schwerteerol das Keimvermogen merklich. Das wichtigste

Ergebnis ist die Herstellung eines Praparates, das vogelfraBabschreckend ist und

gegen Tilletia und Helminthosporium die beste Wirkung hat, fiir Weizen: Vor-

behandlung mit 6 Liter Wasser auf 100 kg Saatgut, darauf 700—800 g Teerpraparate,

und fur Gerste: Vorbehandlung mit 7 Liter Wasser auf 100 kg Saatgut, darauf

700—1000 g Teerpraparat. Lindau (Dahlem).

Die Durrfleckenkrankheit der Kartoffel. (Deutsche landw.

Presse 1917, p. 615 u. ff.)

Die genannte Krankheit, hervorgerufen durch Alternaria solani Sor., trat 1917

in Deutschland starker auf. Mit Vanha nehmen die Verfasser an, daB die gleichzeitig

auftretenden Zwergzikaden (Eupterix carpini Fourc. und Chlorita solanituberosi)

mit der Krankheit in Zusammenhang stehen miissen. Vielleicht verbreiten sie die

Sporen. Die Krankheit muB noch. weiterhin studiert werden.

Matouschek (Wien).
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Nalepa, A. Neue Gallmilben. 33. und 34. Fortsetzung. Anzeigen d.

kais. Akadem. d. Wiss. Wien, math.-nat. Kl. 54. Jahrg. 1917.

p. 52—53, 151—153.

• Es werden als neu beschricben: Phytoptochetus tristichus n. g. n. sp. (Subf.

Eriophyinae Nal.); auf Blattern von Glochidium rubrum Bl. vielkammerige Gallen

erzeugend, welche die Blattspreite durchwachsen ; Moehria-Gebirge auf Java, gefunden

von W. Docters van Leeuwen. Cecidodectes euzonus n. g. n. sp. (die

gleiche Subfamilie), ein Einmieter [ ?] in den Gallen von Trema orientalis Bl. ; im

Oengaren-Gebirge auf Java von gleichem Finder. Eriophyes artemisiae ponticus n. sp.

erzeugt weiBfilzige, behaarte, knotenformige Blattgallen auf Artemisia pontica,

bei Wien. E. artemisiae horridus n. sp. erzeugt ein Cecidium auf Artemisia vulgaris;

Bliitenkopfchen angeschwollen, geschlossen bleibend, Bliiten verkiimmert; Triglitz

in Brandenburg, Finder O. J a a p. E. artemisiae tingens n. sp. verursacht Verbildung

und rotviolette Farbung der Bluten von Artemisia camphorata Vill zu Bozen; Finder

K. Rechinger. Eriophyes tuberculatus Nal. 1890 wird zerlegt in: E. tub. typicus

(die Rollung an den Bluten von Tanacetum vulgare verursachend) und E. tub. cala-

thinus n. sp. (Verbildung der Bliitenkopfchen der gleichen Pflanze, Triglitz, Finder

O. Jaap). Phyllocoptes anthobius spurius n. sp. ; abnorme Haarbildungen an Blatt

und Stengel von Galium boreale, Adlerhorst, W.-PreuBen, Finder E. W. Rub-
s a am en. Ph. retiolatus var. n. lathyri; Blattrandrollung bei Lathyrus pratensis,

Triglitz, O. Jaap. Eriophyes plicator Nal, erzeugt Rollung des Blattrandes und

Faltung der Blatter nebst abnormer Behaarung bei Ornithopus perpusillus, Ahrens-

berg in Holstein, Finder O. Jaap. Matouschek (Wien).

Neger, F. W. Uber die Ursachen der fur akute Rauchschaden charak-

teristischen Fleckenbildung bei Laubblattern. (Berichte d. Deutsch.

botan. Gesellschaft, 34. Bd., Heft 6, 1916, p. 386—391.) Fig.

Der Vorgang der Rauchschadenfleckenbildung zerfallt in 2 Teilprozesse

:

1. durch die sauren Gase werden die Zellen sowcit geschadigt, dafi sie friiher

oder spater absterben;

2. die so getoteten Gewebepartien erfahren durch das Sonnenlicht eine Ver-

farbung; diese ist ein postmortaler Vorgang, ebenso wie die fur Nadel-

holzer so iiberaus charakteristische intensive Rotung (Neger und Fuchs).

Das S0
2
-Gas ist geradezu ein Photokatalysator (Sensibilisator), durch den die

zerstorende Wirkung des Lichtes auf lichtempfindliche EiweiBkorper (Chlorophyll)

erhoht wird. Durch dieses Gas unterbleibt die Regeneration des Chlorophylls, die

Verfarbung des Chlorophylls unter dem Einflusse des Sonnenlichtes ist dann ein

normaler Vorgang. Dies wird aber auch hervorgebracht durch Frost, Trockenheit;

es entstehen da Beschadigungen, die man von denen, die durch Rauchgase entstehen,

nicht unterscheiden kann Fur die Praxis ist diese Mitteilung betrubend, da man*

da keine „Symptome" hat, die auf Rauchschaden untruglich hinweisen.

, Matouschek (Wien).

Osterwalder. Die Blattfleckenkrankheit der Quitte. (Schweizer.

Zeitschrift f. Obst- und Weinbau, 1917, p. 257.)

In der Schweiz breiten sich zwei Blattfleckenkrankheiten der Quitte aus.

Die eine wird durch Sclerotinia Linhartiana, die andere durch Entomosporium macu-

latum ( = Morthiera mespili) hervorgerufen. Letztere Krankheit ging auf Birnen
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uber und verursacht groBen Schaden. Verfasser empfiehlt dagegen eine Bespritzung

mi* IVa %i&er Bordeauxbriihe in der 2. Halfte Mai und eine 2. Bespritzung etwa

14 Tage spater. Matouschek (Wien).

Osterwalder, A. Didymella applanata, ein Schmarotzer des Himbeer-

strauches in der Schweiz. Schweizef. Obst- und Gartenbau-Zeitg.

1917, p. 175 bis 177. 1 Fig.

Der Pilz dringt in die noch jungen Stengel ein und totet die Rinde ab. Er ist

die Ursache der Bildung von rotbraunen oder violetten Flecken auf den Zweigen.

Da manche Sorten der Himbeere einen wachsartigen, weiBlichen tJberzug haben,

empfiehlt "Verfasser, der Bordelaiserbriihe einen Zusatz einer Schmierseifenlosung

zu geben, damit sie besser anhafte. Die Spritzbruhe enthalt l 1
/2 % Kupfervitriol

und 2 % Schmierseife. Matouschek (Wien).

Petrak, F. Die nordamerikanischen Arten der Gattung Cirsium.

(Beihefte z. Bot. Centralbl. 35. Bd. II. 1917, p. 223—567.)

Auffallenderweise wurden alle vom Verfasser kultivierten nordamerikanischen

Arten — Cirsium altissimum ausgenommen — durch den Pilz Bremia lactucae Regel

befallen, wahrend die in ihrer Gesellschaft wachsenden orientalischen und ostasiatischen

Arten ganz frei von diesem Pilze blieben und sich prachtig entwickelten. Die durch

den Pilz hervorgerufene Krankheit war in alien Fallen sehr schwer. Zuerst trat

der Pilz auf den altesten Blattern sparlich auf, die Flecken nahmen zu, die Blatter

rollten sich zusammen, vertrockneten oder faulten ab. Zuletzt kamen die jungen

Blatter daran. Etwas widerstandsfahiger erwies sich C. remotifolium. Der Versuch,

den Pilz im Friihjahre mit Kupferkalkbriihe zu bekampfen, miBlang; die Witterung

1912/14 war auch nicht trocken. Matouschek (Wien).

Peyronel, B. Una nova malattia del lupino prodotta da Chalaropsis

thielavioides Peyr. n. gen. et n. sp. (Eine neue Krankheit der

Lupine, hervorgerufen durch Ch. th.) Le Stazione Sperim. Agrar.

Ital. 49. Bd. 1916, p. 583—596.

Der genannte Pilz gelangt durch die Narben der Keimblatter oder durch kleine

Verletzungen in das Rindenparenchym der Lupine. In diesem bildet er Knaule von

Pilzgeflecht und entwickelt auf kurzen Faden Makrosporen von dunkler Farbe.

Nach einiger Zeit springt die Oberhaut auf und an der Luft treibt der Pilz jetzt

Konidiophoren, die viele Mikrosporen (zylindrisch oder von beiden Seiten abgeflacht)

bilden. Dies sind endogene Sporen, die nach der AbstoBung in Kettenform aneinander
hangen; sie dienen der Verbreitung des Pilzes, wahrend die anderen Sporen auch
ungiinstige Verhaltnisse iiberdauern. Die Reinkultur des Pilzes gelingt leicht. Er
lebt saprophytisch in der Erde. Die Infektion der Wirtspflanze gelang nur dann,

Venn Verletzungen der Oberflache dieser vorliegen. Der Pilz ist besonders dadurch
schadlich, daB er den Zugang in die Pflanze heftigeren Parasiten offnet, z. B. dem
Fusarium vasinfectum und der Sclerotica Libertiana. Vielleicht ist der neue Pilz

mit Sphaeronema fimbriatum (H. et Ell.) Sacc. verwandt, doch kennt man zur Zeit

weder Pykniden noch Perithezien. Matouschek (Wien).

Pratt, 0. A. Experiments with clean seed potatoes on new land in

Southern Jdaho [P. P.]. (Journal agr. Research, VI 1916, p. 573
bis 575.)
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Man glaubt allgemein, daB das Auslegen von ganz gesunden Kartoffelknollen

in solche Boden, die nie Kartoffeln trugen oder gar jungfraulich sind, Pflanzen hervor-

bringe, die frei von jeglicher Krankheit sind. Im Suden des Staates Idaho standen

weite Strecken jungfraulichen Odlandes zur Verfiigung, sie wurden mit Kartoffel-

knollen bebaut. Aber es zeigten sich: Actinomyces chromogenus Gasp. (,,common
scab") zu 9,3 %, Rhizoctonia („russet scab") 11,6 %, Fusarium ssp. („jellyend rot",

„powdery dryrot") 5,6 %, Erkrankungen des GefaBsystems 29,3 %. Wurde aber

das Odland zuerst mit Gerste oder Luzerne bestellt, so betrug der Anfall durch den

Actinomyces 4,7 %, durch Rhizoctonia nur 2,8 %, die Fusarium-Arten weniger

als V2 %> die GefaBsystemerkrankungen nur 26%. Matouschek (Wien).

Riehm, E. Nicht parasitare Hafererkrankungen : Dorrfleckenkrankheit

,

Perchloratvergiftung. Deutsche landw. Presse, 44. J. 1917, p. 62.

Die erstere Krankheit beruht in einer Ernahrungsstorung. die durch Kalk und

andere alkalische Diinger begiinstigt wird. Bekampfung: Streuen von Mangan-

sulfat (50 kg auf 1 ha), Vermeidung von Kalkdungung; Phosphorsaure ist als Super-

phosphat, Stickstoff als schwefelsaures Ammoniak zu geben. — Die zweite Krankheit

wird verursacht durch das Kaliumperchlorat, das im Chilesalpeter vorhanden ist.

Die aus dem Boden hervorbrechende Spitze des Keimlings ist braun gefarbt, das

erste, zusammengerollt bleibende Blatt verursacht eine Rollung und Querfalten-

bildung des 2. Blattes, da dieses sich mit seiner Spitze nicht loslosen kann. Im all-

gemeinen ahnelt das Krankheitsbild der durch Tylenchus devastatrix hervorgebrachten

Krankheit. Die farbigen Abbildungen zeigen deutlich das Bild der Perchlorat-

vergiftung. Matouschek (Wien).

Rubsaamen, Ew. H. Beitrag zur Kenntnis auBereuropaischer Gall-

mucken. Sitz.-Ber. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin, 1915,

p. 431—481. 63 Textfig.

Es werden besonders brasilianische Cecidomyiden (geziichtet von f E. U 1 e)

beschrieben. Gisonobasis struthanthi n. g. n. sp. erzeugt auf Struthanthus sp. kugelige

Fruchtgallen, G. tournefortiae n. sp. lebt als Larve in deformierten wenigsamigen

Friichten von Tournefortia angustiflora. UnregelmaBige Verdickungen der Blatt-

rippen oder Zweige entstehen au! gleicher Art durch Larven, die vielleicht zu den

Oligotropharien gehoren. Macroporpa peruviana n. g. n. sp. erzeugt behaarte, hockerige

Gallen auf der Blattoberseite einer Malphighiacee, M. Ulei n. sp. eigenartige Gallen

auf den Blattern einer Lauracee. An den Zweigspitzen einer Erica bringt Schizomyia

ericae n. sp. vielkammerige rotliche Gallen hervor (S.-Afrika). Machaerobia brasi-

liensis n. g. n. sp. verursacht auf Zweigen von Machaerium sp. Gallen, Dactylodiplosis

heisteriae n. g. n. sp. behaarte Gallen auf der Blattunterseite von Heisteria cyanocarpa

Diese Pflanzenart tragt auch andere Gallen, deren Erzeuger nicht bekannt sind.

Aus einer bisher unbekannten Galle ziichtete Ule die groCe Gallmucke Sphaerodiplosis

dubia n. g. n. sp. Megaulus sterculiae n. sp. erzeugt eine gekammerte Galle auf

Sterculia. Eingehend wird beschrieben Schismatodiplosis lantanae Rubs. n. g. (kann

nicht bei Clinodiplosis bleiben). Jatrophobia brasiliensis n. g. erzeugt auf mehreren

Manihot-Arten Gallen (Blattausstiilpungen nach oben), Haplopalpus serjaneae n. g.

n
- sp. Blattgallen auf M. utilissima, Alycaulus mikaniae spindelformige Anschwel-

iungen der Mittelrippe und Seitennerven blattunterseits (auf Mikania sp.). Zu ge-

kammerten rohrenformigen Gebilden verwandelt Dasyneura Dielsi n. sp. die Bluten

von Acacia cyclopis Bth. Matouschek (Wien).
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Rubsaamen, Ew.H. Cecidomyidenstudien. V. Revision der deutschen

Asphondylarien. Sitz.-Ber. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu

Berlin 1916, Nr. 1, p. 1—12. Fig.

Eine Bestimmungstabelle der deutschen Gattungen der Asphondylarien

(7 Gattungen). Die Arbeit enthalt kritische Bemerkungen zu den Bliitengallen auf

Thymus" serpyllum, zu den Bliitendeformationen auf Lavendula stoechas und Mentha

rotundifolia. Ob die Erzeuger von Knospengallen und Fruchtgallen auf gleichem

Substrate, z. B. wie Asphondylia sarothamni H. L. und A. Mayeri Lieb., wirklich

verschieden sind, kann nur durch das Experiment entschieden werden. Die kleinen

"* plastischen Unterschiede konnten vielleicht durch die veranderte Lebensweise bedingt

werden. Matouschek (Wien).

Cecidomyidenstudien VI. Sitz.-Ber. d. Gesellsch. naturf. Freunde

zu Berlin 1917, p. 36—99. Figuren im Text.

Aus neuen Gallen zog Verfasser vielfach neue Arten von Cecidomyiden. Er-

wahnt werden: Triebspitzendeformationen von Hieracium boreale, H. murorum,

Stellaria holostea, eigenartige Deformationen des Bliitenstandes von Laserpitium

latifolium, geschlossen bleibende Bliiten von Sarothamnus scoparius, knopfformige

Triebspitzendeformationen auf Knautia arvensis, Deformationen auf Erlenblattern,

Blatteinrollungen auf Lathyrus pratensis. Bremiola onobrychidis erzeugt auf zwei

generisch verschiedenen Pflanzen (Astragalus austriacus und Onobrychis sativa)

ahnlich deformierte Fiederblattchen. Zwei neue Dasyneura-Arten bringen sehr

ahnliche Blattschoten auf Vicia cracca hervor; D. dryophila lebt als Larve in de-

formierten Triebspitzen auf Quercus robur, D. Schneideri in solchen Deformationen

auf Arabis albida, D. Jaapiana in krebsartigen Gallen auf Ulmaria pentapetala,

D. frangulae in deformierten Bliiten von Rhamnus frangula, D. Schulzei in den

Triebspitzendeformationen auf Euphorbia palustris. Es folgt eine Revision der

deutschen gallenbewohnenden Cecidomyiarien. Aschistonyx carpinicolus n. g. n. sp.

lebt in unregelmaBigen Blattkrauselungen und Blattfalten auf Carpinus betulus,

Trigonodiplosis fraxini n. sp. in Blatthiilsen auf Fraxinus ornus. Neue Arten von

Clinodiplosis und von Contarinia erzeugen noch unbekannte Gallen auf verschiedenen

Pflanzenarten. Das Hauptgewicht der Arbeit liegt auf der zoologischen Seite.

Matouschek (Wien).

Sehander, R. und Schaffnit, E. Untersuchungen iiber das Auswintern

des Getreides. (Landw. Jahrb. LII, 1918, p. 1—66.)

Die Arbeit war bereits vor dem Kriege 1914 fertig, als sich durch die auCeren

Verhaltnisse die Notwendigkeit ergab, die Arbeit in verschiedenen Abschnitten er-

scheinen zu lassen. Deshalb behandelt dieser erste Teil den Abschnitt A: Vom'Ge-

frieren und Erfrieren der Pflanzen, und Abschnitt B: Chemisch-physiologische

Prozesse und physikalische Zustandsanderungen des Zellinhaltes unter dem Einflufi

niederer Temperaturcn, deshalb sind die Abschnitte C und D hier noch ausgelassen.

Es ware deshalb besser, wenn die Besprechung der Arbeit bis auf den Zeit-

punkt bliebe, wo sie ganz vorliegt, indessen sei das wichtigste hier hervorgehoben.

Urn die Veranderungen infolge des Gefrierens konstatieren zu konnen, wurde eia

neuer Kalteobjekttisch gebaut, der ausfuhrlich beschrieben und abgebildet ist. Als

Intt i uchungsmalerial d'enten Blattstiele, Stengel und Blatter von Malva, Brassica,

Hedera, Senecio, Lamium usw. Es sind hauptsachlich 4 Phasen, die sich zeitlich

in (> trennen, zu unterscheiden: 1. Extrazellulare Eisbildung, 2. Entwasserung der
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Zelle, 3. Koagulation des Protoplasmas, 4. Tod der Zelle. Bei der Getreidepflanze

erfolgen im unteren Teil der Blatter Beschadigungen, meist nicht sofort, sondern

nach Umstanden erst im Laufe des folgenden Tages. Die Schadigungen konnen

hier so stark auftreten, daB ZerreiBungen und Knickungen auftreten, wodurch der

obere Teil des Blattes zum Absterben gebracht wird.

Uber die chemisch-physiologischen Prozesse handelt der 2. langere Abschnitt.

Zuerst werden die Temperaturen unter dem Nullpunkt beriicksichtigt, und zwar

die EiweiBkorper, die Enzyme und die Kohlehydrate. Die ersteren wurden filtriert

und dann dem Gefrieren ausgesetzt. Es fand eine Denaturierung durch Salz statt,

wie durch mannigfachen Nachweis erzielt wurde. Die Enzyme sind zwar weniger

empfindlich, werden aber durch das Ausfrieren zum Teil geschadigt, und zwar durch

die Denaturierung von Elektrolyten. Die Veranderungen der Kohlehydrate sind

sehr mannigfaltig und beziehen sich auf ihren Kolloidcharakter wie bei den EiweiB-

stoffen. Ausfiihrliches dariiber sehe man in der Arbeit nach.

In zweiter Linie beriicksichtigen die Verfasser die Temperaturen nahe iiber

dem Nullgrad, und zwar Ziehen sie hier Stoffumlagerungen und Stoffbewegungen

in Betracht. Fur die letzteren laBt sich schlieBen, daB die Rettung wertvoller Nahr-

stoffe nicht nur eine Folge des Alterns, sondern aueh von Schadigungen des Zell-

lebens des Blattes durch Temperaturdepression ist.

Den dritten Punkt sahen die Verfasser in Hemmungserscheinungen und Todes-

ursachen bei Temperaturen dicht iiber dem Nullpunkt. Dieses Kapitel ist auBer-

ordentlich schwierig und die Ausfiihrungen beweisen, daB bei Temperaturen nahe

dem Nullpunkt wesentliche Veranderungen vor sich gehen konnen, die zu patholo-

gischen Zustanden und zum Tode der Pflanzen fiihren miissen.

L i n d a u (Dahlem).

Schander, R. Beobachtungen und Versuche iiber Kartoffeln und

Kartoffelkrankheiten im Sommer 1917. (Fiihlings landw. Zeitg.

1918, p. 204—226.)
Verfasser bringt Beobachtungen iiber die Kartoffelkulturen 1917 in den Pro-

vinzen Posen und WestpreuBen. Wenn auch vieles von Zufalligkeiten, wie das Wetter,

abhangt, so bringt er doch eine Menge von Beobachtungen iiber Erkrankungen und

Faulnis in den Mieten, so daB ein jeder die Arbeit mit Interesse lesen wird.

Lindau (Dahlem).

Sehellenberg, H. C. Zur Kenntnis der Entwicklungsverhaltnisse von

Mycosphaerella Fragariae (Tul.) Lindau. Vierteljahrsschr. naturf.

Ges. Zurich, LXIIV2 , 1917, p. 383—392. 2 Taf.

Auf iiberwinterten Fragari a-Blattern bildeten sich Askosporen, deren Aussaat

auf Quittenkonfiture Myzelfaden mit Konidien ergab, die ganz denen der Kamularia

Tulasnei Sacc. gleichen. Der letztere Pilz gehort, wie auch Infektionsversuche zeigen,

in den Entwicklungskreis des ersteren. Die Keimschlauche der Ramularia dringen

durch die Spaltoffnungen ein und besonders leicht bei jiingeren Blattern. In der

Kultur der Konidien auf gleicher Konfitiire entstanden die gleichen Myzelfaden und

Konidien wie bei der Askosporen-Aussaat. Auf den Erdbeerblattern bilden sich

im Winter auch Pykniden, die von Tulasne Ascochyta Fragariae benannt wurden,

besser aber zu Septoria zu rechnen sind. Diese Pykniden gehoren auch zu Myc

Fragariae. Dieser Pilz gehort zu jener Gruppe der Mycosphaerellen, bei denen die

Myzelkonidien zur Hauptkonidienform geworden sind. In bezug auf die Pykniden

ist der Pilz eine echte Mycosphaerella, wo ja die Septoriaformen als Pykmdenform

oft vorkommen. Matouschek (Wien)

I
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Schikora, W. Zur Frage nach der Ursache der Dorrfleckenkrankheit

des Hafcrs. (Deutsche landw. Presse 1917, 44. J., Nr. 8, p. 62—63.)

Wenn A b e r s o n meint, die Ursache der genannten Krankheit sei in dem
Gehalt des Bodens an salpetriger Saure zu suchen, so ist daraus ersichtlich, daC

Verfasser eine andere Krankheit vor sich hatte. Die wirkliche Ursache der echten

Dorrfleckenkrankheit ist in der schadlichen Wirkung alkalischer Stoffe im Boden

zu suchen. Matouschek (Wien).

Schmidt, Otto. Zur Kenntnis der durch Fusarien hervorgerufenen

Krankheitserscheirmngen der Halmfriichte. (Fiihlings landw. Zeitg.

1917, p. 65 u. ff.)

Die tJbersicht der vom Reichsamte des Innern ausgegebenen Berichte iiber

die durch Fusarien 1915—1917 hervorgerufenen Schadigungen des Getreides wird

besprochen. Verfasser teilt nach ihrem biologischen Verhalten die Gattung Fusarium
in 4 Gruppen ein:

1. Rein saprophytischer Entwicklungsgang.

2. Vorwiegend saprophytisch, gelegentlich parasitar.

3. Teils saprophytisch, teils parasitar.

4. Ausgesprochen parasitar.

Die Krankheitserscheinungen sind: Beim Auflaufen wird der Keim infolge

Verkurzung d*r Keimscheide oder Verpilzung der Wurzel kummerlich; Schnee-

schimmel auf jungen Wintersaaten im Friihjahr; FuBkrankheit an der Halmbasis

zwischen Bliite- und Reifezeit; Befall des Kornes oder der Spelzen auf der Ahre

wahrend der gleichen Entwicklungsperiode, mit merklichem Ubergange der einzelnen

Phasen ineinander. tlber die Bodeninfektion steht noch nichts Sicheres fest.

Matouschek (Wien).

Stewart, V. B. The leaf blotch of horse-chestnut. (Die Blatt-

fleckenkrankheit der RoBkastanie.) (Cornell Univ. Agricult. Exp.

Stat. Bull. No. 371, Ithaca N. Y. 1916, p. 411—419. 1 tab.)

In S.-Europa ist die Krankheit seltener, in Amerika auBer auf der RoBkastanie

auch auf Aesculus glabra haufiger anzutreffen. Namentlich leiden da die Baum-
schulen. Die Ursache ist der Pilz Guignardia Aesculi (Peck) Stew. Die Pykniden

erscheinen im Sommer auf den abgestorbenen Flecken und brechen nach oben durch.

An den abgefallenen Blattern am Boden bilden sich die Perithezien. Solche Blatter

sind zu verbrennen. Nach dem Laubausbruche best.aube man mit einem Gemisch
von 90 Teilen Schwefel und 10 Teilen Bleiarsenat oder bespritze mit einer Schwefel-

kalkbriihe (1 : 50). Doch muB beides zweimal in Abstanden von 2—3 Wochen
erfolgen. Matouschek (Wien).

Tubeuf, C, von. Die von Parasiten bewohnten griinen Inseln ver-

gilbender Blatter. (Naturwiss. Zeitschrift f. Forst- und Landw.
XVI, 1916, p. 42.)

Manche von parasitaren Pilzen befallenen Blattgewebe bleiben lange Zeit

hindurch grim. Solche pilzbefallene Stellen halt Verfasser fur Orte gesteigerten Stoff-

wechsels, da sie Anziehungszentren fur Nahrstoffe bilden, die den Parasiten zugute
kommen. Er betrachtet solches befallenes Gewebe fur Fremdkorper im Blatte,

„da sie den Korrelationsgesetzen, denen das ubrige Blatt unterliegt, durch den
starkeren EinfluB des Pilzes entzogen sind". Matouschek (Wien).
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Uzel, H. Der chronische Wurzelbrand, eine neue Gefahr fiir die Zucker-

riibe. (Zeitschrift f . Zuckerindustrie i. Bohmen 1916/17, p. 306—309.)

Die Wurzelbartfaule nimmt in Bohmen zu, sie ist hier chronisch. Die mut-

maBlichen Ursachen erblickt Verfasser in zu groBer Beschrankung der Stallmist-,

Griin- und Kompostdiingung, mangelhafter Bewasserung und damit zusammen-

hangender Austrocknung des Bodens, Mangel eines rationellen Fruchtwechsels, der

oft fur den Zuckerriibenbau ungeeigneten Bodenbeschaffenheit.

Matouschek (Wien).

Wehmer, C. Beitrage zur Kenntnis einheimischer Pilze. Heft 3.

Experimentelle Hausschwammstudien. Jena (G. Fischer) 1915.

98 pp. und 2 Tafeln. Preis 5 Mk.

Die hier mitgeteilten Aufsatze sind im wesentlichen Abdrucke aus dem Myco-

logischen Centralblatt von 1912—1914. Es sind folgende Aufsatze:

1. Zur Biologie von Coniophora cerebella,

2. der wachstumshemmende EinfluB von Gerbsauren auf Merulius lacry-

mans in seiner Beziehung zur Resistenz des Eichenholzes gegen Haus-

schwamm,

3. Ansteckungsversuche mit verschiedenen Holzarten durch Merulius-Myzel,

4. Versuche iiber die Bedingungen der Holzansteckung und -Zersetzung

durch Merulius.

Wenn sich auch iiber den Inhalt nichtsNeues mehr mitteilen laBt, da die einzelnen

Artikel des Mykologischen Centralblattes bereits besprochen worden sind, so laBt

sich doch so manches sagen, was zum Vorteil des Buches spricht. DaB es notwendig

war, die Artikel aus dem Mykologischen Centralblatt hiniiberzuretten, sieht man

am besten daran, daB sie nicht sehr bekannt geworden sind, denn das Blatt ist schon

nach wenigen Jahren eingegangen. Wenn deshalb diese Aufsatze eine besondere

Stelle erhalten, so zeigen sie mit Deutlichkeit, daB sie dieselbe verdienen, denn die

tJbertragung des Hausschwammes erfolgt durch vorerkranktes Holz und seine Aus-

breitung auf rein vegetativem Wege. Moge deshalb der neue Abdruck von Erfolg

begleitet sein, damit sich die Kenntnis des Hausschwammes weiter verbreiten moge.

Lindau (Dahlem).

Zimmermann, H. Eine Wurzelerkrankung des Roggens infolge Frostes.

Pflanzenkrankh 323.)

In Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz hatte sich 1914 der junge Winterroggen

schwach bestockt; die 2. Halfte des Novembers trat eine Frostperiode auf. AuBerdem

gab es viele Feldmause und Nacktschnecken. Anfang Marz 1915 traten wieder

Froste auf, die Faserwurzeln zerrissen oder trennten sich los. An den Pflanzen blieben

kurze Wurzelstiimpfe zuriick die sich spater verdickten. Neue Adventivwurzeln

bildeten sich wegen der darnach folgenden Diirre nicht. Wegen der kurzen Wurzel-

stiimpfe besaB die Pflanze nur einen geringen Halt im Boden, der Wind legte sie

nieder, so daB die Roggenbestande wie verhagelt aussahen. Dazu eine mangelhafte

Nahrungszufuhr so daB die Ahren kurz, die Korner kummerlich wurden und die

Strohernte stark sank. Zumeist war die Erscheinung auf schwerem Boden heftiger;

eine starkere Schneedecke war fur den Roggen schutzend. Unter gleicher Ursache

litten auch Weizen und Raygras. Verfasser empfiehlt, den Roggen im November

noch einmal mit schweren Stangenwalzen zu walzen. Kalksalpeter brachte nur

eine geringe Besserung.
Matouschek (Wien).
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[1918], p. 42—43.)
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[1917^, p. 290—293, 2 Fig.)
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*Handmann, R. Mikroskopische Praparate fur Unterrichtszwecke: Serie 2. Dia-
tomeen des Almseegebietes, Nr. 1—10 (1919). M. 25.—. Serie 3. Diatomeen
des Donaugebietes, Nr. 1—10 (1919). M. 25.—.

Jaap, 0. Cocciden-Sammlung (getrocknete Arten auf den von ihnen bewohnten
Pflanzen). — Hamburg 1918.

— Zoocecidien-Sammlung. Serie 21—24 (Xr. 501—600). Hamburg 1918. 4°. Mit
55 pp. Text.

*Kutak, W. Flechtensammlung aus Bohmen. Fasc. 9 (Xr. 401—450). 1919. M. 2."). -.

Sandstede, H. Cladoniae exsiccatae. Fasc. I (I!) 18). Xr. 1— 123. Oldenburg 1918m. Jumo.— Cladoniae exsiccatae. Fasc. II (1918). Xr. 224—248.
—

•
Cladoniae exsiccatae. Fasc. Ill (Xr. 249—400). Marz 1919.

Neger, F. W. Forstschadliche Pilze. Lieferg. 5 (Xr. 101—125). M. 10.—.
WeiB, J. E. Herbarium pathologicum. Lief. 1—4 (Xr. 1—100) 1916—1918. In

Mappen. M. 60.—.

D. Personalnotizen.

Gestorben:
Anne Casimir Pyramus de Candolle am 3. Oktober 1918 in

Genf. -— R. p. Gregory, Englischer Botanikcr an der Botany School
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in Cambridge, England. — Dr. Karl Preissecker, Oberfinanzrat,

bekannt durch seine Veroffentlichungen iiber Tabak, am 18. Sep-

tember 1918 in Wien. — Prof. Dr. Ernst Carl Ferdinand Roth, Ober-

bibliothekar an der Universitatsbibliothek in Halle a. S., ein Schiller

Aschersons, der sich speziell mit atlantischen Pflanzen beschaftigte,

am 5. September 1918 in Halle. — Prof. Ew. H. Riibsaamen, hoch-

geschatzter Gallenforscher, am .18. Marz 1919 in Coblenz. (Neuer

offentl. Anzeiger f. Kreuznach Nr. 69 vom 22. Marz 1919.) — Simon

Schwendener, der bedeutende Physiologe, am 27. Mai 1919 im

91. Lebensjahre in Berlin. — In Ohrdruf (Thuringen) starb der

Botaniker und Insektenforscher Gymnasialprofessor Dr. Friedrich

A. W. Thomas im Alter von 78 Jahren am 26. Dezember 1918.

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Ferd. Wohltmann am 10. April

1919 im 62. Lebensjahre in Halle a. S. — Dr. Eustach Woloszczak,

emer. Professor der Botanik an der k. k. Technischen Hochschule

in Lemberg, am 13. Juli 1918 in Wien.

E r n a n n t:

J. Bornmuller zum Professor. — Dr. G. Dunzinger, Assistent

am botanischen Institut der Technischen Hochschule Munchen,

zum Professor. — A. o. Professor Dr. Adolf Wagner zum ordent-

lichen Professor der Botanik an der Universitat Innsbruck. —
Professor Dr. C. Wehmer zum ordentlichen Honorar-Professor

an der Technischen Hochschule zu Hannover.

Habilitiert:
Dr. Georg Lakon an der Technischen Hochschule in Danzig

fur Botanik. — Dr. Kurt Noack an der Universitat StraBburg i. Els.

fur Botanik. — Dr. Richard Pohle, Schriftfuhrer der Gesellschaft

fur Erdkunde in der philosophischen Fakultat an der Universitat

Berlin.
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Fig. l. Parmelia sulcata Tayl.

forma tuberosa Mer.
Spezimen originate. Reval, Katherintal 1907.

Fig. 3,

Fig. 4.

Fig. 2. Parmelia physodes (L.) Ach.
forma vittatoides Mer.

Fig. 3-4. Parmelia physodes (L) Ach.

forma elegans Mer.

Specimin. originates. Fontainebleau, Gallia 1912.

Specimen originate. Reval, Noemme 1911

C Mereschko vsky. Verlag von C. Heinrich, Dresden-N.
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Les deiix formes ont ete trouvees sur des planches d'une cloture
dans la rue Podloujnaia a Kazan. Elles paraitront toutes les deux
dans mes Tabulae Generum Lichenum.

Physcia leucoleiptes Tuck.
Syn.— Physcia'pulvernlenta var. leucoleiptes (Tuck.). — Physcia detersa (\ yl.).

Physcia pulverulent* * Physcia detersa Xyl. Flora 1869, p. 332. 1878,

p. 344. — Physcia palverulenta var. detersa Nyl. — Physcia detonsa Fr.,

Th. Fries Scand., p. 138. — Physcia pityrea mult. Auctorum.
Exsicc.— Norrlin et Nylander Herb. Lich. Fcnn., No.213. Haud E 1 e n k i n

Lich. Fl. Ross., Xo. 89c.

Se rencontre assez souvent dans la foret de Troitzk, ou cette
• 9

espece se. presente sous des aspects tres varies, ce qui fait presumer
. Texistence de formes. Les circonstances ne m'ont pas permis encore

d'etudier le riche materiel que j'ai recolte, concernant cette espece

(environ une centaine d'echantillons), au point de vue des variations,

qu'elle presente.

Je n'ind querai, en attendant, qu'une seule forme, deja connue,
qui se trouve a Kazan:

f-a enteroxanthella Harm.
Elle n'est pas tres rare dans la foret de Troitzk et pourra par

consequent etre representee dans mes Tabulae Generum Lichenum.
Cette forme est caracterisee par la couleur jaunatre des soredies,

bordant les lobes du thalle, couleur qui est due a la coloration jaunatre
de la moelle du thalle.

Physcia obscura (Ehrh.) Th. Fr.

C'est une espece qui aujourd'hui encore est mal comprint par

les lichenologues russes et en partie aussi par ceux de l'etranger,

qui souvent confondent sous ce nom toute sorte de lichens disparats.

Le vrai Physcia obscura typique doit avant tout etre complete incnt

depourvu de soredies aussi bien a la surface du thalle que sur les

bords des lobes. Tout ce qui porte des soredies n'est plus le type

et en doit etre separe. Ensuite vient la couleur du thalle qui doit-

etre d'un gris plutot clair ou legerement brunatre, mais non pas

gris fonce ou meme noiratre, comnie on le trouve dans certaines

varietes. Enfin les bords des lobes ne doivent pas porter des cils

visibles, ni les apothecies etre ornees en dessous d'une couronne

de cils, car ce serait alors la var. ulothix.

Delimite ainsi, le Physcia obscura se rencontre dans la foret

de Troitzk, mais pas tres souvent et, a ce qu'il parait, principalement

sur les branches du sommet des arbres, car je ne 1'ai trouve que

sur des arbres abattus vers le sommet du tronc et sur li branches

superieures.

Ucdwigia BanJ LX1. L5
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Parmi les formes je mentionnerai les suivantes:

f-a chloantha (Ach.) Mer.

Syn. — Parmelia chloantha Ach. Synops., p. 217.

Void comment Boistel (Nouv. fl. d. Lich. II, p. 76) ca-

racterise cette forme: „Lobes large s et plats, etales; gris

cendre; pales dessous; tres peu de plaques farineuses; fructifications

grandes, a rebord un peu crenele."

Elle se rencontre assez souvent dans la foret de Krasnaia Gorka
pres du lac des Cygnes.

f-a dispersa Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky.

Caracterisee par le thalle couleur gris normal, disperse en petit

s

lambeaux ou lobules plus ou moins distants, ne formant pas de
rosettes regulieres; pas de soredies. Apothecies assez petites, nues,
brun fonce, a rebord entier. •

Cette forme que j'ai trouvee en abondance dans la foret de
Troitzk sur l'ecorce lisse des jeunes tilleuils et dans la foret de Krasnaia
Gorka sur des jeunes peupliers, est si commune que j'ai pu en re-

colter assez pour mes Lichenes Rossiae exsiccati, ainsi que pour
les Tabulae Generum Lichenum. Des arbres entiers en etaient

recouvert.

Ce n'est certes pas un etat morbide de l'espece type, ni non
plus son etat juvenile, mais bon et bien une forme distincte, une
unite systematique bien caracterisee.

Physcia pulverulenta (Schreb.) Nyl.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 48.

J'ai mis toute une serie d'annees a etudier tout specialement
et en detail cette espece avec ses nombreuses varietes et formes.
Rien qu'aux environs de Kazan j'ai recolte dans cet espace de temps
de 700 a 800 beaux et grands echantillons des differents represen-
tants de cette espece, qui tous ont ete soigneusement etudies, com-
pares et classes. II en est reste encore un grand nombre d'echantillons,
que j'ai observes dans la nature sans les avoir pris. Je possede en
outre une quantite considerable de materiel, relatif a cette espea
(plusieurs centaines d'echantillons), provenant de diverse- autres
locahtes, telles que Rev.l, la Crimee, l'etranger. Je me crois done
en droit de dire que je connais bien cette *p£ce



Contribution a la flore Iichenologique des environs de Kazan. 227
i

L'&ablissement de 20 varietes et formes dont 9 nouvelles rien
que pour Kazan tels sont les resultats de toutes ces recherches 1

).

Ce n'est certainernent
. pas le lieu ici d'examiner en detail ces

resultats. Je me propose, si les circonstances le permettent, de
traiter ce sujet dans une monographie consacree specialement au
Physcia pulverulenta, qui devra etre accompagnee de planches.
Ici je me bornerai a donner une simple liste des formes qui se ren-
contrent a Kazan, avec une courte diagnose des formes nouvelles.

La plupart des varietes et formes du Physcia pulverulenta
seront representees dans mes Tabulae Generum Lichenum, dont
une sera consacree specialement a cette espece.

II importe avant tout de bien etablir l'espece type, ce qui n'est

pas chose facile a faire. J'ai mis pres de deux jours a Vienne a de-
brouiller dansl'herbier du k. k. Hofmuseum le type parmi le dedale des
formes variees qui s'y trouvent reunies sous le nom general de
Physcia pulverulenta, Parmi les Exsiccata de l'etranger ce sont
les echantillons distribues par E. Fries dans ses Lichenes exsiccati

Sueciae, Lund 1818, qui represented le mieux la forme typique.
Puis viennent s'y ranger, parmi les Exsiccata russes, les exemplaires
du No. 48 de mes Lichenes Rossiae exsiccati, qui sont tres typiques
aussi et identiques a ceux de F r i e s.

2
) Tout ce qui n'est pas absolu-

ment identique comme forme ou couleur avec ces echantillons, n'est

plus la forme typique.

L'espece type est repandu partout .a Kazan.

f-a granulosa Mer.

Est caracterisee par la presence a la surface du thalle de granula-
tions, les granules etant assez petits (au dessous de 0.5 millim.

en diametre), arrondis et assez eleves, subpapilleux. Thalle gris,

gris verdatre ou gris olivatre, sans pruine. Rebord des apothecies

avec de rares folioles. Lobes peripheriqm s comme dans le type.

A en j uger d'apres les descriptions qu'on trouve dans les ouvrages,

ce lichen pourrait etre la var. subvenusta des auteurs, mais cette

*) Mr. S a v i c z se sentira certainernent indigne d'un si grand nombre de
formes, comme il l'a ete lorsque j'enoncais l'existence de 17 varietes et formes pour
le Xanthoria parietina. Pourquoi pas plus! s'ecriait-il alors (voir Bullet, du Jard.

Botan. de Pierre le Grand T. XIV. 1914).

J 'en suis vraiment desole; je ne puis cependant pas, pour lui £tre agreable,

changer la nature telle qu'elle existe. La seule chose que je puis faire pour le soulager,

c'est de lui donner un bon conseil : d'ignorer tout simplement toutes ces complications,

qui evidemments fatiguent par trop son esprit, de fermer la dessus les yeux, de faire

comme si elles n'existaient pas.
2

) Les echantillons distribues par El en kin dans ses Lich. Fl. Ross, sous

NTo. 80, comprennent un m6Iange de tout* de forn meme de van<'i''s.
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demiere est caracterisee (voir Crombie Brit. Lich., p. ex.) par la

presence d'une pruine blanche ala surface du thalle, ce qui la distingue

de la var. venusta qui a un thalle nil. .Ici le thalle est egalement

nu (quoique tres different de la var. venusta sous d'autres rapports),

on ne peut done pas rapporter la forme en question a la var. suh-

venusta. Pour la meme raison on ne saurait l'identifier avec la var. sub-

papillosa Cromb. (Brit. Lich. I, p. 308) que Crombie decrit

comrae suit: ,,Thallus greyish-white, pruinose, almost entirely

subgranulato unequal or subpapillato-granulate. Apothecia nearly

moderate, pruinose, with turgid margin." On voit bien que ce n'est

peint la notre forme.

C'est ainsi qu'il ne me restait qu'a en faire une forme nouvelle.

Les transitions insensibles et nombreuses vers le type ne m'ont

pas.paru etre de nature a pouvoir en faire une variete, comme autre-

ment elle le meriterait peut-etre.

Cette forme n'est pas rare, les meilleurs echantillons que j'en

ai recoltes provenant du cimetiere de Kazan. Elle paraitra dans

mes Tabulae Generum Lichenum.

s. f-a fruticulosa Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky.

C'est au cimetiere aussi que j'ai rencontre sur un arbre qui

portait la f-a granulosa, du cote nord du tronc, enfoncee dans des

crevasses de l'ecorce et en petite quantite seulement une tres cu-

rieuse forme, qu'on n'aurait jamais pu croire appartenir au genre
1%

*
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,
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fluence probablement de Fhumidite, ou ce lichen croit, abrite qu u

est de tout cote par l'ecorce, se sont demesurement accrus et allonges

en formant de longues branches un peu ramifiees de la meme couleur

gris-vert bleuatre et sans pruine, comme dans la f-a granulosa] le reste

du thalle, a quelques vestiges insignifiants pres, a presque entierement

disparu, et le lichen, forme principalement par ces granules

hyperthrophies, a pris l'aspect de petits arbrisseaux ramifies.

Nous sommes la en presence d'une transformation analogue

a celle qu'on rencontre chez YAspicilia desertorum (Kremplh.)

Mer. ou, dans la var. aspera Mer. (Tab. G. L., No. 6), nous voyons

le thalle prendre parfois l'aspect d'arbrisseaux ramifies (f-a hispi-

doides Mer.), ou bien chez YAspicilia hispida Mer. (Tab. G. L., No. 13),

dans lequel cet aspect en buisson est un caractere propre a l'espect

On peut en faire une ,sous-forme de la f-a granulosa Mer., ou, si Ton

prefere faire de la f-a granulosa une variete — ce sera une f-a fruti-

culosa' Mer.
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f-a polita Flotw.

Caracterisee par des lobes peripheriques longs, etroits, lineaires,

distants. Thalle completement nu, gris, formant de grandes rosettes.

Apothecies avec des bords non munis de folioles thallines.

Cette forme est rare a Kazan. Je l'ai recoltee pour mes Tabulae
Generum Lichenum en Autriche.

f-a rugosa Mer.

Caracterisee par le rebord des apothecies tres epais, rugueux- .

crenele ou rugueux-granuleux. Couleur du thalle variant du gris

jusqu'au brun; thalle legerement pruineux, plus rarement nu. La
partie centrale du thalle n'est pas granuleuse.

Des fois cette forme ne differe pas, sous le rapport de la couleur
et de la pruine, du type, d'autres fois la couleur est d'un brun diverse-

ment nuance avec peu de pruine ou meme s^ns pruine du tout.

II m'a paru impossible, vu l'inconstance de ces caracteres, au moins
dans la f-a rugosa (dans le type ils sont beaucoup plus constants),

de distinguer toutes ces variations et d'en faire des unites systerria-

tiques; ce ne sont que des variations individuelles.

Dans Tespece type le rebord des apothecies est uni, entier et

plus mince, et la couleur du thalle plus constante de meme que la

presence de pruine a la surface du thalle.

La f-a rugosa est tres repandue dans la foret de Troitzk, ou elle

a ete recoltee en tres grande quantite pour mes Lichenes Rossiae

exsiccati ainsi que pour les Tabulae Generum Lichenum.

f-a turgida (Schaer.) Harm.
Est caracterisee par la presence, a la surface du thalle, d'ex-

croissances tuberculeuses aplaties, toujours plus ou moins couvertes

d'une pruine bleuatre, tres differentesdes granules verruqueuxde la f-a

granulosa qui dans cette derniere ne sont jamais aplaties. Une autre

particularity de la f-a turgida e'est le peu de developpement qu<

prennent les lobes peripheriques. Couleur du thalle brunatre, thalle plus

ou moins pruineux, mais toujours a un faible degres seulement.

Je prevois que cette forme sera unj our eleveeau rang d'unevari ete.

Est rare; sera representee dans mes Tabulae Generum Lichenum.

f-a venustoides Mer.

Cette forme n'a pu etre distinguee que grace a un materiel tres

riche et la possibility que j'ai eu de l'observer sur les lieux. Elle

a ete decrite dans un de mes travaux precedents 1
).

J
) Mereschkowsky, C. Xachtrag zur Flechtenliste aus der Umf end

Kevals. Separatabdruck aus den Utshonii Sapiski (Memoires des savants) der K a i s e r 1.

Univ. zu Kasan. K in. 1913.
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Commune dans les environs de Kazan, die a pu etre recoltee

en grande quantite et sera distribute dans mes Lichenes Rossiae

exsiccati ainsique dans les Tabulae Generum Lichenum.

var. angustata (Hoffm.) Ach.

Syn. — Physcia pulverulenta var. angustata f-a superfusa Z a h 1 b r.

La plupart des auteurs decrivent la var. angustata commc
ayant un thalle nu 1

) ; Zahlbruckner ayant observe une forme,

dont le thalle et les apothec'es etaient recouverts d'une pruine

blanche, en a fait une nouvelle forme — f-a superfusa Zahlbr.

Or il ressort de la description originaire que Hoffmann
(Enumeratio Lichenum iconibus et descriptionibus illustrata. Er-

langae. 1784, p. 78) a donne de la var. angustata, que le thalle de

cette variete est pruineux, car il dit: ,,foliola cinereo-fusca, per

lentem pulvere albido tenuissime adspersa."

Ce n'est done pas pour la forme pruineuse, mais. au contraire

pour des individus a thalle nu, qu'il faudrait etablir une nouvelle

forme, que je propose de nommer f-a nuda Mer. A Kazan je ne

l'ai pas rencontree, mais a Revel elle est assez repandue (a Tischert

notamment), d'ou je l'ai recoltee pour mes Tabulae Generum Li-

chenum, dans lesquelles elle figurera a cote de la var. angustata

typique.

Je l'ai retrouvee aussi en Suisse (Lugano).

La var. angustata typique est assez commune dans la foret de

Krasnaia Gorka.

var. argyphaea Ach.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 49.

Est caracterisee par la couleur blanc pur du thalle et des apo-

thecies. Les lobes peripheriques du thalle ont la meme forme que

dans l'espece type, e'est a dire qu'ils sont larges et se touchent par

leurs bords, en quoi cette variete differe essentiellement de la var. an-

gustata. Les bords des apothecies sont depourvus de folioles.

Elle est si commune a Soukhaia Retschka et dans la foret de

Troi'tzk, que j'ai pu la faire representer dans mes Lichenes Rossiae

exsiccati par des echantillons d'une rare beaute.

f-a centrofusca Mer.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 50.

Est caracterisee par l'absence de pruine blanche dans la partie

centrale du thalle, qui est d'une couleur brun gris sale. Les lobes

J

)
Kile a <lu etic souvrnt confondue avec la l-a. polka.
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sont souvent un peu plus etroits que dans la forme typique de la

var. argyphaea. Elle semble presenter des formes de transition vers
la var. angustata.

Est tres commune a la Soukhaia Retschka, se rencontre aussi

dans les forets de Krasnaia Gorka. Elle aussi se trouve tres bien

representee dans mes Exsiccata.

f-a granulata Mer.

Thalle blanc, granuleux, comme craquele, divise en comparti-

ments formant de grosses areoles (thallus granuloso-diffractus),

'lobes du pourtour tres reduits, presque mils.

C'est une forme plutot rare qui se rencontre le plus souvent

encore dans la ,, Suisse Allemande" sur des peupliers. Elle sera

representee dans mes Tabulae Generum Lichenum.

var. imbricata B. de Lesd.

Specim. orig. — In herb. Bouly de Lesdain.

Est caracterisee par des lobules imbriques larges de plus d'un

millimetre recouvrant toute la surface du thalle. Lobes peripheriques

peu developpes. Thalle nu, brun clair (cervinus).

Je ne saurais affirmer d'une maniere positive que la forme de

Kazan soit identique avec la var. imbricata de Bouly de Lesdain,
que je ne connais que d'apres la description que cet auteur en donne,

n'ayant jamais vu un exemplaire original de cette variete. Je ne

puis non plus dire — vu que toutes mes collections sont restees en

Russie — , si les echantillons de Kazan et ceux de la Crimee (Koz-

modemian), ou j'ai aussi rencontre cette variete, sont exactement

les memes. Je crois cepcndant me souvenir d'avoir pu constater

certaines dissemblances entre les deux.

A Kazan cette variete se rencontre rarement, mais alors en

echantillons enormes, et presque exclusivement dans la foret de

Troitzk. Elle sera representee dans mes Tabulae Generum Lichenum.

f-a microphyllina Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. Mereschkovsky.
Differe par la petitesse et par la moindre largeur (au dessous

de 1 millim.) des lobules imbriques, recouvrant la surface du thalle.

C'est une forme tres rare, dont je ne possede que deux echan-

tillons; il n'ya done guere d'espoir de pouvoir la faire figurer dans

les Tabulae Generum Lichenum.

var. rufescens Mer.

Specim. orig. — In herb. prof. C. Mereschkovsky.
Thalle brun, nu. Bord des apothecies sans folioles, en quoi

cette variete differe de la var. venusta. Disque plus ou moins pruineux.
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Je ne suis pas encore tout-a-fait sur, si cette variation, vu la

frequence des formes de transition vers le type qu'on y observe,

doit etre considered comme variete, ou s'il n'est pas preferable d'en

faire une forme. Je n'ai pas eu le temps d'examiner soigneusement

le riche materiel, concernant les formes brunes du Physcia pul-

verulenta, que j'ai recolte.

Dans tous les cas cette variation qui est assez commune dans

la foret de Troitzk ainsi que dans la ferme d'Etat, paraitra dans

mes Tabulae Generum Lichenum.

Peut-etre serait-il a desirer d'en separer une forme a apothecies*

noires et tout-a-fait nues (avec de tres rares folioles au bord) sous

le nom de f-a atrynea Mer. ? J'en possede une dizaine d'echantillons

tout-a-fait identiqucs, provenant de la foret de Troitzk.

Physcia sciastrella Nyl.

Syn. — Physcia parvula Wain. Lich. Vib., p. 53.

Espece repandue qui, grace a sa petite taille et a. la couleur

peu apparente du thalle, echappe facilement a l'observation. Je
l'ai souvent rencontree dans les environs de Kazan, mais c'est sur-

tout a Revel qu'elle est commune et c'est la que j'en ai recoltee

une assez grande quantite, suffisante pour pouvoir l'editer dans

mes Lichenes Rossiae exsiccati.

Physcia stellaris (L.) Nyl.

,,Thallus KOH±; subtus fibrillis rhizineis a Physcia aipolia

differt (Nylander)".
A ceci on peut aj outer la forme des lobes qui restent convexes

jusqu'au bout chez Physcia stellaris, tandis que chez Physcia aipolia

les lobes s'elargissent et s'aplatissent vers l'extremite.

L'espece type parait etre commune a Kazan, mais comme c'est

un lichen qui recherche la lumiere, il choisit pour son habitat sur-

tout les branches du sommet des arbres, ce qui fait qu'on ne peut

l'observer, sauf de rares exceptions, que lorsqu'on rencontre des

arbres abattus; et alors il y abonde, du moins c'est le cas pour la

foret de Troitzk.

f-a albogranulosa Mer.
La description en a ete donnee dans un article precedent. 1

)

On la trouve sur d'anciens croix en bois de chene au cimetiere
de Kazan dans un endroit ouvert, expose aux vents et a la lumiere.

Elle paraitra dans mes Tabulae Generum Lichenum, ce qui
etait a desirer, car sans avoir vue cette forme il est impossible d<

s'en faire une idee precise.

») Mer >:hkowsky, C. Nachtr. z. Flcchtnl. TJmg. Rev. I91S.
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f-a rosulata Ach.

Cette forme est caracterisee par .des apothecies noires com-
pletement depourvues de pruine. Dans le type les apothecies sont

presque toujours plus ou nioins pruineuses.

Ce n'est qu'en l'observant dans la nature meme et en tenant

compte de toutes les conditions environnantes, dans lesquelles elle

se trouve, qu'on parvient a s'assurer de son droit a l'existence comme
forme distincte.

Voici les conditions, dans lesquelles je l'ai observee: dans la

foret de Krasnaia Gorka, non loin du lac des Cygnes, se trouve un

large espace de terrain, comme une "espece de large clairiere autre-

fois occuppe par la foret, aujourd'hui (1910) couvert d'une vegeta-

tion tres jeune de bouleaux en partie encore en etat de broussail,

poussant des racines et des troncons des arbres abattus, assez clair-

semes, ne donnant par consequent que peu d'ombre. Les tiges et

les rameaux de ces jeunes bouleaux sont parfois presqu'entierement

recouverts du Physcia stellaris, dont toutes les apothecies sont com-

pletement nues. Cette Constance de ce caractere, ainsi que le fait

que la forme s'y est multiplied en grande abondance en formant

comme une grande tache et qu'elle s'y trouve non melangee avec

le type, demontre que la particularity qui la caracterise/se transmet

par heredite, en d'autres termes, que nous avons la une vraie forme

dans le sens systematique du mot.

Je l'ai recoltee en tres grande quantite pour pouvoir la faire

paraitre dans mes Lichenes Rossiae exsiccati.

Physcia tremulicola Nyl. Flora 1874, p. 7.

Comme le Physcia sciastrella, e'est une espece a taille tres reduitc,

peu apparente et par suite restant souvent inaper^ue. A Kazan

elle est commune, je l'ai egalement observee a Revel et Kreyer
(1. c.) la signale pour le gouvernement Mohilev.

Physcia tribacia (Ach.) Nyl

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 70.

C'est un representant des plus typiques d' une formation que j 'appelle

subepigee, en russe formation .,prizemna'ia", c'est a dire composer

d'especes, qui ne croissent que pres du sol. 1
) En effet, a Kazan du

moins, on ne trouve cette espece qua la base des troncs des arbres,

le plus souvent sur des vieux bouleaux: elle semble rechercher tout

particulierement la surface rugueuse de la vieille ecorce crevassee

des vieux arbres, evitant l'ecorce lisse, sur laqiu lie les soredi. s et

les spores ont moins de prise.

l
) Voir Cvtrarin cn/» /"fu, p. HH
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C'est dans la ,, Suisse Russe" et dans le grand pare de la villa

(datscha) Novikova qu'on peut observer des centaines de bouleaux,

dont les troncs a leur base sont recouverts d'une couche de ce lichen,

qui de loin saute aux yeux par la couleur d'un blanc gris un peu

bleuatre, et jamais cette espece ne s'eleve au dessus d'une certaine

hauteur, d'un x
/2 , tout au plus de 3

/4 d'archine (1 metre = 1.4 archine).

Sur un terrain plat, comme Test celui de la villa Novikova, le lichen

disparait sur tous les arbres a la meme hauteur comme coupe. Sur

un terrain inegal et mouvemente, comme dans la ,, Suisse Russe",

on peut faire cette curieuse observation, que dans les cas ou l'arbre

se trouve dans un enfoncement du terrain, soit dans un trou, soit

dans un ravin, le lichen s'etend le long du tronc plus en haut que

sur le terrain plat.

Cette observation nous donne l'explication du phenomene qui

nous occupe. II est evident, que l'espece Physcia tribacia requiert

uncertain minimum d'humi-

dite, quelle evite surtout

l'effet dessechant du vent,

dont l'intensit'e diminue

sensiblement

chant du sol.

excavation du sol ou dans

un ravin le vent a moins de

prise sur la base du tronc et le lichen peut par consequent s'elever

sur le tronc sur toute la hauteur au dessus du sol jusqu'au niveau

general, ou le vent commence a exercer son action dessechante (a)

+ la profondeur de l'excavation (b), c'est a dire s'etendre plus

haut sur le tronc qu'en terrain plat, en restant toujours dans les

memes conditions d'humidite.

A Kazan je n'ai pas rencontre une seule exception a cette regie

generale. Je dois cependant faire remarquer qu'en France, dans les

Vosges (a Docelles), j'ai observe cette espece sur un arbre sur lequel

elle s'elevait jusqu'a la hauteur de la taille d'un homme. Mais

il ne faut pas y voir une contradiction a la regie generale, car l'arbre

se trouvait dans la cour d'une maison, entouree de murs eleves,

qui le protegeait des vents; l'arbre se trouvait ainsi comme au fond

d'une fosse profonde. Le climat de Docelles est aussi beaucoup plus

humide que celui de Kazan.

var. labrosa Mer.

Cette variete se rencontre en assez grande quantisute r l'ecorce

des pins de la ,, Suisse Allemande".

en s appro-

Or dans une
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Elle differe du type d'abord par la couleur du thalle. Dans
l'espece type le thalle a une jolie et gaie teinte blanchatre ou (de

loin) legerement bleuatre. Le thalle fait de loin l'impression d'etre

couvert d'une pruine blanche, qui en realite n'existe pas. Dans
la var. labrosa la couleur est d'un gris verdatre terne un peu sale,

peu vif et qu'on ne peut en aucun cas appeler ni jolie, ni gaie.

Vient ensuite la forme des lobes qui dans la var. labrosa sont

plus raccourcis, plus releves, plus irregulierement dechiquetes, quelque

peu labres et ne s'etalent jamais sur le pourtour, comme cela arrive

si frequemment dans l'espece type.

Du reste il est impossible de se faire une idee de cette variete

d'apres une description, quelque detaillee qu'elle f uisse etre; meme
une photographie n'y serait d'aucune utilite. II faut l'avoir vue

pour la ,,comprendre". Heureusement que je possede assez de ma-

teriel pour la faire paraitre dans mes Tabulae Generum Lichenum.

Cette variete est a comparer d'une part avec la f-a arrecta Nyl.

(Lapp, orient., p. 122) qui m'est inconnue et d'une autre avec la

var. exempta Ach. (Borrera tenella var. y. exempta Ach. Lich. Univ.,

p. 499) qui, d'apres Wainio (Adjum. I, p. 135) „sec. herb. Ach.

est f. squamaeformis hujus speciei (Ph. tribaciae)"

.

Je l'ai trouvee aussi a Revel (Rockalmare)

.

Physcia virella (Ach.) Mer.

Syn. — Lichen virellus Ach., Acharius Prodromus, p. 108.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 71.

Deux auteurs presque simultanement (en 1913), Mr. G. K r e y e r

et moi-meme 1
), nous sommes arrives independamment aconsiderer

cette variete du Physcia obscura comme espece independante,

en revenant ainsi a l'ancienne conception de ce lichen qu'en

avait Acharius. En effet, chacun qui comparera lc s echantillons

du Physcia virella que j'ai distribues dans mes Lichenes Rossiae

exsiccati sous le No. 71, avec le Physcia obscura typique, en tenant

compte que les caracteres des deux especes sont parfaitement con-

stants et qu'on ne trouve jamais entre les deux de formes de transi-

tion, devra admettre- que ce sont la des especes bien distinctes.

Les echantillons typiques et les plus beaux se rencontrent sur-

tout sur l'ecorce des arbres du cimetiere de Kazan, mais cette espece

n'est pas rare non plus dans la ville meme de Kazan, ou cependant

*) Kreyer, G. K. Contribute ad flor. lichenum. gub. Mohiiivensis. Act.

Hort. Petrop. T. XXXI. 1913.

Mereschkowsky, C. Knumeratio lichenum in prov. bait, hucusque

cognit. Kazan. 1913. Id. Schedulae ad Lich. Koss. exsicc. Kazan 1913.
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elle n'est plus aussi bien representee. En somme c'est une espece

urbaine par excellence, tres repandue dans les villes (Kazan, Revel,

Lugano, Zurich).

f-a georgiensis (Zahlbr.) Mer.

Syn. — Physcia obscura f-a georgiensis Zahlbr.
Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 72.

Specim. orig. — In herb. Mus. caes.-palat. Vindeb.

C'est une forme speciale des parois et des clotures en bois ouvre.

On peut se faire une idee de la frequence, avec laquelle elle se ren-

contre a Kazan, d'apres les magnifiques echantillons que j'ai pu
distribuer dans mes Lichenes Rossiae exsiccati.

var. setosoides Mer.

Thalle plus ou moins determine, pouvant former des rosettes

irregulieres ; couleur gris verdatre; muni de soredies vertes. Lobes

ornes sur les bords de cils gris (rhizoides) assez nombreux et bien

visibles, depassant ks bords, rappelant par la quelque peu le Physcia

setosa (Ach.) Nyl.

C'est dans le pare de l'lnstitut de Rodionoff pour jeunes filles,

sur les tronc des tilleuils, que j'ai trouve cette interessante nouvelle

variete du Physcia virella, qui est caracterisee par des lobes cilies.

Elle paraitra dans mes Tabulae Generum Lichenum.

Buelliaceae.

Rinodina Ach.

Rinodina exigua (Ach.) Mass.

Sur les clotures, rampes en bois et en general sur le bois ouvre.

Assez commun.

Rinodina laevigata (Nyl.) Malme.

N'est pas rare sur les planches des clotures, par exemple dans

la rue Podloujnaia. Paraitra dans mes Lichenes Rossiae exsiccati.

Buellia De Notrs.

Buellia disciformis (Fr.) Br. et Rostr.

Espece bien connut et repandue partout.

var. leptocline (Nyl.).

J'ai rencontre cette variete en grande quantite dans la foret

Vasilievo sur l'ecorce lisse des arbres feuilles. Elle paraitra peut-eti

dans mes Lichenes Rossiae exsiccati, dans tous les cas elle sera

representee dans mes Tabulae Generum Lichenum.
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II ne faut pas confondre la var. leptocline Nyl. avec le Budlia
leptochne (Flotw.) Koerb., qui est une cspece saxicole, distincte du
Buellia disci]ormis.

Peltigeraceae.

Peltigera Hoffm.

Peltigera aphthosa (L.) Hoffm.
Est tres rare dans les environs de Kazan (Semiozero).

Peltigera canina (L.) Hoffm.

Commune dans la foret Vasilievo. Formant de grandes rosettes
bien appliquees au sol.

w

Peltigera erumpens (Tayl.) Wain.
Espece rare pour les environs de Kazan.

Peltigera malacea (Ach.) Fr.

Tres repandue, surtout dans les forets de sapins de Krasnaia
Gorka, ou je l'ai recoltee en grande quantite pour mes Lichenes
Rossiae exsiccati.

Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm.

Je l'ai rencontree a plusieurs reprises dans la „ Suisse Russe",
mais toujours en petite quantite.

Stictaceae.

Lobaria (Schreb.) Hue.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Decidement tres rare dans les environs de Kazan. Je n'en
possede quun petit echantillon.

Graphidaceae.

Graphis (Adans.) Mull. Arg.

Graphis scripta (L.) Ach. var. pulverulenta (Pers.) Nyl.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 73.

Commune dans la foret de Troitzk sur les tilleuils, a la base
des troncs seuKment. C'est un des representants de la formation,
que j'appelle subepigee (voir Cetraria caperata). C'est la que

j

1 ai recoltee en grand nombre pour mes Licheni Rossiae exsic-
cati, ou die figure sous le No. 7:5.
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Pyrenulaceae.

Arthopyrenia Mass.

Arthopyrenia punctiformis (Pers.) Am.

var. acerina Hepp.

Variete assez commune dans la foret de Troitzk, ou on la trouve

sur l'ecorce lisse des erables (Acer) et des tilleuils.

Arthopyrenia rhyponta (Ach.) Koerb.

Exsicc. — Mereschkowsky Lichenes Rossiae exsiccati, No. 74.

' E^pece tres repandue et qui a Kazan, comme partout ailleurs,

ou je l'ai observee, ne se rencontre que sur l'ecorce lisse des jeunes

tilleuils, ou bien, si on rencontre cette espece sur des vieux tilleuils,

e'est principalement sur les rameaux a ecorce encore lisse et non

sur le tronc qu'on la trouvc. Elle supporte bien Fair vicie des villes,

aussi la trouve-t-on souvent sur les arbres des pares de la ville de

Kazan.
•

f-a fumago (Walk.) 1
) Koerb.

Le thalle est epais et noir, comme une couche de suie. Est

assez commune dans la ,, Suisse Russe". "Je. l'ai rencontree en tres

grande quantite sur les branches d'un arbre (tilleuil) dans un jardin

pres de la „Suisse Russe", d'ou je l'ai recoltee pour mes Lichenes

Rossiae exsiccati.

Leptorhaphis Koerb.

Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr.

Espece tres commune partout, se rencontrant sur l'ecorce lisse

des bouleaux.

W a i n i o 2
) mentionne la f-a fusispora Flotw. de cette espece,

comme etant tres repandue partout en Laponie, mais comme en

meme temps il ne mentionne pas pour la Laponie l'espece type,

il est evident qu'il reunit cette forme a l'espece type, dont des lors

elle ne formerait qu'un simple synonyme.

Voici, en resume, la liste des lichens des environs de Kazan,

telle que je puis la presenter sans avoir a ma disposition mes not

et mes collections, restees en Russie.

i) D'apres Sydow (Fl. Deutschl., p. 296): „ Arthopyrenia fumago Wallr.

ist nach Untersuchung eines Original-Exemplars = Naetrocymbe fuliginea Koerb.' ;

done e'est un champignon. Des lors le nom de Wallr. devrait disparaitre. Cela

n'empSche pas que la f-a fumago existe comme forme distincte de VArthopyrenia

rhyponta.
2

) Waini O A.ljum. II, p. 1SS.
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— coilocarpa (Ach.) Nyl. f-a pinastri
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— f-a convoluta Mer. . . . 205
— f-a obscurata Mer. . . . 20(>

— umbrina (Ehrh.) Mass 206
• — f-a luridatida (Nyl.)

Mer 206
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var. nnilocularis Elenk. .... 207

Xanthoria lobulata (Floerk.) Nyl. . 208

— parietina (L.) Th. Fr 208

f-a imbricata (Mass.) . . 208
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f-a fulva Mer. . ... . .212
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— murorum (Hoffm.) Tornab. . . 213

Caloplaca cerina (Ehrh.) Zahlbr. . . 213

— — var. holocarpa (Ehrh.) Mer. . 213

f-a fulva Mer 214

— citrina (Hoffm.) Th. Fr 214

— gilva (Hoffm.) Zahlbr 214

Cladonia alpestris (L.) Rabnh. . . 214

f-a sphagnoides Floerk. . 215

f-a tenella Mer 215

botrytes (Hag.) Willd

cenotea (Ach.) Schaer

cornuta (L.) Schaer

crispata (Ach.) Flotw

jimbriata (L.) Fr
— f-a minor (Hag.) Wain. .

— var. comuto-radiata Coem.

f-a 8iibulata (L.) Wain. .

gracilis (L.) Willd

pyxidata (L.) Fr

rangiferina (L.) Web
f-a coerulea Mer

f-a intricata Mer

— — f_a 8ubarbu8cula Mer. . .

215

215

215

216

216

21>>

sylvatica (L.) Hoffm. . .

f-a polycarpa Floerk.

f-a tenaior Hepp . .

216

216

216

216

217

217

218

218
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(Floerk.) Wain, f-a llavi-
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— uncialis (L.) Web. var. obtusata

Ach 219
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— var. detrita Mer 224
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' var. ar,gyphaea Ach 230
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— — var. imbricata B. de Lesd. . 231
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— stellar Is (L.) Nyi 232
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— - f-a rosulata Ach 233
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»
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Mer
— — var. setosoides Mer.
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236

236
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Buellia discijormis (Fr.) Br. et Rostr.

var. leptocline (Nyi.) ....
Peltigera aphthosa (L.) Hoffm. . .
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Oraphis scripta (L.) Ach. var. pul-
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f-a/»/Hagrtf(\Vallr.) Koerb. 238

Leptorhaphis epidermidis (Ach.)
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Pour completer cette liste j'ajouterai encore la liste suivante

des especes, trouvees dans le gouvernement de Kazan, qui sont

mentionnees dans l'ouvrage de E 1 e n k i n: Lichenes florae Rossiar

Mediae et qui ne figurent pas sans la catalogue ci dessus.

Usnea barbata (L.) Hoffm. Ramalina farinacea (L.) Ach.
— florida (L.) Hoffm. __ thrausta (Ach.) Nyi.
— plicata (L.) Hoffm. Letharia divaricata (L.) Zahlbr.
Alectoria sarmentosa Ach. Evernia jurjuracea (L.) Mann, f-a cera-

Ramalina fraxinea (L.) Ach. tea Ach.(sub f-a olivetorina [Zopf] El.)-

— populina (Ehrh.) Wain. Cetraria ileurites (Ach.) Th. Fr.
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('<trnri-i chlorophylla (Hnmb.) Wain.
— Oakesiana (Tuck.) K'oerb. (sub Celt:

complicata Laur.).

Parmelia duplicate* (Sm.) Ach.

— hyperopta Ach.

Lecanora albella (Pers.) Ach.

— angulosa (Schreb.) Ach. var. cinerella

Floerk.

— cateilea (Ach.) Nyl.

— intumescens (Rebent.) Koerb.

— piniperda Koerb.

Lecania dimera (Nyl.) Th. Fr.

Pertusaria leioplaca (Ach.) Schaer. var.

laevigata Th. Fr.

Variolaria faginea (L.) Elenk.

— multipuncta Turn.

Candelaria concolor (Dicks.) Wain.

Candelariella vitellina (Ehrh.) Elenk.

Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.

Cladonia amaurocraea (Floerk.) Schaer.

f-a oxyceras Ach.

— cariosa (Ach.) Spreng.

— cocci/era (L.) Willd., dans sa forme

typique.

var. pleurota (Floerk.) Schaer.

— deformis (L.) Hoffm.

Cladonia degeneram (Floerk.) Spreng.

— — f-a phyllophora (Ehrh.) Flotw.

digitata (Ach.) Schaer.

— fimbriate (L.) Fr. var. apolepta (Ach.)

Wain.

— — — v. corntito-radiata Coem. fa-

nemoxyra (Ach.) Coem.

— jurcata (Huds.) Schrad. (type?).

— gracilescens (Floerk.) Wain.

— pyxidata (L.) Fr. var. pocillum, (Ach.)

Flot.

— — — f_a pachyphyllina (W'allr.)

Wain.

— turgida (Ehrh.) Hoffm.

— uncialis (L.) Web., Hoffm.

Bacidia bacilli/era (Nyl.) Elenk. var.

abbrevians Nyl.

— fuscorubella (Hoffm.) Arn.

Scoliciosporum vermiferum (Nyl.) Arn.

Biatorina globulosa (Floerk.) Koerb.

Biatora albofuscescens (Nyl.) Arn.

— cadubriae Mass.

— helvola Koerb.

turgidula (Fr.) Nyl.

"liginosa (Schrad.) Fr

Enfin dans Touvrage de K r c y e r J
) nous trouvons encore

mentionne le Lecidea glomerulosa DC. var. euphorea (Floerk.).

!
) Kreyer, G. K. Contributio ad floram lichenum gub. Mohilevensis. Acta

Horti Petropolit. T. XXXI. Jurjew. 1913.

Hedwiiria Bund LXt, lti>
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Bemerkungen
zur Kenntnis der Gattung Angiopteris
Hoffm., nebst Beschreibungen neuer Arten

und Varietaten derselben.

Von G. Hieronymus.

Einc monographische Bearbeitung der Gattung Angiopteris ist

bekanntlich von W. H. de Vriese in der Monographie des Marattia-
cees (Leide et Dusseldorf 1853) veroffentlicht worden, nachdem
bereits vorher zu der Typusspezies A. evecta (Forst.) Hoffm. einige

weitere Arten von C. B. Presl (Suppl. Tent. Pterid. in d. Abh.
d. bobm. Gesellsch. d. Wissensch. V. 4), G. KUNZE (Farnkrauter I),

F. A. V. Mi QUEL (Ind. sem. Horti Amst. 1849 und Anal. bot. ind. 1. 5)

und noch anderen Autoren aufgestellt worden waren. DE VRIESE
hat in seiner Monographie 60 Arten beschrieben. Th. Moore fiihrt

(im Index fil. p. 73 u. f.) diese Arten nach De Vriese auf, war aber

der Ansicht, da6 die Anzahl derselben auf eine geringere zu redu-

zieren sei 1
) oder vielmehr einige Arten als Varietaten von A. evecta

zu betrachten seien. J. G. Baker wollte die aufgestellten Arten
nicht als solche anerkennen, brachtc (Synopsis fil. 2. ed. 1874, p. 440)

dieselben samtlich unter A. evecta und betrachtete sie kaum als

Formen dieser als ersten Reprasentantin der Gattung aufgestellten

Art 2
). Auch in neuerer Zeit sind viele Forscher der Ansicht MooREs

») MOOKE sagt an der angegebenen Stelle: „\Ve insert the species of this genus
in accordance with the enumeration of Prof. Dl VRIESE, which is the most recent

and complete, but we confess to a strong opinion that they should be very much
reduced in number; or perhaps ome of the more obviously diverse among them,
should rather h xmsidered as varieties of A. evecta, than', distinct species."

•) BAKU; gt in der Synopsis hi. 2. ed. 187+ p. 440: „\Ye cannot determine
more than on rfy-mArked spec, but Pi sL defines ten, and DE VBIBSB sixty.

TherC ! Dle ran*e of variation in the texture of the pinnae and closeness
°f ti ul s°n

-

l th ,umber of capsules which compose the latter; and in

man
.1

the forms th, free x t . which is very variable in length and distinct-
ly at the edge of the frond in th< rspa tween the veins pi
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und Bakers gefolgt. So unter andean Van Alderwerelt
vax Kosenburgh, der (Malayan Ferns, Handbook, Batavia 1906,

S. 833 u. f.) ebenfalls wie Baker nur eine Art A. evecta Hoffm.
annimmt 1

), aber doch einen Bestimmungsschlussd fur die von
De Vriese aufgestellten oder angenommenen Arten dcs malayischen
Gebiets und Ausziige aus den Beschreibungen Dk VriesEs gibt.

Auch K. Domin 2
)
(Beitrage zur Flora und Pflanzengeographie Austra-

liens, Lief. I in „Bibliotheca botanica", Heft 85, Stuttgart [9IS,

S. 218) halt die von De Vriese und anderen aufgestellten Arten
fiir Varietaten von A. evecta. Die neuerdings in weit voneinander
entfernten Gegenden gesammelten Exemplare wurden von den
Sammlern meist unter diesem Namen herausgegeben und verteilt,

und diese Art gait mithin als fiir weit verbreitet in den Tropen von
dem madagassischen Gebiet iiber Indien, China, Japan, die malaiischen
Inseln, das Papuagebiet, Australien usw. nach Polynesien. Einig.

andere neuere Pteridologen scheinen ' jedoch zur Auffassung De
Vrieses zu neigen, da sie den vielen De VRiESEschen Arten noch
neue zugefiigt haben. „ So haben H. Christ und neuerdings auch
E. Rosenstock einige neue Arten aufgestellt, die auffallendste

davon M. Raciborski, der (im Bull. int. Acad. Cracovie 1902, p. 54)

die schone A. Smithii beschrieb. G. Bitter, der die Marattiaceen
fiir Englers und Prantls Natiirl. Pflanzenfamilien I, 4, p. 422—44 I

bearbeitete, hat eine zwischen den beiden Ansichten vermittelnde s
)

*) VAN ALDERWERELT VAX ROSENBli:<;H sagt an der angegebenen Stelle:

,,This variable species is construed as including several forms (considered by DE VRIESE
as distinct species) united by intermediates which are difficult of determination."

2
) DOMIN spricht sich a. a. O. in einer Anmerkung 2 folgendermaBen aus:

..De VRIESE hat in seiner Monographic der Maratt, 16 It. (185.3) die A. evecta in eine

Reihe kleiner Arten zersplittert, von denen einige auf den ersten Blick sehr auf fa Hen,

aber durch zahlreiche Mittelformen verbunden sind. Ich habe mich bemiiht, an dem
reichen Materiale des Herb. Kew sowie auch in den Glashausern die einzelnen Arten

von VRIESE festzustellen, was mir in einzelnen Fallen auch tat hlich gelang, in

vielen Fallen jedoch fand ich Mittelformen zwischen den verschiedenen ..Spezies"

vor, die uns notigen, seine Arten hochstens als Varietaten aufzul n oder eine

Anzahl neuer ,, Arten" zu bcschreiben, um alle jene lonnen, die mit den (>0 von

Vriese beschriebenen Arten nicht iibereinstimmen, unterzubringen. Viele Pt< io-

graphen betrachten die Gattung als monotypisc h und die einzige Art A. 'a we
dann sehr zahlreiche Formen auf."

3
) BITTER sagt a. a. O. p. 438 folgendes: ,,Cber die (iliederung der in der

Gattung Angiopteris zusammengefaBten Formen herrschen sehr v< hiedene An-

schauungen. Von den meisten Forschern v den sie alle in einer einz n Sj>

A. evecta Hoffm., vereinigt. Diese Auft sung scheint mir indessen nicht berechti

zu sein, denn es bestehen Unterschiede, die weni eine vorl&ufige, wenn aw
sicher noch oberflachliclv Sonderung des Formen gestatten. Ant d< Clderen

konnen wrir uns jedoch oich ler /• })litt<-n i 60 Arten
i

18*
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und nimmt etwa 20 bis 30 Fofmen rcsp. Arten an, and ihm folgt

auch Exgler im Syllabus der Pflanzenfamilien, 6. umgearbeitete

Auflage, p. 72.

Eingehendere, wenn auch noch keineswegs abgeschlossene

Studien vieler der Formen oder Arten von Angiopteris haben mich

nun zu der Ansicht gebracht, daB im wesentlichen die Auffassung

De Vrieses richtig ist und daB Angiopteris nicht als monotypische

Gattung mit nur einer Art und einer groBen Anzahl von Varietaten

oder Formen zu betrachten ist, sondern, daB man mit dem gleichen

Rechte, wie die vielen Arten von Rubus, Hieracium und anderen

polymorphen Gattungen, gleicherweise die Formen von Angiopteris

als gut unterscheidbare Arten bewerten muB. Vielleicht sind einige

wenige der von De Vriese aufgestellten Arten einzuziehen und als

Varietaten oder Formen der anderen Arten zu betrachten, aber die
i

Mehrzahl wird man erhalten miissen. Es sind in den Herbarien

auBer den De VRiESEschen vielleicht noch die gleiche Anzahl von

anderen Arten vorhanden und in der freien Natur vermutlich noch

viel mehr. Alle diese Arten lassen sich gut unterscheiden und charak-

terisieren, wenn sie auch samtlich nahe verwandt sind. Leider ist

jedoch das in den Herbarien vorhandene Material fast stets sehr

mangelhaft. Die von den Sammlern eingelegten oder doch ver-

teilten Stiicke von ganzen gesammelten Wedeln bestehen meist nur

aus einzelnen Fiedern erster Ordnung oder bisweilen auch nur aus

Teilen solcher. Selten findet sich an den Fiedern noch ein Stuck

der Hauptspindel des betreffenden Wedels. Uber die Beschaffenheit

der Wurzelstdcke, der Blattstiele, die einfach gefiederten ersten

Blatter junger Pflanzen, die UmriBgestaltung dieser und der sich

an den alteren Pflanzen entwickelnden Blatter lassen sich meist

keine Angaben machen. Es bleibt daher nur iibrig die Diagnosen

auf die Merkmale, welche die vorhandenen Fiedern bieten, zu be-

grunden und meist nur auf die vorzugsweise von den Sammlern
verteilten fertilen zu beschranken. Selbst sichere Notizen iiber die

Anzahl der die Fiedern erster Ordnung zusammensetzenden Fieder-

blattchen, welche fur die einzelnen Arten zwar in bcstimmten Grenzen
schwankt, aber doch fur dieselben charakterisfisch ist, sind nach
dem Herbarmaterial nicht zu geben. Immerhin reichen die Kenn-

DE VRIESE in seiner Monographic vorgenommen hat. Es bedarf noch eingehender
Studien uber die Veranderungen, welche einzelne Individuen wahrend ihres jeden-

falls langen Lebens an ihren aufeinander folgenden Wedeln zeigen. Auch uber die

Einwirkung verschiedener auBerer Bedingungen auf diese Riesenfarne liegen keine

Angaben vor. Die Zahl der Sporangien in einem Sorus laBt sich nur mit Vorsicht
als Mi-rkmal vcnvenden "
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zeichen, welche die Spindeln oder Spindelteile der Fiedern erster

Ordnung und die Fiedern zweiter Ordnung bieten, fur die Diagnosti-
zierung und fiir die Wiedererkennungsmoglichkeit der Arten ver-

mittelst der Beschreibungen aus. Als solche sind bei der Abfassung
von Diagnosen besonders zu beachten:

1. Merkmale, welche die Spindeln der
Fiedern erster Ordnung bieten. Diese Spindeln be-

stefyen stets aus einem dorsalen und einem ventralen Teile, die sich

meist selbst auch an dem trockenen Herbarmaterial durch ver-

schiedene Farbung auszeichnen. Zwischen diesen beiden Teilen

finden sich Furchen, an deren Ruck- resp. AuBenwanden die Fiedern
zweiter Ordnung oder deren Stielchen in bestimmten Entfernungen
angewachsen sind. Eine Furche oder Rinne ist auch meist langs

der Medianlinie des ventralen Spindelteils, besonders beim trockenen

Material vorhanden, kann aber auch ganz oder doch im unteren

Teil der Spindel fehlen. Meist, wenn auch nicht immer, sind di

Spindeln dorsiventral zusammengedriickt, so daB die Rinnen oder
Furchen, die bei den abgerundet-vierkantigen Spindeln an den
Seiten liegen, an die Bauch- oder Oberseite den mehr oder weniger

bandformigen Spindeln riicken, getrennt durch den dann stets

diinneren, oft selbst gefurchten ventralen Spindelteil. Dieser ventrale

Spindelteil ist in seltenen Fallen so reduziert, daB er dann wie in

erne breite Rinne des dorsiventralen Teils der Spindel eingesenkt

erscheint. Die dorsiventral zusammengedruckten Spindeln sind

bisweilen, wenn auch nur sehr schmal, geflugelt, indem von dem
Grunde der Stielchen der Fiedern zweiter Ordnung Verbreiterungen

an den auBeren Wanden der Seitenrinnen herablaufen, deren Breite

fiir die einzelnen Arten charakteristisch sein kann. Auch auf die

Bekleidung der Spindeln mit Spreuschuppen und die Beschaffenheit

dieser ist zu achten, doch sind solche oft nur in der Jugend vor-

handen und fallen spater ab, ebenso auch auf das Vorhandensein

oder Fehlen von Gelenken, die Lange dieser und die Entfernung

derselben von der Stielbasis der Fiedern erster Ordnung, besonders

auch auf die Entfernung des Gelenkes dtr Terminalfieder erster

Ordnung von dem Ansatzpunkte der letzten Seitenfieder erster

Ordnung.

2. Merkmale, welche die Fiederchen oder
Fiedern zweiter. Ordnung (pinnulae) bieten.
Hier muB beachtet werden: das Vorhandensein oder Fehlen von

Gelenken ebenso von Terminalfiedern, die Stellung der Seitenfiedern

an den verschiedenen Teilen der Spindeln (wechselstandig oder

gegenstandig), die Richtung oder Winkelstellung zur Spindel, die
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Entfernungen der auf einer Seite stehenden Fiederchen yoneinander,

die Textur der Fiederchen, welche auf der verschiedenen anatomischen

Beschaffenheit begriindet ist und die danach lederig, fleischig, papier-

artig oder hautig sein kann, das Fehlen oder Vorkommen von Kiesel-

ablagerungen im Innern bestimmter Epidermiszellen der Unter-

seiten der .Fiederchen 1
), die Farbe, welche die beiden Seiten der

Fiederchen am trockenen Material zeigen (bisweilen kommen blasser

gefarbte Randstreifen oberhalb der Sori'vor), das Vorkommen oder

Fehlen von Wachsuberzugen, die etwaige vorhandene Bekleidung

mit Spreuschuppen von verschiedener Beschaffenheit .und GroBe, die

Befestigung an der Spindel (ob gestielte oder sitzende Fiederchen

vorhanden), die Gestalt, erreichbare Lange und Breite der Fiederchen,

Beschaffenheit des Randes derselben (gezahnt, gesagt, kerbig usw.),

Beschaffenheit der Randzahne und Randkerben, das Fehlen oder

Vorhandensein eines mehr oder weniger breiten callosen Rand-
bandes an denselben, Verlauf und Beschaffenheit der Seitennerven

(Winkelstellung zum Mittelnerven, Gabelung derselben in verschie-

dener Hohe, wiederholte Gabelung, ungeteilte Seitennerven, Ent-

fernung der Seitennerven voneinander an der Basis, Farbe im Ver-

haltnis zum Mesophyll, Breite usw.), Fehlen oder Vorhandensein

und Beschaffenheit der sogenannten ,, Striae, Venae oder Nervuli

recurrentes" oder Scheinnerven2
)

, deren Lange, die Sichtbarkeit

1

)
Diese Ablagerungen erfolgen nicht seiten in hin und her gebogenen buchstaben-

iormigen Zellreihen und treten an dem trockenen Material als mehlartige papillose

Cberzuge in Erscheinung. L. RADLKOFER hat zuerst auf diese Kieselablagerungen

bei Marattiaceen aufmerksam gemacht. Vgl. Sitzungsber. d. math.-phys. CI. d. Kgl.

bayer. Acad. d. Wiss. 1890. XX, Heft I und bei CHRIST und GlESENHAGEN in Flora

1899, p. 5 und 7.

2
)
Derartige Streifen oder Scheinnerven kommen unter den Marattiaceen nur

bei Angiopteris vor. Ahnliche Gebilde sind aber auch bei anderen Farnen vorhanden,

so z. B. bei A aplenium-Arten (vgl. HIERONYMUS in MlLDBRlD Deutsche Zentral-

afrika-Expedition II, p. 21). Dieselben sind bei diesen dem Blattrand entsprechend

gebaut, stehen mit demselben in Verbindung und sind als Grenzbildungen zwischen

Seitenorganen zu betrachten, die entweder in der ersten Anlage getrennt entstehen,

aber dicht aneinander gedrangt heranwachsen und verkleben oder doch als getrennt

entstanden gedacht werden mussen. DaB zu diesen Organen auch die Scheinnerven

von Angi&pte gehoren, ist mir kaum fraglich. Man muB sich vorstellen, daB die

Fiedern zweiter Ordnung, welche Scheinnerven aufvveisen, Ruckbildungen sind, die

aus stark zerschlitzten Fiedern entstanden sind. Solche kommen in der Tat noch

bei A. lociniata De Vriese vor, zu welcher vielleicht auch die Nr. 264 a der WlGHTschen
Sammlung aus Ostindien gehort und die vielleicht nur eine Wasserform einer anderen

ist. Es ist vielleicht anzunehmen, daB die Vorfahren der Angiopteris-Arten urspriinglich

z« chlitzte Wasserblatter be sen baben und wenigstens zeitweise untergetauchte
V • rpflanzen gewesen s,nd. Bei den Arten, welche keine Scheinnerven besitzen

s.nd dieselben vermutlich verloren gegangen, was dadurch wahrscheinlich wild, dai
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derselben bei auffallendem und bei durchfallendem Lichte, die B<

schaffenheit der Sori (Entfernung vom Fiederrande, Stellung in

fortlaufender oder unterbrochener Linie, Entfernung voneinander

Oder dichte Aneinanderdrangung), Minimal- und Maximalzahl *) der

Sporangien in den Sori, und zwar an verschiedenen Stellen der

Fiedern (an der Basis, an der Spitze und in dem Mittelteil zwischen

auch bei diesen Arten bisweilen geringe Andeutungen von Scheinnerven vorhanden

sind, wenn dieselben auch nur darin bestehen, daB an den betreffenden Stellen,

gewisse Mesophyllzellreihen, die Scheinnerven ersetzend, sich auszeichnen. Danach

muBten die scheinnervenlosen Arten — als Luftpflanzen, die von Wasserpflanzen

abstammen — auf einer hoheren, aber doch Riickbildungsstufe stehend betrachtet

werden. '

t

Ich habe die fur die Aaplenium-Arten erwahnten Scheinnerven a. a. O. als
*

,,Verklebungs- oder Verwachsungsstreifen" bezeichnet und kann eine dieser Be-

zeichnungen in Zukunft fur dieselben verwendet werden, da ,, Scheinnerven" auch

noch andere Bildungen genannt worden sind, so z. B. Streifen sklerotischer Zellen

in der Epidermis der Unterseite oder im Mesophyll der Blatthalften vieler Selaginella-

arten und die von GOEBEL (Organographie der Pflanzen, II. Teil, 2. Heft Pterido-

phyten, p. 1055) genauer beschriebenen strangartigen Riickbildungen von Blatt-

nerven bei Trichomanes pusillum Sw. und verwandten Arten.
^

METTENIT s hat wohl als erstef die Bedeutung dieser Verklebungs- oder Ver-

wachsungsstreifen von Angiopteri8 erkannt und spricht sich (in einer Anmerkung

in den Filices Horti Bot. Lips. (Leipzig 1856) p. 117 uber dieselben folgendermaBen

aus: Die nervi recurrentes von KTJNZE (Anal. pt. 3; Presl, Suppl. 18)

haben mit den wirklichen Nerven nicht das mindeste gemein; letztere enden frei

in dem Riicken der Zahne des Blattrandes mit einer unbedeutenden Anschwellung,

ohne die farblosen gestreckten Zellen de> cailosen Randes zu erreichen. Von den

Einschnitten zwischen den Zahnen nehmen dagegen die vermeintlichen nervi

recurrentes ihren Ursprung. Diese erweisen sich auf senkrechten, der Mittel-

rippe parallel gefiihrten Durchschnitten der Blattflache als I.amellen farbloser zart-

wandiger Zellen, welche das chlorophyllreiche Parenchym von der oberen bis zur

unteren Epidermis durchsetzen. An Schnitten, die diese Lamellen in ihrer Langs-

ausdehnung freilegen, ergibt sich, daC ihre Zellen in dieser Richtung gestreckt sind.

Es wird daher richtiger sein, diese Lamellen als Fortsatze des cailosen Blattrandes,

die von den Einschnitten der Zahne in das Blattparenchym gegen die Costa vor-

springen, zu betrachten, als mit der Bezeiehnung „ nervi recurrentes"
eine fehlerhafte Vorstellung zu verbinden. Spaltoffnungen fehlen gewohnlich uber

diesen Streifen auf der unteren Blattflache.

x
) BITTER (Pflanzenfam. I, 4, p. 438) hat schon darauf aufmerksam gemacht,

daB die Zahl der Sporangien in einem Sorus sich nur mit V'orsicht als Merkmal ver-

wenden laBt. Es kommen anscheinend individuelle Schwankungen der Anzahl vor,

die vielleicht auf klimatische, Ernahrungs- oder auch auf inharente \'erhaltnisse

zuruckzufiihren sind. Doch wird auch dann die Minimal- und Maximalzahl bei der

betreffenden Art beschriinkt sein. 1st aber neben der Anderung der Zahl der Spo-

rangien in den Soris noch irgend ein, sei es auch nur ein wemg auffallendes, weiteres

Merkmal vorhanden, so wird man wohl eine Var at aufstellen konnen und nicht

nur individuelle Beschalienheit annehmen k aen.



248 G. Hieronymus.

Basis und Spitze), Form, GroBe und Farbe der Sporangien, Be-

schaffenheit des meist sehr rudimentaren Involukrums und endlich

GroBe und Farbe der reifen Sporen.

Finden sich von den erwahnten Merkmalen bei einer Form
mehrere zusammen vor, die bei einer nahe verwandten anderen

Form abweichen, so wird man meist nicht fehlgreifen, beide als

verschiedene „Arten" zu betrachten, sollte sich jedoch die Abweichung
nur auf ein einziges oder auch einige weniger charakteristische

Merkmale beziehen, aber die betreffende Form sonst gleich ist,

so wird man die eine als Varietat oder auch Form der anderen oder

umgekehrt auffassen konnen. Solche Varietaten oder Formen sind

sicher vorhanden in bezug auf die Hochstzahl der Sporangien in

den Soris. Bitter gibt die Moglichkeit zu, daB in dieser Beziehung
die Einwirkung verschiedener auBerer Bedingungen, wie auch die

Zeit an den aufeinander folgenden Wedeln einzelner Individuen

wahrend ihres langen Lebens individuelle Veranderungen hervor-

rufen konne. Wahrscheinlich kann dasselbe auch beziiglich des

Fehlens oder Vorhandenseins oder auch der verschiedenen Langc
der Scheinnerven oder Verwachsungsstreifen gesagt werden.

PRESL hat im Supplementum Tent. Pterid. (Abhandl. d. Kgl.

Bohm. Gesellsch. Ser. V, vol. IV, p. 19 u. 23) die Gattung Angiopteris

eingeteilt in

§ 1. Evungiopteris: Venulae secundariae e sinu dentis crenaeve

versus costam aut alam furcaturae venarum decurrentes

§ 2. Pseudangiopteris : Venulae secundariae e sinu dentis

crenaeve decurrentes nullae aut brevissime obscurae.

und

Ebenso sind aber auch mit Vorsicht die in De VRIESEs Monographic gemachten
Angaben iiber die Anzahl der Sporangien als Merkmale der Arten zu nehmen.
DE VRIESE ist in bezug auf diese Angaben nicht konsequent verfahren, insofern

dieselben sich bald auf die Gesamtzahl, bald nur auf die jederseits der Sori befind-

lichen, einander gegenubergestellten Sporangien beziehen. So bedeutet bei von

Ml QUEL aufgestellten Arten, wie z. B. bei A. Arnottiana: „sporangiis 4—9 nis"

jederseits 4 bis 9 Sporangien in den Soris vorhanden, was daraus hervorgeht, daB
in der die Diagnose erganzenden Beschreibung gesagt wird: ..sporangiis in singulo

soro 8—18, oppositis 4r—9 nis." Bei anderen aus Ml QUELS Abhandlung (Analecta

bot. ind. I, 5) von DE VRIESE entlehnten Diagnosen ist es jedoch nicht ersichtlich,

daB die Zahlangabe auf nur eine Seite der Sori sich bezieht, da die verdoppelte Zahl

fur die ganzen Sori in der Beschreibung nicht erwahnt wird. So steht in DE VRIESE
Monogr. p. 52 bei A. magnifica: „sporangiis 3nis—4nis", womit gesagt sein soil,

daB an jeder Sorusseite 3 bis 4 Sporangien vorhanden sein sollen, also im ganzen
Sorus 6—8. Ferner finden sich auch Widerspruche in den Beschreibungen mit den
gegebenen Abbildungen. So wird z. B. Seite 31 der Monographic bei A. Brogniartiana
DeVriese angegeben: „sporangiis 9—lOnis", wahrend auf der Tafel IV, fig. 5. 12 bis

15 Sporangien in den Soris abgebildet sind.
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Diese Einteilung, die auch De Vriese in seiner Monographic

angenommen hat, kann nicht bestehen bleiben, weil sie keine scharfe

.
Trennung der Arten ermoglicht. Zwischen den Arten, welche bis

zur Mittelrippe oder doch zur Nervengabelung verlaufende Schein-

nerven besitzen und solchen, welche nur sehr kurze oder gar kern-

Scheinnerven besitzen, sind alle moglichen Zwischenstufen zeigende

Arten vorhanden, die sich in eine der beiden Abteilungen nur schwierig

unterbringen lassen. Auch eine bessere, auf andere Kennzeichen

beruhende Einteilung laBt sich aber auch nicht geben, doch konnte

man nach der erreichbaren Lange der Scheinnerven die Arten in

einer Reihe aufzahlen. Diese Reihe wurde jedoch nur eine kiinst-

liche Anordnung darstellen, bei welcher manche naher verwandte

Arten nicht immer nebeneinander gestellt erscheinen wiirden.

Im Nachfolgenden gebe ich nun die Beschreibungen einiger

mehr auffallender charakteristischer neuer Arten und soldier Varie-

taten alterer Arten der Gattung. Die einiger weiteren, aus dem
Papuagebiet stammenden, sollen von mir in Englers Botan. Jahr-

biichern in einer Abhandlung von G. Brause veroffentlicht werden,

in welcher dieser Verfasser eine Aufzahlung der samtlichen bisher

bekannten Pteridophyten des Papuagebietes und eine Bearbeitung

der von C. Ledermann auf der Sepik- (Kaiserin-Augusta-) FluB-

Expedition gemachten und von anderen Forschern in andere

n

Gegenden zusarnmengebrachten Sammlungen gibt.

Die im nachfolgenden beschriebenen neuen Arten und Varietaten

stammen aus verschiedenen Gebieten, so aus Polynesien, Neu-

Kaledonien, Australien, den Philippinen- und Bonininseln, Japan,

China, Formosa und einige aus Java. Aus dem malaiischen Gebiet

und aus Ostindien liegen mir im Herbar des Botanischen Museums
zu Berlin-Dahlem eine Anzahl weiterer, vermutlich neuer Arten vor,

die ich aber vorerst nicht sicher festlegen kann, weil in unserem

Museum zu viele der von DE Vriese und anderen Autoren be-

schriebenen, alteren Arten aus diesen Gebieten fehlen. Vielleicht

ist es mir spater nach Einsicht der Originaltypen der alteren moglich,

auch die vermutlich neuen genauer zu untersuchen.

SchlieBlich sei hier noch bemerkt, daB die in den Diagnosen

in gewohnlichen Briichen ausgedriickten MaBangaben sich auf direkte

Messungen, die in Dezimalbriichen gegebenen aber auf mit dem

Okularmillimeter gemachte beziehen.

1. Angiopteris evecta Hoffm. Comm. soc. Reg. Goett. XII,

P. 29, t. 5 (1796); De Vriese Monogr. Maratt., p. 16 (1853).

Var. pleiosporangiophora Hieron. n. var.
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Differt a forma typica textura foliolorum parum tenuiore sub-

membranacea; nervulis lateralibus eorum paulo crassioribus, basi

distantia paulo majore (usque ad 2 mm) inter se remotis, later

superiore paulo prominulis (non sulcis tenuibus immersis) ; striis

recurrentibus (nervis falsis) statu sicco infra extrinsecus minu>

manifeste, sed luce penetrante optime perspicuis et ut in forma

typica usque ad nervum medianum (costam) vel usque ad furculam

nervulorum progredientibus ; receptaculis sororum longioribus, usque

ad I
1

12 mm longis, distantia paulo majore a margine remotis; soris

longioribus, usque ad 3 mm longis; basilaribus infimis sporangia

10—11, apicalibus supremis 6

—

-7, ceteris omnibus plerumque 15— 18,

raro —20 gerentibus.

Societats-Inseln (Garrett Nr. 3; das Exemplar, bestehend aus

zwei Stucken einer aber noch nicht vollstandigen Fieder, an der

der unterste Teil fehlt, wurde vom Museum GodeffrOY an das

Berliner botanische Museum gesendet).

Var. aphanogramme Hieron. n. var.

Differt a forma genuina textura foliolorum parum tenuiore

submembranacea ; nervulis lateralibus eorum paulo crassioribus,

basi distantia paulo majore (usque ad 2 mm), inter se remotis, latere

superiore paulo prominulis (non sulcis tenuibus immersis) ; striis

recurrentibus (nervulis falsis) statu sicco' infra extrinsecus non vel

obsolete, sed luce penetrante optime perspicuis flexuosis, saepe

costam et furculam nervulorum non attingentibus ; receptaculis sororum

iis formae genuinae aequilongis, 1—

l

x
/4 mm longis, distantia paulo

majore a margine remotis; soris basilaribus infimis sporangia 7—8,

apicalibus supremis 6—9, ceteris omnibus 10—12, raro 13 gerentibus.

Fidschi-Inseln: auf der Insel Basuwa (Kleinschmidt;

das Exemplar besteht aus dem oberen Teil einer Fieder erster Ord-

nung und wurde vom Museum Godeffroy an das Berliner botanisch*

Museum gesendet).

Die Fiedern zweiter Ordnung sind bis 19 cm lang, also urn

P/2 cm langer, als nach der Angabe De Vrieses die Lange der

groBten Fiedern des Typusexemplars betragen soil, und bis 2 1

/2
cm

breit, also um 3 mm breiter als fur die Breite des Typusexemplars

angegeben ist.
*

Var. Vaupelii1
) Hieron. n. var.

Differt a forma genuina pinnulis e basi antica manifeste brevior

cuneata vel rotundato-cuneata et e basi postica rotundata lineari-

l
) Benannt nach dem Sammlcr Dr. FRIED RICH VAUPEL, der in den Jahren

19ni bis 1907 die Samoainseln besuchte.
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oblanceolatis statu sicco glauco-virescentibus; nervulis lateralibus

corum paulo crassioribus, basi distantia paulo majore (usque ad

2 mm) inter se remotis (ut in forma genuina supra sulcis immersis;

striis recurrentibus (nervulis falsis) statu sicco infra extrinsecus

nequaquam perspicuis, sed luce penetrante statu humido perspicui

pellucidis, saepe costam et furculas neryulorum non attingentibus,

subrectis; receptaculis sororum vix ultra 1 mm longis distantia vix

majore a margine remotis; soris basilaribus infimis sporangia 5—9,

apicalibus supremis 5—8, ceteris omnibus 10—13 (raro 14) gerentibus.

Samoa-Inseln: haufig in der Kiistenregion und auch

weiter hinauf bis ca. 400 m Hohe, rait Vorliebe an FluBbetten und

anderen feuchten Stellen bei Lealatele auf Savaii (Vaupel Nr. 22,

15. Mai 1905; das Exemplar besteht nur aus zwei Stiicken des

oberen Teils einer Fieder erster Ordnung).

Nach dem Sammler einer der groBten und charakteristischsten

bodenstandigen Fame von Samoa. Die Wedel erreichen eine Lange

von etwa 4 m Hohe. Die langsten Fiedern zweiter Ordnung sind

17^2 cm lang. Ihre groBte Breite liegt stets oberhalb der Mitte und

betragt bis 2 1

/2 cm. Die Varietat steht der Var. aphanogramme Hieron.

nahe, unterscheidet sich aber durch dickere Textur und die Form
*

der an der Basis mehr keiligen und sonst verkehrt linear-lanzettlichen

Fiedern und durch die meergriine Farbe derselben im trockenen

Zustande.

2. Angiopteris Naumanni 1
) Hieron. n. sp.; syn. A. evecta Kuhn,

Forschungsreise S. M. S. Gazelle IV. Teil, Botanik, p. 15 (non
(Forster) Hoffm. Comm. soc. Goetting. XII, p. 29, t. 5, n e c Beddome
Ferns South India, p. 27).

Rachis pinnarum primi ordinis compresso-quadrangularis, statu

sicco infra isabellina plano-convexa, supra umbrina trisulcata, basi

articulata (geniculo c. 1 cm longo). Pinnulae statu sicco supra

olivaceae, infra flavovirescentes integumento farinaceo tenuissimo

flavo-virente obtectae (cellulis corpuscula terrae siliciosae continentibus

optime perspicuis), petiolulatae (petiolulis 1—2 mm longis, V-j
2
m™ basi

latis), e basibus integris antica subtruncato-rotundata parum bre-

viore latiore et basi postica truncata lineari-lanceolatae, angulo antico

c. 85—90 ° a rachi distantes, subrectae vel falcatae, sensim acuminatae,

crassiusculae, subcoriaceae, parte maxima marginis manifeste crenu-

latae (crenulis 1—

l

1
/. mm basi latis, c. usque 0,3 mm altis, vitta

*) Benannt nach dem Sammler Dr. !• RIEDRICH C. NAUMANX, der im Jahre

die Expedition der Gazelle als Arzt und Botaniker begleitete.
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callosa pallescente c. 0,1 mm lata marginatis), cuspide argute sub-

crenato-serratae (serraturis c. 3 mm basi latis 3
/4—1 mm alt is)

;

pinnulae maximae in specimine 16 cm longae, 21
/2 cm medio latae.

Nervi mediani (costae) pinnularum utrinque prominuii, subplano-

convexi, infra squamulis piliformibus basi dilatatis vix ultra 1 mm
longis raris obtecti, c. P/

4 mm lati. Nervuli laterales angulo antico

c. 85° a costa distantes (apicalibus magis obliquis), plerumque basi

vel infra medium furcati (apicalibus cuspidis plerumque simplicibus),

supra sulcis imrnersi, infra parum prominuii, luce penetrante sub-

pellucidi, subferruginei, basi P/
2
—2 mm inter se distantes, statu

humido c. 0,1—0,15 mm crassi, supra soros pallescentes et incrassati

(hydathodo terminati), in crenas manifeste ingredientes, vix incurvi,

supra basin parum recurvi. Striae recurrentes (nervuli falsi) sub-

flexuosae, subpellucidae, saepe costam et furculam nervuiorum
lateralium pinnularum attingentes, c. 0,1 mm crassae. Receptacula
sororum cristato-elevata, nervulis lateralibus latiora, c. l 1^—! 1^ mm
longa, 2—2*/

4 mm a margine remota. Sori l 3
/4
—2 mm longi, c. 3

/4
mm

lati, contigui, lineas irregulares continuas raro supra bases et infra

cuspidem interruptas occupantes; basibus et cuspide 1—2 cm longa

soris carentibus. Indusii rudimenta pilis articulatis furcatis vel

dichotome ramosis usque ad 0,15 mm longis formata. Sporangia

compressa, subobovoidea, vix 0,5 mm longa, c. 0,2 mm sub apice

lata, avellano-umbrina ; in soris basilaribus infimis 8—9, in apicalibus

supremis 7—8, in soris ceteris 10—15, raro —16. Sporae melleo-hya-

linae, vix ultra 0,02 mm crassae.

Fidschi-Inseln: im Bergwald des oberen Gebiets des

FliiBchens Rewa auf Viti-Levu (Naumann, ohne Nummer; —30. No-
vember 1875).

Das Exemplar besteht aus 3 Stucken, welche anscheinend zu

einer vollstandigen Fieder erster Ordnung gehoren, die etwa von

6V2 dm Lange ist und an den Seiten 20 und 21 Fiedern zweiter

Ordnung tragt, welche 25 bis 28 mm voneinander stehen.

Die Art wurde von M. Kuhx falschlich als A. evecta Hoffm.
bestimmt, unterscheidet sich aber von dieser durch mehr plotzlich

zugespitzte, am Rande deutlicher eingekerbte Fiedern zweiter Ord-
nung und deutlich kerbig-gezahnte Fiederspitzen, durch am trockenen
Material an der Fiederunterseite weniger sichtbare, diinnere, mit dem
Mesophyll ziemlich gleichfarbige (also nicht schwarzliche wie bei

A. evecta), weiter auseinander stehende Seitennerven, deren Spitzen
oberhalb der Sori deutlich verdickt sind, also mit einer Hydathode
enden, durch am trockenen Material an den Fiederchenunterseiten
weniger deutlich sichtbare Scheinnerven, weiter vom Rande entfernte
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Rezeptakeln der Son, dichter in unregelmaBigeren Reihen stchende

Sori, deren Sporangien dichter aneinander gedrangt und von den
Seiten zusammengedriickt sind und meist in etwas hoherer Zahl in

den Sori vorhanden sind. J)urch das Vorhandensein von Hyda-
thoden am Ende der Seitennerven schlieBt sich die Art an A. DaJdii

Hieron. n. sp. einer neuen Art von der Hauptinsel der Neu-Lauenburg-

Gruppe und der auf Pitcairn und den Gesellschaftsinseln heimischen

A. longifolia Grev. et Hook, an, von welchen beiden die neue Art sich

durch viel breitere Fiedern, abgesehen von anderen auffallenden

Kennzeichen unterscheidet, auf die ich hier nicht eingehen will.

In bezug auf die Form der Fiedern zweiter Ordnung ist die

Art am ahnlichsten der A. repandula de Vriese, die in Sharapour

(Lahore) in Ostindien stammt, deren Fiederseitennerven aber an-

scheinend nicht am Ende verdickt sind, was doch De Vriese wohl

kaum iibersehen haben wiirde und also nicht in der Beschreibung

erwahnt, und deren Sori eine groBere Anzahl von Sporangien ent-

halten (16 bis 23).

3. Angiopteris novocaledonica Hieron. n. spec; — syn. A. evecta

Mettenius, Fil. Nov. Cal. in Ann. Sci. Nat. ser. IV, t. XV, 1861,

p. 87; Fournier, Filices Nov. Cal. in Ann. Sci. Nat. ser. V, t. XVIII,

1873, p. 357 pro parte (n o n (Forster) Hoffm. Comm. soc. Goetting.

XII, p. 29, t. 5).

Rachis pinnarum primi ordinis parte inferiore rotundato-

quadrangularis, infra convexa, supra plano-convexa, lateribus sulcata,

parte superiore compresso-quadrangularis infra convexa, supra tri-

sulcata, juventute squamulosa (squamulis piliformibus c.
1

/2
cm

longis, in speciminibus plerumque corrugatis) , basi articulata (geniculo

in speciminibus c. 1 cm longo), statu sicco infra fulvo-castanea, supra

castanea. Pinnulae alternae vel suboppositae, ejusdem lateris

22—25 mm inter se distantes, multijugae (in specimibus 32—33-

et 37—-38-jugae), statu sicco supra nigrescent i-olivaceae, infra

olivaceae indumento farinaceo-papillosi tenuissimo et minuto virente

vel albescente obtectae (cellulis corpuscula terrae siliciosae parva

continentibus), subsessiles vel breviter petiolulatae (petiolulis

c. x

/2
— 1 mm longis, vix ultra 1 mm basi latis, subdense squamulosis;

squamulis piliformibus 1—

l

1^ mm longis basi dilatatis cUiatis),

e basibus integris utrisque truncato-rotundatis antica parum breviore

lanceolato-lineares, supra medium angustatae, in cuspidem deltoideo-

linearem c. 2 cm longam l

j2 cm basi latam subrepente acuminata**,

angulo antico c. 65—-80° a rachi distant . subrectae vel parte

uperiore subfalcato-incurvae, papyraceae, parte maxima marginis

i
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humiliter crenulatae (crenulis c. l*/
2
—2 mm basi latis, vix ultra

0,05 mm altis, vitta callosa angustissima vix ultra 0,01 mm lata

serie unica cellularum formata margiriatis), cuspide crenato-serrulatae

(serraturis c. 2 mm basi latis, 0,5 mm altis); pinnulae maximae in

specimine IS1^ cm longae, supra bases c. 14—-15 mm, medio 17—18 mm
latae. Nervi mediani (costae) pinnularum utrinque prominentes,

basi vix 1 mm lati, supra subplani nudi, infra semiteretes, squamulis

piliformibus vix ultra 1 mm longis raris obtecti. Nervuli laterales

nigrescentes, angulo antico c. 95 ° a costa distantes, apice parum

incurvi, ad cuspidem pinnularum versus et cuspide ipsa magis

obliqui, simplices vel ima basi aut supra basin aut rarius infra medium

furcati (apicalibus ad cuspidem versus saepe basi furcatis, cuspidis

semper simplicibus), supra sulcis tenuibus immersi, infra vix promi-

nuli, c. 1—l*/
2 mm inter se basi distantes, c. 0,2 mm crassi, apice

parum incrassati, in crenas marginis non ingredientes. Striae re-

currentes (nervuli falsi) subrectae, ultra medium semifacierum

pinnularum, interdum fere usque ad costam et ad furculas nervulorum

progredientes, supra sulcis tenuibus immersae extrinsecus per-

spicuae, infra parum ultra sores perspicuae denique evanescentes,

luce penetrante autem optime perspicuae, obscurae, c. 0,05 mm
crassae. Receptacula sororum cristato-elevata, nervulis lateralibus

vix crassiora, c. 1 mm longa, l l
/2 mm a margine pinnularum remota.

Sori P/g—2 mm longi, vix 3
/4 mm lati, subcontigui, lineas sub-

irregulares raro interruptas occupantes ; basibus integris et cuspide

parteque pinnularum infra cuspidem sita distantia c. 2—3 cm longa

a summo apice pinnularum soris carentibus. Rudimenta indusiorum

ciliis articulatis furcatis vel dichotomis c. 0,3 mm longis constituta.

Sporangia parum compressa, obovoidea, c. 0,5 mm longa, 0,35—0,4mm

infra apicem lata, avellaneo-umbrina ; in soris basilaribus infimis

7—8, in apicalibus supremis 4—6, in soris ceteris 9— 12. Sporae

melleo-pellucidae, c. 0,03 mm crassae.

Neu-Kaledonien: im Bergwalde bei Balade (VlElLLARD

Nfr. 1079, aus der Sammlung von 1855 bis 1860) ; an nicht angegebenem

Orte (JOUAN); am Berge Koghi bei 300 m ii. M. (FRANC Nr. 120

15. April 1911; in E. Rosenstock Felices Nov. Cal. exsicc).

Die mir vorliegenden Exemplare der ViEiLLARDschen Samm-

lung bestehen aus zwei schlecht erhaltenen ganzen Seitenfiedern

erster Ordnung und stammen aus dem Herbar Mettenius. Die-

selben wurden von Mettenius als A. evecta (Forst.) Hoffm. bestimmt,

und a. a. O. ist diese Bestimmung veroffentlicht worden. FOURMER
folgt ihm und fiihrt a. a. O. die Nr. 1679 der ViEiLLARDschen

Sammhmg ebenlalls unter dem Namen A. evecta auf, zitiert aber
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das Synonym noch A: commutata- Prcsl. A. evecta kann kaum mit

der vorliegenden Pflanze verwechselt werden, weil die Fiedern

2. Ordnung bei dieser viel breiter sind und die Scheinnerven an der

Ober- und Unterseite auBen gut sichtbar sind und bis ganz oder

fast an die Mittelrippe und auch tiefer fast bis an die Gabeln der

Seitennerven heranreichen und die Sporangien in den Sori etwas

zahlreicher und groBer sind. Wohl konnte aber die Art mit A. com-

mutata verwechselt werden, da die Breite und Lange der Fiedern

zweiter Ordnung dieser Art ziemlich iibereinstimmen, doch ist die

Spindel bei A. commutata auch im unteren Teil von vorn nach hinten

und nicht von den Seiten zusammengedruckt und ist daher an dem
trockenen Material deutlich dreifurchig. Die Scheinnerven fehlen bei

dieser Art ganz oder sind, wenn vorhanden, sehr kurz, dringen nur bis

etwa zur Hohe der Mitte der Sori vor und sind auBerlich beiderseits

unsichtbar. Auch sind wie bei A . evecta und A . commutata die Sporangien

etwas zahlreicher (bis 14) und groBer als bei unserer^4. neocaledonica.

Das von Frank am Berge Koghi gesammelte Exemplar besteht

aus einer vollstandigen, gut erhaltenen Fieder erster Ordnung mit

Stuck der Hauptspindel. Von E. Rosenstock wurde dies Exemplar

als A. uncinata De Vriese ausgegeben, die von Amboina beschrieben

worden ist. Nach der BeschreibungDe Vrieses (Monogr. d. Maratt. S. 29)

kann jedoch A. uncinata nicht mit A. novocaledonica identisch sein, da

die erstere breitere Fiedern zweiter Ordnung gar keine Scheinnerven

und eine geringere Anzahl von Sporangien in den Soris besitzen soil.

Von der oben beschriebenen A. elongata Hieron. unterscheidet

^ich die Art durch die im unteren Teil abgerundet-vierkantige nur

an den Seiten mit einer schmalen Furche versehene Spindel der

Fiedern erster Ordnung, durch kiirzere, etwas breitere Fiedern

zweiter Ordnung, dichter aneinander stehende Sori, deren Sporangien

sich meist beriihren, durch die geringere Anzahl der Sporangien in

den Soris, durch die Einsenkung der Seitennerven in seichte Furchen

an der Fiederoberseite, durch enger stehende Seitennerven und

Scheinnerven, an der Unterseite der Fiederchen weniger sithtbare

Scheinnerven usw.

Naher steht der A. neocaledonica eine Art aus Neu-Guinea

(Coll. Ledermann Nr. 6567 und 6640), deren genauere Beschreibung

ich in ENGLERs botan. Jahrbiichern unter dem Namen A. evani-

dostriata Hieron. n. sp. geben werde. Diese zeigt die gleichen Spindeln

der Fiedern erster Ordnung, aber breitere und langere Fiedern

zweiter Ordnung, weniger zusammengedrangte Sori und bisweilen

ine groBere Anzahl von Sporangien in den einzelnen Soris (etwa

:
' -12. seiten bis 18).

*
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Var. angustifoliolata Hieron. n. var. —
Difft rt a forma genuina, rachibus densius squamulosis, pinnis

secundi ordinis (in specimine 28-jugae) suboppositis vix ultra 2 cm
inter se distantibus, vix ultra 12 cm longis et 15 mm medio latis,

nervulis lateralibus paulo apice incrassatis, sporangiis parum majo-

ribus avellaneis.

Neu-Kaledonien: am Berge Koghi (Frank n. 20

Ser. B. — April 1906; das aus einer Seitenfieder erster Ordnung

bestehende Exemplar ist von Christ falschlich als A. uncinata

De Vriese bestimmt worden).

Die Varietat ist vielleicht an hoherem Standorte gewachsen,

als die Hauptform und steht der Hauptform sehr nahe.
*

4. Angiopteris papandayanensis Hieron. n. spec.

Rachis pinnarum lateralium primi ordinis subcompresso-quad-

rangularis, statu sicco opaca, infra fuliginea plano-convexa, supra

castanea bisulcata parte ventrali valde prominente semiterete,

aptera, basi articulata (geniculo in specimine fere deficiente), supra

geniculum c. 5 mm crassa et lata. Pinnulae (pinnae primi ordinis)

statu sicco coriaceae, supra fuligineo-olivaceae, infra parum palles-

centi-fuligineo-olivaceae, supra glabrae, infra praesertim nervo

mediano squamulosae (squamulis ferrugineis, linearibus, basi dilatatis

et ciliatis, ad apicem versus in pilum articulatum desinentibus,

c 1

—

V-j
2 mm longis), indumento farinaceo-subpapillaceo obtectae

(cellulis corpuscula terrae siliciosae continentibus manifestis), petio-

lulatae (petiolulis 21
/2
—3 mm longis, l 1^ mm basi latis), suboppositae

vel alternae; eae ejusdem lateris l1^—•2
1
/2

cm inter se distantes;

e basibus integris subrotundo-cuneatis postica c. 6 mm longa antica

c. 7 mm longa lineari-lanceolatae, angulo antico 70—90° a rachi

distantes, in cuspidem 1—2 cm longam c. 4—5 basi latam elongato-

deltoideam acuminatae, parte maxima marginis crenulatae (crenis

c. 0,7—1 mm basi latis, vix ultra 0,3 mm altis, ubique cartillagineis,

concoloribus) , ad cuspidem versus crenulato-serrulatae (crenulis

argutioribus), cuspide ipsa longius dentato-serrulatae (serraturis

usque ad 2 mm basi latis, c.
1

/2 mm altis)
; pinnulae mediae maximae,

c. 12 cm longae, 17—18 mm medio latae; pinnulae basilares de-

crescentes; infimae c. 8 cm longae, c. 16 mm medio latae. Nervi

mediani (costae) pinnularum vix 0,7 mm basi lati, utrinque parum
prominuli, plani, supra mesophyllo concolores, infra nigrescenti-

olivacei. Nervuli laterales angulo antico 80—85° a costa patentes,

ad apicem versus et in cuspide magis obliqui, supra soros vix vel

parum incurvi; simplices vel aut basi aut supra basin, non supra
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medium furcati (iis cuspidis semper simplicibus) ; nervulorum ramis

raro supra basin nunquam supra medium fureatis; supra sulcis

tenuibus immersi, infra parum prominuli, luce incidente utrinque

nigrescentes, luce penetrante subpellucidi, linea mediana fermginea

ornati, 0,15 mm basi lati, apice non incrassati, in erenas serraturasve

parum ingredientes. Striae recurrentes (nervuli falsi) extrinsecus

utroque latere luce incidente parum perspicuae, subnigrescentes,

luce penetrante optime perspicuae pellucidae, a sinubus crenarum

vel serraturarum saepe fere usque ad costam vel ad furculas nervu-

lorum lateralium progredientes. Receptacula sororum line aria,

cristato-elevata, nervulis latiora, c. 1

—

V-j
2
mm longa, c. \

x

j2
mm

ab apice crenularum remota. Rudimenta indusiorum pilis articulatis

simplicibus vel fureatis vel dichotomis usque ad 0,4 mm longis crebris

formata. Sori c. l 3
/4
—2 mm longi, vix 3

/4
mm lati, lineas a quart a

vel dimidia parte inferiore pinnularum usque ad apicem versus sed

non usque ad cuspidem ascendentes saepe interruptas occupantes,

interdum contigui vel inter se distantes. Sporangia obovoidea, non

compressa, c. 0,6 mm longa, 0,35—0,4 mm infra apicem rotundatum

lata, castaneo-fuliginea, in soris ad apicem versus sitis c. 8—9, in

ceteris 10—14.

Mittel- Java: Regenwald am Papandayan, 1800 bis

2000 m u. M. (A. Exgler Nr. 5166, —8. Februar 1906).

Von dieser Art liegen mir zwei Fiederstiicke vor, von denen

das obere eine Anzahl fertiler Fiederchen tragt . Beide gehoren zur selben

Fieder, doch fehlt die Spitze. Man kann annehmen, da an den beiden

Stiicken zusammen einerseits 35, andererseits 36 Fiederchen bei ;t

sind, daB die ganze Fieder etwa 40 Fiederchen jederseits gezeigt hat.

Die Art ist sehr nahe verwandt mitA. javanjica Presl (A. Dregeanit

De Vriese), unterscheidet sich aber von derselben durch etwa

breitere kiirzere Fiederchen mit mehr rundlich-keiligen Ba n,

durch die abgestumpften, etwas breiteren Randkcrben, durch etwa

dickere, voneinander mehr entfernte Seiteniierven, durch auBerlich

weniger sichtbare, gegen die Mittelrippe zu bisweilen unterbrochen

Scheinnerven oder Verklebungsstreifen, durch langere Sori, durch

etwas weiter vom Rande entfernten Rezeptakeln, durch gr tere

Sporangien und deren hohere Hochstzahl in den Soris.

5. Angiopteris angustifolia Presl, Suppl. tent. pter. in Act

Soc. Bohem. Sci. ser. V, vol. IV, 1845. p. 21.

Var. pruinifera Hieron. n. var.; syn. A. pruinosa Christ in

Warburg, Monsunia I, 1900, p. 94 pro parte (non Kunze, Bot.

Zeit. 1846, p. 417; de Vri< Mon. Maratt., p. 26).

f/edwigia Band LXf. 17
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Differt a forma genuina A. anqustifoliae Presl pinnulis infra

pruina ceracea et integumento farinaa <>-papilloso obtcctis, sporangiis

pluribus (5—13).

Philippinen-Inseln: bei Malunu in der Provinz

Isabella auf Luzon (Warburg Nr. 11601); bei Mendez Nunez
in der Provinz Cavite (L. Mangubat in Herb. Bureau of Science

Nr. 1292, —August 1906).

Eine genaue Untersuchung veranlaBt mich, die Pflanze, die ja

durch die Wachsbereifung der Unterseiten der Fiedern zweiter

Ordnung groBe Ahnlichkeit mit A. pruinosa Kunze besitzt, fiir

welche sie Christ hielt, unter A. angustifolia zu stellen.

Von A. pruinosa Kze., die in Java heimisch ist, unterscheidet

sich dieselbe durch diinnere Textur der schmaleren Fiederchen und
kleinere Spaltoffnungen der Unterseite derselben, durch etwas dickere,

nach der Behandlung mit Alkohol schwarz erscheinende Seitennerven

und durch etwas geringere Hochstzahl der Sporangien in den Soris.

Das WARBURGsche Exemplar besteht in einer Endfieder erster

Ordnung, das MAXGUBATsche aus einer solchen Seitenfieder. Das
erstere zeigt die Form der Fiedern zweiter Ordnung, welche die der

mir vorliegenden Typusexemplare der Hauptform besitzen, und in

den Soris bis 13 Sporangien (in den obersten bis 5 cm von der Spitze

entfernt stehenden Soris 6—8, in alien iibrigen 9—13) ; das letztere

hat ein wenig schmalere Fiederchen und etwas weniger scharf ge-

zahnten Rand derselben, besonders an der Spitze der Fiederchen,

und besitzt in den Soris selten bis 11 Sporangien (in den obersten

ungefahr gleich weft von der Spitze befindlichen Soris 5—6 und
in den iibrigen 7— 10, selten bis 11).

6. Angiopteris Cumingii 1
) Hieron. n. sp.

Rachis pinnarum primi ordinis compresso-quadrangularis, statu

sicco infra fulva plano-convexa, supra castanea trisulcata, squamulis

linearibus in pilum saepe ramosum desinentibus usque ad 0,4—0,5 mm
longis vix ultra 0,3 mm latis fulvis ubique dense obtecta, basi arti-

culate (geniculo in specimine rudimentario fortasse c. 1 cm longo),

supra geniculum c. */„ cm lata. Pinnulae statu sicco fuligineo-olivaceae,

infra pallescenti-olivaceae, indumento farinaceo-papilloso tenuissimo
obtectae (cellulis epidermaticis corpuscula minuta terrae siliciosae

continentibus) breviter petiolulatae (petiolulis vix ultra 1 mm
longis et latis), angulo antico c. 75—90° a rachi patentes, e basibus

integris antica parum breviore latioreque subcuneata et basi postica

i) Benannt nach High CUMING, der in den Jahren 1836 bis 1830 auf den
Philippine!! botanische Sammltmgen rnachte.
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subtruncato-rotiindata lineares, in cuspidem c. 2. cm longam basi

2—3 mm latam sensim acumiiiatae, tenuiter membranaceae, parte

maxima marginis humiliter et obsolete undulato-crenulatae (crenulis

c. 0,5—0,75 mm basi latis, vix ultra 0,06 mm altis, vitta callosa

angusta c. 0,04 mm lata seriebus cellularum 2—3 formata ochro-

leuco-pallescente marginatis), cuspideserrulata (serraturisc.l

—

\ l

j2
mm

latis, vix 0,5 mm altis) ; speciminis latere altero 43, altero 44, pleraeque

alternae vel supremae oppositae, sine pinnula terminali; eae ejusdem

lateris 10—13 mm inter se distantes; pinnulae maximae c. 13^2 cm

longae, c. 6 mm supra bases integras et 9 mm medio latae. Nervi

mediani (costae) pinnularum utrinque parum prominuli, infra subplani

obsolete canaliculati, juventute squamulis piliformibus vix 2 mm
longis basi dilatatis praesertim parte basilari ciliis flexuosis crebris,

ornatis obtecti, supra plani nudi vix ultra 1
/2
mm lati. Nervuli

laterales angulo antico c. 80° a costa patentes (apiealibus magi^

obliquis exceptis), plerique basi vel supra basin furcati (apicalibiis

cuspidis semper simplicibus), supra vix prominuli, infra non pro-

minuli, extrinsecus nigrescentes, luce penetrante statu humido sub-

pellucido-subferruginei, basi 1

—

V/
A
mm inter se distantes, statu

humido c. 0,15 mm crassi, apice non incrassati, in crenas non ingre-

dientes, vix incurvi subrecti: Striae recurrentes. (nervi falsi) tenues,

vix ultra 0,06 mm crassae, ultra medium semlfacierum pinnularum

productae, rarius ultra fere usque ad costam vel fere usque ad fur-

culas nervulorurp lateralium productae, extrinsecus et statu humido

luce penetrante optime perspicuae. Receptacula sororum cristato-

elevata, nervulis lateralibus non latiora, aequilata, c. 0,4 mm longa,

c 0,75 mm usque vix 1 mm a margine remota. Rudimenta indusii

ciliis articulatis simplicibus vix ultra 0,2 mm longis formata. Sori

c. 1 mm longi, 0,6 mm lati, vix vel non contigui, lineas subregulare

interdum interruptas occupantes; basibus integris imis pinnularum

partibus ad cuspidem versus sitis et cuspide ipsa soris carentibus

Sporangia subovoidea, apice emarginata, c. 0, 1 mm longa, c. 0,35 mm
sub apice lata, avellaneo-umbrina; in soris apiealibus supremi

4—5, in soris ceteris 5—6, raro —7. Sporae hyalinae (au satis ma-
I

turae?), 0,02 mm crassae.

P h i 1 i p p i n e n - I n s e 1 n : an nicht angegebenem Fundort

(Cuming).

Die Art ist nahe verwandt mit A. angustifoh'a Presl, die von

Cumixg auf Luzon gesammelt wurde. Anscheinend ist die mir

vorliegende ganze Fieder erster Ordnung unter den Exemplaren

von A. <mg a stifolia ausg ben warden. Man konnte sie wohl auch

nur als eine Varietat dieser betrachten, wenn sie nicht eine An/.thl

nT*
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1

auffallende Unterschiede bieten wiirdc. Sie unterscheidet sich be-

sonders durch die dicht mit Sprcuschuppen besetzte Spindel, durch
schmalere und naher aneinander stehende Fiedern zweiter Ordnung,
durch an der Basis naher aneinander geriickte und etwas starkere
Seitennerven und durch die geringere Anzahl von Sporangien in

den Soris und durch deren geringere GroBe.

4k 7. Angiopteris Henryi1
) Hieron. n. spec.

Rachis pinnarum primi ordinis compresso-quadrangularis, vix
ultra 2 1

/2 mm basi lata, statu sicco infra avellaneo-isabellina plano-
convexa, supra subumbrino-olivacea bisulcata angustissime alata
(alis olivaceis vix ultra 0,02 mm latis integris), ima basi obsolete
articulata (geniculo non satis perspicuo). Pinnulae (pinnae secundi
ordinis) submembranaceae, statu sicco supra olivaceae, infra palles-

centi-olivaceae, subglabrae (indumento farinaceo-papilloso vix per-
spicuo), nudae, sessiles, oppositae (inferiores), suboppositae (mediae)
vel alternae (superiores); ejusdem lateris 15— 17 mm inter se basi
distantes, e basi utraque integra cuneata vel cuneato-rotundata
antica parum latiore lanceolato- vel oblanceolato-lineares, angulo
antico c. 70—80° a rachi patentes (inferiores) vel magis obliquae
(superiores), subrectae vel parte superiore parum falcato-incurvae,
sensim acuminatae, cuspide

. deltoideo-lineari 1—P/2
cm longa basi

vix ultra 3 mm lata terminatae, parte maxima marginis crenulatae
(crenulis humilibus c. 0,6 mm basi latis, vix 0,06—0,07 mm altis,

vitta cailosa c. 0,04 mm lata seriebus cellularum c. 3—4 formata
marginatis)

;
cuspide serrulata (serraturis c. 1— li/

4 mm basi latis,

c. 0,025 mm altis); pinnulae basilares c. 41/,,—6 cm. longae, vix ultra

1 cm medio latae, pinnulae mediae et apicales maximae c. 11—12 mm
medio vel interdum supra medium latae. Nervi mediani (costae)
vix ultra 1

/2 mm lati, utrinque prominulae, supra planae statu sicco

subcanaliculatae, infra planae linea mediana prominente convexula
et pilis articulatis subdichotome ramulosis vix ultra 0,5 mm longis
ornati. Nervuli laterales angulo antico c. 80° a costa patentes,
ad apicem pinnularum versus sensim magis obliqui, simplices vel
raro basi aut saepius supra basin aut infra medium aut raro supra
medium furcati (ad apicem versus sitis saepius basi furcatis, cuspidis
semper simphcibus), utroque latere vix prominuli, extrinsecus
mesophyllo obscurius olivacei, luce penetrante subpellucidi linea
mediana ferruginea ornati, basi c. l_H/

2 raro 2 mm inter se distantes,__ baS1 °raSS1
'
ad apicem versus suPra soros mcrassati, vix

t) Benannt nach A. Henry, der auBer m Zentralchma und Yunnan auch auf
Formosa (h.cr m den Jahren 1893-1894) Pflanzen sammrit.
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incurvi, in crenas marginis vix ingredientes, basi in costam breviter

decurrentes. Striae recurrentes (nervuli falsi) pellucidae, flexuosac,

ultra soros saepe usque ad medium semifacierum pinnularum raro

ultra progredientes. Receptacula sororum linearia, cristato-elevata,

c.
1

/2
— 1 mm longa, nervulis parum latiora, vix 0,75 mm a margins

remota. Rudimenta involucri manifesta, scariosa, ferruginea, mar-

gine denticulata et ciliis articulattis dichotome ramosis ornata. Sori

1—

1

3
/4 mm longi, c.

1
j2
mm lati, lineas subregulares juxta marginem

a basi pinnularum usque ad cuspidem.interdum etiam in cuspidem

ascendentes ad apicem versus saepe interruptas occupantes, non

contigui, parum inter se distantes. Sporangia compresso-obovoidea,

c. 0,4 mm longa, 0,3 mm infra apicem truncato-rotundatum lata,

umbrina; in soris basilaribus infimis 7—9, in soris ad apicem versus

sitis supremis 5—7, in soris ceteris c. 10—18 raro —20. Sporae

hyalinae c. 0,02 mm latae (au satis maturae?).

Formosa: Gebirge Bakenseng (Henry Nr. 1499).

Dies mir vorliegende Exemplar besteht aus einem Stuck Wurzel-

stock mit einem etwa 2 1

f2 dm langem unteren Stuck eines Blatt-

stiels und einem oberen Teil eines solchen und der zugehorigen

Blattspindel mit einer daran noch befestigten Fieder erster Ordnung

und zwei einzelnen Stiicken einer weiteren Fieder erster Ordnung.

Das ganze Blatt diirfte kaum einen Meter lang gewesen sein. Die

Art gehort auch nach der GroBe der Fiedern zu den kleineren Arten.

An den Fiedern erster Ordnung sitzen jederseits 14 Fiedern zweiter

Ordnung und cine Terminalficder, die etwas breiter als die Seiten-

fieder ist.

Die Art scheint der javanischen A. cnspidata De Vriese am

nachsten zu stehen, unterscheidet sich aber nach der Beschreibung

und den Abbildungen von dieser Art durch die mit niedrigeren

Kerben versehenen Rand der Fiedern zweiter Ordnung, die weniger

weit nach dem Mittelnerv der Fiedern vordringenden Scheinnerven

und durch die groBere Anzahl der Sporangit n in den Soris.

8. Angiopteris elongata Hieron. n. spt <

.

Rachis pinnarum primi ordinis - mpn --0-quadrangular statu

sicco infra fulvo-castanea plano-convexa, supra castanea canaliculata,

lateribus sulcata, basi articulata (geniculo in specimine c. 2 cm

longo). Pinnulae suboppositae, ejusdem lateris c. 22—25 mm inter

se distantes, multijugae, statu sicco supra nigresc. nti-olivacea<

infra paulo pallkliores olivaceae, indummto farinaceo-papilloso

melleo obtectac (cellulis epidermaticis corpuscula ten alicios

parva gerentibus), breviter petiolulata< (petiolulis vix ultra 1
mm
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longis, l*/
2 mm basi latis), e basibus integris antica truncate vix

breviore et postica subcordata vel e basibus utri^que subcordatis

lanaolato-lineares, supra medium sensim angustatae, in cuspidem
deltoideo-linearem c. 1—l*/

2 cm longam 1
/2 cm basi latam rectam

vel rarius subfalcatam subrepente acuminatae, angulo anticoc.70—95°
a rachi patentes, subrectae vel interdum subfalcato-recurvae vel

subfalcato-incurvae, subpapyraceae, parte maxima marginis humiliter
erenulatae (crenulis vix 1 mm basi latis, c. 0,2 mm altis, vitta callosa

lulvescente c. 0,05 mm lata marginatis), cuspide crenato-serrulata
(serraturis c. 2 mm basi latis, 0,5 mm altis); pinnulae maximae in

specimine c. 17 cm longae, ima basi c. 10—12 mm, medio 17—18 mm
latae. Nervi mediani (costae) pinnularum utrinque prominentes, vix
L mm lati, subplani, supra nudi, infra squamulis piliformibus usque
ad 2 mm longis basi dilatatis ciliatis obtecti. Nervuli laterales

nigrescentes, apice non incurvati, angulo antico c. 85° a costa pa-
tentes, ad apicem versus sensim magis obliqui, simplices vel saepius
ima basi aut rarius supra basin furcati (apicalibus ad cuspidem versus
sitis et cuspidis semper simplicibus) , utroque latere vix prominuli,
174
—2 mm inter se basi distantes, c. 0,2 mm crassi, apice non

mcrassati, in crenas marginis parum ingredientes. Striae recurrentes
(nervuli falsi) subrectae, ultra medium semifacierum pinnularum
sed nee usque ad costam nee ad furculas nervulorum progredientes,
supra subimmersae, extrinsecus perspicuae, nigrescentes, luce pene-
trante subpellucidae, vix 0,03 mm crassae. Receptacula sororum
cristato-elevata, nervulis lateralibus crassiora, c. 0,5 mm lata,

c
-

1 W4 mm lon£a >
c. lJ

/2
—2 mm a margine pinnularum remota.

Sori c. 2 mm longi, vix 3
/4 mm lati, non contigui, lineas subirregulares

usque ad apicem contiguas non interruptas usque ad cuspidem
productas occupantes; partibus interioribus basium integrarum et

cuspide soris carentibus. Rudimenta indusiorum ciliis articulatis
furcatis vel dichotomis c. 0,3 mm longis constituta. Sporangia
parum compressa, obovoidea, c. 0,55 mm longa, c. 0,4 mm infra
apicem lata, umbrina; in soris basilaribus imis 6—7, in apicalibus
upremis 5—7, in soris ceteris 10—16 raro —18. Sporae melleo-

pellueidae, c. 0,025 mm crassae.

Australia: Brisbane, Queensland (AMALIE DIETRICH).
Die mir vorliegenden Exemplare bestehen aus verschiedenen

Fiederstucken, die aber wohl nicht samtlich zu ein und derselben
I-ieder erster Ordnung gehoren.

Die Art ist nahe verwandt .nit A. longifoliu Hook, et Grev. und
A.cmdala IK- Vriese und steht zwischen beiden, aber der letzteren
wohl naher, als der ersteren. Nach dem sparli, hen Brueh>tiick von
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A. longijolia (bestehend im unteren Teil finer Fieder zweiter Ordnung),
das vermutlich einem Typusexemplar entstammt, sind bei dieser

Art die Seitennerven deutlich dicker, fast doppelt so dick, ziemlich

haufig ungeteilt und am Ende etwas verdickt. Die Scheinnerven
lassen sich auBerlich beiderseits deutlich erkennen und verlaufen

bis an die Mittelrippe oder die Gabel der Seitennerven. Die Unter-

seite der Fiederchen ist mit einem diinnen mehligen Oberzug bedeckt,

der bei A. elongata ganzlich fehlt. Die Fiederchen sind langer als

bei der neuen Art. Die Sporangien sind bei A. longijolia wenigcr

zahlreich in den Soris, die weniger vom Rande entfernt liegen.

A. caudata De Vriese unterscheidet sich nach den mir vorliegenden

Typusexemplaren (Coll. Cuming Nr. 18) durch etwas langer ge- .

stielte, schmalere (De Vriese gibt falschlich infolge eines Druck-

oder Schreibfehlers 0,005 m an Stelle von 0,015 m als Breite an)

Fiedern zweiter Ordnung, an der Basis naher aneinander stehende

ofter ungeteilte Seitennerven, dicht aneinander geriickte Sori und
noch andere Kennzeichen.

9. Angiopteris acrocarpa de Vriese, Mon. Marat t. p. 20 (1853).

Var. Jelinekii 1
) Hieron. n. var.

Differt a forma genuina pinnulis secundi ordinis vix ultra 12 cm
longis, 16—18 mm medio latis (in forma genuina 18 cm longis et

18 mm latis).

Von der Hauptform der A. acrocarpa liegt mir leider kein Ver-

gleichsexemplar vor. Obgleich die De VRiESEsche Beschreibung

mangelhaft ist, so stelle ich doch die vorliegende Pflanze nach der-

selben unter die betreffende Art als Varietat. Nach der Beschreibung

von DE Vriese muBte die Varietat auch noch durch die B< schaffen-

heit der Spindeln der Fiedern erster Ordnung abweichen. Die Spindeln

sollen bei A. acrocarpa in trockenem Zustande am Riicken drahtrund,

oberseits zweifurchig sein, was mir aber ein Irrtum zu sein scheint.

Die Spindel des mir vorliegenden Exemplars der Varietat ist zu-

sammengedriickt-vierkantig. An der Riickenseite kann sie wohl

als halb drahtrund bezeichnet werden, an dor Bauchseite ist sic

sowie an beiden Seiten mit je einer Furche versehen, in welcher die

Fiedern zweiter Ordnung mit dem kurzen Stielchen oder auch fast

sitzend eingewachsen sind. Die Riickenseite der Spindel ist an der

getrockneten Pflanze gelbbraun, an der Bauchseite umbrabraun.

Dicht oberhalb der Basis ist die Spindel gegliedert mit etwa I cm
langem Gelenk, oberhalb des Gelenks etwas angeschwollen, etwa

') Benannt nach A. JELI N BE, dem botanischen Sammler der Novara-Expedition.
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7 mm dick. An der mir vorliegenden einzigen Fieder erster Ordnung
befinden sich jederseits 30 meist alternierende, selten ganz gegen-
standige Fiederchen mit einem unpaaren Terminalfiederchen. Samt-
liche Fiederchen zeigen fleischige, dicke Textur und an der Unter-
seite den durch die Kieselerde enthaltenden Epidermiszellen hervor-
gebrachten mehlig-papillosen Uberzug und sind am Rande wellig
eingekerbt, mit Ausnahme der lang kerbig-gesagten Endspitze.
Die Kerben des Haupt toils der Fiedern sind 3

/4 bis 1 mm breit und
etwa 0,1 bis 0,13 mm hoch und haben einen etwa 0,06 breiten callosen

Randstreifen. Die Sagezahne der Spitze sind etwa 2 1

/2
—3 mm lang

und 0,3 mm hoch. Die Mittelrippe der Fiederchen tritt nach dem
Aufkochen beiderseits hervor, oberseits abgeflacht, unterseits halb-
drahtrund. An der Unterseite ist sie mit kleinen, haarformigen,
etwa bis 1 mm langen, hin und her gebogenen, an der Basis etwas
verbreiterten und hier mit welligen Gliederwimpern besetzten Spreu-
schuppen ziemlich sparsam bedeckt. Die Seitennerven sind ungeteilt
oder ebenso haufig an der Basis oder oberhalb derselben gegabelt
und stehen an der Basis in Entfernungen von 1 bis F/

2
mm, sind

schwarzlich bereits an dem trockenen Material und nach dem Auf-
kochen in feuchtem Zustande etwa 0,15 mm breit und treten meist
etwas in die Randkerben hinein. Die Scheinnerven sind etwa 0,06 mm
breit und wie bei der Hauptform wellig hin und her gebogen. Die
Seitennerven und Scheinnerven liegen an der Fiederchenoberseite,
besonders am trockenen Material in deutlichen Rinn.en. Die Re-
zeptakeln der Sori sind wenig breiter als die Seitennerven, auf denen
sie aufsitzen und ungefahr P/

2 bis 2 mm lang; ihr oberes Ende ist

etwa 2 mm vom Fiederrande entfernt. Die Sorireihen gehen bis in
die Spitze der Fiedern, wie bei der Hauptform. Die Sori selbst
ind 2 bis 2V2 mm lang und 3

/4 bis 1 mm breit und sind meist dicht
aneinander gepreBt, nur die unteren an der Basis und die gegen
die Spitze und an dieser sich befindenden stehen locker, so daB
zwischen die benachbarten Sori noch ein weiterer Sorus eingeschoben
werden konnte. Audi die Sporangien sind wie bei der Hauptform
meist dicht aneinander gepreBt, von der Seite zusammengedriickt
verkehrt-eiformig, 0,6 mm etwa lang und 0,4 bis 0,45 mm unterhalb
der abgestutzten Spitze breit. Die untersten basilaren Sori enthalten
etwa 9 bis li>, die obcrsten apikalen 6 bis 7, die iibrigen zwischen
diesen meist 13 bis 18, selten bis 20 Sporangien. Die Sporen sind
durchscheinend honigbraun und c. 0,02 mm dick.

Sollten sich bei Vergleich mit dem Typusexemplar von A. acro-
carpa weitere Unterschiede zu dem oben angegebenen einzigen, die
us d I5eschre0>ung De Vrieses sich nicht erkennen lassen,
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herausstellen, so miiBte man die Varietat vielleicht als selbstandige

.Art A. Jelinekii Hier. betrachten.

Societats-Inseln : Tahiti (Jelixek n. 194).

10. Angiopteris Oldhami 1
) Hieron. n. spec. —

Rachis pinnarum lateralium primi ordinis compresso-quadrangu-

laris, statu sicco infra isabellina plano-convexa, supra umbrino-

olivacea parte inferiore bisulcata parte superiore trisulcata, aptera,

ima basi articulata (geniculis 1
/2
— V-f2 cm longis), c. 2 x

/2
—3*/

2
rnm

supra genicula lata. Pinnulae (pinnae secundi ordinis) submein-

branaceae, statu sicco supra fuligineo-olivaceae, infra subpalles-

centi-olivaceae, utrinque subglabrae indumento farinaceo-sub-

granulato (cellulis corpuscula terrae siliciosae continentibus pro-

ducto) parum prominulo, nudae, petiolulatae (petiolulis 2 mm longis,

vix ultra 1 mm basi latis)
;
pinnulae inferiores suboppositae ; superiores

alternae; ejusdem lateris c. 2 1

/2 cm inter se distantes; e basi utraqiu

integra cuneato-rotundata antica c. 1 cm longa postica subaequilata

vel paulo angustiore lineari-lanceolatae, angulo antico c. 50—70°

oblique patentes, subrectae vel parte superiore parum falcato-

incurvae, repente acuminatae, cuspide deltoidea 1—

l

1
/* cm longa

basi c. 5 mm lata terminatae, parte maxima marginis crenato-

serrulatae (serraturis c. 0,85— 1 mm basi latis, c. 0,2 mm altis, vitta

callosa c. 0,04 mm lata seriebus cellularum c. 3—4 formata mar-

ginatis); cuspide dentato-serrulata (serraturis c. l 3
/4
—2 mm basi

latis, c. 0,4—0,5 mm altis); pinnulae basilares c. 6V2
—9 cm longae,

vix ultra 17—18 mm medio latae; pinnulae mediae maximae c. 12 cm

longae, c. 2 cm latae. Nervi mediani (costae) vix ultra 3
/4
mm lati,

utrinque parum prominuli, supra plani et tenuiter canaliculati,

infra plani. Nervuli laterales angulo antico c. 70 9 a costa distantes

vel ad apicem versus magis obliqui, simplices vel saepius basi aut

supra basin rarius supra medium furcati (iis cuspidis semper sim-

plicibus), utroque latere vix prominuli, extrinsecus supra meso-

phyllo concolores, infra obscurius olivacei, luce penetrante pellucidi,

linea mediana ferruginea ornati, basi 1—

l

4
/i

inter se distantes, vix

0,1 mm lati, ad apicem versus parum incurvi, vix incrassati, in serra-

turas marginis ingredientes. Striae recurrentes (nervuli falsi) ad

marginem versus luce penetrante pellucidae, extrinsecus luce incidente

utrinque obscurae optime perspicuae; ad costam versus sensim

evanescentes sed luce penetrante perspicuae et saepe usque ad

x
) Benannt nach Richakd Oldham, der ira Jahre 1H«»4 botan Samm-

lungen auf Formosa machte. \'^1. iiber dicsen Sammler in cmann, Journ. of

Bot. vol. IV, 1866, p. 230.
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costazn et furculas nervulorum lateralium progredientes. Receptacula

sororum linearia, cristato-elevata, nervulis manifeste latiora, 1

/2
—lmm

longa, 3
/4
— 1 mm a margine remota. Rudimenta indusiorum pilis

articulatis simplicibus vel furcatis vix ultra 0,2 mm longis raris

formata. Sori 1—

l

x

/4 mm longi, c. 3
/4 mm lati, lineas subregulares

juxta marginem a basi pinnularum usque ad cuspidem vel fere usque

ad cuspidem ascendentes basi et ad apicem versus saepe interruptas

occupantes, non contigui, parum inter se distantes. Sporangia com-

presso-obovoidea, c. 0,5 mm longa, 0,4 mm infra apicem emarginato-

truncatum lata, umbrina; in soris basilaribus infimis 7—8, in soris

ad apicem versus sitis 4—6, in soris ceteris c. 8— 10, raro —11.

Sporae fulvo-pellucidae, vix ultra 0,02 mm latae.

Formosa: an nicht angegebenem Orte (Oldham Nr. 71;

im Jahre 1864 gesammelt; das Exemplar ist fertil und stammt aus

dem botanischen Museum in Kew) ; in Wasserlachen bei Kelung

(Faurie Nr. 683; — 13. Mai 1903; steriles Exemplar).

Das OLDHAMsche Exemplar besteht aus einer fast vollstandigen

Seitenfieder und einem Teil einer zweiten solchen, die beide von

einem Stuck der Hauptspindel eines Blattes getragen werden. Die

fast vollstandige Fieder (es fehlt die oberste Spitze) tragt etwa

20 Fiedern zweiter Ordnung jederseits. Das FAURiEsche sterile

Exemplar besteht aus einem kurzen Stuck der Hauptspindel mit

einer Fieder erster Ordnung, welche auf der einen Seite 17 und auf

der anderen Seite 18 Fiedern zweiter Ordnung und eine Endfieder

aufweist.

Die Art ist vermutlich mit A. Helferiana Presl verwandt, die von

Martaban gegeniiber Moulmein in Nord-Burma beschrieben worden ist.

Von dieser Art liegt mir zwar kein Typusexemplar zum Ver-

gleich vor, wohl aber ein ebenfalls aus der HELFERschen Sammlung
stammendes bei Tenasserim in Siid-Burma gesammeltes aus zwei

oberen Teilen von Fiedern erster Ordnung bestehendes Exemplar,

auf welches die von Presl und De Vriese gegebenen Beschreibungen

ziemlich gut stimmen und das daher wohl zu dieser Art gehort.

Nach diesem Exemplar unterscheidet sich A. Helferiana durch etwas

breitere, mehr keilige Basalstiicke und langere, am Rande scharfer

gesagte, schmalere Spitzen zeigende Fiedern zweiter Ordnung, durch

mit kleinen Schuppen an der Unterseite besetzte, mehr vortretende

Mittelnerven und die viel kiirzeren Scheinnerven derselben.

11. Angiopteris boninensis Hieron. n. sp.; syn. A. evecta Christ

in Warburg, Monsunia I, p. 94 (1900) pro parte (non (Forster)

Hoffm. Comm. soc. Goetting. XII, p. 29, t. 5).
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Rachis pinnarum primi ordinis comprcsso-quadrangularis, statu

sicco infra isabellino-ochroleuca plano-convexa, supra umbrina

trisulcata. Pinnulae statu sicco supra lutescenti-olivaceae, infra

parum pallescentes subvirescentes indumento farinaceo-papilloso

lutescente vel albescente obtectae (cellulis corpuscula terrae siliciosae

parva continentibus), petiolulatae (petiolulis 1—2 mm longis, l l

/2
mm

basi latis), e basibus integris antica rotundata saepe manifeste brevioiv

ct postica truncato-rotundata lanceolato-lineares, angulo antico

c. 60—70° a rachi patentes, ad apicem verus magis obliquae, sub-

rectae vel ad apicem versus parum falcatae breviter acuminato-

subacutae, subpapyraceae, parte maxima marginis crenulatae (cre-

nulis vix ultra 1 mm basi latis, c. 0,25 mm altis, vitta callosa palles-

cente angusta vix 0,03 mm lata marginatis), cuspide deltoidea vix

ultra 1 cm longa et 6—7 mm basi lata crenato-serrulatae (serraturis

c. H/
2
—2 mm basi latis, c. 0,4 mm altis); ejusdem lateris (basi

c. 2y2
—3 cm inter se distantes; pinnulae in specimine maximae

c. 15 cm longae, 2

—

21
/5 cm infra medium latae. Nervi mediani

(costae) pinnularum crassiusculi, utrinque parum prominuli, nudi,

statu sicco lutescentes, infra plano-convexi, supra subcanaliculati,

c 1—P/4 mm lati. Nervuli laterales angulo antico c. 85° a costa

patentes, ad apicem versus magis obliqui, simplices vel saepius

supra basin vel infra medium raro medio vel supra medium furcati

(apicalibus cuspidis semper simplicibus), supra prominuli, lutes-

centes vel ochroleuci, infra vix prominuli, mesophyllo concolores

vel parum subnigrescentes, luce penetrante subpellucido-lutescentes,

basi parum recurvi in costam breviter recurrentes, c. V-j
2
—2 mm

inter se distantes, 0,15—0,2 mm crassi, apice non incrassati, in crenas

paulo ingredientes, parum incurvi. Striae recurrentes (nervuli falsi)

rectae non flexuosae, usque ad medium semifacierum pinnularum

vix ultra progredientes, praesertim ad marginem pinnularum versus

luce penetrante subpellucidae, 0,03—0,04 mm crassae. Receptacula

sororum cristato-elevata, nervulis lateralibus latiora, vix ultra

1 mm longa, vix ultra 1 mm a margine remota. Sori l
3
/4
—2 mm

longi, c.
2
/3 mm lati,- non contigui, paulo inter se remoti, lineas sub-

irregulares plerumque continuas infra cuspidem saepe interruptas

occupantes; basibus integris pinnulosum et cuspide (distantia

c 1—2 cm longa) soris carentibus. Indusia fulva, scariosa utroque

semifacie c. 0,15 mm lata, margine minute crenulata, non ciliata.

Sporangia compresso-obovoidea apice emarginata, c. 0,5 mm longa,

c 0,3mm sub apice lata, avellaneo-umbrina ; in soris basilaribus infimis

c 7—9, in apicalibus supremis 4—6, in soris ceteris 10—15, raro— 17.

>porar hyalinae (au satis maturae?), vix ultra 0,02 mm crassae
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Bonin-lnscln: genauer Fund- und Standort nicht an-

gegeben (O. Warburg, ohne Nummer).

Das mir vorliegende Exemplar besteht aus einer Fieder erster

Ordnung oder doch dem groBten und zwar oberen Teil einer solchen,

an welcher Fieder oder Fiederstiick sich auBer einer Endfieder
18 Fiederpaare befinden, deren Glieder zwar nirgends vollig gegen-
standig, aber doch sehr nahe geriickt sind und c. 3 bis 5 mm von-
einander entfernt stehen. Der untere Teil oder vielleicht auch nur
der Fiederstiel mit der Gliederung fehlt.

Von den Bonininseln ist bisher nur A. subopposita De Vriese

beschrieben worden, die aber auch auf Ceylon vorkommen soil.

Vielleicht steht diese Art der A. boninensis nahe. Nach der Beschrei-
bung bei De Vriese sollen auch bei dieser die Fiederchen nahezu

m

gegenstandig „suboppositae" sein und noch mancherlei andere
Angaben aus derselben stimmt mit der A. boninensis. Doch be-

schreibt De Vriese den Mittelnerv oder die Costa der Fiederchen
als „fusco-nigra", die Seitennerven als „nigri", die Scheinnerven
als sehr diinn, kaum sichtbar, dann verschwindend und bei der

Hauptform sollen in den etwa 2 mm vom Rande, also weiter entfernt

als bei A. boninensis befindlichen Sori nur 8 bis 10 Sporangien vor-

handen sein, deren Anzahl bei der neuen Art bis 17 betragt. DE Vriese
hat zu seiner A. suboppositifolia zwar eine Var. polycarpa zugezogen,
bei der 12—13 Sporangien zu einem Sorus gehoren, die noch andere

Unterschiede von der Hauptform besitzt, auf Ceylon vorkommen
soil und vermutlich eine gut zu unterscheidende Art ist, aber ich

kann diese Varietat polycarpa mit der vorliegenden neuen Art nicht

fur identisch halten.

Mit der typischen A. evecta (Forst.) Hoffm., fur welche Christ
die von mir als neu beschriebene Pflanze hielt, kann sie aber nicht

verwechselt werden, da die erstere breitere Fiedern zweiter Ordnung,
tiefer bis zum Mittelnerv der Fiedern oder bis zur Gabelung der

Seitennerven reichende Scheinnerven besitzt und weniger breitere,

nicht von den Seiten zusammengedruckte Sporangien in den Sori

zeigt

.

12. Angiopteris palauensis Hieron. n. spec.

Raches pinnarum primi ordinis compresso-quadrangulares, statu

sicco infra avellaneo-isabellinae convexae, supra umbrinae trisulcatae

;

raches pinnarum primi ordinis lateralium basi articulatae (geniculo
vix ultra

1 cm longo), supra geniculum c. 4 mm crassae; rachis pinna
terminalis c. distantia 7 cm a basi pinnae lateralis ultimae articulata
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(geniculo c. l
/% cm longo), supra geniculum c. 4 mm crassa. Pinnulae

suboppositae, ejusdem lateris c. 2—

2

1
/* cm inter se distantes,

c. 22—24-jugae cum pinna terminali, statu sicco supra lutescenti-
olivaceae, infra pallidiores sublutescenti-virentes indumento farinaceo-
granuloso lutescente obtectae (cellulis corpuscula terrae siliciosae

continentibus parum prominulis), subsessiles vel brevissime petiolu-
latae (petiolulis vix ultra 1 mm longis, V-j

2 mm basi latis), e basibus
integris antica truncato-rotundata manifeste breviore et postica

subtruncato-rotundata lanceolato-lineares, angulo antico c. 60 80°
a rachi patentes, ad apicem versus magis obliquae subrectae, sub-
repente in cuspidem deltoideo-linearem interdum falcato-incurvam
c

-

llU—2 cm longam c.
1

/2 cm basi latam acuminatae, subpapyraceae,
parte maxima marginis humiliter crenulatae (crenulis c. 0,75— 1 mm
basi latis, vix ultra 0,1 mm altis, vitta callosa lutescente angusta
c 0,04 mm lata marginatis), cuspide crenato-serrulatae (serraturis

c 2—2*/
2 mm basi latis, 0,5 mm altis)

;
pinnulae maximae in specimine

12 cm longae, 18—19 mm medio latae. Nervi mediani (costae)

pinnularum utrinque prominentes, statu humido plano-convexi,
statu sicco subplani, nudi, infra plani vel obsolete canalicular,

squamulis piliformibus vix 2 mm longis basi dilatatis ciliatis obtecti,

c. 0,75 mm lati. Nervuli laterales basi parum recurvi, apice parum
mcurvi, angulo antico c. 80° a costa patentes, ad apicem pinnularum
versus magis obliqui, simplices vel basi aut supra basin aut infra

medium furcati (apicalibus ad cuspidem versus sitis et cuspidis

semper simplicibus), utroque latere vix vel parum prominuli,
c

- 1—IV2 mm inter se basi distantes, c. 0,15 mm crassi, apice vix
vel parum incrassati, in crenas marginis ingredientes. Striae recur-

rentes (nervuli falsi) subrectae, ultra soros sed raro usque ad medium
semifacierum pinnularum progredientes, luce penetrante parum
perspicuae, vix 0,05 mm crassae. Receptacula sororum cristato-

elevata, nervulis lateralibus parum latiora, vix ultra 0,75 mm longa,

vix 2 mm a margine pinnularum remota. Sori \ l
j2
—

1

3
/4 mm longi,

vix 3
/4 mm lati, subcontigui (sporangiis margine saepius sese attin-

gentibus), lineas parum irregulares fere semper usque ad apicem
continuas et hie raro interruptas occupantes; basibus integris pinnu-

larum et cuspide distantia 2

—

2 1

/2 cm longa soris carentibus. Rudi-

menta indusiorum ciliis articulatis basi furcatis vel dichotomis
1

c. usque 0,25 mm longis constituta. Sporangia parum compressa,

obovoidea, apice emarginata, c. 0,5 mm longa, 0,45 mm infra apicem
lata, umbrina; in soris basilaribus 5—7, in apicalibus supremis 4—5,

in soris ceteris 6—9 raro — 10. Spora- hyalinae, c. 0,03 mm crassae

(an satis maturae?).
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Palau-Inseln: Ngarsul auf der Insel Babelthaop (Baobil-

taob), in dichtem Buschwald, in 50 bis 300 m Hohe ii. M., an Bach-

laufen haufig (Ledermann Nr. 14 291; — 20. Februar 1914).

Das Exemplar besteht aus einem zwei Seitenfiedern erster Ord-
f

_

nung und eine solche Endfieder tragenden, oberen Toil eines Blattes.

Nach der Angabe 10 bis 15 m hoher Baumfarn mit faustgroBer

Stammknolle; Blatter frisch glanzend griin.

Die Art ist der A. boninensis Hieron. ahnlich, mit der sie die

Lange der Scheinnerven ziemlich teilt, unterscheidet sich aber
*

durch kiirzere, mehr plotzlich zugespitzte schmalere' Endspitzen

und diinnere Mittelnerven der Fiedern zweiter Ordnung, durch in

Wimpern aufgeloste Indusien, geringere Anzahl der Sporangien

in den naher aneinander geriickten Sori.

Naher scheint die Art der auch auf Bonin vorkommenden

A. subopposita De Vriese zu stehen, von der mir kein Vergleichs-

exemplar vorliegt. Nach der mangelhaften Beschreibung dieser

Art werden die Fiedern zweiter Ordnung als langer und breiter bt -

schrieben, die Mittelnerven sollen braunlich-schwarz und die Seiten-

nerven schwarzlich sein, was nicht auf die vorliegende Art paBt.

Mit Sicherheit kann ich nicht entscheiden, ob A. subopposita mit

A. palauensis identisch ist. Ich habe daher vorgezogen, diese als

neue Art zu beschreiben.

Von der Insel Korror der P a 1 a u - Gruppe liegt mir

noch mangelhaftes, steriles, ebenfalls aus dem oberen Teil eines

Blattes (mit zwei Seitenfiedern erster Ordnung und der Terminal-

fieder) bestehendes Material eincr Angiopteris vor, das vielleicht

zur selben Art gehort, von Pater Raymundus im Jahre 1907 ge-

sammelt und unter Nr. 219 ausgegeben ist. Dasselbe unterscheidet

sich von dem oben beschriebenen LEDERMANNschen Exemplar aus

Babelthaop nur durch bisweilen etwas breitere Fiedern, die bis 21
/2
cm

Breite in der Mitte erreichen, sonst aber stimmt sie gut mit der

LEDERMANNschen Pflanze. Da die auf Korror gesammelte Pflanze

aber steril ist, so ist nicht mit Sicherheit festzustellen, daB sie zur

selben Art gehort.

13. Angiopteris Boivini 1
) Hieron. n. spec.

Rachis pinnarum primi ordinis compresso-quadrangularis, statu

sicco infra umbrino-castanea plano-convexa, supra castanea bisulcata,

i) Benannt nach LOUIS HYACIXTHE BOIVIN, der in den Jahren 1846 bis 1848

einen Teil der Kiistenregion von Sudwestafnka und die afrikanischen Inseln Mada-
gascar, Mauritius, Bourbon, die Comoren und Seyschellen besuchte urtd dort bota-

nische Sammlungen machte. (Vgl. iiber sein Leben und Arbeiten bei COMTE JAUBEKT
im Bull. Soc. Bot. de Prance T, 1854, p. 22.1 u. f.)
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basi articulata (geniculo c. 7 mm longo), supra geniculum vix 4 mm
lata. Pinnulae tenuiter membranaceae statu sicco supra umbrino-
vel melleo-olivaccae, infra virenti-melleae et indumento tenuissimo

farinaceo-papilloso ochroleuco (cellulis corpuscula terrae siliciosae

continentibus formato) obtectae, petiolulatae (petiolulis c. l
l

j2 mm
longis, F/

2 mm basi latis), ejusdem lateris c. 2—372 cm inter se basi

distantes, e basibus integris utrisque cuneatis vel subrotundato-

cuneatis lanceolatae, interdum suboblanceolatae supra medium
paulo latiores, angulo antico c. 60° a rachi patentes, subrectae vel

parte apicali falcato-incurvae, abrupte acuminatae cuspide deltoideo-

lineari c. l 1^—2 cm longa 5 mm basi lata terminatae, parte maxima
marginis dentato-serrulatae (dentibus c. 0,7— 1 mm basi latis, vix

ultra 0,5 mm altis vitta callosa lutescente c. 0,03 mm lata marginatis,

apice calloso terminatis), cuspide manifeste et subargute serratae

(serraturis c. V-j
2
—2 mm basi latis vix ultra 0,05 mm altis)

; pinnulae

maximae in specimine c. 15 cm longae, 3 2

/2 cm medio, 15—18 mm
supra bases integras latae. Nervi mediani (costae) pinnularum
utrinque parum prominuli, squamulis piliformibus ferrugineis

c
- IV2

—

1 3U rnm longis basi parum dilatatis parce ciliatis sparsis

obtecti, supra sulcati nudi, c. 1 mm basi lati. Nervuli laterales

angulo antico c. 80° a costa patentes, apicibus foliolorum sensim
magis obliqui, raro simplices, saepe basi vel supra basin raro medio
furcati (apicalibus cuspidis inferiores saepe basi furcatis superioribus

semper simplicibus), supra parum prominuli, infra vix prominuli,

extrinsecus nigrescentes, luce penetrante subpellucido-subferruginei,

basi 1— 1!/
2 mm inter se distantes, c. 0,2 mm basi crassi, supra soro

vix incrassati, in dentes marginis manifeste ingredientes, vix incurvi.

Striae recurrentes (nervuli falsi) parum flexuosae, subpellucidae, ad

niarginem pinnularum versus pellucidae, saepe costam et interdum

furculas nervulorum lateralium pinnularum attingentes tenues

c. 0,03—0,04 crassae. Receptacula sororum cristato-elevata, elliptica,

nervulis altero tanto lati'ora, c.
1
/2
mm longa, c.

l

/2
— 1 mm a margine

remota. Sori 1—

l

x
/4
mm longi, c. 3

/4
mm lati, lineas irregulares

saepe interruptas occupantes, subcontigui, basibus integris saepe

partibus marginum quoque serrato-denticulatorum et cuspide

partibusque marginum serrato-denticulatorum infra cuspidem

sitis soris omnino carentibus. Rudimenta indusii pilis articulatis

dichotome ramosis usque ad 0,3 mm longis formata. Sporangia

obovoidea, c. 0,4 mm longa, c. 0,35 mm infra apicem subemar-

ginatum lata, umbrina, c. 6 raro 5—8. Sporae jam delapsae

deficientes.

Bourbon: an nicht angegebenem Orte (BOIVIN).
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Von dieser Art liegt mir nur eine Fieder erster Ordnung vor,

von der jedoch die meisten Fiedern zweiter Ordnung abgefalien sind.

Solche befanden sich jederseits derselben 12 in alternierender Stcllung.

AuBerdem sind bei dem betreffenden Exemplar noch eine Anzahl

anscheinend einer groBeren Fieder angehorigen einzelner Fiederchen.

Die Fiedern zweiter Ordnung haben nach der Abbildung von

De Vriese Monogr. d. Maratt. tab. 3, f. 6 groBe Ahnlichkeit mit

den von A. uncinata De Vriese, doch sind die breitesten breiter,

als nach der Angabe De Vrieses die breitesten dieser Art sein

sollen. Die Textur der Fiederchen ist sehr durchsichtig hautig und die

Scheinnerven sind sehr deutlich. Sie kann also mit A. uncinata

nicht identisch sein, zumal diese auch aus Amboina beschrieben

worden ist.

Aus dem madagassischen Gebiet ist bisher nur A. madagas-

cariensis De Vriese beschrieben worden. Mit dieser Art teilt die neue

die diinne Textur, die ahnliche Form und die Randbeschaffenheit

der Fiedern und die Lange der Scheinnerven. Doch sollen bei A.

madagascariensis die Sori entfernter vom Rande stehen, mehr (10—13)

Sporangien enthalten und die Fiedern sollen nur wenig breiter in

. der Mitte als an der Basis sein und messen- in der Mitte nur bis

2x
/2

cm. Sicherlich ist aber die neue Art mit A. madagascariensis

sehr nahe verwandt und kann vielleicht auch nur als Varietat be-

trachtet werden.

*j^° 14- Angiopteris Fauriei1
) Hieron. n. sp. —

Rachis pinnarum lateralium primi ordinis subcompressa, statu

sicco opaca, infra isabellina plano-convexa, supra olivacea sub-

trisulcata, sparse squamulosa (squamulis fulvis basi dilatatis ad

apicem versus sensim angustatis saepe in pilum articulatum desi-

nentibus; maximis vix ultra 1 mm longis), angustissime alata (alis

olivaceis, usque ad 3
/4 mm latis, sparse squamulosis), basi infima

articulata (geniculo c. 5—7 mm longo), supra geniculum c. 4 mm
lata. Pinnulae (pinnae secundi ordinis) statu sicco papyraceat

supra glauco-olivaceae, infra pallescenti-glauco-olivaceae indumento

farinaceo parum perspicuo obtectae (cellulis epidermidis vestigia

parva corpusculorum terrae siliciosae continentibus), praesertim

nervo mediano sparse pilosae (pilis articulatis basi furcatis vel dicho-

tomis, ferrugineis, c. 0,5 mm longis), petiolulatae (petiolulis vix

ultra 2 mm longis, l 1
/2
mm basi latis, dorso densius squamulosis),

i

« « i i i HI i* p- - _ ~^^^*m

*) Benannt nach dem bekannten Sammler Missionar UKBAIN FAURIE, der

in Japan, auf einigen Inseln der Liu-Kiu-Gruppe, Formosa, in Korea und auf der

Insel Quelpart seit etwa 1900 botanisch gesammelt hat.
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suboppositae, rarius oppositae; eae ejusdem lateris 17—20 mm
inter se distantes, e basibus integris postica cuncato-rotundahi

c. 5 mm longa et antica cuneata paulo longiore c. 6 mm longa lineari-

lanceolatae, angulo antico c. 65— interdum fere 90° a rachi distantes,

subrectae vel saepius parte suprema falcato-incurvae, in cuspidem

c.
1

/2
— 1 cm longam c. 2—5 mm basi latam deltoideam acuminatae,

parte maxima marginis subserrulato-crenulatae (crenis c. 1 mm basi

latis, vix ultra 0,05 mm altis, vitta cartillaginea c. 0,03 mm lata

seriebus cellularum 2—3 formata marginatis), cuspide parum argutius

et Longius crenato-serrulatae (serraturis c. l x

/4—

l

x
/2

rnm basi latis,

c.
1

/3 mm altis)
;
pinnulae fertiles maximae mediae c. 8^ cm longae,

c. 13 mm medio latae; basilares infimae breviores, vix ultra 6% cm
longae, vix angustiores. Nervi mediani (costae) pinnularum vix
3
/4 mm basi lati, utrinque plani, supra parum prominuli, infra vix

prominuli, supra mesophyllo subconcolores, infra olivacei. Nervuli

laterales angulo antico 85—90° a costa distantes, ad apicem pinnu-

larum versus magis obliqui, supra soros parum incurvi; simplices

vel aut raro basi aut saepius medio aut supra medium furcati (iis

cuspidis semper simplicibus), utroque latere vix prominuli, supra

mesophyllo concolores, infra luce incidente discolores nigrescenti-

olivacei, luce penetrante pellucidi et linea mediana ferruginea ornati,

1—2 mm basi inter se distantes, c. 0,15 mm crassi, ad apicem versus

parum incrassati, in crenas marginis non ingredientes. Striae re-

currentes (nervuli falsi) extrinsecus luce incidente utroque later*

parte superiore a sinubus crenarum usque ad medium semifacierum

pinnularum rarius ultra sed non usque ad costam et furculas nervu-

lorum perspicuae, luce penetrante pellucidae, saepe interruptae et

obsoletae. Receptacula sororum ovalia, cristato-elevata, nervulis

manifeste latiora, c.
3
/4 mm longa, vix 1 mm ab apice crenarum

remota. Rudimenta indusiorum nulla. Sori c. l*/
4
—

l

1^ mm longi,

vix 3
/4 mm lati, lineas subregulan s saepe interruptas a basibus

integris exceptis usque ad cuspidem ascendentes interdum quoque in

earn ingredientes occupantes, non contigui, sed approximate parum

inter se distantes. Sporangia obovoidea, parum compressa, c. 0,45 mm
longa, 0,4 mm infra apicem emarginato-truncatum lata, fuliginea

vel umbrina; in soris basilaribus infimis c. 8—9, in soris ad cuspidem

versus sitis et in cuspide pinnularum sitis c. 5—7; in soris ceteris

9— 10, rarius 11— 12. Sporae (non satis maturae hyalinae, vix

0,02 mm latae.

Japan: Insel Oschima (U. FAURIE Nr. 4585 bis, — Juli 1900).

Das Exemplar besteht aus zwei Fiedern erster Ordnung, von

der die eine noch an einem groBeren Stuck der Hauptrachis be-

Ucdwigia Band LX1. 1H
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festigt ist. An der einen finden sich jederseits 24, an der andern

einerseits 21 und andererseits 22 Seitenfiedern und eine Eridfieder.

Die- Nr. 4585 der FAURiEschen Sammlung ist von Christ
nach dem Bull, de l'Herb. Boissier II. Ser. Tome I, 1901, p. 1020,

unter Nr. 57 als A. crassipes Wall, bestimmt worden. Ob die hier

unter Nr. 4585 b i s vorliegende Pflanze zur selben Art wie die

der Nr, 4585 gehort, kann ich nicht beurteilen, da mir die letztere

. nicht vorlicgt. Die hier als A. Fauriei bezeichnete ist sicher nicht

identisch mit A. crassipes Wall., welche Art nach De Vrieses Be-

schreibung (Mongr. p. 27) scharf gesagte Kander, keine Scheinnerven
der Fiedern und in den Soris bis 18 Sporangien aufweisen soil, was
nach von mir fur A. crassipes gc haltenen WALLiCHschen Exemplaren
(von denen das eine im Herb. Ind. Or. Hooker fil. et Thomson
unter Nr. 351 mit dem Namen A. crassipes Wall, ausgegeben wurde)
und einem von J. Smith gesammelten (das audi unter dem Namen
A. crassipes' ausgegeben worden ist) richtig ist. Zu erwahnen ist

noch, daB A. crassipes Wall, keine Mittelrinne des Bauchteils der

Spindel zeigt, audi nicht wetter oberhalb gc gen die Spitze zu, daB
die Seitenadern der Fie.derchen naher aneinander stehen und sich

auch noch.anckre Unterschiede von A. Fauriei vorfinden. Immerhin
ist der Habitus der beiden Arten recht armlich, soweit man das aus
den vorhandenen Fiedern erster Ordnung schlieBen kann.

v^\^ Var. formosana Hieron. n. sp.; syn. A. angustifolia Christ.- Bull,

de l'Herb. Boiss. 2™ Ser. t. IV, 1904, p. 607, n. 74 (n o n Presl,

Suppl. p. 21 [1845], De Vriese, Monogr. p. 18).

Differt a forma genuina pinnulis infra tegumento farinaceo

tenuissimo obtectis (cellulis epidermidis paginae inferioris pinnu-
larum corpuscula parva terrae siliciosae continentibus), cuspide
pinnularum paulo grossius serrulata, striis recurrentibus usque ad
medium semifacierum pinnularum protractis, rarissime ultra, luce

penetrante impellucidis nee ad costam versus interruptis, soris

distantia 1—2 cm ab apice summo pinnularum evanescentibus.

Formosa: in Wasserlachen („lacunis") bei Hokuto (U.Faurie
n. 604, — 4. Mai 1903, fertiles Exemplar; No. 698, — Mai 1903,
steriles Exemplar).

Das fertile Exemplar ist sehr ahnlich dem des aus Oschima
und besteht aus 2 Fiedern erster Ordnung, an der jederseits 17 Seiten-
fiedern und eine Endfieder sitzen, die andere ist nicht ganz voll-

standig und zeigt an der einen Seite noch 18 Fiedern hat aber mehr
besessen, da die Spitze fehlt. Das sterile Exemplar besteht aus
einem ganzen Blatt eim r v, rmutlich jungen Pflanze. An der Haupt-
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spindel sitzen oder saBen in Entfernungcn von 5 bis 8 cm jederseits

drei Fiedern und eine Endficder. Jederseits dieser Fiedern erster

Ordnung befinden sich il bis 12 Fiedern zweiter Ordnung in Ent-
fernungen von 1 bis V-j

2 cm, stehen also naher zusammen, als am
fertileri Exemplar.

Christ bestimmte die betreffenden Nummern als A. angusti-

folia Presl., die auf den Philippinen wachst, sich durch langere und
schmalere Fiedern zweiter Ordnung mij sehr lang zugcspitzter,

scharfer gesagten Endspitzen, durch naher' stehende Seitennerven,

durch bis an den Mittelnerv resp. die Gabel der geteilten Nerven

verlaufende Scheinnerven, durch ofter unterbrochem- Sorireihen

und weniger Sporangien in den Soris auszeichnet.

15. Angiopteris fokiensis Hieron. n. spec.

Rachis pinnarum primi ordinis comprcsso-quadrangularis, statu

sicco ubique glauco-viridis, infra plano-convexa, supra bi- vel sub-

trisulcata, lateribus anguste alata (alis glauco-viridibus, vix 1

/2
mm

latis, integris), basi articulata (geniculo vix ultra 1 cm longo), supra

geniculum vix ultra 2*/2 mm lata. Pinnulae subpapyraceae statu

sicco utrinque glauco-virides, infra parum pallidiores, subglabrae,

indumento farinaceo-granuloso (cellulis corpuscula terrae siliciosa<

continentibus formato) parum perspicuo, nudae, breviter petiolulatae

(petiolulis c. 2 mm longis, vix P/2 mm basi latis), oppositae vel sub-

oppositae (inferiores) aut alternae (superiores) ; eae ejusdem lateris

I 1

12
—2 cm inter se basi distantes; e basibus integris utrisque sub-

truncato-rotundatis lineari-oblanceolatae, supra partem fertilem

parte sterili paulo latiores, angulo antico c. 80—90° a rachi patentes,

ad apicem versus magis obliquae, subrectae vel parte superiore

parum falcato-incurvae, breviter acuminatae, cuspide deltoidea

c. 72—1 cm longa et 3—4 mm basi lata terminatae, parte maxima
marginis crenato-serrulatae (serraturis c. 0,7— 1 mm basi latis, vix

ultra 0,25 mm altis, vitta callosa angustissima vix 0,02 mm lata

serie unica cellularum formata marginatis) ; cuspide parum grossius

crenulato-serrulata (serraturis c. 2 mm basi latis, vix 1
/2
mm altis);

pinnulae basilares mlnimae, vix ultra 4*/
2 cm longae, vix ultra 1 cm

latae; pinnulae mediae et apicales c. 9 cm longae, supra bases integras

I cm et supra medium (parte sterili) usque ad P/
2
cm latae. Nervi

mediani (costae) pinnularum utrinqui- prominentes, plano-convexi,

mesophyllo parum pallidiores, infra squamulis-ferrugineis piliformibus

basi parum dilatatis sparsis praesertim parte basilari obtecti, vix

I mm basi Iati, supra nudi, c. vix 0,8 mm basi lati. Nervuli laterales

angulo antico c. 80—85° a costa patent ipicibus foliolorum nsim

18*
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magis obliqui, simplices vel supra basin vel rarius supra medium
furcati (apicalibus cuspidis semper simplicibus), utrinque vix pro-

minuli, extrinsecus mesophyllo parum obscuriores, subconcolores,

luce penetrante subpellucido-ferruginei, basi c. 1

—

l
1^ mm inter

se distantes, c. 0,03 mm basi crassi ad apicem versus supra soros

vix vel parum incrassati, parum incurvi, in serraturas marginis vix

vel parum ingredientes, basi in costam breviter decurrentes. Striae

saepe nullae vel rarissime valde obsoletae, brevissimae, vix 1

/2
mm

longae, lineam sororum non attingentes. Receptacula linearia

cristato-elevata, cum rudimentis involucri ambitu elliptica,

c. 0,5—0,6 mm longa, 0,25 mm lata a margine c. 1 mm vel paulo
ultra distantes; involucris ferrugineis, scariosis, margine obsolete

denticulatis, non ciliatis. Sori 1— l*/
4 mm longi, vix 3

/4
mm lati,

lineas subirregulares a basi pinnularum 2
/4 usque ad 3

/4
marginum

utrinque occupantes ad apicem versus saepe interruptas formantes,

subcontigui vel parum inter se distantes. Sporangia compresso-

obovoidea, c. 0,4 mm longa, c. 0,3 mm infra apicem emarginato-
truncatum lata, umbrina, in soris basilaribus infimis c. 7—8, in

soris ad apicem versus sitis supremis 6 (raro 5) — 8, in soris ceteris

9—12 (raro —13, vel —14). Sporae ferruginco-pellucidae, c. 0,025 mm
latae.

Siid-China: an nicht angegebenem Orte in der Provinz
Fokien (C. de.Gri js Nr. 20 zum Teil; aus dem Herbar H. F. HANCE).

Von dieser sehr charakteristischen Art liegen mir zwei Fiedern
erster Ordnung vor, von denen die eine jederseits 18, die andere

einerseits 23, andererseits 24 Fiedern zweiter Ordnung ohne eigent-

liche Endfieder tragen. Die an der Basis der Fiedern erster Ordnung
befindlichen Fiedern zweiter Ordnung sind die kleinsten und nehmen
bis zur Mitte an GroBe zu und behalten dann die erreichte GroBe
bis vor die wenig kiirzere letzte oberSte Fieder.

Die Art zeichnet sich besonders dadurch aus, daB meist der
obere Teil der Fiederchen, der bisweilen bis drei Viertel derselben
betragen kann, steril bleibt. Beim Beginn der sterilen Teile tritt

Verbreiterung der Fiedern ein. Als weniger sichtbare Eigentum-
lichkeit der Art ist audi zu erwahnen, daB. das Involucrum noch
als diinnes Hautchen vorhanden ist und dasselbe am Rande nur
unregelmaBig gczahnt ist und nicht wie bei den meisten Arten, in

verzweigte Gliederwimperhaare aufgelost ist. Durch die beiden
Eigentiimlichkeiten unterscheidet sich die neue Art von verwandten
und ahnlichen alteren Arten, wie z. B. von A. Arnottiana De Vriese
und A. Wightiana De Vriese.



Bcmcrkungen zur Kenntnis dor Gattung Angiopteris Hoffm. . 277

°[^ 16. Angiopteris yunnanensis Hieron. n. spec; syn. A. evecta

var. alata Christ ini Bull, de l'Herb. Boiss. VI (1898), p. 973.

Rachis pinnarum lateralium primi ordinis subcompresso-qua-

drangularis, statu sicco opaca, infra umbrino-castanea plano-convexa,

supra nigrescenti-castanea, bisulcata, praesertim ad apicem versus

manifeste alata (alis statu sicco nigrescenti-olivacris, sub pctiolulis

pinnularum latioribus quam supra pinnulas, ad apicem pinnarum

primi ordinis versus usque c. 2 mm latis), basi infima articulata

(geniculo in specimine c. 2x
/2
cm longo), supra geniculum c. 4 mm

lata. Pinnulae (pinnae secundi ordinis) statu sicco papyraceae,

supra nigro-olivaceae, infra subpallescenti-nigrescenti-olivaceae, in-

dumento farinaceo-subpapilloso parum perspicuo obtectae (cellulis

epidermaticis corpuscula terrae siliciosae pro conditione parva con-

tinentibus), praesertim nervo mediano et juxta cum sparse pilosae

(pilis articulatis, flexuosis, umbrinis, simplicibus vel basi furcatio

vel repetito furcatis, vix ultra 0,3 mm longis)
;
pinnulae inferiores

breviter petiolulatae (petiolulis vix 1 mm longis, 1 mm basi latis)

;

pinnulae superiores subsessiles (petiolulis abbreviate alatis) ; basi-

lares alternae, ceterae suboppositae
;
pinnulae eodem latere affixae

c. 21
/2 cm inter se distantes; e basibus integris postica rotundata

c. 5—6 mm longa et antica subtruncato-rotundata usque ad 1 cm
longa ovato-lanceolatae (inferiores) vel ovato-oblongae (ceterae),

angulo antico c. 70°— fere 90° a rachi distantts, subrectae vel parte

suprema falcato-incurvae, in cuspidem l 1
/^—2 cm longam, 4—5 mm

basi latam elongato-deltoideam acuminatae, parte maxima marginis

integrae vel subundulatae, angustissime calloso-marginatae, cuspide

manifeste serrulatae (serraturis c. 1—2 mm basi latis, c. l
/8
mm altis)

;

pinnulae laterales fertiles apicales maximae 9 l

/2
—10 cm longae,

c. 2 cm medio lata"; pinnula terminalis in specimine 2 1

2 cm medio

lata; pinnulae ad basin pinnarum sensim decrescentes; basilars

4—£ cm longae, 10— 13 mm supra basin latae. \ervi mediani (costae)

pinnularum utroque latere plani, prominuli, vix4 3
/4 mm basi lati,

supra subferrugineo-olivacei, infra nigrescent i-olivacei. Nervuli late-

rales angulo antico c. 75—85° a costa distantes, ad apicem versus

magis obliqui, supra soros parum incurvi, simplices vel aut basi aut

infra medium aut rarius supra medium furcati (iis cuspidis semper

simplicibus), utroque latere vix vel parum prominuli, supra meso-

phyllo concolores, infra luce irtcidente discolores nigrescenti-olivacei,

luce penetrants, subpi llucido-nigro-fulv nt . c. 1

—

\}j4 mm basi

intei distantes, c. 0,2 mm crassi, ad api< m vers trum incr ti,

sed apice ipso acuti, inarginem non attin nt< s, c. distantia

0,15—0,2 mm a mar vanescenti Stria« urreni (i tli
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falsi) nullae vel obsoletae, brevissimae, non ultra soros progredientes.

Receptacula sororum ovali-linearia, cristato-clevata, nervulis mani-
feste latiora, c. 3

/4 ram longa, vix 1
/2 mm a margine integro remota.

Rudimenta indusiorum nulla vel pilis articulatis furcatis vel repetito-

furcatis parvis vix ultra 0,1 mm longis paucis formata. Sori

c -
1

—

IV4 mm iongi> V2 mialati; lineas subregularcs continuas a parte

superiore basium usque ad cuspidem vel fere usque ad cuspidem
ascendentes ad cuspidem versus raro interruptas occupantes, contigui,

valde approximate inter se non distantes. Sporangia obovoidea,
compressa, c. 0,4 mm longa, 0,25 mm infra apicem emarginato-
truncatum lata, in soris basilaribus infimis 7—8, in soris ad cuspidem
versus sitis supremis 4—5, in soris ceteris 9—14, raro— 16. Sporae
melleo-pellucidae, c. 0,02 mm crassae.

China: in der Provinz Yunnan in den Bergen sudwestlich
von Mengtze (Mong-tze) in Hohe von 5000 FuB (A. Henry Nr. 9399;
Crhist bezeichnete die Nr. 9399 als A. evecta var. alata. Es kann
aber wohl kein Zweifel sein, daB die Nr. 9399 derselben Art angehort,
als die Nr. 9399 A, wenn dieselben auch verschiedenen Fundorten
entnommen sind). Nach der Angabe des Zettels der Nr. 9399 soil

der Baumfarn 6, nach der des Zettels der 9399 A derselbe 10 FuB
hoch sein.

Von dieser Art liegt mir eine Seitenfieder erster Ordnung mit
einem kurzen Stuck der Hauptspindel des betreffenden fertilen

Blattes vor, die jederseits 20 Seitenfiederchen und ein Endfiederchen
aufweist.

Die Art hat groBe Ahnlichkeit mit A. Gaudichaudiana I)e Vriese,
die sich durch ungefliigelte Spindeln der Fiedern erster Ordnung,
durch etwas langer gestielte, am Grunde beiderseits keilige, am
Rande iiberall deutlich gesagt-gezahnte, etwas breitere Fiedern
zweiter Ordnung (Seitenfiederchen bis 21

j2 cm breit!) und durch
etwas kleinere Sporangien auszeichnet.

cgtP 17. Angiopteris caudatiformis Hieron. n. spec. —
Rachis pinnarum lateralium primi ordinis compresso-quadrangu-

laris, statu sicco infra opaca umbrina plano-convexa, supra sub-
nitens castanea trisulcata, parte inferiore manifeste aptera, parti
superiore linea prominente vel ala abortiva ornata, parte basilari
articulata (geniculo in specimine c. P/

2 cm longo), supra geniculum
c. 5 mm crassa. Pinnulae (pinnae secundi ordinis) statu sicco pa-
pyraceae, supra fuligneo-olivaceae, infra vix vel parum palles-
centes indumento farmaceo-subpapilloso sub lente simplici parum
perspicuo (cellulis epidermaticis corpuscula terrae siliciosae pro
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conditione parva continent ibus) obtectae et ubique sparse pilosae

(pilis articulatis flexuosis ferrugineis parce dichotome ramosis usque

ad 1 mm longis), supra nudae et glabrae; breviter petiolulatae

(petiolulis c. 1—2 mm longis, basi l
1^ mm latis), oppositae vel

suboppositae (inferiores) vel alternae (superiores)
;
pinnulae eodem

latere affixae c. 2 1

/2
—3 cm inter se distantes; e basibus integris

postica rotundato-cuneata c. 6—7 mm longa et antica cum ata

7—8 mm longa lineari-lanceolatae, angulo antico c. 60—70° a rachi

distantes, subrectae vel leviter ad apicem versus falcato-incurvae,

in cuspidem c. l x
/2
—2 cm longam 3—4 mm basi latam elongato-

deltoideam acuminatae, parte maxima marginis dentato-serrulata<

(serraturis c. 0,5—0,6 mm basi latis, 0,4—0,5 mm altis, obtusiusculis,

vitta callosa c. 0,04—0,05 mm lata seriebus cellularum 2—3 formata

marginatis), cuspide argute serrulatae (serraturis P/
2
—2 mm basi

latis, 0,5 mm altis); pinnulae laterales fertiles mediae maximar

c. 15 cm longae, l
1
/^ cm medio latae, supra bases integras vix ultra

1 cm latae; pinnula terminalis pinnulis lateralibus paulo latiore, in

specimine c. 17 mm medio lata. Nervi mediani (costae) pinnularum

utroque latere parum prominuii, plani, supra statu sicco interdum

tenuiter canaliculati, c. P/
4
mm basi lati, utroque latere mesophyllo

subconcolores vel obscurius olivacei. Nervuli laterales angulo antico

s. 70—80° a costa subpatentes, ad apicem versus magis obliqui,

supra soros parum incurvi, simplices vel aut basi aut supra basin

infraque medium aut raro supra medium furcati (iis cuspidis semper

simplicibus), utroque latere parum prominuii, luce incidente meso-

phyllo subconcolores, luce penetrante subpellucido-olivaceo-fulves-

centes, c. 1—2 mm basi crassi ad apicem versus parum incrassati,

in serraturas non vel parum ingredientes. Striae recumntes (nervi

falsi) nullae vel obsoletae et brevissimae, raro manifcste usque ad

soros progredientts. Receptacula sororum linearia, cristato-elevata,

nervulis parum latiora, c. 1

—

V-j
2 mm longa, c. 2 mm ab apice serra-

turarum marginis remota. Rudimenta involucrorum pilis articulatis

simplicibus vel furcatis raro repctito furcatis vix ultra 0,15 mm longis

paucis form ata. Sori c. 2—

2

x
/2
mm longi, 0,5—0,6 mm lati, lineas

a basibus integris pinnularum iis carentibus ad cuspidem pinnu-

larum ascendentes interdum in cuspidem paulo ingredientes irre-

gulares continuas raro ad apicem pinnularum versus interruptas

occupantes, subcontigui, valde approximate parum inter se remoti.

Sporangia obovoidea subcompressa, c. 0,5 mm longa, 0,25 mm
infra apicem truncatum lata, in soris basilaribus infimis c. 12— 13,

in soris apicalibus supremis 7— 10, in soris ceteris 14— 18, raro —20.

Sporae melleo-pellucidae, c. 0,02 mm crassae.
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China: in der Provinz Yunnan in den Bergen bei dm Sze-

noo (?)-QuelIen, 4500 FuB ii. M. (Henry Nr. 9399 D).

Von dieser Art liegt mir ein unteres an einem Teil der Haupt-
spindel befestigtes und ein oberes Fiederstiick erster Ordnung vor.

Doch gehoren die beiden fertilen Stiicke nicht zusammen, so daB
ich keine siehere Angabe uber die Anzahl der Seitenfiedern zweiter
Ordnung machen kann. Doch schatze ich, daB c. 20 bis 25 Ficderchen
vorhanden sein konnten.

Die Art steht der auf der Philippineninsel Luzon vorkommenden
A. caudata De Vriese wohl am nachsten und ist habit uell derselben
sehr ahnlich, unterscheidet sich aber durch den mehr keiligen Grund
der breiteren Fiederchen, durch die vom Rande noch weiter entfernt
liegenden, langeren Sori, durch die deutlich gegen die Enden zu
verdickten, weniger tief in die Randzahne eindringenden Seiten-

nerven und besonders durch fehlende oder doch nur rudimentar
vorhandene und dann sehr kurze Scheinnerven (Verklebungs- oder
Verwachsungsstreifen)

. Nacli dem letzteren Merkmale miiBte die

neue Art unter den PRESLschen §. Pseudangiopteris gehoren, wahrend
A. caudata zu §. Euangiopteris von De Vriese berechtigterweise
gestellt worden ist. Trotzdem beide Arten sehr ahnlich und zweifellos
nahe verwandt sind, so wiirden sie in PRESLs Einteilung weit von-
einander entfernten Stellen stehen. Man erkennt daraus, daB die
PRESLsche Einteilung nicht haltbar ist.

18. Angiopteris Sakuraii 1
) Hieron. n. spec.

Rachis pinnarum lateralium primi ordinis valde compressa,
statu sicco infra albido-awllanea plano-convexa pilis articulatis

nigricantibus usque ad l 1/2 mm longis sparse ornata, supra glauco-
virens linea mediana canaliculata, lateribus utrisque sulcata, angustis-
sime alata (alis glauco-viridibus, vix V4 mm latis), basi articulata
(geniculo c. 1 cm longo, crassiusculo, c. V2 cm lato), supra geniculum
vix ultra 3 mm lata. Pinnulae (pinnae secundi ordinis) subpapyraceae,
statu sicco supra glauco-olivaceae, supra soros vitta pallescenti-
caesio-olivacea marginatae, infra fere eodem colore pallescenti-
glauco-olivaceae, supra glabrae nudae, infra indumento farinaceo
parum perspicuo (cellulis sparse corpuscula terrae siliciosae conti-
nentibus formato obtectae), praesertim nervo mediano et juxta
eum pihs articulatis simplicibus nigricantibus sparsis ornatae, petiolu-
latae (petiolulis c. l~V/

2 mm longis, e. li/
2 mm basi latis), sub-

-ppositar vel manifeste alternae (superiores) , ejusdem lateris infimae

») Benannt nach dem m lokyo lebenden Sammler H. SAKUHAI.
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c. V2
cm, mediae et supremae usque ad l

l
/2 cm inter se distantes;

e basibus integris antica subtruncato-cuneata c. 6—7 mm longa,

postica rotundata vel cuneato-rotundata breviore vix ultra 5 mm
longa lanceolatae vel pleraeque lineari-lanceolatae, angulo antico

c# 70—80° a rachi distantes, subrectae vel summa parte parum fal-

cato-incurvae, repente in cuspidem brevem vix ultra 1

/2
cm longam

vix 3 mm basi latam deltoideam acuminatae, parte maxima mar-

ginis dentato-serrulatae (serraturis c.
3
/4
— 1 mm basi latis, c. */, mm

altis, apice cartilagineis), cuspide serrulatae (serraturis c. 172
mm

basi latis, 1
/2
mm altis); pinnulae basilares infimae lanceolatae,

c. 3x
/2
cm longae, vix 1 cm medio latae; mediae maximae c. 8 cm

longae, usque ad 16 mm. medio latae, supremae minores vix 6 cm

longae, c. 13 mm medio latae. Nervi mediani (costae) pinnularum

vix ultra 3
/4
mm lati, utrinque plani, supra parum prominuli. Nervuli

laterales angulo antico c. 65—70° a costa distantes, ad apicem

pinnularum versus magis obliqui, incurvi; simplices vel aut basi

aut saepius supra basin usque ad medium aut rarius supra medium

furcati (iis cuspidis semper simplicibus), utroque latere non promi-

nuli, supra mesophyllo concolores, infra discolores subferrugineo-

olivacei, luce penetrante pellucidi, linea mediana ferruginea ornati,

basi 1—IVi mm inter se distantes ad apicem versus parum incrassati

(hydathodo obsoleta terminati) in serraturas marginis ingredientes.

Striae recurrentes (nervuli falsi) extrinsecus utroque latere luc

incidente non perspicuae, luce penetrante perspicuae, parum pellu-

cidae, ultra soros interdum usque ad medium semifacierum pinnu-

larum raro ultra progredientes. Receptacula sororum linearia,

cristato-elevata, nervulis manifeste latiora,
1
/2
—3U mm lonSa >

c. 1 mm ab apice serraturarum remota. Rudimenta indusiorum

scariosa, fulva, margine integra vel pilis articulatis simplicibus vix

ultra 0,1 mm longis raris ornata. Sori c. 1—

l

x
/a mm lon&> c

- *U mm

lati, lineas subirregulares juxta margine m basibus integris exceptis

usque ad cuspidem vel fere usque ad cuspidem asc< ndentes prae-

sertim basi et ad apicem versus interdum interruptas occupantes,

non contigui, parum inter se distantes. Sporangia obovoidea, vix

compressa, c. 0,5 mm longa, 0,4 mm infra apicem truncatum lata,

umbrina vel fuliginosa, in soris basilaribus infimis 5—7; in son

apicalibus supremis 5—6; in soris ceteris 7—8, raro — 9. -pora

hyalinae, vix ultra 0,025 mm latae.

Formosa: als Vulgarname ist „Liutintai
<<

unci al> Ort-

name ist Jormosa" angegeben; vermutlich ist „Liutintai" <1.

Fundortsname auf Formosa ( 1KURA1 ohnr Nummer; — 12. Ok-

tober 1909).



282 G. Hieronymus.

Von dieser Art liegt mir eine an einem Stiick der Hauptspindel

ein< s Blattes ansitzende Fieder erster Ordnung vor, an welcher

jederseits 22 Seitenfiedern zweiter Ordnung, aber keine Endfiedcr

angewachsen sind. Die Fiederform erinnert an die fiir A. commu-
tata Presl auf Tafcl 3 in Fig. 1 von De Vrieses Monographic ab-

gebildete. Von dieser aus Tahiti beschriebencn Art unterscheidet

sich die neue Art durch die meergriine Farbe, den scharfer gezahnt-

gesagten, knorpeligen Rand, die geringere Anzahl der Sporangien,

die Beschaffenheit der Indusienrudimente und das Vorhandensein
deutlicherer, wenn auch nur hochstens bis zur Mitte der Fiedern-

halbseiten reichenden Scheinnerven und noch andere Kennzeichen,
abgesehen von den weit voneinander entfernten Vaterlandern.

19. Angiopteris oschimensis Hieron. n. spec. —
Rachis pinnarum lateralium primi ordinis valcle compressa,

statu sicco opaca, infra isabellina plano-convexa, supra umbrino-
castanea linea mediana ima basi excepta canaliculata, lateribus

utrinque sulcata, aptera, basi articulata (geniculo c.
x

/2
— 1 cm longo,

crassiusculo, c. 3—4 mm lato), supra geniculum c. 2—3 mm lata.

Pinnulae (pinnae secundi ordinis) papyraceae, statu sicco supra
lutescenti-olivaceae, vitta pallescente marginatae, infra pallescenti-

lutescenti-olivaceae, supra glabrae, infra praesertim nervo mediano
pilis articulatis simplicibus ferrugineis parte basilari squamuloso-
dilatatis ciliatis usque ad 1 mm longis sparsis ornatae, indumento
farinaceo-papilloso tenuissimo vel obsoleto obtectae (cellulis epi-

dermaticis corpuscula terrae siliciosae continentibus parum per-

spicuis), petiolulatae (petiolulis c. 1 mm longis, 1 mm basi latis),

oppositae vel suboppositae vel raro alternae (superiores) ; ejusdem
lateris l1/*—2 cm inter se distantes, e basibus integris antica sub-
truncato-rotundata c. 5 mm longa postica rotundata breviore c. 4 mm
longa lineari-lanceolatae, angulo antico c. 70—90° a rachi distantes,

subrectae, raro suprema parte subfalcato-incurvae, in cuspidem
c. 1—P/2 cm longam c. 5—7 mm basi latam deltoideam acuminatae,
parte maxima marginis dentato-serrulatae (serraturis c.

3
/4

1 mm
basi latis, c. 1

/2 mm altis, vitta cartillaginea c. 0,02 mm lata seriebus
cellularum 2 formata marginatis), cuspide argutius et longius dentato-
serrulatae (serraturis c. P/

2
—2 mm basi latis, c. s/

4 mm altis)
;
pinnula-

mediae maximae; fertiles c. 10*/
2 cm longae, 17—18 mm medio

latae; steriles usque c. 10 cm longae, 18—20 mm medio latae; pinnula.
basilares infimae pinnarum fert ilium primi ordinis c. 4—7 cm longae,
7—14 mm medio latae; sterihum c. 6 cm longae, 17 mm medio latai
Nervi mediani (costae) pinnularum vix 1 mm basi lati, utrinqu
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paruni prominuli plani, supra mesophyllo concolores) intra sub-

ferrugineo-olivacei, Nervuli laterales angulo antico c. 85—90°

a costa distantes, ad apicem pinnularum versus et in cuspide sensim

magis obliqui, supra soros; incurvi; simplices vel aut basi aut infra

medium aut supra medium furcati (iis cuspidis basi furcatis vel

simplicibus) ; ramulis nervulorum basi furcatorum interdum supra

medium furcatis; utroque latere non prominuli, supra mesophyllo

concolores, infra discolores mesophyllo obscurius olivacei, luce pene-

trants ferrugineo-subpellucidi, 1

—

V/
2
mm basi inter se distantes,

c. 0,1—0,13 mm crassi, ad apicem versus non incrassati in serraturas

marginis profunde ingredientes. Striae recurrentes (nervuli falsi)

extrinsecus luce incidente utroque latere parte superiore a sinubus

serraturarum usque ad medium semifacierum pinnularum per-

spicuae, luce penetrante parum pellucidae ultra medium interdum

fere usque ad costam et furculas nervulorum progredientes per-

spicuae. Receptacula sororum linearia, cristato-elevata, nervuli-

manifeste latiora, c.
1
j2
—3

/4 mm longa, vix 1 mm ab apice serra-

turarum remota. Rudimenta indusiorum pilis articulatis furcatis

c. 0,1—0,2 mm longis raris formata. Sori c. 1—

l

x

/4 mm longi, vix
3
/4 mm lati, lineas flexuosas ad cuspidem versus interruptas juxta

margmem a basibus integris exceptis usque fere ad cuspidem ascen-

dentes occupantes, non contigui, sed approximati, parum inter se

distantes. Sporangia obovoidea, parum compressa, c. 0,4 mm longa,

0,35 mm infra apicem subemarginato-truncatum lata, umbrina vel

fuliginea; in soris basilaribus infimis 7—9; in soris apicalibus sup-

remis 5—7; in soris ceteris 9— 10, raro — 11. Sporae fuliginco-

pellucidae, vix 0,025 mm latae.
%

Japan: Auf humusreichem Lehmboden in schattigen Bach-

talern von Toguchi in den bergigen Gegenden auf Oschima (womit

vermutlich die unter dem 139,5 Langengrade und 37,2 Breitengrad

gelegene Insel die auch Vries-Insel genannt wird, gemeint ist)
;

(L. Boehmer Nr. A 5, — 25. Januar 1904).

Das Exemplar besteht aus drei vollstandigen Fiedern erster Ord-

nung, von denen zwei fertil sind, die dritte steril ist. Die eine fertii

tragt jederseits 16, die andere 17 und die sterile 19 Seitenfiedern zweiter

Ordnung. Die erste fertile besitzt auch noch eine terminale Fieder.

Die Art ist sehr ahnlich der A. Sakuraii Hieron., unterscheidet

sich aber durch die ungeflru iten Fiederspindeln, die Farbe dir

Fiedern, den schmaleren verblaBten Rand oberhalb der Sori, kleinen

Randzahne, tiefer herabreichende Scheinnerven, die hellrostfarbigen

(nicht schwarzlichen) Spreuhaare der Fiederunter ite, die wenig r

dunkelfarbigen Sori, welche oft mehr Sporangien enthalten, usw.
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Var. Wrightii Hieron. n. var.

Differt a forma genuina parte ventrali racheos obsolete canali-
culata tenuiore in canaliculum partis dorsalis rachtos manifeste
immersa, rudimentis involucrorum paulo latioribus margine non
cihatis, soris margini pinnularum magis approximatis, nervulis apic
minus profunde in serraturas marginis pinnularum ingredientibus

Japan: auf der Insel Ousima (woniit vermutlich die gleich
oben genannte Insel Oschima gemeint ist) (Ch. Wright

;

ohne Nummer und Sammlungszeitangabe ; aus dem Herbar von
D. C. Eaton).

Das Exemplar besteht aus zwei fertilen, an ein Stuck der Haupt-
spindel angewachsenen Fiedern erster Ordnung, von denen die eine
einerseits 16, andererseits 17, die zweite beiderseits 18 Fiedern zweiter
Ordnung, beide mit Terminalfieder, tragt. Trotz der auffallenden
Unterschiede kann ich die Pflanze nicht fur spezifisch verschieden von
der Hauptform halten, da dieselbe sonst groBe Ahrilichkeit mit
dieser aufweist, und betrachte sie vorerst als Varietat derselben.

20. Angiopteris oligotheca Hieron. n. spec.

Rachis pinnarum primi. ordinis compresso-quadrangularis, statu
sicco opaca, infra virescenti-ochroleuca plano-convexa pilosa (pilis

articulatis flexuosis, basi dichotomis, ad apicem versus ramulosis,
c. usque 1% mm longis), supra olivacea bisulcata vel obsolete tri-

sulcata nuda glabra, angustissime alata (alis c. */
4 mm latis olivaceis)

;

rachis pinnarum lateralium primi ordinis ima basi articulata (geniculo
m specimine c. 1 cm longo) supra geniculum vix ultra 2 mm lata;
rachis pinnae terminalis distantia c. 2% cm ab insertione pinnae
lateralis supremae articulata (geniculo aequilongo). Pinnulae (pinnae
secundi ordinis statu sicco papyraceae, fragiles, supra olivaceae,
infra parum pallescentes indumento farinaceo obsoleto tectae (cellulis

corpuscula terrae siliciosae continentibus vix perspicuis) praesertim
in costa ubique sparse pilosae (pilis articulatis ferrugineis dichotomy
ramosis vix ultra */

2 mm longis), supra nudae glabrae; breviter
petiolulatae (petiolulis vix 1 mm longis, 1 mm basi latis), opposite
vel suboppositae

; pinnulae eodem latere affixae c. 1 cm inter s<

distantes; e basibus integris postica cuneata c. 2 mm longa et antica
cuneata c. 3 mm longa lineari-deltoideo-lanceolatae vel (basilar s)

deltoideo-lanceolatae, angulo antico 80—85° a rachi distantes,
subrectae, in cuspidem c. 5-8 mm longam V/

2
-2 mm basi latam

elongato-deltoideam acuminatae, parte maxima marginis subirregu-
Ianter denticulatae vel denticulato^errulatae (denticulis vel serra-
tuns vix i/

2 mm basi latis, vix 0,25 mm altis, vitta callosa albicantc
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c. 0,05 mm lata seriebus cellularum c. 4—5 formata marginatis),

cuspidc argute scrrulatae (serraturis c. 1 mm basi latis, 1
/2 mm altis)

;

pinnulae latcrales mediae maximae, 4 3
/4
—5 cm longae, 6 mm supra

bases integras latae; pinnulae ad apicem et basin versus sitae sensim

decrescentes; supremae c. 41
/2
—5 cm longae, 4 mm latae; infimae

IV2—^ cm longae, 4 mm supra basin latae. Nervi mediani (costae)

pinnularum utroque latere parum prominuli, plano-convexi, meso-

phyllo subconcolores, supra statu sicco interdum tenuiter canali-

culati, vix 1
/2 mm basi lati. Nervuli laterales angulo antico c. 60°

a costa subpatentes, ad apicem versus magis obliqui, supra soros

vix vel parum incurvi, simplices vel basi aut supra basin furcati

(iis cuspidis semper simplicibus), supra canaliculis tenuibus immersi,

infra vix vel parum prominuli, luce incidente mesophyllo subconco-

lores, luce penetrante subpellucidi, linea mediana ferruginea ornati,

c. 0,15 mm basi crassi, ad apicem versus parum incrassati, dentibus

vel serraturis marginis manifeste ingredientes. Striae recurrentes

(nervi falsi) luce incidente et penetrante parum perspicuae, usque

ad medium semifacierum pinnularum raro ultra progredientes.

Receptacula sororum lanceolata, cristato-elevata, vix 1
/2 mm longa,

distantia c.
x
/4 mm ab apice denticuli marginis \\ mota, nervulis

parum latiora. Rudimenta involucrorum nulla. Sori c. 1 mm longi

et 1 mm lati, ambitu subrotundati, lineas a basibus integris pinnu-

larum iis carentibus ad cuspidem pinnularum ascendentes interdum

interruptas occupantes, subcontigui. Sporangia dorsiventraliter

compresso-ellipsoidea, c. 0,5 mm longa, 0,35 mm medio lata, in

soris 2—5. Sporae immaturae hyalinae vix 0,02 mm crassae.

Vaterland angeblich Java; wurde im Pariser botanischen

Garten kultiviert unter der falschen Restimmung ,,A. Durvilleana
11

(Herrmann Nessel 1903).

Von dieser interessanten Art liegt mir eine Wed< Ispitze, an

welcher sich eine Endfieder und eine Seitenfieder erster Ordnung

befindet, vor. Beide Fiedern sind kaum 3 dm lang und 1 dm in der

Mitte breit. Die Seitenfieder zeigt jederseits 25 Fiedcrchen und ein

denselben ganz ahnliches Endfiederchen, die Endfieder jederseits 20

und ein Endfiederchen. An der Seitenfieder stehen die Fiederchen

gegenstandig oder fast gegenstandig, wahrend bei der Endfieder

die Glieder der Paare etwas weiter auseinander geriickt sind.

Die Art ist vielleicht die kleinste Art der Gattung und an-

scheinend mit keiner der bekannten Arten naher verwandt. Am
ahnlichsten ist sie noch der A. salicifolia De Vriese, von welcher sic

aber durch die Form der Sporangien und die germ; Anzahl der-

selben in den Soris und kleiiu i noch schmal* Fiederchen abweicht.
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Die Laubmoose
der II. Freiburger Molukkenexpedition

Von T h. H e r z o g.

(Mit Tafel III und 7 Abbildungen im Text.

Die II. Freiburger Molukkenexpedition hatte sich unter Leitung
des kiirzlich auf dem Felde der Ehre gefallenen Prof. Dr. K. D e -

ninger die Erforschung der beiden Molukkeninseln Ceram
und B u r u zum Ziel g< setzt und bereiste dieselben von 1910—1912,
wobei Herr E. Stresemann, dtr als Zoologe an der Reise
teilnahm, sein Augenmerk auch der Pflanzenwelt des Gebietes zu-
wandte und eine ziemlich umfangreiche botanische Sammluhg von
dort mitbrachtc. Mir wurde im Sommer 1914 die bryologisch,
Ausbeute der Reise zur Bearbeitung uberwiesen, leider jedoch in
emem so ungiinstigen Moment, daB nur ein Teil der Bestimmungen
moghch war. Urn aber die Resultate meiner durch den Heeres-
du-nst unterbrochenen Arbeiten nicht zu gefahrden, entschloB ich
mich damals zur vorlaufigen Veroffentlichung der bis dahin fest-

stellten Neuheiten zusammen mit einigen neuen Arten aus Hintcr-
indien und Siidamerika. Sie wurden hier in dicser Zeitschrift 1916,
Bd. 5,, unter dem Titel: „Neue Laubmoose aus Ostasien und Siid-
amenka" beschrieben. Nachdem es mir nun abc r durch einen langeren
Aufenthalt m der Heimat crmoglicht vvorden ist, den Rest der Samm-
lung zu bearbeit.n, auch durch den inzwischen erfolgten Tod des
Leitcrs der Expedition die wissenschaftliche Verwertung seiner
sammler.sclien Ausbeute zur Dringlichkeit geworden ist, iibergeb
ich diese Zusammenstellung aller in seinem engeren Forschungs-

biet gefundenen Laubmoose der Offentlichkeit
Weitaus die Mehrzahl der Arten stammt aus dem noch sehr

wemg bekannten Zentralgebirge Cerams, dessen hochster Gipfel
Gunung Pma.a, ca. 3000 m, von den Expeditionsteilnehmern er-
st,egen wurde. Die meisten Moose wurden von Herrn E S t re se

-

man n gesammelt
;
einen kleinen IVil hat Herr Prof. Dr. Deninger

selbst beigesteuert.
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Hierzu stellt mir Herr E. Stresemann folgende Charak-
teristik der beiden Inseln zur Verfiigung; ,,Mit Ausnahmc einer

ausgedehntcn Zone im Nordteil Mittelcerams ist das Land gebirgig:

Der Hauptteil Westcerams setzt sich ans einem stark erodierten

kristallinen Mittelgebirge zusamnien; nur zwei Gipfel ragen hier

bis zu etwa 1600 m empor. Einen wesentlich anderen Aufbau zeigt

der mittlere Teil der Insel. Er ist von einem machtigen NW—SO
streichenden Gebirgszug durchzogen, der sich nacli unseren bis-

herigen Kenntnissen ausschliefilich ans mesozoischen nnd alttertiann

Sedimenten aufbant und von der an der N-Kiiste gelegenen Sawai-

bncht aus rasch zu 2000 m Hohe ansteigt. Der hochste Gipfel ist

der Pinaia (Ostgipfel oder Haje, 2960 m, Westgipfel 3010 m).

Hier fallt das Gebirge nach N auBerordentlich steil zum Meere ab.

Nach Osten verflacht es sich schnell.

Infolge der geringen Bevolkerungsdichte ist der Boden nur

wenig urbar gemacht worden. Fast die ganze Insel ist noch mit

primarem Pflanzenwuchs bedeckt. Da der Wechsel der Monsune

an der Leeseite der Gebirge sich in geringeren Niederschlagen nur

unbedeutend bemerkbar macht, herrscht in den tie fen und mittleren

Lagen der Charakter des tropischen Regenwaldes. In Kiistennahe

schon von etwa 800 m, tiefer im Innern erst von etwa 1300—1500 m
an, tritt an die Stelle des tropischen Regenwaldes der temperierte

Regenwald, der sich durch auBerordentlich iippige Entwicklung der

Kryptogamen-Epiphyten, insbesondere der Fame und Moose, aus-

zeichnet. Die Luftfeuchtigkeit ist hier fast das ganze Jahr liber

sehr hoch und monatelang weicht an den Kammen der Nebel nur

fur kurze Stunden. Noch ausgepragter sind diese Verhaltnisse in

der alpinen Region mit ihnn knorrigen, dichtbelaubten Baumchen
und Strauchern, deren Stamme und Aste von Moosen ganz eingehiillt

zu sein pflegen. Sie lost allmahlieh den temperierten Regenwald

im Hochgebirg< Mittelcerams bei etwa 180<>—2000 m Hohe ab.

Am Pinaia folgt ihr bei etwa 2600 m ein ± 200 m breiter Baum-
farngiirtel und endlich fiber die 5( m bis zum Kamm hinauf die alpine

Grasflur, in der nur hier und da noch in windgeschiitzten Mulden

einzelne Koniferen {Daerydium datum Wall.), Baumfarne und

buschartige Rhododendron stehen. Die Temperatur, die am FuOe

des Hochgebirges schon bei 80D m zuweilen auf 11° sinkt, fallt hier

vor Sonnenaufgan,^ bis auf 7°, ja 5° C.

Die etwas kleinere Insel Huru ist in ihrem mittleren und

westlichen Teil gleiehfalls sehr gebii •;. Obwohl die Bedingungen

des Klimas die gleichen sind wi< uif Ceram, dominiert doch in den

Kiistengebieten und mittleren I n die Gi sflur, woh] tin* 1
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der groBen Trockenheit des Kalkbodens, in dem die Niederschlage
sofort versinken. Die bedeutendsten Erhebungen finden sich im
NW-Teil der Insel und sind wie auf Ceram vorwitgend aus mesozo-
ischen Kalken aufgebaut. Es sind dies das ± 2000 m hohe Bara-
Gebirge und der nur wenig hohere Kapala Madang oder
F o g h a. Am steilen Siidhang dieses gewaltigen Bergklotzes beginnt
die alpine Region schon bei 1600 m. Bis zum hochsten Gipfel ziehen
sich hier Biische und Straucher hinauf. Ein Baumfarngurtel und
die auf dem Pinaia so entwickelte alpine Grasflur fehlen durchaus."

Die Funde von der Insel Bali, die nichts Neues enthalten,
konnen hier fiiglich unbenicksichtigt bleiben.

I. Ceram und Buru.

1. Braunfelsia scariosa (Wils.) Par. f. minor. Am Gunung Pinaia,
von 2700—2900 m1

), Nr. 241.

2. Dicranoloma braunfelsioides Herzog n. sp. Dense caespitosum,
dilute fuscescens, nitidulum. C a u 1 i s 4—5 cm altus, rectus,

subsimplex vel apice fasciculatim ramosus, apice foliis convolutis
subcuspidatus, foliis accumbentibus turgidulus,
laxe tomentosus. Folia 7 mm longa, ultra 2 mm lata, scariosa,

e basi ovata lanceolata, concavissima, pro genere bre-
viter subulato-acuminata, subula inferne cana-
liculato-convoluta, apice evoluta late loriformi-
planiuscula acutata ibique obsolete denti-
c u 1 a t a

,
ceterum integerrima, margine ultra medium angustis-

sime albo-limbata, nervo tenui viridi basi saepius obsoleto, in

subula dorso remote et obtuse serrato, cellulis laminaribus
omnibus linearibus angustissimis incrassatis punctulatis, alaribus
numerosis aureo-fuscis in triangulum magnum nervi basin sub-
attingente conflatis. Perichaetialia vix longiora, arete
convoluta, ex apice late t rune a.to erosulo in
cuspidem latam brevem rigidam contracta,
enervia, basi aurea. Setae 1—2 ex uno perichaetio, 12 mm
longae, laevissimae, rubrae. Theca (vetusta deoperculata) anguste
cylindnca, erecta, 3,5 mm longa, 0,7 mm lata. Peristomium
destructum.

West -Ceram: zwischen Sepa und Sawai, wohl epi-
phytisch, leg. E. Stresemann, 1911.

i) Die Hohenangabcn in Hedwigia Bd. 57 sind nach den neuesten Be-

versehen.
1000
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Durch ihre eigentumliche Tracht unterscheidet sich diese

Art von alien iibrigen Arten der Gattung und erinncrt sehr stark

an Braunfelsia scariosa. Am nachsten durfte sir D. laevifolium

(Broth, et Geh.) stehen, das sich aber durch stark gesagten

Rand und fehlenden Saum gut unterscheidet. .

3. Dicranoloma Blumii (Nees) . Am Gunung Pinaia, ca.2700—2900 m,

Nr. 226, am Hoale-PaB ca. 1800 m (leg. Deninger, Nr. 58,

59); an der PaBhohe Mansela-Wolu, ca. 1950 m, Nr. 67.

4. Dicranoloma Deningeri Herzog n. sp. I.e. Gunung Fogha,

ca. 2100 m, NW-Buni, Nr. 383.

5. Dicranoloma Braunii (C. M.). An der PaBhohe Mansela-Wolu,

ca. 1950 m, Nr. 67/a.

0. Dicranoloma Armitii (C. M.). An der PaBhohe Mansela-Wolu,

ca. 1950 in, Nr. 68.

7. Leucobrynm sancttnn Hpe. t. minor. Nordl. Tiefebene von Mittel-

Ceram am Weg von Hoale nach Bessi im feuchten Urwald am
Boden Decken bildend, Nr. 220.

8. Syrrhopodon pernndulatus Broth. An der PaBhohe Mansela-

Wolu, ca. 1950 m, Xr. 64.

9. Zygodon Stresemannii Herzog n. sp. 1. c. In der Baumfarnregion

des Gunung Pinaia, ca. 2700—2900 m, Nr. 328.

10. Macromitrium longicaule C. M. Am Gunung Pinaia, von 2700

bis 2900 m. Xr. 287.

I 1 . Macromitrium Zollingeri Mitt, forma cusp id e longiori
subpiliformi. An der PaBhohe Mansela-Wolu, ca. 1950 ra,

Xr. 70; Gunung Fogha (NW.-Buru), ca. 2100 m, Xr. 382.

1 2. Macromitrium orthostichum Nees forma c a u 1 e s c e n s

Herzog. Am Gunung Pinaia, ca. 2700—2900 m. Nr. 213 und 312.

13. Schlotheimia emargitKtto-pilosa Herzog n. sp. I.e. Bei Hoale,

ca. 1250 m, Nr. 40.

14. Brachymenium nepalense Hook. Auf Baumasten am Gunung
Pinaia, ca. 2700—2900 m, mit Macromitrium longicavle zusammen,

Xr. 263 und 313.

15. Le iitostomum Pinaiae Herzog n. sp. 1. c. Auf Baumen in der

Baumfarnregion des Gunung Pinaia, ca. 2700—2900 m, Xr. 314.

16. Leiomela javanica (Ren. et Card.). Am Gunung Pinaia, ca. 2700

bis 2900 m, Xr. 326.

17. Hymenodontopsis Stresemannii Herzog n. gen., n. sp.; 1. c. In der

Gipfelregion des Gunung Pinaia, ca. -7<»0—2900 m, Xr.

ihdwigia Band LXl 19
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18. Pogonatum submacrophyllum Herzog n. sp. 1. c. Im Urwald am
Gunung Pinaia bei 1950 m dichte, feuchte Teppiche bildend,

Nr. 225.

S

19. Glyptothecium octangvluw

(C. M.) f. propagulifera.

Am Gunung Pinaia, ca.

2700—2900 m, Nr. 288.

20. Spiridens Beinwardtii

(Nees) f. angustifolia.

Hoale PaB, 1800 m und

in der Kammregion alle

Stamme dicht einhullend,

Nr. 175.

2 1

.

Trachyloma indieum Mitt

.

Am HoalepaB, ca. 1800 m,

leg. Deninger, Nr. 56;

am Gunung Pinaia, ca.

2700—2900 m, Nr. 227

und 277/b.

22. Garovaglia plnmosa Her-

zog n. sp.; 1. c. Am Gu-

23.

24.

nung Pinaia, ca. 2700 bis

2900 m, Xr. 277.

Endotrichella secvnddHeT-

zog n. sp., 1. c. Am Gu-

nung Pinaia, ca. 2700 bis

2900 m, Nr. 279.

Meteoriitm atratum (Mitt.)

.

An Baumasten in der

Gipfelregion des Gunung

Pinaia, ca. 2700—2900 m,

Nr. 276.

25. Floribwidaria spec. Ein>

unbestimmbare Art aus

der Verwandtschaft der

F . pseudofloribwida Fl
.

,

an Raumen in der Gipfel-

region des Gunung Pinaia,

ca. 2700—2900 m, Nr. 334.

26. Aerobryopsis longissiwa (Dz. et Mlkb.) Fl. in Mittelburu,
ca. 1700 m, Nr. 106.

27. Callicostdla armataHerzog n.sp.Lc. Bei Hoale, ca. 1250m Nr. 37.

H ymenodontop8is Stresemannii Herzog n. gen.
et n. sp.

J. Habitusbild 1:1. 2. Ein Pflanzchen 4:1.
. SproBspitze 8:1. 4. Sporenkapsel 12:1. 5. Blatt

ca. 30:1. 6. Blattspitze 125:1. 7.Blattbasis 125:1,
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28. Pseudothuidium ceramicum Herzog n. gen., n. sp.; I.e. Am
Gimung Pinaia bei ca. 2700 m, Nr. 242.

29. Thuidium himantopJiyUum Herzog n. sp.; 1. c. An der PaBhohr

zwischen Mansela und Wolu, ea. 1950 m, Nr. 72.

BO. Ctenidium polychaetum (Br. jav.). In der Gipfelregion des

Gunung Pinaia, ca. 2700—2900 m, Nr. 267.

31. Ctenidivm moluccense Herzog n. sp. Dioicnm, late caespitosum,

flavo-brunneum, nitidulum, statura Ct. molluscum typicum haud

superans. Caulis repens, sat dense et regulariter pinnatus, pinnis

decrescentibus quam maxime 7 mm longis tenuibus caudatis.

Folia caulina undique squarrosa, densissime disposita caulem

lanosum sistentia, e basi semiamplexicauli latissime tri-

angular! cordata, in acumen quam lamina
longius hamatum flexuosum semitortum
eontracta, inferne serrulata, in acuminu spinoso-serrata,

nervis omnino nullis, cellulis indistincte papillosis vel sub-

laevissimis, alaribus parum distinctis laxioribus in auriculam

'parum excavatam conflatis; folia ramea parum secunda,

0,8—1 mm longa, e basi angusta elliptica, lat

acuminata, concava, toto ambitu argute spinoso-
serrata, cellulis sublaevissimis, alaribus 1—2 parvis haud

conspicuis. Cetera ignota.

Im Urwald am Kapalamadang (Gunung Fogha) auf Burn,

leg. Dr. K. D e n i n g e r 06.

Gehort zu den schlankwuchsigen Arten der Gattung und

zeichnet sich namentlich durch die weitgehende Verschi.denheit

von Stammchen- und Astblattern und die sehr starkc
,

fast

wimperig-sparrige Sagung der Blattchen aus.

32. Ectropothecium Buitenzwgii Bel. Auf Baumasten am Gunung

Pinaia, ca. 2700—2900 m, Nr. 333/a; am Hoale-PaB, ca. 1800 m,

leg. D e n i n g e r , Nr. 54.

33. Ectropothecium verrucosum (Hpe.) Jaeg. Am Hoale-PaB bei

ca. 1800 m, leg. D e n i n g e r , Nr. 57.

34. Mastopoma Armdtii (Broth, et Geh.). Auf Baumasten in der

(ripfelregion des Gunung Pinaia, ca. 2700—2900 m, Nr. 346.

:;."). Trismegistia rfendroides Herzog n. sp.; 1. c. Am Gunung Pinaia,

ca. 1950 m, Nr. 342; auf der PaBhohe zwischen Mansela und

Wolu. ca. 1950 m, Xr. 1.

36. Trismegistia Dening i Herzog n. sp.; I.e. Vuf der PaBholx

zwischen Man la und Wolu, ca. 1950 m, Nr. 65 und 73.

19*
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37. Trismegistia rigida (Reinw. et Hornsch.). Auf der PaBhohe
zwischen Mansela und Wolu, ca. 1950 m, Nr. 66.

38. Isopterygium albescens Schw. Am Hoale-PaB, ca. 1800 m,

leg. Dening e r , Nr. 53.

39. TaxitheliumLevieri (Broth, et Geh.). Auf Baumasten am Gunung
Pinaia, ca. 2700—2900 m, Nr. 332.

40. Taxithelium Bozyanum Br. jav. Bei Hoale, ca. 1250 m, Nr. 42.

41. Trichosteleum cylindricum (R. et H.). In der Gipfelregion des

Gunung Pinaia, von 1950 m aufwarts, Nr. 317 und 341.

42. Sematophyllum secundum (R. et H.). In der Gipfelregion des

Gunung Pinaia, ca. 2700—2900 m, Nr. 330.

43. Sematophyllum hyalinum (Reinw.). An der PaBhohe zwischen

Mansela und Wolu, ca. 1950 m, Nr. 63.

44. Sematophyllum saproxylophilum C. M. An der PaBhohe zwischen

Mansela und Wolu, ca. 1950 m, Nr. 69.

45. Oxyrrhijnchium Mulleri (Br. jav.). Am Gunung Pinaia, auf

Steinen in einem kleinen Bach, ca. 1960 m, Nr. 329.

46. Rhacopilum spectabile R. et H. In der Gipfelregion des Gunung
Pinaia, ca. 2700—2900 m, an Baumstammen, Nr. 231 und 283.

47. Bhacopilum verrucosum Herzog n. sp.; I.e. An der PaBholn
zwischen Mansela und Wolu, ca. 1950 m, Nr. 71.

48. Hypnodendron Reinicardtii (Hornsch.) Lindb. Am Gunun (>

b
Pinaia, ca. 2700—2900 m, Xr. 229.

49. Hypnodendron caducifolium (Phoenicobryum) Herzog nov. spec.

Dioicum; robustum, fuscoaureum, nitidum; caules e rhizomate
fusco-tomentoso numerosi ascendentes, ad 5 cm alti, erecti,

breviter stipitati, stipite foliis squarroso-recurvis obtecta, superne
dense pinnatim ramosi, ramis arcuato-patentibus subdecurvis
romplanatis densiuscule plumuloso-foliosis, cum foliis ad 5 mm
latis, 1,5—2 cm longis, apice foliis caducis saepe
d es t Lt u t is. Folia caulina 3 mm longa, 1,4 mm lata, e basi

ovata amplexicauli late lanceolata infra apicem saepius con-
tracts, nervo sat tenui excurrente aristata, margine usque a

basin argute duplicatim serrata; ramalia laxe patentia, anguste
lanceolata, 2,5—"2,8 mm longa, 0,8 mm lata, minus' aristata,

nervo dorso Ion spinoso, argute duplicatim serrata, Mis
omnibus linearibus, angulo superiore dorso distincte papillosis.

S tae fragmenta tantum obviae.

Aus der Verwandtschaft von H. brevipes Broth., aber schon
durch die deutlich i pillosen Blattzellen verschieden.
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Von Prof. Dr. K. Dening e r t in Mittelburu, ohne

nahere Ortsangabe, bei ca. 1700 m entdeckt, Xr. 101.
.

50. Hypnodendron diversijolium Broth, et Geh. In der Gipfelregion

des Gunung Pinaia, ca. 2700—2900 m, Nr. 267/a und 282.

51. Hypnodendron macrocarpum Herzog n. sp.; I.e. In der Gipfel-

region des Gunung Pinaia, ca. 2700—2900 m, Nr. 240.

52. Mniodendron Helhrigii C: M. In Mittelceram, ohm nahere Orts-

angabe, Nr. 2; hierher diirfte audi Nr. 159/a vom Hoale-PaB,

leg. D e n i n g e r
,

gehoren.

Bei der geographischen Lage der Inseln Buru und Ceram, di<

westlich unmittelbar an Neu-Guinea anschlielien, konnte es nicht

iiberraschen, in der vorlu genden Sammlung Typen anzutreffen, di

bisher nur von Neu-Guinea bekannt waren. Am inten ssantesten

unter diesen ist das eigenartige Hypnodendron diversifolium, das

leider nur in wenigen sterilen Stengeln aufgenommen wurde. Es

ware hier besonders wiinschenswert gewesen, die Sporogone dieser

noch ungeniigend bekannten, vielleicht eine eigene Gattung dar-,

stellenden Art kennen zu lernen. Neben di er Verwandtschaft mit

der Flora von Neu-Guinea waren abtr auch nahe Beziehungen zu

der der Philippinen zu erwarten, da diese durch die Molukken mit

dem Inselarchipel urn Neu-Guinea in zweifellos starkem Austausch

stehen und sclbst sehr viel Einschlage von Neu-Guinea besitzen.

Di< se Vermutung hat sich bestatigt. Ich sehe wi nigstens in Trisrne-

gistia dendroides, die offenbar zu den Massenvertretern der Moos-

vegetation im Hochgebirge von Oram hort, cine nahe Verwandt

der philippinischen Trismegistia Prionodontdla, mit der sie da-

igenartig differenzierte Blattzellnetz teilt. Fiir Mastopoma ArmUii,

das wir bisher nur von NeU-Guinea und den Philippinen kannten,

wie auch fiir Dicranoloma Amntii, liefert Ceram wrbindend. Fund

orte. Das hochinteressante neue Bhacopilum verrucosum, das mit

warzi r Seta in der Gattung vereinzelt dasteht, sonst aber an

Eh. strumosum von N\u-Sedand erinnert, und Hypnodendron >nacr<

carpum, das in seimn Sporogoneharakteren ein Verbindungsglied

zwischen Euhypnodendron und dem neu-eelandisclu n Stiadodadus

bildet, w n mit ihren Verwandtschaften noch weiter nach Osten.

I in iibrigen ist der Inhalt der Sammlung durch den >tarken Ein-

chlag dtr Hyjmodi Iren unci Mmodendrei 3 Trismegistia, Sp idens

und Leptostomum durchaus ostn layi h. Auffallend ist immerhin

las Fehlen der Dicnemonaca welch aber durch die Unvoll-

tandigkeit d Materials, da- von Nichtbotanikern zu men-

bracht wurd nil rklart wird. So fehlen der Sammhm
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audi merkwiirdigerweis^ die Gattungen Papilloma, Barbella, Chryso-

cladium, Meteoriopsis, Track ypodopsis usw., die doch sicher in ienen

Gebieten sehr reich entwickelt sind, und enthalten auch von Meteorium
Floribundaria und Aerobryopsis nur je 1 Art. Das, wie auch die

absolut geringe Zahl von Moosen aus einem gewiB iiberaus reichen

Gebiet bewrisen wohl am besten, da6 die vorliegende Sammlung
nur als Stichprobe aufzufassen ist. Urn so auffallender ist der auch
in diesem kleinen Kreis so stark hervortretende Gebirgsendemismus,
der aus Ceram 2 neue Gattungen neben 13 neuen Arten geliefert

hat, wobei die Isoliertheit zweier dieser Arten, der schon oben er-

wahnten RhacopUum verrucosam und Hypnodcndron macrocarpum,
noch weiter schwer ins Gewicht fallt. Ich bin mir zwar wohl bewuBt,
daB man mit der Bezeichnung Endemismus in solchen wenigbekannten
Gebieten sehr vorsichtig seii> mu8. Denn nicht jede neue Art kann
als Endemismus gewertct worden, wenn sie auch zunachst nach deni

Vorkommen in nur einem einzigen Gebiet als solcher begrifflich

gerechtfertigt werden konnte. So waren eine Zeitlang zahlreichc

Gebirgsmoose Neu-Guineas fiir dort endemisch angesehen worden,
z. B. Mastopoma Armitii, bis diese Auffassung durch Entdeckung
tines weiteren Standortes, im vorliegenden Fall auf den Philippinen.

richtig gestellt wurde. In diese Kategorie gehoren auch Hypnodendron
diversifolium, Dicranoloma Armitii, Syrrhopodon per u ndulatus und
Taxithelium Levieri, die bisher als Neu-Guinea-Endemismen galten,

deren Areal jetzt aber durch ihre Auffindung auf Ceram erweitert

wird. Trotzdem sind wir zweifellos berechtigt, aus der groBen Zahl

cigenartiger Typen auf einen starken Endemismus zu schlieBen.

Denn es ist immerhin bezeichnend, wenn in einer so kleinen Samm-
lung 2 neue Gattungen und 7 neue Arten enthalten sind, die aus der

(iipfelregion des dominierenden Gebirgszuges der Insel stammen
und 30 % der am Gunung Pinaia zwischen 2700 und 2900 m ge-

sammelten Arten ausmachen. Dazu kommen noch 3 neue Arten
von dem 1950 m hohen PaB zwischen Mansela und Wolu, der eben-
falls im Kamm der Zentralkette liegt. Nur 3 neue Arten : Dicranoloma
braunfelsioides, Callicostella armata und Schlotheimia cmarginato-
pilosa stammen aus dem Mittelgebirge.

Leider sind die aus Buru stammenden Aufsammlungen noch
parlicher. Doch konnen die von der ersten Reise Deningers
nach Burn bekannt gewordenen und in Hedwigia Bd. 49 veroffent-
lichten Arten als Erganzung dienen. Die neue Sammlung enthalt
immerhin noch 3 neue Arten: Dicranoloma Deningeri, Ctenidium
molwcense und Hypnodendron caducifolium von einem der hochsten
Gipfel Burns, dem Gunung Fogha; auch ware noch Neolindbergia
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Deningeri zu erwahnen, die erst in Hedwigia 1916, Bd. 57, S. 236

zusammen mit den neuen Arten der II. Reise beschrieben werden

konnte, jedoch von der ersten Reise herrlihrt und am Kapalamadang,

dem hochsten Gipfel der Insel, gefunden wurde. Das in Hedwigia

Bd. 49, S. 121 angefiihrte Pogonatum cirrhatum mochtc ieh nach

weiterer Vergleichung mit unzweifelhaftem Material doch fur eine

andere Art halten. Es diirfte sich wohl am ungezwungensten an

P. submacrophyllum H. 1. c. anschlieBen lassen und das ostliche

Glied der Macrophylhrw-Gruppe in der Malaya bilden.

II. Malayische Halbinsel.

Unter den von der II. Freiburger Molukken-Expedition mit-

gebrachten Pflanzen befindet sieh auch eine kleine Sammlung von

Moosen, die bei Gelegenheit eines auf der Hinreise eingeschobenen

kurzen Aufenthaltes auf der Halbinsel von Malakka aufgenommeii

wurden. Die Fundortsangabe lautet fiir alle ,, B a t a n g P a d a n g

Tal", welches Tal nach personlicher Mitteilung des Herrn

E. Stresemann vom Grenzgebirge zwischen Perak und Pahang

herabkommt und von rechts in den PerakfluB miindet. Die Fund-

stellen befinden sich im Gebirge; Hohenangabe fehlt. .

Die Sammlung enthielt unter 16 Xummern Laubmoosen doch

5 Xeuheiten, die hier im ( /esamtrahmen des floristischen Beitrages

beschrieben werden sollen.

1. Leucoloma molle (C. M.) Mitt. Die Exemplare Nr. 99 stimmen

anatomisch vollstandig mit solchen aus Java, von M. F 1 i s c h er

als var. longipilum bezeichnet, iiberein und haben nur weniger

lange Blattspitzen.

2. Ochrobryum microphyllnm Card. Unter Nr. 86 mit Trichostelewm

hamatum zusammen in dichten Raschen. Charakteristisch sind

die sehr gedrangten, fast sternforniig ausgebreiteten, kleinen

Blatter, die gegvn die Spitze durch en , verdickte Zellen gesaumt

werden.

3. Rhizogoninm syiniforme (L.) Bruch. Dieses pantropisch* Moos

ist natiirlich auch auf Malakka haufig.

4. Pogonatum cirrhatum (Sw.) Brid. Eine mit den Abbildun n

der Bryologia javanr hr gut iibereinstinimende Form, mit

jungen und alten Friichten \'r. 79.

5. Pogonatum flexicauh Mitt. HabitueJl dent P. macrophyllurn sehr

nahe stehend, aber durch deutliche Lamdlen verschieden; in

der Sammlung Strt mann unter Xr. 78. Das lb< Moos sandte
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mir schon Herr Dr. E. Werner 19] 2 aus den Bergen von
Tapah, Gebiet der Senoi in fnner-Malakka. Es scheint demnach
dort weiter verbreitet zu sein.

<>. Endotrichella elegans (Dz. et Mlkb.) Fl. — Ganz typische, reich
fruchtende Exemplare, Nr. 96.

7. Homaliodendwn exiguum (Br. jav.) Fl. Steril, in zarten, bleich-
griinen Uberziigen, Nr. 88.

8. Homaliodendron pinnatelloides Herzog now spec. Habitu omnino
pinnatelloideo, obscure viride, vix nitidulum.
Caulis primarius longe repens, fasciculis rhizoidium dense dis-
positis substrato affixus, foliis stipularibus anguste triangulares
acuminatis, acumine interdum hamatim reflexo, integerrimis,
subappressis vel crecto-patentibus obsitus. Caulis secundarius
3—4 cm longus, a substrato descendenti-patens, complanato-
flabellatus, interrupte densiuscule bipinnatus (pinnis primariis
plerumque iterum pinnatis), r a m i s primariis e t s e -

cundariis angulo c a. 4 5° patentibus hori-
zon t a 1 i t e r e x p 1 a n a t i s

, plerumque caudato-
attenuatis. Folia caulina 1 a x e patula subsquar-
rosa, -con cay is si ma, 1,3 x 0,8 mm, late ovata,
margine basi uno latere late inflexo, apicc grosse sinuato-dentata
(lobis magnis typi H. flabedati, vide tabulam!), nervo tenui
supra medium evanido, cellulis mt dianis hexagono- vel quadrato-
subrotundis (diametro 0,010 mm) haud incrassatis chlorophyllosis,
marginalibus minoribus limbum indistinctum angulis superioribus
parum prominulis minutissime dcnticulatum sistentibus; folia

ramalia primaria subconformia, ad 1 mm longa, secundaria vix
0,5 mm longa, sursam decrescentia, eoncaviuscula, omnia pro-
funde sinuato-dentata. (Tafel 111, Fig. a.)

„Batang-Padans-Tal<', ieg . £. S t r < mann, Xr. 91.

Nach der locker abstehenden Bebiatterung sich am besten
an H. squamdosum Fl. anschlieBend, aber durch den gt samten
Habitus, die Verxweigung, und die kleineren, breit eiformigen
Blatter Kstens von ihm unterschieden. Die buchtige Sagung der
Blattspitze ist bei dieser Art im Verhaltnis zur BlattgroBe am
starksten unter alkn Arten der Gruppe „In(M;sifolia

<<
ausgebildet.

\). Homaliodi iron intermedium Herzog nov. spec. Habitu srctioms
„Ineisifolia" FL, sed foliis longe chversum, luteolum.
n 1

1 i d u 1 u m. Caulis s undarius (unicus!) 5 cm longus, late
complanato-flabellatus, flabcllo sensim angustato ambitu ovato-
ianceolato, dense bipinnatus, ramis primarily
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secundariisque angulo 70 — 80° patentibus
omnibus eximie complanatis. Folia caulina 1,6 mm longa, 1 mm
lata, e basi subobliqua breviter ovata subrectangularia,
medio leviter contracta, apice late truncato-rotun-
d a t a ibique minutim sed grouse eroso-den-
t a t a , denticulis repandis, ceterum angulis cellularum promi-

nulis minutissime denticulata, nervo tenui ultra 3
/4 folii percur-

rente, cellulis medianis elongate hexagonis
(0,020—0,024x0,006 mm), apice abbreviatis ibique marginalibus

paucis margini parallele seriatis, apicalibus parum incrassatis.

omnibus pellucidis; ramalia primaria ca. 1 mm longa, e basi

obliqua angustiori spathulato-rotundata, margine basali uno

latere latius inflexo, eroso-denticulata, secundaria vix 0,5 mm
longa, oblique spathulato-obovata. (Tafel III, Fig. b.)

,,Batang-Padang Tal", leg. E. Stresemann, Nr. 84.

Die Art steht in der Gattung Homaliodendron durch ihr

Blattzellnetz ziemlich vereinzelt da. Xach Blattform und

Zahnung entfernt sie sich von der Gruppe ,,Incisifolia", der sie

nach CxroBe und Gesamthabitus aufierordentlich ahnelt, ohne

jedoch vollige Ubereinstimmung mit den ,,Circulifolia" zu zeigen.

Sie ist wie eine ,,Kreuzung" zwischen den beiden Idealtypen,

doch noch mit der Eigenschaft der stark gestreckten Blatt-

zellen. Da der einzige vorliegende Stengel steril ist, so wage

ich die an sich nicht fernliegende Vermutung, daB es sich um
eine neue Gattung handeln konnte, nicht bestimmter aus-

zusprechen. Am ehesten diirften wir einstweilen das Moos als

Vertreter einer 3. Sektion von Homaliodendron, die man als

,, Intermedia'' bezeichnen kann, ansehen.

10. Callicostella papiUata (Mont.) Mitt. Erne nicht ganz typische

Form mit weniger papillosen Zellen und \veni,^r < r stark gesagten

B.rippen. Ich mochte diese Unterschiede zur Aufstellung einer

neuen Art nicht fur ausreichend halten, da der Formenkreis

einer so weit verbreiteten Art immer eine gewisse Variations-

breite besitzt, und die erwahnten Abwvichungen zwanglos darin

unterzubringen sein diirften; Nr. 100.

11. Fjctropotheciviii serratum Herzog nov. spec. Autoicum; viride,

nitidulum, late expansum, caulibus lon^c repentibus rigidulis

sat regulariter breviter pinnatis, ramis 5—7 mm longis, cum

foliis 1,3 mm latis complanatis. Folia omnia pseudodisticha

rigidula, deorsum ralcata, caulina concava, 1,2 mm longa, e b a s i

lata d e c u r r e n t e a n g u s t e triangularia, acu-

minata, ubique argute s e r r u 1 a t a ,
nervis binis

/
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obsoletis brevibus, cellulis anguste linearibus (0,045x0,005 mm)
angulo superiore papilla minutissima notatis, marginalibus
una serie distincte latioribus, brevioribus,
amplioribus (0,032—0,040x0,008—0,009 mm), a 1 a -

ribus pluribus hyalinis decurrentibus; ra-

malia ad 1 mm longa, brevius acuminata, distinctius plicata,

subenervia, argute serrulata; perichaetialia longe acuminata,

infra acumen flexuosum serratum parum contracta, erosula.

Seta ad 3 cm longa, stricte erecta, laevissima, apice breviter

hamata; theca dependens parva atropurpurea, ad 1,5 mm longa,

cyathiformis, sub ore ampliato constricta, sicca mamillis humi-
libus rugulosa; operculum depressum, rostro brevi subrecto

aciculatum.

,,Batang Padang Tal", leg. E. Stresemann, Nr. 80.

Die Art gehort wohl sicher in die Verwandtschaft des

E. Moritzii (C. M.) Jaeg., von dem sie sich aber schon durch die

sehr scharf gesagten Blatter und die (xroGenverhaltnisse unter-

scheidet.

12. Trismegistia lancifolia (C. M.) Sterile Exemplare sparlich unter

Nr. 90.

13. Taxiihdium Deningeri (Polystigma) Herzog now spec. Autoicum;
stramineo-hitidulum, luteolum, statura mediocri. Caulis pri-

marius longe repens, fasciculatim ramos suberectos complanatos
ad 8 mm longos emittens. Folia pseudodisticha, plumulosa,

suberecto-patentia, concava, e basi contracta uno latere inflexa

ovato-lanceolata, longiuscule acuminata,
supra medium argute serrulata, enervia, pellucida; cellular

lineares tenuissimae papillis minutissimis parum conspicuis

seriatis notatae, alares 2 — 3 ampliatae, hyalinac
v e 1 luteolae, excayatae, parum inflatae ;

peri-
chaetialia ex apice late truncato pili-
formi-acuminata, spinoso-dentata. Seta ad

14 mm longa, tenuis, laevissima, purpurea. Theca dv< st.

„Batang Padang Tal", leg. E. Stresemann, Nr. 89.

14. Trichostelevm hamatum (Br. jav.) Fl. Eines der verbreitetsten

Moose der Malaya; Nr. 94.

15. Sematophyllum bogoricum (Br. jav.) Jaeg. Durch die stark

warzige Seta leicht zu erkennen; Nr. 95.

16. Rhacopihiw spectabile Reinw. et Hornsch. var. snbisophyUum
Herzog n o v. var. Unterscheidet sich von der gewohnlichen

.

in der Malaya weit verbreit. ten Form durch die an GroBe und
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Form kaum verschiedenen Mittelblatter, zeigt jcdoch das fiir

Rh. spectabile charakteristische gelockerte Zellnetz an der Blatt-

basis und zu beiden Seiten des Rippengrundes.

,,Batang Padang Tal", teg. E. Stresem a n n ,
Nr. 97.

Die allgemeine Zusammensetzung diesef kleinen Sammlung ist

durchaus malayisch-indonesisch. Besonders interessant sind di(

beiden neuen Homaliodendron-Typen, die eine wertvolle Bereicherung

des bisher bekannten Formenkreises dieser ausschlieBlich indone-

sischen Gattung bilden. Ferner ist bemerkenswcrt die offenbar

weitere Verbreitung von Pogonatum flexicaule auf der Malayischen

Halbinsel, da sich die neuen Fundorte zwanglos an das bisher be-

kannte Verbreitungsgebiet Assam anschlieBen lassen und zu der

Vermutung fiihren, daB die Art auch in dem dazwischen liegenden

(iebiet vorkommen wird. Wir hatten dann an eine hier fiir das nur

auf den Sundainseln beheimatete Pogonatum macrophyllum vikariu -.

rende Art zu denken, die nach dem Vorhandensein von Lamellen

zu schlieBen, eine Spur mesophytischer gebaut zu sein scheint, als

das den feuchtesten Waldern entsprechende, fast lamellenlose Pogo-

natum macrophyllum. Vielleieht haben wir in P. flexicaule sogar

die Stammart des auf den Inseln extrem hygrophytisch umgewandelten

P. macrophyllum zu erblicken.

Tafelerklarung.

a) Homahodendron pinnatelloider Herzog no v. spec.

b) Homaliodendron intermedium Herzog nov. spec.

c) Homaliodendron flabellatmn

1. Habitusbild l

/v 2. Spitzc eines Fiederastes 2. Ordnung 62
/1( 3. Stengelblatter 20

/,.

4. Astblatter 1. Ordnung 20
/v 5. Astblatter 2. Ordnung 20

/v 6. Spitze eines Stengel-

blattes 25%, 7. dasselbe ••/,.
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Gemmen bei Gymnocolea inflata Dum
Von Dr. A. J . M. Garjeanne in Venlo.

Mit 1 Abbildung im Text.

i

Von den beiden europaischen Arten von Gymnocolea sind bisher

keine Gemmen beobachtet worden. Die G ymnocolea-Arten besitzen

als typische Vermehrungsorgane sterile Perianthen, welche immer

reichlich vorhanden sind und die leicht abfalien. Unter giinstigen

Umstanden bilden sich speziell aus den basalen Zellen Adventiv

sprosse. Da die Gymnocolea-Stammchen sich leicht und ausgiebig

verzweigen, ist eine reichliche Vermehrung gesichert.

Fruhjahr 1918 hatte ich jedoch die Gelegenheit, die bisher un-

bekannten Gemmen zu beobachten. Eine Kultur von Gymnocolea

inflata in einer Glasdose war seit Februar 1917 vernachlassigt worden.

Anfanglich gingen die meisten Pflanzen ein, es bildeten sich aber,

wie bei so vielen anderen Lebermoosen,- kleinblatterige und schmach-

tige Sprosse von hellgruner Farbe. Die dem Sonnenlichte aus-

gesetzten Pflanzchen waren im September 1917 ganz vertrocknet.

Nach Befeuchtung entwickelten sich aber neue Stengelchen. Im

Marz 1918 zeigten sich die ersten gelbgriinlichen Spreukopfchen an

orthotropen, haufig gabelig verzweigten Stammchen. Nicht nur an

der Spitze, sondern auch an den kleinen Blattern waren die Gemmen
schon entwickelt.

Die Form der Gemmen erinnert an die bei Lophozia und Spheno-

lobns beobachteten Formen. Sie sind im allgemeinen tetraedrisch

mit abgerundeten Ecken (wie sie z. B. auch bei Sphenolobus exsecti-

formis vorkommen) . 20 bis sogar 40 ti groB, in ausgewachsenem
Zustande fast immer zweizellig, sehr blaB gelblich-griin. Bei schwacher

VergroBerung bekommt man den Eindruck, als sei die Zellwand der

Gemmen an den Ecken sehr stark verdickt. DaB dem nicht so ist,

sieht man bei starkenr VergroBerung. Zwar sind die Wande an den

Ecken etwas dicker, besonders da, wo die Gemmen miteinander zu

hefeartigen Sprossungen verwachsen gewesen sind, aber der eigen-

tumliche Eindruck von sehr stark verdickten Ecken wird verursacht
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durch die Anhaufung der meisten Chlorophyllkorner und Olkorper

in der Mitte der Zelle. Eine Ecke ist haufig entweder nach oben oder

nach unten gekehrt, so daB man beim Beobachtm durch eine dickt re

Schicht hindurch sieht. Einzelne Gemmen sind langlich oder

eiformig; bei diesen bekommt man auch nicht den Eindruck von

starken Eckverdickungen.

Abgesehen von einzelnen, wenig ausgebildeten oder verkiimmer-

ten Exemplaren, sind die Gemmen zweizellig. Die Querwand teilt

die Gemme in zwei ungleich groBe Zellen. Nur selten sind diese von

gleicher GroBe. In jeder Zelle befinden sich auBer dem Kern einige

Chlorophyllkorner und drei bis zehn Olkorper, welche meistens urn

Gemmen v. Gymnocolea inflata.

Nach einem Mikrophotogramm mit Obj. D und Ocular IV
von ZeiB.

den Kern gelagert sind und diesen unsichtbar mac hen. Im wand-

standigen Protoplasma sieht man zahlreiche winzige Kornchen,

welche bisweilen kleine Glitzbewegungen machen.

Die Blatter, welche die Gemmen tragen, sind mehr oder weniger

reduziert. In extremen Fallen sind von der Blattflache nur noch

inige Zellen iibrig. Wenn eine Randzelle Gi^mmen hervorbringen

soil, so teilt sie sich zuerst in zwei ungleich groBe Zellen. Die neu

gebildete Randzelle ist meistens sehr erheblich kleiner und wolbt

sich gleichsam wie eine Papille hervor. Die Gemmen entstehen durch

weitere Teilungen dieser papillenartigen Tragzelle.
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Die urspriingliche Randzelle kann audi zwei bis drei soldier

Tragzellen nebeneinander abschniiren. Sind spater die Gemmen
abgefallen, so ist der Rand des zuriickgebliebenen Blattstiickes durch

die Tragzellen ei^entiimlich gezahnt. Einzelne Tragzellen tragen

dann noch eine junge, unausgebildete Gemme, welche elliptisch oder

schwach keulenformig ist. Die • eigentumlich tetraedrisch oder un-

regelmafiig vieleckige Form der reifen (remmen wird zum Teil ver-

ursacht durch die Weise, auf welche sie auseinander entstehen. Die

unterste Gemme eines Verbandes wird zur Tragerin von drei bis

vier weiteren Gemmen, welche ihrerseits wiederum neue Brutkorner

tragen. Die Ecken der reifen Gemmen sind die Stellen, wo sie mit

ihren Schwestern in Zusammenhang standen.

Die gemmentragenden Sprosse sind durch ihre rudimentare

Beblatterung und ihre zart griine Farbe scharf gegen die alteren .

Teile der Pflanze ausgezeichnet. Diese sind braunlichgriin und tragen

Blatter von der bei Gymnocolea inflata normalen Form (zweilappig,

mit stumpfen, haufig etwas eingekriimmten Spitzen).

Die Keimung der (iemmen erfolgt schnell und in der gewohn-

lichen Weise auf Torfstuckchen, auf feuchter Erde, in kiinstlichen

Nahrlosungen und auf Gelatine und Agar, welche mit Nahrlosung

versetzt sind.

Mit der Auffindung der Gemmen von Gymnocolea inflata ist die

Zahl der Arten, welche bis jetzt als gemmenlos galten, wiederum um
eine vermindert. Die gemmenlosen Arten der beblatterten Jun-
ge r m a n n i e n sind ohnehin schon so wenig zahlreich, daB es frag-

lich erscheint, ob es uberhaupt Arten gibt, welche unter alien Um-

standen des Lebens gemmenlos bleiben. Bei Gymnocolea bilden

sich die Gemmen offenbar nur unter sehr ungunstigen Lebens-

bedingungen.
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Le Parmelia camtschadalis existe-t-il?

Note dediee a Mr. V. P. Savicz.

Par

le Prof. Dr. C o n s t. M r e s c h k o v - k y

D'apres S a v i c z 1
)
— non, il n'existc pas. Le Parmelia camtscha-

dolts (Ach.) Eschw. serait, d'apres lui, une fiction, une legende, un

malentendu, et il le prouve surtout par ce fait que lui, etant alle au

Kamtschatka, y ayant passe 2 annees a le rerhercher, ne l'a pas

trouve.

Mais laissons parler Tauteur lui-meme, il sait le faire d'une facon

si eloquente.

,,Voici, dit-il, l'historique de cette cspece. Le premier qui en

..parle fut A c h a r i us ,
qui la decrivit brievement dans son Sy-

nopsis Meth. Lich. (1814) a la page 223, en indiquant comme pays

,,d'origine: ,,habitat in Camtschatka", sans autres details ni sur la

,,personne qui l'avait recoltee, ni quand et comment le lichen lui

,,etait parvenu. II est vrai que dans l'introduction du Synopsis

,,Acharius explique que le materiel provenant du Kamtschatka lui

,,a ete envoye par Tile si us (aliquot in Sibiria et Camtschatka

,,a CI. 1). Consil Aul. Tiksio investigat. i, mais 1« s lichens de T ile -

,,s i u s ont ete etudie anterieurement par Floorke 2
), sans que

,,celui-ei fasse aucune mention clans son ouvra.^e de ce lichen.

,, Je ferai remarquer qu'A c h a r i u s donne 1*' nom de tous h

,,correspondants qui lui fournissaient du materiel d different

,,pays. On y voit qu'il recevait 'un riche materiel des pays les plus

,, divers, entre autres des regions tropicak>, qui sont justement,

,,comme nous allons le voir plus loin, celles qu'habite le Parmelia

^camtschadalis. II est done tres probable cju'il y a eu une confusion

x
) Savicz, V. P. Neue Flechten aus Kamtschatka Bulletin du Jard. Bo tan.

de Pierre le Grand. T. XIV. 1914, pp. 112—116 (en langue russe).

2
) Floerki H. (i. lunige Lichenen von Kamtschatka unci den benach-

barten Inseln. — Magazin der sellsch. Xaturf. 1 unde zu Berlin usw. Fiinft.

Jahrgang. Drittes Quartal. 1811. 4. Berlin 1811, p. 340 :i4l>.
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,,d'etiquetage dans les collections d'A c h a r i u s , qui a eu pour
„ suite une indication erronnee, d'origine („in Camtschatka") et une
,,denomination impropre de l'espece — ,, camtschadalis". Cettr

,,supposition est rendue plus vraissemblable encore par la considera-

,,tion accessoire suivante: Parmelia camtschadalis (comme nous al-

,,lons le voir tout-a-1'heur) croit exclusivement sur l'ecorce des arbres.

„Et en effet Achafius, en parlant des nouvelles especes tropi-

,,cales par lui decrites, dit expressement qu'elles lui sont parvenues

,,sur l'ecorce des arbres: ,,quasque (novas species) in corticibus ex

,, India utraque et America Meridionali ad nos translatis detexi" 1
).

,,Or en me basant sur mes observations personnelles je puis affirmer

,,avec certitude que sur l'ecorce des arbres le Parmelia camtscha-

,,daiis ne se rencontre jamais2
).

,,Poursuivons l'historique de cette espece.

„En 1825, done 11 ans apres A c h a r i u s (en effet 1825—1814
„== 11! C. M.), E. Fries decrivit sous le nom de Parmelia cirrhata

„Fr. une nouvelle espece provenant du Nepal3
), reconnue par

„J. M ii 1 1 e r Arg. 4
) comme etant le Parmelia camtschadalis (Ach.)."

Nous ne suivrons pas plus loin l'auteur dans son expose histo-

rique qui est peu edifiant n'etant ni exacte, ni complet 5
). Passons a

ses efforts personnels pour elucider la question.

,, Cette espece, dit-il, tres repandue dans les regions tropicales

,,de l'Asie et de l'Amerique, qui n'a pas ete signalee plus au nord

,,que la Chine meridionale et qui a ete etablie en se basant seulement

,,sur un fragment douteux, porte le nom d'une contree ou elle ne

,, croit pas. En me rendant au Kamtschatka j'ai eu soin de prendn
,,connaissance de la literature complete 6

) concernant cette espece,

,,j'ai aussi prealablement examine les beaux echantillons du Parmelia

,,ca?ntschadalis, qui se trouvent dan> 1'herbier du Jardin Botahiqw
„I m p e r i a 1 d e Pierre 1 e G r a n d , j'ai employe tons me -

*) On n( manquera pas d'admirer l'exactitude ngoureuse de Mr. Savicz
qui meme pour un fait de si peu d 'importance a recours a une citation textuelle d<

l'auteur. J'ajoute, pour plus d'exactitude encore, l'indication de la page (pa.-. I)

qu'il a omise de crter.

2
)
On pourrait etre induit a conclure, d'apres cette phrase, que le Parnirh'a

camtschadalis se rencontre bun au Kamtschatka mais sur un autre substratum quel-

conque; mais cependant telle n'est point l'oppinion de Mr. Savicz, comme nous
allons le voir plus loin. C'est simplement une inexactitude d'expression de s part

3
)
Frtes Eli as. it. Orb. Veget." pars I (1825), p. 283.

l

) Flora (1887) LXX, p. 318.

*) II no mentionne pas les ouvrages de Ii a b i n g t o n , de Junghuhn,
lis deux ouvrages de M o ntagn e.

*) Voir pendant I'annotation .">.
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,
.efforts pendant mon sejour de deux annees (1908 et L909) an Kanit-

,,schatka pour le retrouver, et comme resultat — je ne l'ai pas trouve.

,,Tout ce que les voyageurs, non specialistes lichenologues, (pii

..pour la plupart n'etaient pas meme des botanistes mais des g6o-

..graphes. rapportaient de la, pouvait il etre autre chose, que des

..lichens les plus communs de ce pays. Ou'avait pu rapporter T i 1 e -

,,sius? Sa marcheroute nous est bien connue: il laisait partie de

,,1'expedition de Krus<m stern dans son voyage autour du

.monde. Evidemment (pie d'un paivil voyage on ne peut rapporter.

,,comme je viens deja de le dire, que ce qu'il y a de plus commun
..dans le pays, des lichens, qui, pour ainsi dire, sautent aux yeux.

..Pour Tile si us il ne s'est trouve de communes que IS especes,

„qui en effet sont des plus communes et apparentes et cela non

,,settlement au Kamtschatka."

,,Le fait, que Tilesius arriva au Kamtschatka venant des

..pays tropicaux, ou certes il n'a pas manque de collectionner aussi;

..le fait, que Floerke j
qui a etudie la recolte de Tilesius.

,,n'y a pas trouve le lichen en question; le fait, que moi, qui m'etait

..tout specialement prepare pour collectionner des lichens au Kamt-

..schatka, n'a pas pu y trouver cette tspece, qui croit sur les arbi\s

.,et a un asp. t tres apparent; enfin le fait, que ce lichen est repandu

..dans h s tropiques — tout cela parle en faveur de la supposition,

que la recolte de Tilesius, faite dans quelque pays tropical.

,.a ete par megarde attribute au Kamtschatka; evidemment qu'il

,,v a eu confusion dans Les etiquettes de> recoltes qu'il avait faite>."

Comme resultat l'auteur arrive a la conclusion, que le Panntlin

camtschadalis n'existt pas comme tel, que ce n'est que le resultat

d'un melange d'etiquettes.

On admirera la fin*>se d'esprit, la- rar« pejspicacite, dign< dun
S e h e r 1 o c k Holme-, avec 1< [uelles Mr. S a vj /. , pas a

pa-, se basant sur de petits indio ur des ti - a })ein< i percep-

tibK s arrive fmalement a decouvrir l'horrible crime commis et a

mettre la main sur 1. riminel. L« rime — >t d'avoir confondu des

etiquettes de divers provenan s, d'avoir admi an desordn im-

pardonnable dans une oeuvl scientifique. 1 criminel — < A T i 1 e -

sins.

Eh bien, je le r« rette infiniment. m s je me vois for d'o< t-

sionner un grand chagrin a Mr. Savicz. J'aurais bien voulu

l'eviter, mais comme (lit l'ad latin: amicus Plato, amicior Savicz.

•d maxima amicitia \ ritas. Or la v€xiti t que le Parmelia eamt-

chadalis existe bon t bien u Kamtschatka.

Hot a Band LXI. 20
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Comment le savez-vous ? me demandera Savicz.

Je l'ai vu, vu de mes proprcs yeux.

— Alors vous etes alle au Kamtschatka ?

— Pas du tout. Je suis alle a Geneve et la, a l'lnstitut Bota-

nique de l'Universite, dans un grand flacon tout rempli, portant sur

l'etiquette: ,, Parmelia canitschadalls, Kamtschatka, ex Horti Petro-

politani, misit P a 1 i b i n" j'ai trouve en abondance, sur ecorce,

le lichen en question exactement determine je ne sais par qui.

L'erreur fatale de Savicz c'etait, apres s'etre prepare tout

>pecialement pour retrouver le Parmelia camtschadalis, d'etre alle

au Kamtschatka et d'y avoir passe 2 annees a rechercher cette espece.

II aurait du faire comme moi: aller a Geneve.

Oh je sais bien que Mr. Savicz ne se rendera pas si faci lenient.

II va se recrier, il tachera de sortir de cette facheuse situation. -\

il ne lui reste que deux issues.

Ou bien il dira que, si le lichen que j'ai trouve a Geneve est

reellement le Parmelia camtschadalis (= P. cirrhata Ft.), il a du

arriver une confusion d'etiquettes et que le lichen lui-meme provient

d'un pays tropical quelconque. Mais cette fois, il aura beau etre un

Scherlock Holmes de premier ordre, cela ne prendra pas.

Comment, encore une confusion d'etiquettes! toujours des con-

fusions, rien que des confusions! On commencera a se douter que

s'il y a confusion elle doit etre quelque part ailleurs que dan-- 1*

etiquettes.

Ou bien il dira que le lichen qui se trouve a Geneve sous le no in

de Pannelia camtschadalis, ne L'est pas1
).

C'est alors qu'il m'incombe de prouver que c'est en effet cetfc

espece, Mais cela ne saurait se faire en deux mots; cette question

di vra etre traitee a fond. Ce sera done un theme qui fera l'objet

d'un article special accompagne de figure s.

En attendant je me bornerai a constatt r les deux fait> suivants:

1. Le lichen en question a Tapparence exterieure de V Ertrnia

furfuracea f-a ceratea Aeh. (avec lequel Savi c z l'aura

!) 11 y aurait cependant une troisiemc- voie encore a suivre pour Mr. Savicz
— celle que je lui aurais conscill le choisir — c'est de lai r ma note, en taut qu

personnelle, sans reponse.

Dans un. ritiq me concernant (Bull. d. Jard. Bot. d. Pierre 1. Gr. T. XIV,

pp. 114. 125, \2C)), il s mi de prendre par rapport a moi un ton de persiflage

et des aires de moquerie, qui me deplaisent. Je lui ai montre dans la note presente

<jue moi aussi je s, me moquer. Et la dessu^. je l'invite de considerer l'incident per-

sonnel comme clos. Tachons donn. mt de mettre dans nos critiques mutueHes plus

de courtoisie, comme il h >[ a des gens qivilis
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probablcment confondu), mais la face inferieure du thalle
*

est toute couverte de nombreux rhizoides (qui n'existent

pas dans V Evernia furfwacea), tout-a-fait comme le d6crit

Acharius pour le Bonera mmtschadq&is (subtus nigro-

iibrilloso-spon^iosis.) 1
) Ce n'est done sfirement jf^sVEvernia

furfuracea.

2. Ce liehen s'est trouve etre identique >ous tons les rapports

avec le Parmelia camtschadalis (type et non pas var. ame-

ricana) de l'Hindoustan (Nepal), qui se trouve sous ce nom

dans l'herbier du Conservatoire Botanique de Gen&ve.

Le lichen de Geneve, provenant du Kamtschatka, est sans

aucun doute le vrai Parmelia camtschadalis.

Dans une petite monographic de cette espece que je compt

publier bientot, je decrirai en detail l'espece type ainsi que les nom-

breuses formes et varietes, pour la plupart nouvelles, sous Lesquelles

elle se presente dans les different* pays, ou l'espece se retrom

Geneve, le 29 juin 1918.

x
) Les pyenides, plus grandes, sont aussi celles du Parmelia camtschadalie et non

pas de VEvernia furfuracea*

•20
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Litauische Flechten.

Von Prof. Dr. E. 15 a c h m a n n unci Dr. F r. B a C h m a n n.

Allgemeiner Teil.

Die indem II. (speziellen) Teil zusammengestellten Flechten wurden

vom Friihjahr 1916 bis zum Sommer 1917 an der Ostfront gt sammelt,

die Mehrzahl westlich und siidwestlich des Xarotsch-Sees, einzelne

Arteri auch einige Kilometer westlich Postawy. Das Gebiet liegt urn

den 55. (irad nordl. Br. etwa 27° ostl. Greenwich und ist von der

Nordostgrenze des deutschen Reiches rund 250 km entfernt.

Topographie.

Das Land ist im Gegensatz zu W< stlitauen und OstpreuBen

hiigelig.. Es handelt sich zumeist urn feststehende S a n d diinen.

Bei Postawy tritt stellenweise Lehm an die Oberflache, der

K a 1 k s t e i n in kleinen oder groBen Brocken enthalt, und in

maSig machtiger Schicht Sand iiberlagert ist, an anderen Stellen aber

wiederum unter Sand verschwindet * Die Wechsellagerung von

wasserdurchlassigeri und undurchlassigen Schichten begegnet tins in

ahnlicher Weise im ganzen Gebiete, auch dort, wo Sand zutage tritt.

Wo ich Ausschachtungen vornahm, habe ich stets unter Sand

in geringer Title wagerechte und im Winkel zur Oberflache ver-

laufende bis senkrechte Tonschichten feststellen konnen. Dies ist

insoiern von groBer Bedeutung, als das x\bsickern des W'assers in

die Tiefe verhindert und infolge der hiigeligen Oberflachengestaltung

die Bildung von S e e n und S ii m p f e n in den Senken ermog-

licht wird.

Der groBte dieser Seen ist der N a r o t s c h - See mit etwa

75 qkm Flache; 14 km westlich von ihm erstreckt sich von NW—SO
der 14 km lange und 1

—

2 km breite S w i r - See. Zwischen beiden

wo ich nahe der Orte Schcmotowschtschisna und Pomoscha im
Friihjahr 1916 sammelte — ist das Gelande zu beiden Seiten des

Pcrekopbachrs in breiter Ausdehnung versumpft.
Nach dem Swir-See zu steigt das Gelande an zu einer diesen

begleitenden langgestreckten Hohe, ebenso nach Siiden zu einer Er-

i
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hohung, welche die Sudspitzen der vorerwahnten beiden Seen ver-

bindet. Auch das Westufer des Swir-Sees steigt zu einer schmalen

Dime an, die sich ebenso wie die parallel laufende des Ostufers uber

den im Siiden an den Swir-See sich anschlieBenden W i s c h n e w-

See noch etwa 20 km erstreckt.

Siidostlich des Wischnew-Sees liegen wicder ausgedehnte Siimpfe,

die mir indes nicht zuganglich waren. Im Gebiet sudwestlich des

Wischnew-Sees bis an die Hange der tiefeingeschnittenen Wili

Miid ebenfalls zahlreiche, aber weniger zu>ammenhangende Siimpfe

und Moore vorhanden. Hier sammelte ich von Sommer 1916 bis

Fruhjahr 1917 in der Nahe der Orte S w inka und S h o d i s c.h k i.

Das Land ist infolge der ungiinstigen Bodenverhaltni:»e nur

wenig bebaut. Vorherrschend und fur das Landschaitsbild charakte-

ristisch sind Nadel- und Laubwiilder, Moore und Heiden, letztere

.Formationen gegen die beiden ersten etwas zuriicktrett nd.

^Westlich Postawy, wo ich im Sommer 1017 noch einige

Arten feststellte, liegen die Yerhaltnisse ander>, da das Land wegen

des ertragreicheren Bodcns fast ganzlich in Kultur genommen ist.

W'alder waren in der Nahe meines Standortes so gut wie nicht vor-

handen. Ich muBte mich dort daher im w. ntlichen darauf be-

schranken, Gesteins- und Erdflechten zu sammeln.

Klima.

Langjahrige meteorologische Messungen sind aus dem Gebiet

nicht vorhanden. Die nachste Wetterstation — Wilna — ist noch

etwa 100 km entfernt. Von dort habe ich dankenswerterweise durcii

Herrn Rittmeister Nagler, letter der Armeewetterwarte, die

Mittelwerte aus langjahrigen IVobachtnngen ein< russischen Arzn

iilxr Temperatur und Niederschlag erhalten, die ich hid" folgen lass<

M i 1 1 1 e r e m o n a 1 1 i.c'h e Temperaturmini m a.

Dez. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. Nov.

_16.6 —19.0 —},9.0 —14.9 —2.1 2.1 9.2 I 1.8 8.6 2.« —2.9 l».l

M i t 1 1 e r e monatliche T e m p e r a t u r m a x i m a.

I),/. J. F. M. A. M. j. J. A. S. O. New

5.1 3.5 3.8 9.6. 18.7 25.1 27.0 29.0 26.9 2:5.2 16.4 9.4

Die angegebenen Temperaturen sind ntlich im Schatten ge-

messen. Die Temperaturmaxima fiir freiwach nde, der In latum

ausgesetzte Erd- und Gesteinsflechten werden daher die bier an-

uihrten Werte bedeutend iibersteigen.
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M i 1 1 1 e r e (reduzierte) monatliche
Niederschlagsmengen.

Dez. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. Nov. Jahr

37.7 31 28.7 36.8 39 60 65 77.5 83.3 56 37.7 46 606

Ein Vergleich dieser Mittelwerte mit denen von Konigsbere;

(C o h n , 1894) und Tilsit (Heydenreich, 1870) zeigt zahlen-

maBig geringe Abweichungen, die fur die Vegetation aber doch von

Bedeutung sein miissen, da zwischen Wilna und Konigsberg z. B.

die Xordostgrenze der Buche verlauft.

Die mittleren Maxima der Temperatur sind in Wilna wahrend
des ganzen Jahres tiefer als in Konigsberg, die Minima von September

bis Marz tiefer, von Mai bis Juli hoher. Die Niederschlagsmenge ist

in Wilna kleiner als in Konigsberg. In Wilna sind Friihjahr und
Sommcr niederschlagsreicher, Herbst und Winter trockener als in

KonigsbcUi.

Die Zahl der jahr lichen Xiederschlagstage (iiber

0,2 mm) diirfte nach Werten von Konigsberg, Riga, Tilsit, durch-

selmittlich etwa 160 betragen.

X e b e 1 tage sind vermutlich seltener als in Konigsberg (nach

Cohn durchschnittlich 27), wo die Xahe des Meeres die N belbildung

begunstigt, doch gibt der groBe Wasserreichtum unseres Gebietes

Anlafi zur Bildung lokaler Bodennebel, die wenigstens stundenweisr

den Flechten eine regere Lebenstatigkeit ermoglichen.

Ta u fallt im Sommer reichlich. Wenn wir annehmen, daB der

Tautall dem von W o 1 1 n y (nach v. Hann, 1905, p. 189) fur

Miinchen angegebenefi — 30 mm jahrlich — entspricht, so erhellt

hieraus (lessen Bedeutung fur die Flechten, die fahig sind, ihn rasch

und vollig zu verwerten.

Allgemeine pflanzengeographische Charakteristik.

Nach I) r u d e (1886—87) liegt unser Gebiet in der Region von
Quercus Rohur (Nordirland — Mittelengland — Siidskandinavien und
mittkn RuBland), doch befindet es sich zweifellos in der Ubergangs-
zone zu der nordlicheren Region von Betula glutinosa und Pinus sil-

vestris, wie sich aus der folgendm Ubi r>icht der weseritlichen Asso-

ziationen ergibt.

I. Sum piv tation:

Flachmoorwiestn,

Reisermooiv in besonders ^roBer Ausdehmmg, mit ver-

schiedenen SaUx-Arten
t Quercus, am Rande oft Juni-

perus,
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Birkenmoore, hochstammige Birken, vereinzelt stehend,

SaUx-Arien, Quercus,

Erlenmoorc, am Rande flieSender Gewasser.

II. Sandvc^vtation:

Rieferwalder,

('alhnia-Heidcn meist nut isoliert stehenden Kiefertn

und Wacholderbuschen.

III. Grerizvegetation : Boden feucht, humos, nur in den Regen-

zeiten sumpfig.

Mischwalder: Birke, Zitterpappel, Kiefer als Haupt-

bestandteile, Fichte seltener, aber ofters rein, ver-

mutlich aufgeforstet.

•Die Kiekrnbestande sind, soweit sie dichte Walder bilden,

zweifellos arigepfianzt Die Pflege der Forste ist jedoch nirgends

groB, und viele Bestande, vor allem die Mischwalder, machen den

Eindruck spontaner Entstehung.
.

Von groBem EinfluB auf die Flechtenvegetation ist wohl der

Mang( 1 an glattrindigen Baumarten. Popufus tremula (junge Stamme).

Betvla und Alnus stehen als solche fast vereinzelt da. Der Bereich

von Fagus ist langst uberschritten, ebenso der von Carpinm betvlus.

Ulmus kommt nicht mehr vor, Sorbus, Fraxinus, Tilia gehoren zu

den Seltenheiten. Quercus sah ich nie waldbildcnd und selten in

hochstammigen Exemplaren.

Sehr auffallend ist das Fehlen dcr fur Mitteldeutschland s<>

charakteristischen Dornstraucher : Rosa canina, Crataegvs und Pru-

rius spiwsa, die indes als Flechtenwirte weniger in Frage kommen.

Die Flechtenvegetation.

Der vorhergehende Ab hnitt hat gezeigt, daB die Phanero-

gamenflora Litauens gegenufcr der Mitteldeutschlands und, trot/

geringer I nterschiede dcr klimatischen und edaphischen Faktoren,

sogar OstpreuBens einige w entliche Anderungen erlitten hat: si-

ist armer geworden.

Die Fl« hten flora lehnt sich entschieden an die OstpreuBens

an. wie es der spezielli I'eil im einzelnen zeigen wird. Hier kommt

es niii- darauf an, die Flechten v e -station nach ihrer Mas i-

tntwK-klun nach ihrem Auftreten in Assoziationen von eim r

Selbs Lndigkeit zu hildern, wobei ich die haufi n und aui

falHgsten Formen allein beriick^chtigt n kann.

Formationsbildend treten die Flechten nicht auf, bilden jedoch

Subassoziationen von iippi r Entwicklung, die d \ tationsbild

oft ei nartig b influ n.
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1. Erdflechten auf kalkarmem Boden.

Als Xebenbestand, als unterste Schicht im lichteii Kieferwald
fand ich bei Shodischki fast reines Cladinetum nut Gladonia
rangiferina, sylvatica und in besonders auffallenden, ausgedehnten,
dicken, weiBen Polstern Cladonin sylvatica var. covdensatn (Flo. rk.

Coems). Daneben traten weniger zahireich Cetraria islandica, andenta
(Corniculana ac.) und Peltigera malacea auf. (P inet u m cladi-
no s u m

,
nach Warming-Graebner [1915—18. p. 338 .)

AuBerhalb des Kiefer hoch waldes fand ich bei gleicher Hod* n-
b( schaffenheit in der Xahe dcs eben erwabnten Standortes meist
iiberwiegend Heidekraut, das jedoch selten geschlossene Px stand
bildet, sondern der Entwicklung versehiedener Fl^chten Raum gibt
{CiOluneium lichenosum). Cetraria ishmdica gedeiht uppig und reich-
iich Apothezien bildend in Rasen von mehrerm Dezimetern Durch-
messer. Ebenso fand ich haufi

(̂
Stereocaulon tqmentbsum, Flecken

bis zu V2 m Durchme>s,r riberziehend. Audi* bei dieser Art ist der
Apothezienreichtum auffallend. Cladina tritt auBerhalb des Waldes
mehr zuriick; sie bildet zwar auch dort haufig Rasen von betracht-
lichem Umfang, doch bleiben die Individuen klein und sind von
emeu gelblichen Farbe. Die fast weiBe Cladomu sylvatica var. conden-
sata habe ich nur im Waldesschatten gefunden. Infol^ ler Y< rteilung
der Flechtenarten zeigt daher die Heide im Gegensatz zum hellen
Boden des trockenen Kieferwaldes einen braunen Farbton.

Eine derartige Abhangigkeit der Flechtenlarbung vom Standort ist schon
v.el beobachtet worden. Da in unserem FaUe .lie edaph.schen Faktoren im
ttalde und auf der Heide die gleichen waren, ist wohl der EinfluB der Insolation
auf d,e Farbbildung Oder die Auslese dunkelfarbiger Flechtcn nicht von der Hand
zu weisen (Z u k a 1 , S. 18)

Cetraria islawlica habe ich auf bauiiiloser Heide nicht gefunden,
sondern nur im Kieferhochwald und — mit Vorliebe — in der Xahe
junger auf der Heide verstreuter Kiefern. Auf derbaumlos e a
H e 1 d e ist gewohnlich iiberhaupt nur eine sparliche Vegetation vor-
handen. Die Calluna-Stra.ucW v bleiben niedrig, und auf den kahlen
Flecken zwischen ihnen vvachsen diirftige GraM r, medrige Moose
und Flechten, unter diescn Stereocaulon tomentosum in k r i e c h e n -

den For men, verschiedene Clado„ie» mit niedrigen. bech.riy.-n
Podetien, vor allem aber Cetraria (Carnicvlaria) aculeata.

Die eben beschricb ,ie Assoziation nahert sich schon denen der
arktischen Flechtenfbrmationen, Von Interesse ist besonders daB
(nach Drude. 1890, p. 357) in den nordamerikanischen Tundren
die Cornicularia-Artvn vorherrschen, deren eine Art in unserem Ge-
biet als typ; h fiir d baumlosen Heiden anzusehen ist
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W'akl und Heide bieten den Erdflechten zweifellos ganz verSchied<

Existenzbedingungen. Dafi hohe Bodentemperatnren, die in unserem Gebiei

auf der Heide bei dir^kter Sonnenbestrahlung .">0° C sicherlich ofters iibersteigen

werden, fur die Erdflechten nicht giinstig sind, darf nacb Jumcllcs Unter-

suchungen (1892, p. 56 fl, p. 163 if.) angenommen werden. Welche Temperatur

nach der in der Xatur vorkommenden 6—8 stiindigen Einwirkung deletar wirkt,

geht aus ilinen leider nicht hervor. Bei srielen Axten lieg* si€ wold noch iiher

56°C, wahrend bei niederen Temperaturen lediglich cine vortibeirgehende ln-

aktivierung der Chloroplasten eintritt (Pfeffer, 1897. p. 320), die una so

weniger von Bedeutiing ist, als bei sonnigem Wetter infolge der starken Aus-

trocknung die Lebenstatigkejt sowieso stark reduziert ist. Immerhin k a n i\

mit zunehmender geographischer Breite infolge der abnehmenden Bodenerwar-

mung die- Entwickelung der Erdflechten begiinstigt werden, wodurch die Bildung

von Flechtentundren ohne jeglichen Baurawuchs ermoglicht wiirde.

Ein anderer Faktor, dem fiir die Entwicfeelungsm lichkeit der S t r a ue h -

flechten in den Tundren von Warming-Gr a e 1> n e r (1915 18, p. 128 if.,

grofie Bedeutiing beigemessen wird, ist die winterliche Schneedecke. In ]>•

hierauf gibt das Verhalten der Cetraria islandica zu denkrn. Ich land sie, wie

erwahnt, im Kieferwahle und in der Nahe vereinzeltei" Kiefern, doch peobachtete

ich nicht, daB sie den Schatten defselben aufsuchte. Moglichervt le spielt hier

wie in den Tundren die Schneedecke eine Kolle, da sich in Waldern der Schnee

wahrend kurzer Tauperioden zu halten pflegt und einzeln stehenae l.autne uud

Straucher zur Bildung von Schneewehen AnlaB geben.

Mit Phanerogamen konnen die Flechten nur an sterilen Ortin

in Wettbewerb treten. Auf hum,osem Boden, in den Birkeii- und

Pappelhochwaldern entwickelt sich die iippigste Vegetation d

Friihlingsbluher, die fur Flechten wenig Raum laBt, welche sich dann
auf Baumstumpfe und andere expohierte Standorte retten.

Xoch ungiinstiger fiir die Flechten sind die feuchten und sump-

figen Gegendcn, doch dringen einzelne Arten bi hart an den Rand
der Siimpfe vor, unter denen mir b( sonders Peltigera apKthosa auf-

gelalkn ist, die auf wahrend des ganzen Jahr< s feuchtem Boden

prachtige iiber und iiber fruchtende Exemplare entwickelt. Ab-

driicke von Peltigera sind iibrigens in Quartarablag* rungen skandi-

navischer Moore gefunden worden (Peltigera brain lit dort also nicht

unbedingt trockenen Perioden anzugehoren [H o 1 mbo e , 1904,

p. 228]). Clod-on I. ft verticillata land ich in einer auffalUnd phyllo n

Form mitten zwischen von Wasser durehtranktem Moose. Im iibrigi n

beschrankt sich die Flechtenentwicklung in den Mooivn auf die

Moorbulte, wo vor allem Cladonia furcata massenweise auftritt,

andere Cladonien (rangifen'na, sylvatica uswl) aber nur in Kiimmer-

formen gedeihen.

2. Erdflechten auf kalkhaltigem Substrat.

Die bisherigen Schilde rungen 1 hi n sich nur auf die Fundorte

bei Shodischki und Pomoscha mit kalkaimem Boden. Spezifische
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Kalkflechten fehlten dahcr dort auch vollig. Einige Angehorige dieser

mteressantt n Gruppe habe ich bei Postawy gesammelt. Da das Land
•dort zufn groBten Teil in Kultur genommen ist, karnen nur Wiesen
und Raine als Flechtenstandorte in Betracht, auf denen ich unter

dem Grase versteckt einige Colle-maceev — vor allem Collema pvl-

posum in grofien ,,Kolonien" mit viel Apothezim vorfand.

3. Gesteinsflechten.

Die Zahl der gesammelten Gesteinsflechten ist naturgemaB sehr

ring, da ibnen nur eiri sehr kleiner Flachenanteil des Landes

—

in Gestalt von vereinzelten erratischen Blocken und Lesestdnen
zur V( rfugung steht, deren Besiedelung gar nicht alien Arten moglich

seip wird, da hierzu die Verbreitung iiber verhaltnismaBig gro6«

Zwischenraume notig erscheint. AuOerdem werden sporadisch auf-

tretende Arten natiirlich leichter ubersehen werden, als in einer

zusammenhangenden Felsformation.

k
a) K i e s e If 1 e c h t en.

Die erratischen Blocke, die meist aus Granit, seltener aus Gneis
und Porphyr bestehen, sind stets vollkommeri von Flechten iiber-

zogeri. CharakteriStisch ist auch hier wieder das Vorherrschen brauner
Formen. Unter den Pdrmelien uberwiegen verschiedene Arten der

otivaceti-rGruppe selbst die sonst so haufige P. conspersa, die infolge

Starker Anhaufung von Apothezien auch nur gelb berandet erscheint.

P. saxatilis 1st auf Felsen s< lten. Unter den Krustenflechteh sind am
verbreitetsten die Rhi&ocarpon-Axten, vor allem Rh. distinction und
Bh. obscuratum. An schattigen feuchten Standorten herrschen ahdere
Arten. besonders aus der Gattung Lecidea (L. contigua und Ver-

vvandte) vor. Parmelia saxatilis, an Baumen sehr verbreitet, ist

auf Gestein auffallend selten.

Zu den haufigsten G< steinsflechten gehort V'errtiearia nigrescens

sich stets an den Grund der Steine zuriickzieht und leicht

ubersehen wird. Besonders iippig ist sie in den Mooren fentwickelt,

wo sie am Grunde der Steine oft auffallende schwarze Streifen bildet

die an das von \Y a r m i n g bes hriebene V e r r u c a r i e t u in

Maurae erinnert (W.ar ming - Gra.e bne r , L915- -18, p.

Die AusrnaBi sind natiirlich klein. Haben wir es doch auch nur mit
sparlichen Resten einer Felsformation zu tun.

b) K a I k f 1 e c h t e n.

Von diesen habe ich bei Postawy nur wenige Arten gesammelt.
Die wenigen, aus K k bestehenden Lesesteine und Blocke. die vbr-
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handen waren, zeigfen keine Kieselflcchten und waren reichlich mit

fcalksteten (oder kalkholden ?) Verrucarien bedcckt. Einige ,,Kalk"-

flechten sind von mir auf S i - Gestein gesammclt worden.

Die Tatsache, daB Kalk in unserem Gebiete selten ist und der kalkreichi

Bezirk bei Postawy ringsum von einem solchen mit kalkarmem Sandboden ein-

geschlossen ist, laBt die Vermutung aufkommen, daB die auf Kalk von mir ge-

sammelten Arten lediglich kalkhold sind und die Fahigkeit besitzen, auf kiesel-

haltigem Gestein zu vegetieren, wenn audi mir so kiimmerlich, daB sic sich

unserer Beobaciatung entziehen. Hierbei mochte ich besonders darauf hinwe isen

daB c'as Studium der Verbreitung der niederen Flechten erheblich erschwert

werden diirfte dadurch, daB die Flechten lediglich phvsiologische Einheiten

sind, und daB daher, soweit keine Soredien oder Hymenialgontdien gcbildet

werden, die Ausbreitung der beiden Symbionten yetrennt, vielleicht nicht einmal

gleichzeitig erfolgt. Wie lange diese Trennung dauern kann, inwieweit bei den

verschiedsnen Arten eine getrennte Entv/ickelung der Symbionten bis zum Ein-

tritt fiir die Symbiose giinstiger Bedingungen — eventuell sogar dauernd — mpg
lich ist. entzieht sich bisher unserer Kenntnis (s. z. B. saxicole Pilze [E 13 a c h -

m a nn , 1918]).

Deshalb wird man, wenn audi gewisse Flechtenarten in groBen Abrtanoen

voneinander auftreten, nicht i m m e r annehrhen diirfen, daB die Ausbreitun

di -r Arten sprungweise erfolgt ist.

4. Epiphytische Flechten.
*

Die Epiphyten unter den Fleehten sind im Gebiete sowohl an

Arten- wie an Individuenzahl vorherrschend. Die Besiedelung der

Baume ist nach Art und Alter verschieden.

Die jungeii Stamme der Zitterpappel zeigen meist ein buntes

Gemisch von Krusteitflechten aus verschiedenen Gattungen stam-

m< nd
t s: hr haufig und auffallend Caloplaca cerina var. Ehrhartii

mit groBen gelben Apothezien. Daneben treten schon Phyqcien

(stellaris, ascendens) und die uberall verbreitete Evernia prunastri

auf. Mit zunehmendem Alter des Stammes kommen Stniuch- und

Laubflechten mehr zur Entwickelung. Gharakteristisch sind Xan-
thoria pdrietina, Anaptychid ciliaris, Physcta pxdverulenia . Von

Krustenflechten ist besonders auffallend Lecanora subfusca var. alio-

pkana, die in schmalen 3—5 cm hohen Bandera manehmal die Halft

d« - Stammes umzieht, de&sen Dickenwachstum sic also in auffallen-

der Weise gefolgt ist.

Die B i rke ist in der Jugend meist ziemlich frei von Flechten.

Lecania dimera, Lecanora varia und Leptoraphis epidermidis tret* n

lion friili auf. Alte Stamme sind oft vollkommen iiberwuchert

von Parmelia physodes, furfuracea, saxatilis und sulcata, Evernia

prunastri

.

Die E i c h e tritt nicht waldbildend auf. Die jungen glattrindi^ n

Stamme sind von wenig Fl hten besiedelt. Haufig sind mir un-
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seheinbare Graphidineen. Alte Stamme zeigen iippige Entwicklung
vor allem von Ramalina-Arten, daneben kommen Physcia pulvern-

lenta, tenella und stellenweise haufig Ph. leucoleiptes (reichlich fruch-

tend) vor. Charakteristisch fiir Eichen scheint auch Buellia parasema
neben myriocarpa zu sein.

Die K i e f e r walder besitzen als charakteristische Flechte Par-
mdia furfuracea nicht selten mit Apothezien, neben ihr haufig Par-
inclia physodes, Usnea hiria.

Die E rlcn warden in der Hauptsache von Krustenflechten ha-

siedelt. Arthonien, Lecanoren, besonders haufig Lee. angulosa, dann
Lee. subfusca, pallida. Ramalinen und Evernia prunastri land ich

meist nnr in kleinen Exemplaren.

Fiir Wacholder ist ganz charakteristisch Cetraria saepineola,

bei welcher der Thallns unter den gehauften Apothezien oft ganz
verschwindet, weiter Cetraria pinastri, die auch sonst am Grund<
von Coniferen recht haufig ist.

Die F 1 ch t e n walder fand ich relativ arm an Flechten, vor-

herrschend sind Parmelia physodes, Usnea- und Alectoria-Artvn.

Di« in Mitteldeutschland verbreitetsten Arten gehoren also auch
in unserem (irbiet zu den haufigsten Flechten, nur die Verteilung auf

den Wirtspflanzen ist etwas anderes, vor allem, wenn wir die Haupt-
mtwicklungsgebiete der Flechten in IXutschand, die Mittel-

-ebirge, zum Vergleich heranziehen. Dieser Vergleich ist urn so

lohnender, da sich die beiden Gebiete klimatisch wesentlich von:
einander unterscheiden , aber nur b e z ii g ] i c h e i n e s F a k -

tors, namlich der Xicderschlagsmenge, die in den Gebirgen dm
I—3fachen Betrag dessen in Litauen erreicht. Wenn die Wirkung
cks Klimas erkannt wvrden soil, sind naturgemafi nur gleiche
Flechten arten auf gleichen Wirtspflanzen in

IVtracht zu ziehen. So kann man z. B. die Fichten des Bohmer-
waldes dicht b« siedelt linden von Usnea-, A lectoria-Arten, von Par-
melia physodes, furfuracea, Evernia prunastri 1

), die in den litauischen
Fichtenwaldern schwacher entwickelt sind oder, wie die beiden
letzten Arten, ganz fehlen. Parmelia furfuracea und Evernia prunastri
konnen dabei aber nur wenige Schritte weiter auf andercn Wirts-
pflanzen — Birke und Kiefer— in iippigster Entwicklung vorkomnn n.

DaB diese lichte Walder biklenden Haumarten bessere Flechten-1

wirte sind als die dusteren Fichten, ist nach Jumelles Unter-

») Nach eigenen Beobachtungen, Literatur ist mir nicht bekannt. D r u d e

1902) gent nur einmal (pg. 607) auf epiphx he Flechten ein und da ohne J

riicl chtigui r Wirtspflanzen.
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suchungen iiber die Abhangigkeit des Gaswechsels der Flechten von

der Lichtintensitat ohne weiteres erklarlich. Der Zuwachs der

Flechten ist abgesehen von weniger wichtigen sich gleichbleibenden

Faktoren proportional der sic treffenden Lichtmenge und der gleich-

zeitig ihnen zugefiihrten Wassermenge und wird, wenn e 1 n e r dies* r

Faktoren gleichbleibt, lediglich abhangig von dem andere n sein.

Voraussetzung ist aber wiederum, daB Flechtendrt *) und Wirt die

gleicheti seien. Darnach ist die diirftige Ftechtenentwicklung in den

Fichtenwaldern Litauens gegenijber denen des Bohmerwaldes zweifel-

los auf die geringere Regenmehge zuruckzufiihren.

Bei der erwahnten „Abwanderung" von Flechten von der Ficht

zu Birke und Kiefer diirfte jedoch der Unterschied der Beleuchtun?

nicht a 1 1 e i n maflgebend sein, da fiir das Licht leichtdiirchlassige

Baume naturgemaB audi den Regen leichter zum Boden und an den

Stamm gelangen lassen, teilweise wie die Birke ihn sogar dem
s

Stamme zuleiten.

Die epiphytischen Flechten sind also bezuglich ihrer geogra-

phischen Verbreitung nicht sowohl von den klimatischen Faktoren

als auch von den ihnen zur Verfugung stehenden Wirtspflanzen ab-

hangig. Gibt die jahrliche Lichtmenge einer bestimrnten geogra-

phischen Hreite fiir die epiphytischen Flechten einen nie zur Ein-

wirkung gelangenden Maximalwert an, so ist die jahrliche Re n-

menge fiir sie ein Mittelwert, der je nach der- Wirtspflanze nicht er-

reicht oder iiberschritten werden kann. Die besonders uppige
Entwicklung der epiphytisch en Flechten in

Litauen ist nach alledem anscheinend in der Hauptsache eine

indirekte F o 1 g e des K 1 i m a s ,
indem das lbe die Ent-

wicklung von fiir die Flechten b onders giinstigen, das Ver-

drangen von ungiinstigen Wirtspflanzen bewirkt. Einfacher ist

di. Bcziehung bei denSpezies, di( ewi Baumarten ausschlieBlich

besiedeln oder stark bevorzugen, mit deren Verbreitungsbezirk ihnen

daher ohne weiteres eine Grenze gezogen ist. Dadurch erklart sich

wohl die geringe Zahl der im (iebiet gesammelten Pyrenotichenen

und Qraphidineen, die, vor allem soweit sie hypophloeodisch leben,

oft an glattrindige. Baume gebunden sind, deren Seltenheit schon er-

wahnt wurde.

Die- schlieBt aber nicht aus, daB das Klima fiir das Fehlen oder

die Seltenheit manchei Vrten, z. B. Pan > caperata und tiliac®

die direkte Ursache ist. Als klimati r Faktor kommt vor

ij Ein hr vcrschicden Lichtbediirfnis Flechten ist 1 t selbsl

ers adlich. Nah« iiber Lett 1912.
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Hem die Winterkalte in Frage. Im Februar 1917 wurden an der
Xordostfront bis zu — 40 °C gemessen, eine Temperatur, die im
YVcsten Deutschlands auch nicht annahernd erreicht wind. Die Un-
mpfindlichkeit gegen niedere Temperaturen wird — durch Ver-

allgemeinerung weniger Beobachtungen — meist fur die Flechten
iiberhaupt in Anspruch genommen, doch scheint mir das noch un-
geniigend begriindet.

AuBer den „naturlichen"- Faktoren sind speziell fiir die e p i
-

p h y t i s c h e n Flechten die Wirkungen menschUche r

K u 1 1 u r von Bedeutung. Ich gehe hur auf zwei Punkte ein.

1. Die F o r s t w i r t s c h a f t 1
). Zunachst spielt das Alter der

Baume eine Rolle. In russisch Litauen werden in den Staatsforsten

Espen 80—100, Kiefern 100—150, Fichten 20—50 Jahre alt. AuBer
den Fichtenwaldern, die fiir die Flechtenvegetation wenig in Frage
kommen, erreichen die Waldcr also ein rccht hohes Alter.

Noch wichtiger fiir die Flechtenvegetation diirfte es sein, daB
in Litauen der Kahlschlagbetrieb und Kulissenhieb noch nicht all-

gemein angewandt wurde und daB die Entstehung des jungen Waldes
der natiirlichen Aussaat iiberlassen bleibt. Wird ein Wald daher
abgeholzt, so bleiben die jungen, noch wertlosen Stamme stehen.

auf denen sich schon tine Menge Flechten angesiedelt haben, wahrend
bei der rationdlen deutschen Forstwirtschaft eine junge Pflanzung
rst von auBen her von den Flechten erobert werden muB. Bei dem

langsamen Wachstum der Flechten hat der hiermit verbundene Zeit-

verlust natiirlich eine sehr viel hohere Bedeutung als fiir Phanero-
gamen, die in einem jahre ihre Entwicklung vollenden. Uberdies
ist bei jungen Pflanzungen, wie sie in Deutschland anzutreffen sind,

wegeh des dichten und gleichmaBig hohen Wuchses und des damit
verbundenen Lichtmangels auf vide Jahre hinaus die Besiedelung
durch lichtbediirftige Epiphyten so gut wie ausgeschldsisen

.

2. Die schadliche Wirkung des Rauches auf die Flechten-
ntwickelung ist in Deutschland eine allgemein bekannte Erschei-

nung. Wenigsten^ ist keine and.n Ursache bekannt fiir die Tat-
ache, daB die Flechten in der Umgebung der Stadte und [ndustric
zentren oft auf viele Kilometer nur kummerlich gedeihen. Bei dem
Man 1 an Industrie tallt diese Wirkung in Litauen entschieden fort.

Man darf wohl auch annehmen, daB die Verbrennungsprodukte des
Hol/.es, das in Litauen tur den Mausbrand fast ausschlieBlich a r-

vvandt wird, weniger schadifch sind als die der Kohle.

i) Nach einem von Forsthauptmami Weber. Prof. d. Forstwiss chatt in
( n. in Wilna S 191*3 laltenen Vortrag.
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Das F e h 1 e n schadigender K u 1 1 u r f a k t o r e n

in Litauein h e g u ri s t i g t also dort den F 1 e c h t e n -

wuch s.

Literaturnachweis zu Teil I.

(Leider war es mir aus nahclicgenden Griinden riicht moglich, di<
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Z u k a I ,
Morphologische und biologische Untersuchungen iiber die Flechten. III. Ab-

handlung, 1896. Sitz.-Eer. d. Kais. Ak. d. Wissensch. in Wien. Math.*

naturw. CI. fed. XV.

Im Felde, August l
(.)l<s.

F r. B a <• h in a n n.

Spezieller Teil.

A. Flechtenverzeichnis.

I. Reihe. Pyrenocarpeae.

1. Fam. Verrucariaceae.

1. Gatt. Verrucaria Web.

V. laevata Lghtn. 1
). Auf quarzitischen zeitweise iiber-

schwemmten Bachi >chieben bei P. auf Gneis bei M.

V. nigrescens (Pers.) Mass. Haufig an Granit-, Granulit-und Quar-

zitfindlingsblocken um Sh. und M.

*} Nach giitiger Bestimmung (lurch Herrn Hermann Zschacke.
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V. fusca Pers. An Granitfindlingen in nur pfenniggrbBen Lagern

bei P.-S.

V. papUIosa Flrk. Auf Sandstein-Lesesteinen bei M. sehr haufig.

V. rupestris Schrad. Auf einem Kalkblock eine 30x20 cm
grottc Flache ausschlieBlich iiberziehend bei M.

2. Fam. Pyrenulaceae.

'2. Gatt. Arthopyrenia Mass.

A. punctiformis (Ach.) Arn. An Erlen und Eichenzweigen bei P.-S.

v. atomaria Ach. Eichenzweige P.-S.

A. analepta (Ach.) Kst. Schlauche keulenformig, Sporen 22—24

X6— 7/i. An alter Erie bei P.-S. zusammen mit Lecanora

angulosa und Variolaria amara.

A. cerasi (Schrad.) Kbr. AufLinde bei AbbauSwinka zusammen
mit Arthonia Swaftziana und Lecanora pallida.

Gatt. Leptorhaphis Kbr.

L. tremulae Kbr. An jungen Zittcrpappcln haufig P.-S.

L. epidermidis (Ach.) Th. Fr. Auf Birkenrinde noch haufiger

als vorige. P.-S.

II, Reihe. Gymnocarpeae.

I. Coniocarpineae.

3. Fam. Caliciaceae.

1. Gatt. Chaenotheca Th. Fr.

Ch. chrysocepkdla (Turn.) Th. Fr. An Fichtenrinde im lichten

Wald< P.-S.

Ch. trichialis (Ach.) Th. Fr. Kiefernrinde im Hochwalde von W.

5. Gatt. Calicium Pers.

C. hypereUum Ach. Fichtenrinde im lichten WaWe von P. S.

('. trabinellum Ach. Baumstiimpfe im Hochwalde von W.
C. minutum Krb. Kiefernrinde und Holzpfostt n in Xossowitschi

und X.

*'>. Gatt. Coniocybe Ach.

( fnrfvracea (L.) Fr. Morscher Kiefernstumpf bei W.
('. qracilenta Ach. An r>irk im Hochwalde von W.

7. Gatt. Cyphelium Th. Fr.

('. tigiltare (Ach. Th. Fr. Holzpfosten in Nossowitschi.
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II. Graphidineae.

4. Fam. Arthoniaceae.

a) Sekt. Euarthonia.

8. Gatt. Arthonia Ach.

A. radiata (Pers.) Th. Fr. Im ganzen Gebiete an der Rinde von

Lanbbaumen haufig.

t. Swartziana Ach. An HaselnuB bei W., an Linde bei A. S.

f. astroidea Ach. An Erie bei P.-S., an Birke A. S.

A. populina Mass. Zweige von Zitterpappel. P.-S.

A. disperse* (Schrad.) Nyl. Glatte Zitterpappelzweige. P.-S.

b) Sekt. Coniocarpon.

A. lurida (Ach.) Kbr. Fichtenstumpf. P.-S.

c) Sekt. Allarthonia.

A. patellvlata (Nyl.) Stamm von Zitterpappeln im Torfgebiet

von P.-S.

5. Fam. Graphidaceae.

9. Gatt. Xylographa Fr.

X. paraUela (Ach.) Fr. Haufig an Baumstiimpfen urn W. und Sh.

10. Gatt. Opegrapha Humb.
O. atra (Pers.) Nyl. Erie im Hochwald von W.
O. herpetica (Ach.) Nyl. FuB einer Birke im Hochwald von \\

Am Grund einer Kiefer P.-S. Sporen 4zellig, 24x4—6 /z.

Pyknokonidien fehlen. Eiche bei P.-S. mit Pyknokonidien.

0. diaphora (Ach.) Nyl. Wacholdurinde, zusammen mit Baci-

dia Friesiana. Hochwald von W.
O. varia Pers. Hirk« im Hochwald von YV., an alter Eithe P.-S.

f. jndicaris (Hoffm.) Nyl. Eiche bei P.-S.

11. Gatt. Graphis (Adans.) Mull. Arg.

Gr. scripta (L.) Ach. Haufig; an Sorbus handtellergroBe La r

bei W.
f. recta Humb. An Ha InuO bei W. Stellenweise haufig.

f. serpentina Ach. Erlenrinde bei M.

Cyclocarpineae.

6. Fam. Diploschistaceae.

12. Gatt. Diploschistes Norman.

D. scruposus (I.i Norm. A. Zahlbr. Em 10x20 cm grofl La r

auf eiium Granitfindling im Sumpf P.-S

// r Baud LXk 21
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7. Fam. Lecideaceae.

a) Sekt. Eulecidea.

13. Gatt. Lecidea Ach.

L. contigua (Ach.) Fr. Ap. I mm Dchmssr., flach; Sporen
19—23x7,8—

8

/4 ; Vorlager schwarz. Granitblock P.-S.

L. meiospora Nyl. Ap. bis 1 mm Dchmssr., bald gewolbt. Sporen
12— 16x5—7>, Vorlager meist undeutlich. Haufig auf
Granit-, Gneis-, Ouarzitfindlingen urn Sh., bei R. und M.

L. crustulata Ach. Ap. berandet, Sp. 14—16x6— 7 ».. Vorla^er
als schwarzer Saum urn das Lager und in dunklen Linien
innerhalb desselben. Granitfindling P.-S.

f. subconcentrica Stein. P^benda.

L. platycarpa Ach. Xicht selte'n; zum Teil in Lagern von
50x30 cm Ausdehnung, mit Vorliebe an halb verwitterten
Granitblocken und auf kleincren Steinen im Sumpf P.-S.

L. musiva Kbr. Ein 40x20 cm groBes Lager auf Granitfindling
bei Sh. Auf Ouarzit zusammen mit Rhizocarpon concen-
tricum ebenda.

L. erraticu Kbr. Auf Findlingsblocken von Granit, Diorit,
Quarzit, Gneis bei Sh. verbreitet. Auf Sandstein bei M.

L. h/nceola Th. Fr. Mit L. meiospora und Bacidia albescens auf
emem Granitblock bei A. S. Ap. 0,3 mm im DurchmesMr,
schwarz. Hym. und Epith. .wlbgriin, dieses viel dunkler als
jenes, durch HNO3 erst blaurot, dann hellrot gefarbt. Hym.
von jod erst blau, dann vvinrot gefarbt. Sehlauche breit-
keulig, 36x16/*. Sporen langlichrund, 7—8». x3/«. Hypo-
thezium paraplektenchymatisch, gelblich gefarbt.' Thallus
sehr diinn, graugrunlich.

L. enteroleum Ach. Xeben Rhizocarpon distinctum auf Gneis
bei If. ein kleim s Lager. Paraphysen locker. Epith. griin,
von HNO8 rot werdend, Eigenrand paraplektenchymatisch
blaugrtin. Sp. 12-16 x 6-7.8 ,,. Hypoth. gelbbraun.

L. pungens Kbr. Auf Granitblocken bei If. Hypoth. farblos,
Epith. gelb- bis rotbraun. Eigenrand braun bis braunvioktt.
Sporen bis 16x8 »..

L. parasetm Ach. th. CI -. An Eberesche, meist a b e r
an Z i t t e r p a p p e 1 durch das Gebiet haufig

L. olivaeea Hoffm. th. C. +. An Eberesche, aber mostan Erlenrinde im ganzen Gebiet noch haufiger als
vorige.
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b) Sekt. Biatora.

L. coaretata f. cotaria (Ach.). Lesesteine im Walde H.-Sh.,

steltenweise haufig.

L. coaretata f. elachista (Ach.) Th. Fr. zusammen mit Lecanora

polytropa f. illusoria auf Granit-Lesesteinen cbenda.

L. coaretata f. ornata (Smft.) Th. Fr. zusammen mit Buellia

stigmatea auf einem Lesestein cbenda. th. CI. -f-, steril.

L. jlexuosa Fr. Hirnschnitt eines Fichtenstumpfes bei W.
L. vernalis (L.) Fr. An Zitterpappel bei A.-S. Sp. 20—2.4,2

X 6- 7 /'..

L. obscurella (Smrft.) Arn. Kiefernrinde im Walde bei Sh.

Hyrn. J -f, erst blau, dann rot. Sporen 7,5—8,8x3—4,1 »..

Schlauche 36x9,5 n.

L. uliginosa (Ach.) Fr. Auf Erde bei W.

L. jiisconibens Nyl. Granitblock bei Sh.

L. sanguineoatra (Wulf) Lonnrot. Auf Erde in der Heide bei

Po. Mit einem Miinchener, von Arnold bestimmten Exem-
plar vollig iibereinstimmend.

c) Sekt. Psora.

L. ostreatu Hoffm. An Kiefernstammen im Gebiet verbreitet.

14. Gatt. Catillaria Mass. Sekt. Biatorina.

('. synothea (Ach.) Th. Fr. Auf Baumstumpfen, einmal an ent-

rindeten Wacholderzweigen bei W. und Sh. haufig. Epith.

griin, K-f viol. Sporen zweizellig 8

—

10x2—3/** einige

d r e i z e 1 1 i g und dann 12x4 >t.

C, globulosa (Flrk.) Web. Zitterpappel P.-S. Sp. 8—12
X/3—

1

/'.. Schlauche 36x8,".

15. Gatt. Bacidia de Not.

a) Sekt. Weitenwebera.

B. sabuletorum (Flrk.). Auf Moos b. M. Sp. 1—8- zellig,

1 6—36 X 6—8 a. Schlauche 80 x 1 I ,"..

B. drierea (Schaer.) Krb. Zusammen mit Lecanora pallida,

L. angulojsaund Lecidea paro^ewaaufEbereschenstammchenP.-S.

B. coprodes Kbr. Quarzitblock im Moor P.-S. Sp. I zellig,

beidendig stumpl, 35x 10—12 "., keulenformi Schlauche

84x12 v.

B. Nitzschkeana Lahm. Einmal an Birke und Eric, meist an

Stamm und Asten von Zitterpappel bei W. und Sh. Epith.

griinviqlett, dch. HNO8 rot, dch. K deutlicher violett. Sp.

i zellig, 12

—

18x1". Rand kraftig entwickeltj paraplekten-

:hymatisch.

21
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b) Sekt. Eubacidia.

B. albescens (Hepp.) Zwackh. Auf einem Lesestein zusammen mit
Lecidea lynccola, auf d. Hirnschnitt eines Fichtenstumpfes
zusammen mit Caloplaca cerina, C. ferrugiriea, Biatorina
synothea und Physcia tenella P.-S. Sp. 28x0,5 u , Schlauch
40x6—8 »..

B. Frieseana (Hepp.) Kbr. Morsche Kiefernwurzel bei W. Ep.
olivengelb, Sp. nadeltormig, 44—60x1—2 a.

B. Beckhausii Kbr. Entrindeter Wurzelstock v. Wacholdcr.
Rinde eincr alten Zitterpappel P.-S. Ep. griinlich, K
violett, Sporen nadelformig, 8 ;

zellig, beidendig abgerunda.
16—:W X 2—3 a.

e) Sekt. Scoliciosporum.

B. corticola (Anzi). An Zweigen von Zitterpappel und Rhamnus
P.-S. Schlauche 32x12—14 n. Sp. 28—32x2—3/'.

B. umbrina (Ach.) Branth et Rostrup. Gneisblocke bei R.,
zusammen mit Lecanora varia f. illusoria. Epith. olivenbraun.
Schlauche 36x12/1, Sp. bis 86x2,5 fi. Lager ^iinn, Ap. von
Anfang an gewolbt.

16. Gatt. Rhizocarpon Ram.
Bh. geographicmn DC, Ein pfenniggroJBes Lager auf einem

Granitblock bei A. S., einziges Exemplar.
Bh. grande (Flrk.) Arn. Granitblock bei Sh., bei M. an grofieren
Blocken haufig, aber immer nur in kleinen Lagern zwischen
anderen Flechten. Schlauche 80x36 a. Sp. 36 x 12 p, langlich-
rund, nur <• i n m a 1 von G e s t a 1 t eines g le i c h -

seitigen Dreiecks mit 3

2

n Seitenlanj .

mauerartig geteilt.

Rh. distinctum Th. Fr. th. J +. Auf Granit-, Gmis-, Porphvr-
blockcn um Sh. und M. eine der haufi^sten Steinflechten.

M. obscvmtvm (Schaer.) Kbr. Auf Granit- und Gn, isblocken
urn Sh. nautili

Rh. c centricum (Day.) Baltram. Auf (Inns zusammen mit
I mora varia f. illusoria H.-Sh.

f. excentrinn,, (Ach.). Auf Granit ebenda.
Rh. svbpostumum Xvl. Auf Quarzitporphyrblock bei P -S

th. K
.

CI (K, CI)-, med . j _, Hym. J+ (blau).
Sp. meist v^rzelhg, bis schwach mam rarti^ teilt, ^—24

r,5—
8 .

Schlauche keulenfdrmig, 100x20
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8. Fam. Cladoniaceae.

17. Gatt. Baeomyces Pers.

B. roseus Pers. Auf Erde in der Heide bei Po., H.-Sh. und R.

haufig.

18. Gatt. Cladonia (Hill) Wainio:

Unterg. I. Cladina.

Cl. rangiferina (L.) Web. Im Kicfernwald b. N., im Hochwald
bei W. mit Apothezien. Im ganzen Gebiete gemein.

Cl. sylvatica (L.) Hoffm. Jm Hochwald von W. auf Erde m i t

A p o t h e / i e n. Im ganze n Gebiete gemein.

f. drbuscula (Walk.) Krbr. Auf Moorboden P.-S.

1. myricoarpa Coem. Im Hochwald von W. auf Erde,

reichlich fruchtond.
f. condensata (Flrk.) Coem. Auf Sandboden im Kiefern-

wald bei Sh. steril.

f. tenuis (Flrk.) Coem. Fichu nstumpf bei W. Im Moor-

gebiet von P.-S. unter anderen Cladonien, besonders

CL squamosa.

Unterg. II. Pycnothelia.

Cl. paptllaria (Ehrh.) Hoffm. Im Hochwald von W. auf Erde.

Unterg. III. Cenomyce.

Cl. macilenta (Hoffm.) Nyl. Im Hochwalde von W. auf Erde.

CL jlabelliformis (Flrk.) Wain. f. tubacformis (^\Iudd.). Im Hoch-
walde von W. und im trockenen Kiefernwald'e von Sh., hier

zusammen mit Qetraria islandica.

f. ochracea (Aig.). Hochwald von W.
Cl. dicjitata (L.) Hoffm. Baumstumpf b. W.

"

f. monstrosa (Ach.) Wain. Hochwald von W.
• M. brachytes Wain. Ebenda.

CL ph ota (Flrk.) Lahm. Baumstumpf bei YV., auf Erde bei M
Cl. unciaiis (L.) Web. Hoffm. Auf Erde bei N, Baumstumpf

bei W.
Cl. amaitrocraea (Flrk.). Auf Moor bei P.-S.

Cl. crispata (Ach.) Flrk.

f. gracilescens (Rabenh.) Wainio. Auf Sandboden in nied-

rigem, gemischtem Wald P.-S.

1. dilacerata (Schaer.) Malbr. Ebenda.

CL furcuta (Huds.) Schrad. Im ganzen G biet auf Sandboden

i mein.

v. ntcemosa (Hot fm.) Flrk. Auf Sandboden gemein, K.-Sh.
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v. racemosa, M. corymbosa (Ach.) Nyl. Ebenda selten.

v. racemosa, M. furcatosubu/uta (Hoffm.). Im Moor b
P.-S. haufig.

.
v. pinnata (Flrk.) Wain. Ebenda haufig.

v. palamaea (Ach.) Nyl. An sandmen, sonnigen Stellen im
Gebiet haufig. Rasen, die hauptsachlich aus v. pinnate,

v. racemosa und M. furcatosiibulata gemischt sind, be-

decken quadratmetergroBe Flachen fast ausschlieBlich.

CI squamosa (Scop.) Hoffm. Im ganzen Gebiet auf Wald-
und Moorboden schr haufig.

v. denticollis, M. squamosissima (Flrk.) Wain. Im Mopr-
gebiet P.-S.

v. triwicella (Del.) Wain. Grund von Kieferstiimpfen bei

W. und P.-S.

v. multibrachiata, M. turfacea (Rehm) \\ain. Im Hoch-
walde von \\".

v. multibrachiata, M. pityrea (Arn.) Wain. Ebenda und im
trockenen Moor bei P.-S.

v. multibrachiata, M. phylhcoma Wain. Auf trockeiun
Moorstellen P.-S.

v. multibrachiata, M. pseudocrispata Sandst. Ebenda.
CI. cenotea (Ach.) Schaer. An morschen Baumstumpfen bei W.
und Sh. sehr verbreitrt.

v. crossata (Ach.) Nyl. Auf Erde im Hochwalde von W.
CI. glauca Flrk. Im Kiefernwalde von Sh. auf Sandboden ver-

einzelt.

CI. turgida (Ehrh.) Hoffm. Auf Erde im- Kiefernwalde von Sh.

zusammen mit Cetraria islandica und Cladina sylvatica.

CI. cariosa (Ach.) Spreng. Auf Torfboden P.-S. einmal gefundt n.

CI. cornuta (L.) Schaer. Auf Erde zusammen mit CI. verti

cillata bei W.
CI. degenerans (Fl.) Spreng. Im ganzen Gebut verbreitet.

v. cladomorpha (Ach.) Wain. Auf Erde im Hochwald von
W., im Kiefernwald bei Sh.

v. dilacerata Schaer. Im Kiefernwald bei Sh. selten.
v. phyllophora (Ehrh.) Flrk. Auf Erde im Hochwald von W.

CI. gracilis (L.) Willd. Im ganzen Gebiet sehr haufig.
v. chordalis (Flrk.) Schaer. Hochwald von W., Kiefern-

wald von Sh.

v. elongate (Jacq.) Flrk. Auf Erde im Kiefernwald von
Sh.

v. elongate, M. Hugueninii (Del.) Wain. Hochwald von W.
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v. elongata, M. subdilacerata Wain. Ebenda.

v. elongata, M. phyllophora Rabenh. Kiefernwald von Sh.

Cl. wrticillata Hoffm. Im ganzen Gebiet haufig.

v. evohda (Th. Fr.). Im Walde bei N., zwischen Calluna

oder auf Steinen bei Po.

v. evoluta, M. phyllocephala Flot. Auf Moorboden bei Sh.

v. evoluta f. apoticta (Ach.). Ebenda und im Hochwald

von W.
v. cervicornis (Ach.) Flrk. Auf Moorboden P.-S.

Cl. pyxidata (L.) Fr. Im Gebiet verbreitet.

v. cklorophaea Flrk. Hochwald von W. und Torfgebiet

von P.-S.

Cl. fimbriate, (L.) Fr. Im ganzen Gebiete gemein.

v. simplex (Weis.) Mot. f. major (Hag.) und minor (Hag.).

Auf Erde iiberall gemein.

v. cornutorad'uda Coem., Mi radiata (Schreb.) Coem. Im
Kiefernwald von Sh. auf Erde haufig.

M. svbulata (L.) Wain. Ebenda.

M. capreolata (Flrk.) Flot. Ebenda.

Cl. pityrea (Flrk.) Fl. Auf einer trockenen Inselim Moor von P.-S.

Cl. Botrytes (Hag.) Willd. Fiehtenstumpf bei VV\, auf Erde im

Kiefernwalde von Sh.

Cl. carneola (Fr.) Wain. Auf samtlichen l)aumstumpfen im

Hochwalde von W. haufig und rasenbildend. Seltener bei Sh.

v. scyphosa Hepp. Podetien bis 40 mm hoch, Becher bis

15 mm breit. Auf trockencm Moorboden und an Baum-
stiimpfen P.-S.

19. Gatt. Stereocaulon Schreb.

St, coralloides Fr. Auf Steinen im Sumpf und Heide bei P.-S.

selten.

St. tomentosum (Fr.) Th. Fr. In Hochwald bei N., im trockentn

Kiet\-rnwald bei Sh. und bei R. haufig in dichten und groBtn

Rasen-

St. paschale (L.) Fr. Im trocfo nen Kiefernwald zwischen Calluna

und Clad, rangiferina bei Sh.

9. Fatn. Acarosporaceae.

20, Gatt. Biatorella de Not.

B. moriformis (Ach.) Th. Fr. Wacholderstumpf und Rind

von Zitterpappel P.-S.. reichlich fruchtend auf Lagern bi-

zur GroBe einer halben Handflache.
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21. Gatt. Acarospora Mass.

A. fuscata (Schrad.) Arn. Auf verschiednerlei Findlingen bei

Sh. haufig.

A. discreta (Ach.). Auf Gneis bei Sh. nur einmal gefuriden.

th. K — , CI —
,
(K, CI) —

.

A. glebosa (Koerb.). Auf Porphyritblock bei M, Stimmt mil

der unter Nr. 152 in Arn., Lich. Monac. enthaltenen Flechte

gutiiberein, nur daB bei letzterer alle GroBenverhaltnisse it was
geringer sind: Schlauche 64

—

76x16— 16, 5 a, Sporen 10—14

X6—9, meist nur 10x6 p. Hymen, etwa 100, Hypoth. 48 /i

machtig. Bei der litauischen Flechte waren die betreffenden

GroBen 96—108x30—34 /*; 14—16x7—8//, ausnahmsweise

20x10/^; 110: 70 /c. Bei der Miinchener Flechte enthk It das

Hymenium nur einige sporenerfiillte Schlauche, bei der litau-

ischen waren alle Schlauche rnit Sporen erfiillt. Jene stellt

ein diirftiges oder jugendliches Exemplar dar (Sammelzeit

6. Juni). Diese ein reifes, kraftig entwickeltes (Sammelzeit

August). Darum bleibt die SporengroBe bei der Miinchener

Flechte hinter den Angaben der systemat. Werke zuriick,

wahrend die Sporen der litauischen Flechte zum Teil sogar

etwas groBer sind. — KOH und HXO
a verandern den gelb-

braunen Farbstoff des Epith. nicht wesentlich; j farbt das

Hym. erst blau, dann gelbbraunlich. Bei beiden sind di<

Hyphen der Thallusrinde fast immer einfach; sic bestehen

aus drei mehr oder weniger wurfelformigen Zellen, von denen

die beiden inneren farblose, diinne, die auBerste verdickte,

braune Wande besitzt. Dicke der Rindeuschicht etwa 18

bis 20/i (vgl. Hue, A., Lichenes morphol. et anat. dispositi

in Nouv. Archiv du Museum. 5 ser. vol. I, 1909, zitiert nach

Justs Jahresbericht).

10. Fam. Collemaceae.
1-1. Gatt. Collema Hill.

Sekt. Blennothallia.

C. auric idatum Hoffm. Lehmige Erde bei M. steril

C- limosum Ach. Ebenda, reiehlich fruchtend.

C. pulposum Bernh. Ebenda, sehr haufig und reiehlich fruchtend

23. Gatt. Leptogium Ach.

Sekt. Euleptogium.

L. lacernm S\v. v. pul atum (Ach.). Auf Moos bei P.
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Sekt. Mallotium.

L. satwmiuh, (Dicks.). Im Hochwalde von W. stellenweise haufig,

besonders am FuB von Zitterpappeln, reichlich fruchtcnd.

1 1 . Fam. Stictaceae.

24. Gatt. Lobaria Schreb.

L. ptdmonaria (L.) Hoffm. Am Grund einer Eiclie bei A. S. nur

einmal gefundcn, steril.

1 1

.

Fam. Peltigeraceae.

25. Gatt. Peltigera.

P. aphthosa (L.) Ach. Stellenweise haufig im Sumpfgebiet von

P.-S.

P. canina (L.) Hoffm. Auf trockenem Boden im ganzen Gebiete

sehr haufig.

f. ulorrhiza (Flrk.) Hepp. Auf Torf P.-S.

P. polydactyla (Neck.). In sumpfigem Wald P.-S. Weniget

haufig als

P. mulacea (Ach.) E. Fr.
' Auf trockenem Boden, meist im

Kiefernwald von Sh.

P. .spuria (Ach.) DC. Auf Sandboden iiberall haufig.

12. Fam. Pertusariaceae.

26. Gatt. Pertusaria DC.

P. curiam (Ach.). Im Gebiet stellenweise haufig, besonders an

Pappeln.

P. globulifera Turn. An Eberesche bei N.

f. saxicola Arn. Auf Gneis u. a. im Sumpfe liegenden

Blocken P.-S.

P. velata (Turn.). An Erlenrinde P.-S.

P. multipuncta (Turn.). Vom FuB einer Birke auf Moos iiber-

gehend ein handflachengroBes Lager bei W.

P. glomerate (Ach.) Schaer. Am Grunde einer alten Eich

bei A. S., reichlich fruchtend, mit einem Arnoldschen Exem-

plar aus Tirol vollig ubereinstimmend.

13. Fam. Lecanoraceae.

27. Gatt. Lecanora Ach.

Sekt. Eulecanora.

L. atra (Huds.) Ach. Th. Fr. An Erlenrinde P.-S. An Findling

blocken bei Sh. haufig.
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L. dispersa (Pers.) Ach. Granitblock P.-S.
*

L. intvmescens Rbnh. An Erlenrinde P.-S. ziemlich haufig

h. subfusca (L.) Ach. Im ganzen Gebiet gemein.

v. argentata Ach. Ebereschen bei X., W., an Erlen bei Sh.

v. chhtrona Nyl. Erlenrinde P.-S. Der Rand der groBenn

Apothezien ist aus 3— 11 kleinen, kran^artig angeordneten

Apothezicn zusammengesetzt

.

v. transcendens (Ach.). Erlenrinde P.-S.

L. allophana (Ach.) Anzi. Charakteristisch fur Zitterpappeln

im ganzen Gebiet, wo sie Lager bildet, die bei 4—5 cm
Hohe 20—30 cm breit urn den Baum herum gehen. Sehr

haufig.

/.. pallida (Schreb.) Schaer. An Laubbaunien des ganzrn Ge-

bietes fast gemein.

L. anqulosa Schreb. = carpinea (L.) Wain. An Laubbaumen,

vorwiegend aber an Erlenrinde im ganzen Gebiet gemein.

/v. varia (Ehrh.) Ach. An Erlenrinde und Holzpfosten im Ge-

biete haufig.

/.. polytropa (Ehrh.) Schaer. Auf (iranitbloeken bei Sh. und

M. haufig, aber nicht so haufig wie f. illusoria Ach. Ebenda.

L. piniperda Kbr. An entrindetem Fichtenstumpf P.-S. Pykno-

konidien 10

—

llxl/'. fadenformig, stark gebogen. Hyme-
nium J+ erst blau, dann gelbbraun..

L. symmictera Nyl., An Fichte bei N., an Zitterpappel und Erie

P. S. th. K — , CI —

.

J.. Hageni Ach. Zitterpappel bei Sh. Weide bei M, hier haufig.

v. umhrnai (Ehrh.) Mass. An Weide bei M„ hier haufig.

Sekt. Aspicilia.

L. cinerea (L.) Mass. An Granitblocken bei A.-S., auf Porphyr
bei R., hier steril.

L. calcarea (L.) Kbr. v. contorta (Hoffm.) Kbr. Auf Granit-

findlingen bei M., zusammen mit Bhizocarpon distinction,

Phtfscia stellar i* und Ph. cassia.

Sekt. Placodium.

L. m ale (Schreb.) Arn. = saxicola Ach. An Granit-Lesesteinen
bei Sh. steril, an Findlmgen bei Sh., A. S. und M. reichlich

fruchtend.

28. Gatt. Lecania Mass.

L. cyrtella (Ach.) Sydow. Zitterpappel P.-S.-Sporen meist iiber

8 im Schlauch, oft keilformig.
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L. dimera (Nyl.). Zitterpappel und Birke P.-S. Verbreitet.

Schlauche immer achtsporig. Sp, oft schwach gekriimmt,

nicht keilformig;

29. Gatt. Phlyctis Wallr.

P. argena (Ach.) Kbr. Zitterpappel bei A. S. Steril, th. K -\ .

rot; verbreitet A. S.

SO. Gatt. Candelariella Mull. Arg.

C. vitellina (Ehrh.) Mull. Arg. Auf Baumen, Findlingen und

Lesesteinen gemein, zuweilen iiberzieht es schwarze, aus

Scyotenemch und Gloeokapaa-Spezies zusammengesetzte Algen-

anfliige der erratischen Blocke. <

('. xanthostigma (Pers.) I»h. Fr. Zitterpappel bei W. und P.-S.

14. Fam. Parmeliaceae.

31, Gatt. Parmeliopsis Nyl.

P. ambigua (Ach.) Nyl. Im ganzen Gebiete haufig; meist steril

bei N. und W. auf Kiefernwurzeln mit Apothezien.

32. Gatt. Parmelia Ach.

P. physodes (L.) Ach. Im ganzen Gebiete sehr gemein, im Hoch-

walde von W. oft mit Apothezien, teils sitzenden, teils ge-

stielten

t. cassidiformis Wercitinoff. An Birk< bei Sh.

f. stigmatea Wallr. Birke bei R., mit Ap. und ungewohnlich

vie] Pykniden.

P. tubnlosd (Schaer;) Bitt. An Fichtenzweigen , auf Kiefern-

und Erlenrinde, sowie an Granit-Lesesteinen bei Sh., steril.

P. farinacea Bitt. An Eiche ziisammen mit Lecanoru allophami,

an Erie zusammen mit Ramalina populina P.-S.
*

P. vittata (Ach.) Bitt. Aut Kieternrinde P.-S.

P. conspersa (Ehrh.) Ach. Sehr haufig, aul Baumen bei N.

reichlich fruchtend, auf Holz und Stemen bei Sh. und M.

P. caperata (L.) Ach. Ast ibel von Zitterpappel bei P.-S.,

steril.

P. furfuracea (L.) Ach. Sehr haufig im Gebiet, oft fruchtend.

P. ceratea Zopf. Sehr haufig und ebenfalls oft fruchtend. Ap.

bis 13 mm Dchn r.

P. acetabulum (Neck.) Dubuy. Im Hochwalde von W.

P. olivacea (L.) Ach. Rsdhl. An Birke bei W. und Sh., aut

Findlingen b M., hier in handflachengroBen Lagern; mei>t

fruchtend. Sp. 1 i <i 12_ < 6,8— 7,7 <<. Pyknokonidien 5,5 bi

7,7x0,8—0,9 /£.
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P. e cspemlu/a Nyl. = P. papulosa Anzi. An Sorbus bei \\\,
an Fichtenstumpf bei P.-S., steril.

P. aspidota (Ach.) Rsndhl. Zitterpappel bei W., Birke und Erie
bei P.-S., Linde bei A. S., immer fruchtend.

P. fuliginosa (E. Fr.) Nyl. Rsndhl. An Eiche bei P.-S. nur
einmal gefunden, steril.

P. subavrifera Rsdhl. An Birke bei W., an Eberesche bei \ S
hier fruchtend. f berall haufig und in groiien Lagern

P. prolixa Ach. Rsdhl. Auf Findlingen im Moor P. S. in I agem
bis zu 30x40 cm Dchmssr.

P. glomellifera Nyl. Rsndhl. An Granitblock bei Sh. ein Lager
von 20 cm Dchmssr. Einige kleine Lager auf Granit bei AS

P. sorediata (Ach.) Th. Fr. Granitblock bei W. Sclten.
P. saxatilis (L.) Ach. [m ganzen Gebiete sehr haufig, oft fruchtend.

v. Aizonii Del. Vereinzelt, W.
P. sulcata Xyl. \\'ie vori,ye Art.

33. Gatt. Cetraria Ach.

Sekt. Platysma.

C. glaum (L.) Ach. Stellenweise sehr haufig, selten mit Ap.
t. ulophylla Walk. = sorediosa Leight. Auf Kiefernrinde
im Hochwalde von N.

C rhlorophylla Humb. = ulophylla (Ach.) Xvl. Abg, storbener
Pichtenzweig bei A. S., Birke bei A. S., steril

C saepincola (Ehrh.) Kbr. In den Sumpfgebieten besonders an
Wacbolderzweigeri haufig und stets reichlich fruchtend. Auf
Kiefernstumpf bei W., auf Birke bei Sh.

C. pinastr, (Scop.) Fr. Haufig an Baumrinde und Holz im
ganzen Gebiete, selten an Lesesteinen bei H.-Sh. Steril.

Sekt. Eucetraria.

C. islandiea (L.) Ach. Im ganzen Gebiete gemein, bei Po.
zwischen niedrigen Kiefern zusammen mit Calluna vulgaris
und Cladmaspczies, bei Sh. am Rande von trockenen Kief( rn-
waldern.

f. ptatym (Ach.) Schaer. Haufig, meist fruchtend
f. enspa Ach. Selten* r am Rand von trockenem Kiefern-
wald bei Sh. Fruchtend.

f. sublubu/osa Fr. Po. zwischen der bedeutend vorwie n-
den tyj ,hen Form. Bei Sh. in trockenem Kiefern-
wald meist untermischt mit Clad, sylvatica und Stereo-

ulon paschal,
.

als einer charakteristischen Pflanzen-
gememsehalt. Fruchtend.
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Sekt. Cornicularia.

C. aculeata (Schreb.) Fr. Haufig. Bei W. zusammen mit Clad,

rangiferina, bei Sh. auf trockener Heide, im Kiefemwald

seltencr.

15. Fam. Usneaceae,

34. Gatt. Evernia Ach.

E. prunastri (L.) Ach. An allerlei Baumen und Holz im ganzen

(i-ebicte gemein.

f. retusa Ach. Die Wand ernes Holzhauscs von oben bis

unten damit bekleidet bei Staraja Rudja nordlich von Sol v.

35. Gatt. Letharia Th. Fr.

L. divaricata (L.) Ach. An Baumen im Hochwalde von W.
i

selten. Bei A. S. fraglich.

36. Gatt. Alectoria Ach.

A. jubata (L.) Nyl,. Sehr haufig an allerlei Baumen im Gebiete,

mit Soralen bei X.

A. implexa Ach. Gemein im ganzen Gebiete, mit Soralen bii

X., Barte bis 20 cm lang.

37 Gatt. Ramalina Ach.

R. calicaris (L.) Fr. An Birke bei Sh. 2 kleine Exemplare.

Sp. 2zellig, gerade, 12x4/e

R. fraxinea Ach. Sehr haufig im ganzen Gebiet, bei N. bi-

20 cm lang und reichlich fruchtend.

f. ampliata Ach. Eiche bei A. S.

f. calicarifarmis Harm. Ebmda. Sp. 2 zellig, gekriimmt.

R. furinacea Ach. An allerlei Laubbaumen im Gebiete nicht

selten.

R. pollinaria (Wcstr.) Ach. Nur I Exemplar bei A. S. an Eiche.

R. populina (Ehrh.) Wain. Haufig und meist fruchtend an

allerlei Laubbaumen im Gebiete.

R. baltica Lettau = obtusata (Arn.) Bitt. 1
). Fichtenstammr im

Hochwald von W. und bei A. S. vereinzelt.

38. Gatt. Usnea Dill.

U. florida (L.) Hoffm. Im Hochwald von W. haufig, selten

fruchtend.

v. sorediifera Arn. Ebenda.

V. hirta (L.) Schaer. Uberall verbreitet, haufigste Art.

U. dasypoga (Ach.). Im Hochwald von W. haufig, immer stehl.

U. ceratina Ach. Ebenda, steril, oft mit Kephalodien; selten.

v. incurvescens Arn. Ebenda. Selten.

U. scabrata Nyl. Ebenda, nur einmal gefunden; steril.

i) tfacfc x h o r e C. E. F ri« kl anisk krift. Bd. 12. 1918. S.255.
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16. Fam. Caloplacaceae.

39. Gatt. Blastenia Massal.

Bl. ferruginea (Huds.) Am. Hirnschnitt eincr Fichte bei P. S.

Bl. obscurella (Lahm). Zitterpappd/Avdg im Hochwa'dc von W.

in. Gatt. Caloplaca Th. Fr.

C. pyracea (Ach.) Th. Fr. Schr haufig an alkrki Baumen,
besonckrs Zitterpappel, auf dem Hirnschnitt von Baum-
stiimpfen und an Granitfindliugrn.

(\ centra (Ach.) Th. Fr. Ebcnso haufig und an den gleichen

Standorten wie vorige Art.

v. Ehrhartii (Schafr.) Th. Fr. Auf Zitterpappel noch

haufig< r als die Stammform.
*

C. chlorivn (Flot.). ( uanitblock in einem Kachbett bei M.

17. Fam. Theloschistaceae.

41. Gatt. Xanthoria Th Fr.

.
X. parietina (L.) Th. Fr. Durch das ganze (iebiet sehr haufig

an allerlei Baumen, besonders an Zitterpappel, an Zweigen
(Salix) und an Findlingen, an letzteren in besonders groBen

Lagern und meist lebhafterer Farbung.

X. polycarpa (Ehrh.). An Picea bei N. und P.-S.

1 8. Fam. Buelliaceae.

1l\ Gatt. Buellia de Not.

B. purasema (Ach.) Th. Fr. An Erie im Hochwalde von YV..

an Zitterpappel und Eberesche bei Sh., haufig. 1
)

l
) Das La r ist sowohl bei dcr Nonuniform (disciformis), als auch bei den

Interformen microcarpa und triphra
:

a durchaus h y pbph 1 6 o di s.c h.

Uber die Baumrinde hinaus tritt ausschlieBlieh das schwarze Vorlager, entweder
nur ara Rande des eigentlichen Thallus, besonders in Beruhrimg mit benachbarten
andersartigen Flechten, oder auch in Form schwarzer Linien und Flecken innerhalb
des eigonen Lagers.

Die diircbschnittiicne GroBe der Sporen ist bei disciformie am gerii?gst< bei

mitrocarpa immer etwas groBer, bei triphragmia am groBten, wie folgende Messungen
zeigen:

a) disc/for Th. Fr. Ap. 1—2 mm im Dchmssr. Sp 13.5—20.9 5,7— 7 8 pi,

ausnahmsweise auf 9,8 *».8 herabgehend.

b) pa Schaer. Ap. bis 1mm im Dchmssr. Sp. 19,3.", -23,8 7.6*
ausnahmsweise auf 15-48 6,8 /i heral mi

c)
" ,;" *•) Th Fr

- Ap. k:ium 1mm Dchmssr. erre^chend. Vier-

reJbge Sp 2 27x7,1—7,74; Eelli >p 19,35- 7-7 74.
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B. myriocarpa (DC). Sehr haufig an atierlei Rinden von Laub-

und Xadelbaumen durch das ganze Gebiet. Sp. bis 18x7-

fast fmmer schwach gekrurtimt.

B. stigmatea Ach. An Granit-Lesesteinen im Kiefernwalde bei

Sh. Sp. nie iiber 13,3x6,5/*, nie gekriimmt. Lager last

fehlend. •

Sekt: Eurhinodina.

i

43. Gatt. Rhinodina Mass.

R. polyspora Th. Fr. An Zitterpapprln bei P.-S.

R. sophodes (Ach.) Hellbom. An Zitterpappel und Baum-

stiimpfen P.-S.

S. pyrina (Ach.) Arn. An Zitterpappeln des Waldraiides be

Sh.

R. exigua (Ach.) Th. Fr. Haufig an alter Erlenborke, alter

Zitterpappelrinde, an Zitterpappelzweigen bei W. nnd Sh.

Sekt. Mischoblastia.

R. discolor (Hepp.). An Granitfindling bei M. Sp. 20—22

XlO 11 a. Lumen herzformig, Schlauche r>8x 18—20/*.

19. Fam. Physciaceae.

44. Gatt. Physcia Schreb.

Ph. temlla (Scop.) th. K ±, Lappenenden loffelartig verbreitert.

Sehr haufig im Gebiet.

f. hptalea Ach. Fichtenstammchen bei Sh.

t. exemta Ach. Birkenstamm bei Sh.

Ph. stellaris (L.) Xyl. Im ganzen Gebiete gemein auf Find-

lingen und vornehmlieh an allerlei Baumrinden, fast tmmer

reichlicb fruchtend, oft in handflachengrobVn Lagern.

Ph. aipolia (Ehrh.) Xyl. Im ganzen Gebiet< nieht selten. An

Birke und Fichte bei W., an Weide bei M.

Ph. asnadens (E. Fr.) Bitter. Im ganzen Gebiet fast gemein,

oft reichlich fruchtend, an Baumrinden und auf Steinen.

th. K.+ Aufsteigende Lappenrander soredial aufgelos*

Sp. braun, 2 zellig, 19—20x6—7^.
f. hptalea Ach. An Birke, File und Granitblockt n bei Sh.

Ph. cat a (Hoffm). Meist st.nl auf Granitfindlingvn haul

bei Sh., gemein bei Mazuty, dort fertil.

Ph. obscura (Ehrh.) v. mrdla Ach. Mit Apothezien. An Zitter-

pappel bei P.-S. tinmal gefunden.

v. cMountka (Ach.) Schaer. Mit Apth. An Zitterpappel

bei A. S.
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Ph. pnlveruJenta (Hoffm.). An allerlei Laubbaumen mi Gebiete
haufig und meist reichlich fruchtend.

Ph. pityrea (Ach.) Nyl. Auf Weide bei Mazuty steril.

Ph. leucoleiptes Tuk. An alten Eichen am YVege von Prazutv
nach Swinka; auf3er kleinc ren Lagern eins von 23x13,5 cm
Ausdehnung mit viel Apothezien. A. S. Spo'ren breitelliptisch,

dunkelbraun, 2 zcllig, 28—32x15—16>
45. Gatt. Anaptychia Korb.

A. ciliaris (L.) DC Gemein im ganzen Gebiete, auf Laub-
baumen handflacherigrofie, reichlich fruchtende Lager bildend.
auf Stengeln von Calluna vulgaris in kleinen, wenigfruchten-
den Lagern, selten an Xadelbaumen.

f. verrurulom (Ach.). An Eiche im Moorgebiete von Sh..

steril.

Flechtenschmarotzer.
Abrothallus parmeliarum (Smft.) Rehm auf Cetraria pinastri (Scop.).
Pharcidia epicymatica Wallr. auf Lecanora subfusca (L.) Ach.
Ph. fuscatae auf Lecanora polytropa (Ehrh.) Schaer., bisher nur auf

Acarospora fuscata (Schrad.) Arn. beobachtet.
Phoma peltigerae auf Evernia prunastri (L.) Ach.
Tichothedum pygrmeum Korb. auf Bhizocarpon obscuration (Schaer.)
Korb.

'/'. pygmaeum, v. grandiuscula Am. auf Rh. obscwatam (Schaer.)
Korb. •

V

Die Bestimmung der Flechtenschmarotzer hat Herr Dr. von
K ( i B 1 e r in Wien ausgefiihrt. Ihm, wie auch Herrn Dr. A.Zahl-
b r u ckner, der < inige Flechten bestimmt hat, sei auch hier dafiir
b: stens gedankt.

Erklarung der in vorstehendem Verzeichnis enthaltenen Abkurzungen.
N. = Kieferhochwald bei \ >witschi

Pa = Ca/h<na-Hvidv bei Pornosha bei Schemotowschtschisn
W. = Hochwald bei Wolt hunv
P.-S. = Sumpfgebiet zwischen Pogorje und

Abba 1 1 Swinka
A.-S. MischwaJd bei Abbau Swinka k • C i ,. , , ,cu N

ir ci t U , • ,„ ,

a bei Shod hki (^h.
K. Mi. = Kiefernwald be] Shodischki
H. Sh. = Calluna-Heide bei Shodischki

R. = Calluna-Heide bei Rosly
M. Mazuty und Umgebtn bei Postawv,
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B. Vergleich mit anderen Flechtenfloren.

Ob die Flechtenflora von Litauen reich oder arm ist, laBt sich

aus den oben aufgezahlten 204 Arten nicht sicher feststellen. Das
wurde ein jahrelanges, systematisches Sammeln erfordern, wahrend
die mir iibersandten nur riebenbei und bloB in unmittelbarer Nahe
der Quartiere und Stellungtn gesammelt werden konnten. GroBere

Exkursionen erlaubte der militarische Dienst nicht.

DaB die dortige Gegend dem Flechtenwuchs fdrderlich ist, daB

sie ein den Lichenologen empfehlenswertes Sammelgebiet darstellt,

das geht aus folgenden Tatsachen hervor: Nicht wenige Arten, di

anderwarts nur steril auftreten, werden in Litauen reichlich fruchtend

gefunden. Hierher gehort vor allem Physcia leucoleiples ; an einer

alteri Eichc bei Abbau Swinka wurde sie in einem 23x13,5 cm
groBen, fiber und iiber mit reifen und jugendlichen Apothezien be-

setzten Exemplare gefunden, wogegen sie in den beiden preuBischen

Provinzen nach L c 1 1 a u (1913, S. 63) und in der Mark nach einer

brieflichen Mitteilung von J h s. H i 1 1 m a n n bisher nur steril

gefunden worden ist. — Parmeliopsis ambigua kommt zwar in den

deutschen Mittelgebirgen ausnahmsweise auch fruchtend vor, z. B.

b.i Schonberg am Kapellenberge im Vogtlande auf Fichtenwurzeln.

Neuerdings hat sie J h \ Hillmann auf Gneis bei Ober-Baren-

burg im Erigebirge gefunden. Aber die Friichte lassen infolge ihres

eingekriimmten Randes nur wenig von ihrer Scheibe sehen, machen
iiberhaupt eirien unentwickelten, fast krankhaften Eindruck. Da-
[egeil sind im Hochwalde von Woltschuny Exemplare gefunden

worden, wo 20—30 Friichte dicht geschart beisammen stehen und
ihre Seheiben in voller Ausdehnung sehen lassen. weil ihr Rand voDig

glatt verlauft. Auch aus Ost- und Westpreuflen wird diese Flecht<

von Lettau (1913, S. 52) nur steril erwahnt. — U.snea ceratitia

kommt in PreuBen zwar fruchtend vor, dafiir ist sie in Litauen fast

immer reichlich mit Kephalodien ausgestattet. — Mit Apothezien

wurden in Litauen auch noch Parmelia physodes, subaurifera, einmaJ

ogar Evernia prunastri gefunden, reichlich fruchtend Mallotium

saturnium, das Lettau (1913, S. 38) nur von einem Standort,

noch dazu steril erwahnt, ferner Parmelia furfuracea, Cetruria saepin-

cola, islandica, Cladonia rangiferina, sylvatica, arbti 'da. weniger

reichlich Ceiraria glauca, Parmelia olivacea, aspidota und saxatilis.

Die t'ppigkeit der litauischen Flechtenflora zeigt sich auch in

der GrdBenentwifcklung gewisser Flechtenteile : so erreicht Cladonia

carneola in seinen Podetien die hochsten Ma'fi die Wa inio (1887

bis I >t, S. i2:\) fiir di Flechfc angibt, 10 mm Hohe und 15 mm
f/tuwtgia HauU LXI. 22
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Becherweite. Lecanora pallida und Caloplaca cerina v. Ehrhartii be-

sitzen haufig groBere Apothezien als ich sie bisher irgendwo gcsammelt

oder in fremden Sammlungen gesehen habe. Von Lecanora svbjusca

v. chlarona ist ein Exemplar gefunden worden, bei dem dcr dicke

Rand der groBen Apothezien 3—-11 kleine, nur halb geoffnete Friichte

wie in einem Kranz urn seine Scheibe herum trug.

Vergleicht man Litauen mit den beiden preuBischen Provinzen

und der Insel Riigen, so zeigt sich eine unverkennbare Ahnlichkeit

in der Artenzahl der artenreichsten Gattungen. Sie betragt fur:

O.- u. W.-PreuBen I. Riigen1
)

Litauen Insgesamt

Cladonia 46 24 25(2) 48

Lecidea 40 20(1) 18(4) 45

Bacidia . 32 10(1) 9(2) / 35

Lecanora ..... 32 18 15 32

Parmelia 25 11 19 25

Physcia 15 9(1) 10 16

Die Kleinheit der beiden letztgenannten Sammelgebiete und die

langjahrige systematische Durchforschung des zuerst aufgcfiihrten

erklaren den Zahlenunterschied zur Geniige. DaB die
f
Gattung

Bacidia aber besonders weit zuriicksteht verglichen mit den Strauch-

und Laubflechten, erklart sich aus der Unscheinbarkeit ihrer Arten.

Die groBe Ahnlichkeit zwischen Litauen und PreuBen geht aber

aus gewissen anderen Vorkommnissen hervor, zuerst daraus, da

6

die von Le 1 1 a u (1913, S. 53) neu aufgestellte Art Ramalina baltica

auch an 2 Stellen in Litauen gefunden worden ist. L e 1 1 a u er-

wahnt sie aus dem Cranzer Wald und dem Park Warnicke, wo er

sie sowohl auf Nadel- als auch Laubbaunu n gesehen hat. Ob si

noch weitcr verbreitet ist und ob sie den Osten Europas als Ver-

breitungsgebiet besitzt, ergibt sich vielleicht aus der Schrift

Kreyers (1914), die mir nicht zur Verfugung gestanden hat. Ahnlich

sind die drei Gebiete auch in dem Reichtum an Caliciaceen und

Graphidineen, ebenso wie in der Armut an Verrucariaceen. Bei den

litauischen Graphidineen ist zwar die Artenzahl nur maBig, aber

die Individuenzahl um so groBer. Denn ich habe wenig Erlen-, Eichen-.

Kir tern-, Ebereschenrinden zu seheii bekommen, die nicht neben

anderen Flechten auch noch einige Lager von Graphis, Opeqrapha

oder einer verwandten Gattung besessen hatten.

Wie auf der Insel Riigen uberziehen Cladonia rangiferina, syl-

vatica und gewisse Formen von CI. jurcata auch in Litauen ganz

groBe Flachen, so daB man von einem Cladinetum hier wi

l

) Nach Sandstedes und meinen eigencn Zusammenstellur Q.
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dort reden konnte. Ebenso verhalt es sich wahrscheinlich in den
beidcn preuBischen Provinzen, fiir welche L e 1 1 a u (1913, S. 35)

den drei angefuhrten Arten die Verbreitungszahlen V6 Z6 gibt.

Fiir Litauen und PreuBen ist die Haufigkeit der Usneaceen und
ihre langbartige Ausbildung charakteristisch, wahrend die Walder
der Schaabe und der Halbinsel Wittow auf Riigen sehr arm an ihnen

sind und nur hochst diirftige Exemplare aufwcisen. Das ist vermut-

lich eine Folge der heftigen Wihde auf der Insel, die ein Aufkommen
der zartfadigen Bartflechten verhindern, nicht aber die der starren

Rnmalina-Arten, die deshalb in alien drei Gebieten zu den augen-

falligsten Baumflechten gehoren und auBerdem durch Keiehtum an

Apothezien ausgezeichnet sind. Mit dieser Annahme stimmt aueh

die Tatsache ubercin, daB von Ramalina farinacea zarte, feine Thalli

nahe fiber dem Erdboden an den Stengeln von Heidekraut und
Strandhafer gefunden worden sind.

Allen drei Gebieten ist auch der Reichtum an Peltigera-Spezies

und vor allem deren machtige Entwicklung zu Lagern bis zu 0,5 m
Durchmesser gemeinsam. Dagegen scheint die Insel Riigen weniger

reich an Stereocaulon-Arten, besonders aber viel armer an Individuen

der vertretenen Spezies zu sein als die beiden anderen Gebiete ; denn

fiir PreuBen gibt Lettau die Verbreitungszahlen V4 Z4 fiir St.

tomentosum, St. condensation und St. paschale an. Auch in Litauen

<ind die erst- und letztgenannte Art sehr haufig, iiberdies oft fruch-

tend gesammelt worden.

Eine auffallende Ubereinstimmung zwischen Litauen und der

Schaabe auf Riigen ist ferner die Vergesellschaftung bra u n e r

Flechten. Auf Riigen ist es- d i e f 1 a c h e M u 1 d e z w ischen
der e.r s t e n und z w e i t e n D ii n e , die ihre Braunlarbung

hauptsachlich 3 Flechten verdankt : Cetraria act f tenia, C. stuppea und

Cladonia furcata v. palamaea. In Litauen wird der gleiche Farbenton

durch dieselben oder verwandte Flechten auf der b a u m 1 o s e n

H e i d e hervorgebracht. Hier wie dort ist aueh der FJ hteniiberzug

der erratischtn Blocke wegen des Vorwiegens der Arten

aus der Gruppe der Parmelia olivacea durch Braunfarbung
ausgezeichnet.

Folgende Arten, die in Litauen gefunden worden sind, fehlen

im Lettau schen Verzeichnis der Flechten von Ost- und W t-

preuBen

:

Verrncnria laevatn Lhtn.

Lecidea erratica Kbr.

L. lyneeola Th. Fr.

22*
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A. iinisiva Kbr.

L. (Biatora) fuscorubens Xyl.

Bacidia (Weitemrebera) cinerea (Schaer.).

B. (Weitenwebera) corrodes Kbr.

Rhizocarpon grande (Flrk.) Arn.

Rh. concentricum (Dav.) Baltram.
*

Rh. subpostumum Nyl.

Cladonia -flabelliformis (Flrk.) Wain, mit ihren Fornun

tubaeformis (Mudd.) und
ochracea (Aig.).

CI. amainocraea (Flrk.) Wain.

Acarospora discreta Ach.

A. glebosa (Krb.).

Collema (Blennothallia) auriculatum Hoffni.
*

Pertusaria velata (Turn.).

P. multipuneta (Turn.).

P. glomerata (Ach.) Schaer.

Lecania dime ra (Xyl.).

Usnea ceratina, v. incurvescens

.

Caloplaca cerina, v. Ehrhartii Schaer., wenn nicht die ver-

breitetste, so doch wegen ihrer groBen Apothezien di(

auffallendste aller Caloplacaceen.

Rhinodina polyspora Th. Fr.

Auffallend ist fiir das litauische debiet das Fehlen folgender

Arten: Peltigera rufescens (Sm.) Hoffm., in PreuBen und auf Riigen

haufig und meist reichlich fruchtend; Icmadophila ericetorum A.

Zahlbr., Cladonia bacillaris Nyl.

Xanthoria polycarpa (Ehrh.), die an StraBenbaumen in PreuBtn
st'hr haufig, auf Riigen geradczu gemein ist, tritt in Litauen viel

sparlicher auf.

Bei einem Vergleich Litauens mit den mir bekannten deutschen

Mittelgcbirgen zeigt sich vollige Ubereinstimmung in gewissen all-

gemein verbreitctun Arten, wie in Catillaria synothea, die sich mit

Xylograji/ta parallda zusammen auf alien entrindeten, alteren, aber

immer noch harten Baumstiimpfen angesiedelt hat. Lecanara
polyiropa, v. illuaoria ist auf Lesesteinen und Steinblocki n mfeist

in Gemein haft mit Rhizocarpo )/ - oder Lecidea-Spi zies ebenso gemein
wie bei uns, etwas seltener Biatora coarctata, v. elachista und cotaria

Parmeliopsis ambigua und Psora ostreata sind am FuBe von Kiefern

allgemein verbreitet, allein Partndiojms aleurites, die im Erz-cbirgr
an demselben Standort r tit haufig ist, scheint in Litauen sehr seiten
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zu sein. Lecanora subjusca und seine Formen, L. pallida, angulosa

und varia sind an glattrindigen Baumen sehr haufig und bilden zu-

weilen Lager, die mehr als den halben Stammumfang alter Baume

ringformig umziehen.

DaB Leptorhaphis epiderinidis und L. tremulae an den litauisehen

Baumen auBerordentlich haufig sind, wahrend ich sie in Sachsen

vergeblich gesucht habe, kann hier nur an den schadigenden Wir-

kungen der Kohlenrauchgase liegen, unter denen Litauen nicht im

mindestens zu leiden hat; denn Rabenhorst (1870, S. 47) liihrt

wenigstens erstgenannte Art als ,,uberall gemein" fur Sachsen an.

Die diirftige Entwicklung und das sparsame Auftreten der Alectoria-,

I 'snea- und Ramalina-Arten diirfte fiir Waldbaume denselben Grund

haben, fiir StraBenbaume noch den zweiten, daB der Flechtenwuchs

durch StraBenarbeiter auf amtshauptmannschaftliche Anordnung

alljahrlich abgekratzt wird.

Charakteristisch fiir das Tiefland ist die Seltenheit von Rhizo-

carpon geographicum, und zwar nicht allein fiir Litauen, sondern

auch fiir Riigen, Ost- und WestpreuBen, wahrend sie im Franken-

wald und Vogtland die verbreitetste Rhizocarpon-Art ist und im Erz-

gebirge z. B. auf dem Kahleberg bei Altenberg Hunderte von Quadrat-

metern fast ausschlieBlich bedeckt und mit ihrem gelben Lager weit-

hin leuchtet.

Nirgends treten bei uns Cladonia rangiferina und silvatica oder

gar coridensata in solchen Mengen auf, daB sie einer weiten Flache

einen besonderen Farbenton erteilten, ebensowenig Cladonia furcata,

v. palamaea und Alectoria aculeata, auch nicht dort, wo die Boden-

verhaltnisse, wie in der Dresdner Heidi-, denen der Schaabe sehr

ahneln. Die Armseligkeit des Flechtenwuchses auf dem hiesigen

,
Sandboden gegeniiber dem Individuenreichtum auf der Schaabe und

in Litauen diirfte seinen Grund auch mit in dem Feuchtigkeitsgehalt

der Luft haben, der an der Meereskiistr und in der Nahe groBer

Binnenseen naturlich wesentlich hoher ist als im Binnenland.

Auffallend ist die Haufigkeit von Cladonia verticillata, Lecidea

meiospora, die gewissermaBen unsere L crustulata vertritt, und von

L. erratica, die fiir die dortige Flora ebenso charakteristisch zu in

scheint, wie L. silvicola fiir das mittlere Erzgebirge.

Dem Gedeihen der Rindenflechten ist bei uns der musterhafte

Forstbetrieb, der die Fichten hochstens 70 Jahre alt werden laBt,

weit weniger giinstig als die freiwiichsige, von Menschen wenig be-

einfluBte Waldkultur Litauens.
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Bemerkungen

Androcryphia confluens (Tayl.) Nees

in Synops. Hep. S. 471 (1844)

von C. Warnstor f.

Von diesem eigentiimlichen, zu den beblatterten thallosen

Formen gehorenden Lebermoose habe ich durch die Giite des Herrn

Dr. Herzog reicbliches instruktives Material erhalten, das er

im Jahre 1911 in einem Moortiimpel des Montehuaika-Plateaus in

den Anden Bolivias bei ca. 4100 m Meereshohe gesammelt hat und

von S t e p h a n i bestimmt worden ist. Wie aus den einzelnen

Individuen deutlich ersichtlich ist, sind dieselben zum Teil offenbar

im Wasser schwimmend, zum Teil auBerhalb desselben, am Rand,

des Tumpels angetroffen und aufgenommen worden. Die schwim-

nu nden Exemplare sind scblank, 3—4,5 cm lang, wiederholt gegabelt,

unterwarts von Blattern entbloBt und lassen keine Spur von Rhizoiden

erkeimen. Die anderen auf dem Moorboden sind gedrungener, bleiben

kiirzer und auf der Unterseite des Stengels treten ahnliche purpur-
r o t e Rhizoiden auf, wie sie Fossombronia eigen sind. Da

die hydrophile Form ihre Nahrstoffe mit der ganzen Korperoberflach*

aufzunehmen in der Lage ist, so wird es verstandlich, wenn in diesem

Falle die Rhizoidenbildung, weil unnotig, unterbleibt. Gelangt die

Pflanze aber am Rande des Gewassers durch Verdunstung des

Wassers auf den .Moorboden, dann sind ihr aber die Rhizoiden als

Saug- und Befestigungsorgane notwendig und sie bildet jetzt diese

durch Kontaktreiz aus. In der Gattungsdiagnose von Androcryphia

N( hebt Stephani in Spec. Hepat. Bd. I, S. 367 (1900) aber

ausdriicklich hervor : ,, C a u 1 i s r a d i c e 1 1 i s h y a 1 i n i s

repen.s", was indt n (wenigst^ns bei den von Herzog
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gesammelten Proben) unzutreffend ist. Der Einwand Stephanis,
daB der altere Speziesname: Androcr. porphyrorhiza Nees in Synops.

Hepat. S. 470 aufgegebcn wcrden m ii s s e , w e i 1 e r

etwas hervorhebt, was sie uberhaupt nicht
be.s it z t , ist also hinfallig, und die Art ist mithin als Androcryphia

porphyrorhiza Nees zu benennen. S t e p h a n i sind in dem von

Dr. H e r z o g zur Bestimmung crhaltenen Material die an einzelnen

Stammchen tatsachlich vorhandenen purpurroten Rhi-
zoiden entgangen, sonst hatte er gewiB Gelegenheit genommen,
in Bibliotheka Botanika, Heft 87 (1916), in dem Dr. Herzog iiber

die bryologische Ausbeute seiner 2. Reise nach Bolivia berichtet,

seinen Irrtum, daB Androcryphia ,,hyaline Rhizoiden" besitze, zu

berichtigen. Nach meiner Oberzeugung steht diese Gattung im

Gametophyten offenbar Fossombronia, nach Bliiten und Sporophyten
dagegen Pellia am nachsten und bildet ein Mittelding zwischen

beiden Gattungen. Uber die Stellung derselben im System und ihre

vt rwandtschaftlichen Beziehungen auBert sich Stephani 1. c.

S. 369 wie folgt : „Die Pflanze ist bisher stets in die Nahe von Fossom-
bronia gestellt worden, naturlich infolge der vermeintlichen roten

Wurzeln und wegen des beblatterten Stengels, der, wie bei Fossom-
bronia, den Ubergang der thallosen zu den foliosen Formen darstellt.

Die Pflanze steht aber der Gattung Pellia viel naher, und zwar so

nahe, daB man sie ganz zu diesem Genus ziehen muBte, wenn nicht

die normalen unterschlachtigten Blatter vorhanden waren. Schon
der Habitus gut ausgebildeter Pflanzen ist ganz der einer Pellia.

Die eingesenkten Antheridien entfernen sie auch von Fossombronia
und gleichen denen von Pellia] vor allem aber sind Perianth und
Kapstl der letzteren Gattung ganz analog. Das Perianth liegt hori-

zontal und in der Ebene des kriechenden Sprosses wenig ansteigend

und entspringt wie bei Pellia der Oberseite des Stengels resp. der

Mittelrippe als eine rein dorsale Bildung, an der die Blatter keinen

Anteil haben. Die Kapsel zerfallt nicht in unregelmaBige Stiicke

wie bei Fossombronia und Petalophyllum, sondern spaltet sich in

4 gleich groBe Schalenstucke. Im Grunde stehen Elaterentrager
wie bei Pellia und auch die Sporen sind diestr Gattung analog, groB,

mehrzellig und rhlorophylihaltig, eine vorkeimartige Zellteilung dar-

-tellend, es ist cine Pellia calycina mit Blattern versehen, die uns
am besten, \vv\\ am liickenk> .ten, den Ubergang einer thallos n

in eine foliose I
;orm vor Augen fiihrt.

Da St phani die von Herzog in Bolivia auf (fcssen

2 Reise dort gesammelten Lebermoose bcarbeitet und das Resultat
iner Untersuchungen in Biblioth. Hot., Heft 87. 173—268 mit-



Bemerkungen zu Androcryphia confluens (Tayl.) Nees. 345

geteilt hat, so hatte man erwarten sollcn, daB das merkwiirdige < renus

,,Androcryphia" nicht iibergangen warden ware. Ob nur ein Vet-

sehen vorliegt oder ein andrer Grund bestimmend gewesen, weshalb

dasselbe fehlt, entzieht sich natiirlich meiner Kenntnis. Nur in

rinem von Dr. H e r z o g zu dem Abschnitt ,,Hepaticae
lt gegebenen

Nachtrage S. 269—270 1. c. wird zum SchluB als neue Spezies eine

Fossombronia Herzogii Goebel beschrieben und bemerkt, daB die-

selbe irrtiimlicherweise als Androcryphia confluens var. major unter

Nr. 4388 ausgegeben worden sei.
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Die Haube von

Polytrichum formosum Hedw
Von Dr. \V i 1 h e 1 m I. o r c h.

Im 58. Bande der ,,Hedwigia" hat P. Jantzen, der als vor-

trefflicher Illustrator der von Dr. K. M ii 1 1 c r verfaBten beiden

Bande ,,Lebermoose" der Rabenhors t'schen Kryptogamenflora

sich den Dank und Beifall aller Bryologen erwarb, eine umfangreiche,

den einschlagigen Gegenstand nach alien Seiten hin beleuchtende

und bis zu einem gewissen Grade erschopfende Arbeit uber die Haube
der Laubmoose veroffentlicht. Die Publikation ist mit sehr zahl-

reichen vorziigliehen Abbildungen ausgestattet, wodurch das Ver-

standnis des Textes sehr wesentlieh erk ichtert wird. Derartige zu-

sammenfassende Arbeiten besitzen stets einen hohen Wert, und es

wan- nur zu wiinschen, daB dieser und jener Bryologe den von

Jantzen betretenen Weg tinschlagen mdchte.

Einen besonderen Abschnitt (S. 246—251) widmet der Verfasser

den Anpassungserscheinungen der Kalyptra an den Wohnort. Er

sehlieBt sich der Auffassung G 6 b e 1 s an, wonach ,,im allgemeinen

die Kalyptra urn so derber gebaut" ist, ,,je mehr Austrocknungs-

gefahr besteht, und urn so zarter, je weniger dies der Fall ist".

(Organography, II. Teil, S. 885.) Die Haube ist ein Schutzwerkzeug,

dem Dache eines Hauses vergleichbar. Dariiber kann kein Zweifel

be stehen. Wie es scheint, erschopft sich aber damit bei manchen
Laubmoosrn die Aufgabe der Kalyptra nicht, denn wie eine ge-

legentlich grmachte Beobachtung bei Polytrichum formosum Hedw.
zeigt, ist sir auch in gewissem Grade bei der Loslosung des Deckel

bett-iligt.

Im Schiisselbachtal oberhalb des Schlosses ,,Frohliche Wieder-

kunft" bei Neustadt a. d. Orla (Sachsen-Weimar) iiberzieht dieses

Moos weite Strecken, und ich erinnere mich nicht, es irgendwo in

solcher Massenhaftigkeit wie hier g rhcn zu haben. Wie bei den

meisten Arten der formenreichen Gattung Polytrichum neigt sich

au<h bei P. formosum das Sporogon spater stark zur Seite, sein«
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Langsachse bildet zur Zeit der Sporenreife mit der Seta etwa einen

rechten Winkel. An der genannten Stelle nun hatte Polytrichum

formosum seine Sporophyten in uppigster Fiille entwickelt, es war

die Zeit der Sporenreife herangekommen. Die Hauben waren zum

Teil bereits abgeworfen, zum Teil hafteten sie noch am Sporogon.

Vergeblich bemuhte ich mich, an einer Kapsel den Deckel zu finden.

Beriihrte ich eine noch am Sporogon befindliche Haube leise, so fid

sie sofort mit dem Deckel zu Boden; dasselbe Kesultat erzielte ich,

wenn ich die Kapseln anblies. Darauf untersuchte ich die am Boden

massenhaft umherliegenden Kalyptren und stellte fest, daB sie in

ihrem Inneren ausnahmslos den Deckel beherbergten, der mit seinem

oberen Ende mit der Spitze der Haube in fester Verbindung ge-

blieben war. Der Deckel haftete, bevor er mit der Kalyptra fort-

gefiihrt wurde, stets nur an einer einzigen Stelle noch am Urnen-

rande. Bewegte Luft, die an der voluminosen Haube eine groBe

Angriffsflache findet, setzt die Kalyptra in Bewegung und lost den

Deckel an der Stelle, wo dieser noch dem Urnenrand ansitzt, los.

Ganz anders verhalt sich Polytrichum commune, das als der nachste

Verwandte unserer Art betrachtet wird. Bei ihm vollzieht sich die

Entdeckelung erst, nachdem die Haube schon langere Zeit abgeworfen

ist. Hiervon konnte ich mich an dem Standort, der das Material

zu meiner Untersuchung uber das Calciumoxalat lieferte, iiberzeugen.

Wie die Verhaltnisse bei anderen Polytrichum-Axten liegen, entzieht

sich meiner Kenntnis, in der Literatur bin ich bisher keiner Angabe

begegnet, die auf die Rolle, welche die Haube bei der Entdeckelung

spielt, Bezug nimmt. Es darf aber wohl erwartet werden, daB di<

oder jene Polytrichum-Art sich hinsichtlich des geschilde*ten Vor-

ganges ebenso verhalt wie Polytrichum formosum. Herbarmaterial

eignet sich aus leicht erkennbaren Griinden nicht, um dariiber

Klarheit zu erlangen. Die Untersuchung muB in der Natur zu ge-

gebener Zeit vorgenommen werden. Diese richtig wahrzunehmen,

ist eine Sache fiir sich.

Die Haube von Polytrichum formosum erfiillt zwei Aufgaben.

Einerseits dient sie als Schutzwerkzeug fiir den wichtigsten Teil

der embryonalen Generation, das Sporogonium, anderseits wirkt sie

bei der endgiiltigen Loslosung des Deckels mit, und insofern dabei

zweifellos Luftbewegungen eine Rolle spielen. darf sie in gewissem

Sinne auch als Flugorgan angesprochen werden.
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Bemerkungen zu Williamsiella tricolor

E. Britton= Williamsia tricolor Broth.
in Engl. u. Prantl, Pflanzenfam.

Lief. 234 u. 235 S. 1190—1191 mit Fig. 836 (1909).

Von C. Wamstorf.

Mit 1 Abbildung mi Text.

Dieses schone, zu den Trichostomaceen gehorige Genus wird 1. c.

von Prof. Brotherus als neue Gattung aufgcstellt und nach
dem Entdecker desselben, Williams, der es in Bolivia auffand,

als ,,Williamsia" ausfuhrlich beschrieben und in Fig. 836 gut ver-

anschaulicht. In Bibliogr. Bot. von Luerssen, Heft 87, dagegen,
worin die bryologischen Resultate Dr. Herzogs von seiner

zweiten Reise durch Bolivia veroffentlicht werden, laBt Professor

Brotherus, der neben dem Sammler die Ausbeute der Laub-
moose bearbeitete oder revidierte, diesenNamen fallen und akzeptiert

dafur den Namen von Madame E. B r i t t o n in New York „ William-
siella". Mis welchem Grunde dies geschieht, dariibcr verlautet nichts.

Ob es Prioritatenriicksichten erforderten oder ob es nur ein artiges

Fntgegenkommen einer Dame gegeniiber bedeutet, weiB ich nicht;

jedenfalls sind beide Lesarten in gleicher Weise dem urspriinglichen

Entdecker, R. S. Williams, damit eine Ehrung und Anerken-
nung erwiesen worden. Durch die Giite des Herrn Dr. Herzog
bin ich in den Besitz eines reichlichen Exemplars dieser eigenartigen
Gattung gelangt, bei dessen genauer mikroskopischer Priifung mir

mancherlei auffiel, wovon ich glaube, da6 es fiir das Leben und die

Weiterverbreitung dieses zweihausigeh, fast nur steril vorkommenden
Mooses in der Hochcordillera Bolivias bei ca. 4400 m sehr bedeutsam
sein muB. Zunachst fallt es auf, daB 'der vornehmlich an unteren
Stengelteilen, bcsonders in den Blattachseln auftretende, dunkel-
braune, glatte Rhizoidenfilz aus Zellfaden besteht, die zum Teil

ids e c h t e R h i z o i d e n mit s c h i e f gestellten Quer-
wanden gedeutet werden mussm. derm zahlreiche, meist kurze,
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einfache oder gabelteilige Aste aber durchaus Protone ma-
char a kter mit senkrecht zu den AuBenwanden
stehcndcn Querwanden zeigen, so daB der braune Stengcl-

filz in diesem Falle aus Rhizoidenprotonema bestehend

angesehen werden mull Dieser spielt im Leben dieses prachtigen,

stattlichen Mooses aller Wahrscheinlichkeit nach eine Doppel-
ro lie: 1. ist er im Stande, geniigend Luftfeuchtigkeit aufzusaugen

und 2. sind die zahlreich vorhandenen Protonemafaden nach Abbruch

von den Rhizoiden leicht von Winden fortzufuhren, um dann an

geeigneten anderen Ortlichkeiten sich weiterzuentwickeln und neue

William -idla tricolor E. Britton

bei Broth, in Bibl. Bot. S. 44

William* ia tricolor Broth, in

Engler u. Prantl, Pflanzenreich

Lief. 234 u. 23.') S. 1190 u, 1191,

Fig: 836 (1909).

a) Stengelbl., b) Brutknospe (Bui-

bille), b*) desgl. vorgeschrittene mil

Protonemafaden aus dem Rucken
<ier Rippe (p), bl) Bulbillenblatt, r)

Rhizoid mit Protonemafaden pr, oz)

Zellen aus dem grime n oberen Blatt-

teil, uz) aus dem hvalinen basalen

TeU.

a 24

Pflanzenkolonien anzulegen. Von ganz besonderetn Interess^ war

mir das Vbrkommen vereinzelter brauner, ovaler Brutknosp n

innerhalb d. s Filzes der Blattachseln alterer Stammteile, die stark

reduzierte Blattchen zeigen, wie sie in ahnlfcher Weise haufig bt i

Bryaceen funden werden. Die ubtrans dicht g lagerten Bui -

billenbliittchen sind randlich-eiformig, sehr hohl, kurz zu-

gespitzt oder stumpfspitzig, zeigen eine sehr diinn unter der Spitz.

verloschende Rippe und bestehen nur aus fast lauter hyaline n,

1< kereft, glatten, diinnwandigen Zellen, die nur in der Blattspitzi

mit bleichgrunem Chlorophyll angefiillt sind. Ob sich diese Bulbilb n
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in den Blattachseln schon auf der Mutterpflanze zu neuen Sprossen

entwickeln oder erst dann, nachdem sie abgefallen sind, entzieht sich

meiner Beurteilung. Jedenfalls spricht eine Beobachtung in diesem

Falle dafiir, daB sie nicht abfalien, sondern noch in Verbindung mit

der Mutterpflanze eine gewisse Fortentwickelung erkennen lassen,

wenn auch in anderer Weise, als man es sohst bei Brutknospen beob-

achtet hat. An dem unteren Teile eines Hauptsprossi s fand ich

namlich zufallig eine Bulbille mit inneren weiter ausgebildeten, fast

lanzettlichen Blattern, aus deren .Rippenriicken Protonemafadt n

sproBten, wahrend die auBeren Hullblattchen dieser Brutknospe

auf der ursprunglichen rundlich-ovalen Form stehen geblieben waren.

Darnach scheint es so, als ob diese Bulbillen aus ihrem Vegetations-

punkte nicht sofort neue SproBanlagen zu erzeugen vermochten,

sondern neue Pflanzchen erst aus dem Rippenprotoncma der inneren

tortwachsenden Bulbillenblatter sich entwickeln konnten, wozu

allerdings die iiberaus zahlreich vorhandenen Rhizoidenprotonema-

faden des Stengelfilzes geniigend Veranlassung geben. Soviel scheint

indessen festzustehen, daB dieses Moos trotz der enormen Meeres-

hohe von ca. 4400 m verschiedene Hilfsmittel besitzt, wenn auch

nicht auf geschlechtlichem, so doch auf vegetativem Wege sich zu

vermehren und weiterzuverbreiten. AuBer Rhizoidenprotonema und

Brutknospen dienen diesem Zwecke augenscheinlich auch noch in

erheblichem MaBe die aus alter'en, niederliegenden, absterbenden

Stammteilen hervorbrechenden Adventivspros.se , die sich

in einem gewissen Entwickelungsstadium von der Mutterpflanze

loslosen und nun selbstandig weitervegetieren.

Sollte jemand nach dem Grunde fragen, weshalb die einzige

bisher bekannte Art dieser Gattung die spezifische Bezeichnung

.tricolor" fiihrt, dem sei mitgeteilt, daB die in einer Reihe vorhandenen

basalen, derbwandigen, polygonalen Zellen der Blattinsertion b r a u n

gefarbt sind; die zahlreichen langgestreckten, meist rechteckigen,

diinnwandigen, glatten, hyalinen Maschen des angedriickten Scheiden-

teils der Blatter erscheinen bis auf eine schmale blaBgriin gefarbte

Randzone w e i B , und endlich die Zellen der lanzettlichen oberen

Blatthiilfte sind sehr klein, fast iiberall quadratisch, diinnwandig,

dicht papillos, chlorophyllhaltig und deshalb g r ii n gefarbt, so daB

die Blatter wirklich dreifarbig: b r a u n , w e i B und g r u n

zugleich erscheinen.
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1

Die Strauch- und Blattflechten

Nordbohmens.

2. Nachtrag.

Von Josef Anders in Bohm.-Leipa.

Als Resultat der botanischen Durchforschung Nordbohmens sind

von mir bisher vier Arbeiten veroffentlicht worden. Zuerst der

Aufsatz ,,Lichenologisches vom Jeschken" in den ,,Mitteilungen" des

Xordbohmischen Exknrsionsklnbs in B.-Leipa, Jahrgang XXII
(1899), dann ,,Die Straueh- und Blattflechten Nordbohmens'', eben-

daselbst, Jahrgang XXIX (1906), ferner unter demselben Titel im

Jahre 1906 ein Flechtenbuch als Anleitung zum Bestimmen der

Strauch- und Blattflechten mit genauen Standortsangaben und

schlieBlich der 1. Nachtrag zu den ,, Strauch- und Blattflechten

Nordbohmens" in den ,,Mitteilungen" des Nordbohmischen Vereines

fiir Heimatfor.schung und Wanderpflege in B.-Leipa, Jahrgang XXX X
(1917). Weitere Angaben liber die nordbohmische Flechtenflora ein-

sehlieBlich der Krustenflechten machte ich in der ,,Heimatkunde"

des politischen Bezirkes B.-Leipa (1904) und in der botanischen

Skizze ,,Das Habsteiner Torfmoor" in den „MitteiIungen" des Nord-

bohmischen Exkursionsklubs, Jahrgang XX (1897).

AuBerdem publizierte Prof. Franz Wurm im Jahiv 1895

..Die Flechten der Umgebung von B.-Leipa" im 32. Jahresberichte

der Staatsrealschule in B.-Leipa. Einzelne Angaben iiber Flechten-

standorte in Xordbohmen finden sich ferner in L. Rab e nhorst
,, Flechten Sachsens, Thiiringens usw." vom Jahre 1870 als Resultat

riner Bereisung unseres (iebietes durch Rab r nhorst lbst

und der brieflichen Mittt ilungen seiner botanischen Korrespondentcii

und Freunde W. Siegmund in Reichenberg, Pfarrer K a r 1

in Konigswalde (Schluckenau) und Forster J o f Schauta
in Hoflitz bei Niemes; dann in \Y. M a n n's .,Lichenum in Bohemia

observatorum" vom Jahre 1825, dem iilt n Werke iiber die

Flechtenflora Bohmens, und in M. Servit's Abh;mdlung ,,Zur

Fhchtenflora Bohmens und Mahrens" in „Hedwigia", Band L (1911).



352 Josef Anders

Die nachstehende Arbeit ist das Ergebnis meiner lichenolo-

gischen Forschungstatigkeit in den Jahren 1917 und 1918. Die-

selbe war vorw iegend dem Studium der Cladoniaceen und insbesondere

jenem der Cladina-Grwppe gewidmet. Trifft man doch gerade die

Angehorigen der Cladina-Gruppe in unserem Gebiete in den sandigen

Kiefernwaldern und Heide- und Moorgebieten der Ebene und des

Hugellandes sowie auch im Gebirge in iippigster Entwicklung und

in den mannigfaltigsten Formen undUbergangen an, die ubcrreichlich

Stoff und Veranlassung zu interessanten, eingehenden und nieht

minder instruktiven und lohnenden Studien bieten.

Bezuglich der Begrenzung des Forschungsgebietes und der

landsehaftlichen und geographischen Verhaltnisse desselben ver-

weise ich, um nieht wiederholen zu miissen, auf meine friiheren

ArbeiUn.

Das Gebiet von Nordbohmen weist verhaltnismaBig bedeutende

Hohenuhterschiede auf; wahrend man fur die mittlere

Lage cine absolute Hohe von etwa 200—400 m annehmen kann,

fallt die reich und mannigfach geglkderte Landschaft beim Elbt-

austritte nachst Hcrrnskretschen im Gebiete des Elbesandstein-

gt birges bis zu 1 15 m ab und steigt im Jeschkengebirgc bis zu 1010 m
. (Jesehkenkcgtl) an.

Was die geologischen Verhaltnisse anbelangt

(vgl. die betreffenden Abschnitte in Dr. F. K a t z e r's ,, Geologic

von Bohmen"!), so gehort das Gebiet von Nordbohmen, von den

diluvialen und alluvialcn Bildungen abgesehen, teils der archaeischen.

tcils der Kreide- und teils der jungplutonischen und nur zum ge-

ringen Teile der Silur- und Juraformation an. Das Urgebirge ist

durch den Granit, (iranitit, Gnei&, Phyllit, durch Hornblende- und

Augitgesteine und nur zum geringeren Teile durch den Quarzit-

schiefer, Porphyr und den kristallinisch-kornigen mehr weniger

dolomitischen Kalkstein im Rumburg-Hainspacher und im Jeschken-

gebirge vertreten. Der lichenologisch interessante Jeschken-
kegel besteht zur Ganze aus weiBerri Ouarzitschiefer. Die silu-

rische Formation tritt im nordwc stlichen Teile des Jeschkenkamn

und in Ablagcrungen geringeren Umfangts aueh bei St. (ieorgental

und am Maschwitzer Berge bei Habstein auf. Sic ist durch den

Grauwackt nschiefer. grauen bis schwarzlichen Kalkstein und durch

Tone und Merge! charakterisiert. Die an Versteinerungen reichen

Kalksteine bei Zcidler, Khaa und Neu-Daubitz sind Sedimente

di Jurameert s.

Der weitaus groBte Teil Nordbohmens gehort jedoch der Kreid< -

formation an und zwar ist der turoni Ouadersandstein als
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Mittelquader und Isersandstein vorherrschend. Derselbe erreicht

vielfach (z. B. im Kummergebirge, im Hollengrunde bei Leipa, in

der Daubaer und Bohmisch-Sachsischen Schweiz, im Hohen Schnee-

berge und den Tyssaer Wanden bci Tetschen usw.) eine bedeutende

Machtigkeit bis zu 100 m und daniber. Diese Sandsteinfelsen und

ihre Verwittcrungsprodukte kommen als Substrat einer sich iippig

entwickelnden Flechtenvegetation in erster Linie in Betracht.

Dem Sandstein sind zahlreiche Basaltriicken und Basaltkegcl

aufgesetzt sowie auch einzelne Phonolithkuppen. Der Trachyt (bei

Algersdorf und Sulloditz im rechtselbigen Bohm. Mittelgebirge) ist

im geognostischen Gefiige Nordbohmens nur von untergeordneter

Bedeutung. Der Basalt bildet bekanntlich im eigentlichen Bohm.

Mittelgebirge eines der landschaftlich schonsten und lieblichsten

Gebirge Mitteleuropas. Was aber die Flechtenvegetation anbelangt,

so spielt dieses trockene Gebirge diesbezuglich eine sehr untergeordnete

Rolle. Etwas besser ist es urn die aus den jungeren Eruptivgesteinen

gebildeten Berge nordlich des Polzenflusses bestellt. Ich komme

hierauf noch einmal kurz zuriick.

Unter alien diesen Gesteinen und ihren Verwitterungsprodukten

ist den Flechten, wie schon erwahnt, der mit Humus- oder Heide-

und Moorerde gemischte Sandboden, wie er sich in unseren

ausgedehnten Kiefernwaldungen mit schutterem Baumwuchs, in den

zahlreichen Heidegebieten und an den groBeren Wasserbecken

(Hirschberger Teich, Heidemiihlteich, Kummerer Teiche, Hammer-

teich usw.) vorfindet, am zusagendsten. Tief eingeschnittene, oft

schmale und enge Sandsteintaler und Schluchten mit feuchten,

schattigen Felswanden begiinstigen eine Moos- und Flechtenvegetation,

die keineswegs, was Uppigkeit sowie Arten- und Formenreichtum

anbelangt, hinter jener in hoheren Gebirgen zuriicksteht. Als

lichenophil muB insbesondere das Heidekraut bezeichnet werden,

wiihrend sich die Heidelbeere und noch mehr die PreiBelbeere in

unseren Gegenden mehr weniger flechtenfeindlich verhalten. Es ist

erstaunlich, wahrzunehmen, daB in einem an ein n ich mit Flechten

besetztes Callunetum angrenzendes Vaccinetum oft fast alle Flechten-

vegetation plotzlich wie ausgestorben erscheint.

Im Ur- und Basaltgebirge rechts der Elbe sind es hauptsachlich

die machtigen Gerollhalden mit ihren von Humus erfullten

und mehr weniger schattigen Lucken, Zwischenraumen und Spalten,

welche die Vorbedingungen zu einem iippigeren Flechtenwachstum

schaffen.

Sehr bemerkenswrrt sind ferner Eisenbahndurch-
stiche im Sandsteinfels, wie sich solcht bei Ziickmantel, dann

Hedwigia Band I.XL 23
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vor dem Hollengrunde und vor der Station Neugarten der Aussig-

Teplitzer Eisenbahn sowie an der Bohmischen Nordbahnstrecke

egen Hirschbcrg und Rumburg vorfinden. Da bedeckt sich alsbald

der neu aufgeschlossene morsche Sandsteinfels mit einer interessanten

Flechtenflora aus Tausenden von Exemplaren der Cladonia cariosa

in mehreren Formen; zu dieser gesellen sich in reichlicher Menge
Clad, symphycarpia Flk., Clad, furcata-palamaea, -truncata, -rigidula,

Clad, rangiformis und -reptans Del., Clad, nemoxyna, Clad, verticillata,

Glad,, sylvatica-decumbens , Cetraria islandica-stygia und Cetr. aculeata

et stuppea sowie massenhaft Hedwigia ciliata und Polytrichum
$

ja

selbst Cladonia glauca, Clad, cornuta und Stereocaulon coralloides

(dieses allerdings ziemlich verkummert) stellen sich ein.

Der Lichenologe und Botaniker iiberhaupt findet in Nordbohmen
ein reiches Gebiet fur seine Tatigkeit. Leider verboten sich in den

Jahren 1917 und 1918 weitere Exkursionen von selbst. Mit einem
Stuck trockenen und oft kaum genieBbaren Brotes, welches das

Xahrungsbedurfnis eines ganzen langen Tagcs befriedigen soil, kann

man nicht gut viele Berge ersteigen, Felsen erklimmen, Kamine durch-

klettern, luftige Felsgrate begehen, stcile Wande absuchen, Kliifte

iibersetzen undwiedie ,,Kiinste" alleheiBen, in denen der BotaniktT

Tourist auch Meister sein muB. Dem Rauchergenusse konnte

man allerdings in hinreichendem MaBe frohnen, insbesondere dann,

wenn einem das mitleidige Geschick in einen Buchenwald geraten lieB.

Da gab's an dem vorjahrigen Blatterwerk ,,Tabak" genug. Unter

diesen miBlichen Umstanden konnte sich meine lichenologische
•

Forschungstatigkeit bloB auf die nahere Umgebung von B.-Leipa

und auf das engere Jeschkengebiet erstrecken. In dem vorziiglich

geleiteten Jeschkenhause auf dem Gipfel des Berges konnte man
stets auf eine unter den gegebenen Verhaltnissen als sehr gut zu be-

zeichnende Verpflegung rechnen, wahrend in den Dorfern aueh nicht

das geringste zu bekommen war.

Einige interessante Funde auf meinen trotz aller widrigen

Umstande zahlreichen Exkursionen veranlassen mich, dem im Friih-

jahre 1917 veroffentlichten 1. Nachtrage schon jetzt den 2. folgen

zu lassen.

AuBer den gebrauchlichen und bekannten Abkiirzungen wurden
noch angewandt: Kov. Clad, fur ,,\loravske Druhi Rodu Cladonia"

von Philipp Kovaf, Olmiitz 1912, ein Werk mit sehr schonen Flechten-

abbildungen, und Sandst. Clad. exs. fur H. Sandstede, Cladoniae

exsiccatae 1918, ein im Erscheinen begriffenes Exsikkatenwerk,
das wohl, was dieZahl der von V< rschiedenen Standorten ausgegebeiK n

Arten. Varietaten und Formen anbelangt, nicht seinesgleichen hat.
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Die in Klammer stehenden Zahlen bei Zitaten bezcichnen die

betreffende Seite in den ,,Mitteilungen" des Nordbohm. Exkursions-

klubs, die vor der Klammer stehenden die Seite in meinem Buche

vom Jahre 1906 oder in den Separatabdriicken meiner lichenologischen

Arbeiten. Wo bei Flechtenstandorten die Bezeiehnungen ,,links",

„rechts'S „vor" oder
,
Winter" gebraucht werden, beziehen sich diese

auf B.-Leipa als Ausgangspunkt.

Die mit einem * versehenen Arten und Formen sind fiir das

(rebiet neu.

Dem Herrn He in rich Sandstede, Privatgelehrten

und Lichenologen in Zwischenahn, Oldenburg, bin ich fiir seine stets

bereitwillige und unermiidliche Unterstiitzung in Form von zahl-

reichen Auskiinften und Aufklarungen sowie fiir die Mitteilung

kritischer Arten und Formen zu groBem Danke verpflichtet/ den ich

dem genannten Herrn hiermit abstatte. Auch bei den Herren Prof.

Dr. G. Lindau-Berlin und Prof. Dr. A. Zahlbruckner-
Wien holte ich mir des ofteren Rat, weshalb ich auch diesen Herren

fiir ihre Unterstiitzung bestens danke.

Cladoniaceae.

Cladonia rangiferina (L.) Web., als planta vulgaris Coem. Aigret

Mon. Clad. Belg., p. 67, haufig; ausgegeben in Sandst. Clad.

exs. Nr. 7 und 11 vom Berge Wilsch und von den Rab< usteinen

bei Haida. Vgl. auch die Nr. 10, 12 und 13!

(M. cymosa Ach. Wain. I, p. 15 = f. grandis Lght. Wain. I, p. 17

= f. racemosa Ach. Wain. I, p. 15. Wurde im Gebiet noch

nicht beobachtet.)

F. major Flk. Wain. I, p. 15, zerstreut, z. B. Rabensteine bei

Haida; ausgegeben in Sandst. Clad. exs. Nr. 8 und 9 von den

Rabensteinen und vom Nordufer des Hirschberger Teiches.

Vgl. auch Xr. 6! Hieher gehoren auch f. squamosa Wallr.

Wain. I, p. 28, und II, p. 439; Arnold ic. Nr. 1356 = f. gigantea

Del. in herb. Arn. ic. Nr. 1674; f. gigantea Ach. Sandst. Clad. II,

p. 340; f. alpestris Schrad. Wain. I, p. 14 und f. excelsa Malbr.

Wain. I, p. 17.

*M. stygia Fr. Wain. I, p. 16; Sandst. Clad. exs. Nr. 1 und 3.

Nordufer des Hirschberger Teiches iiber Sphagnum- und

Polytrichum-Volstem an zeitweilig iiberschwemmten Stellen.

Ahnliche Formen im Gerdlle des Jeschkenki in schattigen

Fugen.

*M. verrucosa Oliv. Wain. I, p. 18; vgl. Sandst. Nr. 1! Als

Altersform der Clad, rangiferina am Nordufer des Hir h-

23*
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berger Teiches, im Gerolle des Jeschkenkegels und jedenfalls

weiter verbreitet.

M. humilis Anders, nova forma. Nachtrag I, p. 6 (69). Podetia

admodum plane decumbentia, caespites hypocrateriformes

formantia, ad utrumque latus satis divaricatus ramosa inprimis

versus terminos, apicibus deorsum curvatis. Saepe enascens

in tabulata. Analogon est ad Clad, sylvaticam f. decumbentevi

Anders p. 358.
*

F. incrassata Schaer. Wain. I, p. 15, Arn. ic. Nr. 1287 dext.

und Nr. 1412 sup. Hie und da; in typischer Form aber nicht

gerade haufig, so im Paulinengrunde. Zuweilen als f. prolifera

ausgebildet. Ausgegeben in Sandst. Clad. exs. Nr. 4, vgl.

auch Nr. 5!

F. tenuior Del. Wain. I, p. 16; Sandst. Clad. II, p. 340. Ver-

breitet und haufig. Ausgegeben in Sandst. Clad. exs. Nr. 16
*

vom Berge Wilsch. Nach Sandst. Clad. II, p. 340, wahrschein-

lich hieher auch f. lappacea Flk. Comm. p. 162.

*M. crispata Coem. Aigret Clad. Belg. p. 67; Sandst. Clad. II,

p. 340. Im Gebiet sehr verbreitet, oft in sehr schoner Ausbildung

und die vorherrschende Form in Kiefernwaldern auf Sandstein

und Sanderde: Ziickmantel beim Steinbruch, Berg Wilsch,

Nordufer des Hirschberger Teiches, Kummergebirge, Paulinen-

grund, Jeschkengeroll usw. Ubergange in andere Formen
kommen vielfach vor. Sandst.. Clad. exs. N. 288—291.

M . rigida Anders, nov. m. A typica forma tenuior Del. anomalus
rigidiore statura. Axillae ad apices omnes comparate

amplus perviae; rami in finem circa hiantes axillas radiati

divaricati ; apices in fine breves, crassiores r i g i d e

erecti, ad latus arcuati sive paulum nutantes,

fuscescentes. Poditia inferne pbscura, superne plerumqu*

argenteo-cinerascentia sive argentea. (Plerumque firmissimi

pulvinaribus crescens, humido statu a i tenuior Del. etiam

saepe obscuro-viride colore anomalus. Haec forma valde

mutabilis est et praecipue in f. tenuiorem Del., f. crispatam Coem.
et f. incrassatam Schaer non raro transit.)

Auf Sanderde und Sandfelsen haufig, oft groBe Rasen
bildend. In unserem Sandsteingebiet eine charakteristisch.

Flechte. Wird in Sandst. Clad. exs. in mehreren Formen aus-

gegeben werden.

*M. densa Fw. herb. Berol., teste Sandst. Sehr zierliche Form,
vie lleicht Jugendstadium der folgenden. Paulinengrund.
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*M. patula Fw. herb. Berol., teste Sandst. Hie und da vereinzelt,

gem inmitten von Rasen anderer rangiferina-Fonwn : Berg

Wilsch, Ziickmantel, Jeschkenkegel.

*M . curia Ach. Wain. I, p. 15; Sandst. Clad. exs. Nr. 2:3. Paulinen-

grund und Geroll des Jeschkengipfels.

*M. 'prolifera Fw. herb. Berol., teste Sandst. Hie und da in

einzelnen ganzen Rasen: Ziickmantel, Berg Wilsch, Reh-

dorfel usw. Proliferierende Formen kommen audi bei anderen

Formen der rangiferina-Gvuppe, besonders bei incrassata und

rigida, vor. Gewohnlich sind die Podetien einseitig umgebogen

und tragen auf der konvexen Seite die hellerfarbigen — weil

jiingeren — Sprossungen.

*if. fuscescens Flk. Wain. I, p. 16; Sandst. Clad. 11, p. 341.

Nicht selten. Uberhaupt kommen ± gebraunte Pflanzen auch

bei den anderen Formen der Clad, rangiferina sowie auch bei

Clad, tenuis Flk. vor, insbesondere an trockenen und sonnigen

Standorten. Hieher sind zu Ziehen f. erythrocraea Flk. Wain. I,

p. 16, mit meist dreispitzigen Enden, die auf 1 mm von oben

herein gebraunt sind, f. adusta Rbh. Wain. I, p. 17, und f. infus-

cata Coem. Aig. Mon. Clad. Belg. p. 68.

Die Formen der Clad, rangiferina sind durch die mannig-

faltigsten Ubergange miteinander verbunden und es ist oft

schwer, die Elemente, aus denen mancher Rasen zusammen-

gesetzt ist, richtig zu deuten. Die Britzelma.y r'schen

Formen (Beihefte zum Bot. Centralblatt XX (1906), p. 144;

M. Servit ,,Erster Beitrag zur Flechtenkunde Mahrens", p. 38)

sind mir unbekannt.
»

Cladonia sylvatica (L.) Hffm., alsplantatypica Zw&ckh, Lich. Heidelb.,

p. 13, Taf. I, Fig. 1; Sandst. Clad. II, Taf. 1, Fig. 1; Sandst.

Clad. exs. Nr. 27, 28, 29 und 39. Auf Sandstein, Sand-, Heid(

und Waldboden, im Kieselschic fergeroll des Jeschkenkegels,

iiberall haufig. In Sandst. Clad. exs. Nr. 28 ausgegeben vom

Berge Wilsch.

(F. polycarpia Flk. Wain. 1, p. 26; Am. ic. Nr. 1287 sin.; Sandst.

Clad. II, Taf. I, Fig. 2. Wurde im Gebiete noch nicht beobachtet.

Hieher gehoren auch f. virgata Coem. Wain. I, p. 31, und

f. myriocarpa Coem. Sandst. Clad. I, p. 393; kraftige Pflanz*

stark fruchtend, mit groBeren Apothecien. F. polycarpia Flk.

ist die fruchtende sylvatica mit aufrechten Endspitzi n, auch

bei den sterilen Podetien.)

*F. pygmaea Sandst. Clad. II, p. 342 und Taf. I, Fig. 4; Sandst.

Clad. exs. Nr. 24, 25 und 26. Nicht selten, besonders in Kiefern-
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waldern auf Sanderde und Sandstein: Ziickmantel, Wilsch,

Paulinengrund usw. Als Scltenheit auch fruchtend auf Sand-

stein im Steinbruche bei Ziickmantel. F. pygmaea ist ein

Analogon zu Clad. rang. f. tenuior m. crispata Coem.

F. decumbens Anders non Flk., nova forma. (Vgl. bei Clad,

tenuis Flk.!), Sandst. CI. II, p. 342; Sand. Clad. exs. Nr. 40—43.

Planta plane procumbens, Podetia e medio radiantia pulchros

circulos caespes formantia; intense lutea vel flavo-virens.

Eine Charakterpflanze freier, sonniger Stellen in Kiefern-

waldern und auf Heideplatzen, haufig. Vgl. Nachtrag I, p. 6

(69) sub decumbens Flk. ! Hieher gehort wohl auch f . prostrata

Oliv. Wain. I, p. 32.

*F. arbuscula Walk. Wr
ain. I, p. 28; Arn. ic. Nr. 1348. An-

nahernde schon baumahnliche Formen im Gerolle des Jeschken-

kegels und Dansteins sowie im Paulinengrunde ; f. arbus-

cula Fw. Arn. ic. Nr 1463 A; Sandst. CI. II, Taf. I, Fig. 3,

ahnliche Formen im Jeschkengebirge; f. leptostelis Wallr. Arn.

ic. Nr. 1463 C, im Jeschkengebirge. Hieher gehoren auch

f. grandis Flk. Wain. I, p. 27; Arn. ic. Nr. 1290, als Ubergang
zu Clad, portentosa (Duf.) Del. und f. validissima Coem. Wr

ain. I,

p. 31. Vgl. Sandst. Clad. exs. Nr. 30—38! Formen genau wie

Nr. 33 und 37 im Gebiete hie und da, z. B. bei Rehdorfel.

Nr. 37 (in herb, meo) der Sandst. Clad. exs. zeigt K + gelb

bis braunlich. Aus dem Gebiet im Sandst. Clad. Exs. Nr. 296.

*F. grandeva Fek. Clad. Comm. p. 162, Wain. I, p. 27; Arn. ic.

Nr. 1286 dextr. Hie und da an flechtenreichen Orten in Kiefern-

waldern. Altersform oder aus sonst einer Ursache deformiert

und mit SproBformen besetzt.

F. sphagnoides Flk. Clad. Comm. p. 168, Wain. I, p. 26; Arn. ic.

1286 sin ( ?) ; Sandst. Clad. exs. Nr. 246, 297 (Paulinengrund

b. Leipa), 320—322. Jeschkenkegel im Geroll.

Cladonia mitis Sandst. Diagnose in Sandst. Clad. exs. Nr. 55;

vgl. auch Xr. 56—69, 117—121 und 247! An dem vollig milden

Geschmack zu erkennen. An sonnigen, trockenen Orten aut

Sanderde haufig: Ziickmantel, Kiinast, Quitkau, Paulinen-

grund, Rehdorfel, Hirschberg, Wilsch und ohne Zweifel weit

verbreitct. Sandst ede unterscheidet : f. tenuis Sandst.

Clad. exs. Nr. 64; m. prostrata Sandst. Clad. exs. Nr. 66—69
und 120; m. soralifera Sandst. Clad. exs. Nr. 121. Clad. sylv.

f. intermedia Flk. herb. Rost. ist p. p. mitis Sandst. et p. p.

impexa Harm, (t be Sandst. in litt.). — Ausgegeben von
Ziickmantel in Sandst. Clad. exs. Nr. 294 u. 295.
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Cladonia tenuis Flk. Wain. I, p. 27; Sandst. Clad. II, p. 342 und

ic. Taf. I, Fig. 5; Sandst. Clad. exs. Nr. 44—54 und 116. Im

Gebiete nicht selten und meist schon ausgcbildet, mit langen

und diinnen Hauptachsen, die in zarte, fast durchwegs herab-

gebogene Spitzen endigcn: Paulinengrund, Berg Wilsch,

Ziickmantel, Niemes beim Bahnviadukt usw. Bei dieser Art

kommen auch ± gebraunte Formen vor, die sich der f. fus-

cescens Flk. (p. 357) nahern; vgl. Sandst. Clad. exs. Nr. 54!

*F. decumbens Flk. non Anders (p. 358), Sandst. CI. II, p. 343;

Wain. I, p. 28; Arn. ic. Nr. 1288 (impexa?); Sandst. Clad.

exs. Nr. 53. Im Gebiete seltener. Sandstede untt r-

scheidet noch: f. flavicans (Flk.) Harm., Wain. I, p. 27; Sandst.

Clad. exs. Nr. 49 und f. viridescens Harm. Lich. de France p. 229;

Sandst. Clad. exs. Nr. 50—52. Hieher gehort auch f. inumbrata

Rabh. Wain. I, p. 30.

Cladonia impexa Harm. Lich. de France p. 232 = Clad, laxiuscula

Del. Wain. I, p. 29; Sandst. Clad. II, p. 343 und Taf. II, Fig. 1.

Im aufiiren Aussehen der Vorangehenden sehr ahnlich, aber

Endspitzen fast durchwegs strahlig spreizend. Vgl. Sandst.

Clad. exs. Nr. 70—74, 75, 82, 83, 89, 90, 92, 93, 122 und 248!

Im Gebiete nicht selten: Ziickmantel, Berg Wilsch, Paulinen-

grund, Kiinast, am Saume des Habsteiner Moors beim Zauken-

bcrge und gegen das Kummergebirge zu usw. In Sandst. Clad,

exs. ausgegeben als Nr. 87 und 88 vom Habsteiner Moor und

von Ziickmantel.

(F. myriocarpa Coem. Sandst. Clad. II, 343 und Clad. exs. Nr. 99

und f. polycarpia Flk. Wain. I, p. 26; Sandst. Clad. II, p. 34:J
>,

'

sind fruchtende Formen, die im Gebiet noch nicht beobachtet

wurden.)

F. pumila (Ach.) Harm. Wain. I, p. 25; Sandst. Clad. I, p.

und II, p. 344; Sandst. Clad. exs. Nr. 78, 80 und 84 = Jugend-

oder Zwergform von CI. laxiuscula Del. *condensata (Flk.)

Coem. Sehr schon im Kiefernwalde des Herges Wilsch ober-

halb des Dorfes Rein (Exsiccat Nr. 84), dann bei Ziickmantel,

Habstein, Regersdorf, bei den Rabensteinen nachst Haida usw.

Geht an vielen Standorten in f. condensate (Flk.) Coem. iiber.

Hieher gehoren auch f. nana Rabh. Wain. I, p. 30 und f. nana

Oliv. Aig. Mon. Clad. Belg. p. 72. Uber f. intermedia Flk.

herb. Rost. vgl. bei Clad, mittsl

*F. subpellucida Harm. Lich. de Franc p. 2S3 = Clad, laxiutcnla

Del. Wain. I, p. 29, 1st die eigentliche und typische Clad.

393
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impexa Harmands: Podetien durchscheinend, im unteren

Teile weiBlich, kornig, gegen oben zu graugriinlich.

*F. condensata (Flk.) Coem. Clad. Belg. exs. Nr. 156, Wain. I,

p. 26; Sandst. Clad. II, p. 344 und Taf. II, Fig. 2 a und 2 b;

Sandst. Clad. exs. Nr. 76—81, 85, 86, 123. Hieher gehort die

in Nachtrag I, p. 6 (69) als f. sphagnoides (Hepp.) Flk. vom
Ostufer des Hirschberger Teiches angefuhrte Pflanze; dieselbe

ist ganz genau gleich Nr. 85 und 86 in Sandst. Clad. exs. Es
kommen im Gebiete auch nicht selten Ubergangsformen zu

f. pumila (Ach.) Harm, vor, die ± den Nr. 76—81 gleichen.

Hieher gehoren auch: f. thyrsoidea Coem. Clad. Belg. exs.

Nr. 160, Wain. I, p. 31 und f. alpestris (L.) Arn. non Wain.

*F. spumosa (Flk.) Clad. Comm. p. 166, Wain. I, p. 27; Sandst.

Clad. II, p. 344 und Taf. II, Fig. 3 und 4; Sandst. Clad. exs.

Nr. 94—98, 100, 101; Arn. ic. Nr. 1289. Am NordfuBe des

Zaukenberges im Habsteiner Torfmoor mit laxiuscula Del.

= impexa Harm.

*F. portentosa (Duf.) Del. Wain. I, p. 32; Sandst. Clad. II, p. 34:>

und Taf. Ill, Fig. 1; Sandst. Clad. exs. Nr. 102—107. Auf bei

Hochwasser uberschwemmten Stellen am Nordufer des Hirsch-

berger Teiches in der Nahe der condensata-Stelle

.

*M. erinacea Desrn. Wain. I, p. 33; Sandst. Clad. II, p. 346
und Taf. Ill, Fig. 2; Sandst. Clad. exs. Nr. 102, 103, 108, 109.

Ahnliche Formen am Nordufer des Hirschberger Teiches.

Jedenfalls an feuchten, schattigen, moos- und flechtenreichen

Standorten (Ufer der Gewasser) sicher noc^i aufzufinden.

Cladonia bacillaris Nyl. var. davata (Ach.) Wain. *f. divisa Schaer.

Wain. I, p. 96. Hie und da, z. B. im Leipaer Gemeindewalde.

Cladonia macilenta Hffm. var. squamigera Wain. Clad. I, p. 109;

Kov. Clad. Tab. I, Fig. 8. Am Grunde von Abies excelsa beim
Rodowitzer Forsthaus nachst Burgstein. Var. styracella (Ach.)

Wain *f. granulosa Aig. Mon. Clad. Belg. p. 43, vom Berge
Wilsch; *f. subulata Aig. Mon. Clad. Belg. p. 44; zwischen
Calluna in der Sandgrube ostlich von Zuckmantel sehr schon

;

*f. lateralis Anders mit nur einseitig stehenden Seitenasten

:

mit der vorigen.

Cladonia polydaktyla Flk. Deutsche Lichenen X, p. 13; Kov. Clad.

Tab. I, Fig. 9; Sandst. Clad. exs. Nr. 136 und 137 (— Clad,

flabelliformis (Flk.) Wain. /?. polydaktyla (Flk.) Wain. I, p. 119;

Anders. Nachtrag I, p. 6 (69)). In hoheren Lagen des Gebiet<

haufiger. Jeschken: (ieroll des Gipfels, Wirbelstcine. Hot-
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mannweg; Rabensteine bei Haida, an den moosigen Felsen

des Schneebergplateaus bei Tetschen. Sehr schon am Berge

Wilsch, Nordseite. Von hier ausgegeben in Sandst. Clad. exs.

Nr. 136.

F. tubaeformis (Mudd.) Wain. I, p. 117; Sandst. Clad. exs. Nr. 135.

Am Berge Wilsch, bei Rodowitz nachst Biirgstein, am Danstein

im Jeschkengebirge und anderwarts dort, Schwoikaer Gebirge,

Paulinengrund.

, *F. cornuta Scriba, F. Eriehsen ,,Die Flechten v. Kullen usw.",

p. 53 (1913) ; Sandst. Clad. exs. Nr. 134. Hie und da an moosigen

Sandsteinfelsen auf der Schattenseite : Kiinast, Rabensteine

bei Haida, Hoher Schneeberg bei Tetschen (hier in groBeren

Rasen), Neugarten gegen den Paulinengrund zu, im Steinbruch

ostlich von Ziickmantel.

*M. phyllophora Mudd. Wain. I, p. 120. Eine iiber und uber

beschuppte Form aus dem Jeschkengebirge, welche genau die

polydaktyla-Reaktion zeigt.

*F. scabriuscula (Del.) Wain. I, p. 120. Eine schuppig-isidio-

Form vom Hohen Schneeberg b. Tetschen.

Cladonia coccifera (L.) Wild. Sandst. Clad. exs. Nr. 138. *F. minuta

Stein, I. Nachtrag (1888), p. 142. *F. polycephala Schaer.,

Wain. 1, p. 163, beide an morschen Sandsteinfelsen bei Dobcrn

und sonst hie und da. F. asotea Ach. Wain. I, p. 164, hie und

- da, z. B. am Danstein und bei Maxdorf nachst Biirgstein unter

Calluna. F. phyllocoma Flk. Wain. I, p. 155, nicht selten,

aber sehr zerstreut.

Cladonia pleurota Flk. Wain. I, p. 168, *f. damaecomis Sandstede

Clad. II, p. 355. Ahnliche Formen hie und da; *f. centralis

Schaer. Wain. I, p. 171, hie und da, z. B. bei Rodowitz unter

Calluna, vgl. Arn. ic. Nr. 1637!

Cladonia deformis Hffm. Wain. I, p. 186.

*F. cornuta Torsell, Wain. I, p. 194. Am Grande von Kiefern

bei Rehdorfel.

*F.' lateralis Kovaf, Clad. (1912), p. M und Tab. II, Fig. 16. Bei

Neugarten gegen den Paulinengrund zu unter Calluna.

*F. phyllocoma Rakete, Flechten der Gdrlitzer Hide (191 1), p. To.

Nicht selten am Grunde alter Kiefern.

*F. alpestris Rabh. Wain. I p. 195. Im Jeschkcn birge, aber

auch in tieferen Lagen urn 1 ipa hie und da in Ki« rnwaldciu.

Podetien in Fetzen aufgelost.
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*F. cyathijormis Kovaf, Clad. (1912), p. 36 et 109 und Tab. II,

Fig. 15. Hie und da an schattigen, flechtenreichen Stellen:

Ziickmantel, Paulincngrund, Jeschkengebirge usw.

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. var. crossota (Ach.) Nyl. f. delicata

Kovaf, Clad. (1912), p. 64 et 109 und Tab. V, Fig. 54. Im

(iehege bei Niemes.

Cladonia uncialis (L.) Web. Ausgegeben in Sandst. Clad. exs. Nr. 154

und 155 von Ziickmantel.

F. setigera Anders, nova forma. Vgl. Nachtrag I, p. 7 (70)!*

Podetia dense ramosa, saepe pulvina rotunda formantia, longi-

tudine usque ad 30 mm, crassitudine eirciter x
/4
— 1 mm, flave-

virentia vel glauca, ramosissima, axillis perviis, ramis termina-

libus tenuibus, saepe elongatis et flexis, termini plerumque

2—3 paululum elongatis curvatis apicibus, qui una vel

pluribus fibrillis nigris longitudine eirciter 2 mm
obsiti sunt.

Im (xebiet in mehreren Formen (niederliegend, aufrecht,

zwergig, hoch, sprossend) verbreitet, die niederliegenden, polster-

formigen Raschen vorherrschend. Sehr schon auf moosigen

Sandsteinblocken im Kummergebirge, dann bei Ziickmantel,

Aschendorf, Kiinast, am Wilsch, im Gerolle des Jeschken-

kegels besonders vor den WirbelsUinen; am Nordufer des

Hirschbergcr Teiches und im Paulinengrunde auch fruchtend.

Bei der m. prolifera sind die Podetien mit zahlreichen kurzen

seitlichstehenden SproBformen besetzt. Diese Pflanze wird in

Sandst. Clad. exs. in mehreren Formen ausgegeben werden.

*F. subobtusata Arn. Wain. I, p. 270. Im Steingraben des Berges

W'ilsch, beim Steinbruch ostlich von Ziickmantel auch fruchtend.

Endspit/.t n stark gebraunt, offene Achseln mit zahlreich< n

•Rhizinen besetzt.

F. dicraea (Ach.) Wain. I, p. 263. Im Gebiet verbreitet.

*F. integerrima Wain. I, p. 270. Hie und da. Plateau des Hohen

Schne( buru' s beim Aussichtsturme, in Kiefernwaldern zer-

stnut, im Dansteingeroll des Jeschkengebirges mit stark ver-

dickten Podetien. Diese Pflanze wird in Sandst. Clad. exs.

ausgegeben.

*F. datloY Rabh. Wain. I, p. 206, Sandst. Clad. exs. Nr. 156

(von Ziickmantel), 158, 159. In Kiefernwaldern nicht selten:

Ziickmantel, Paulincngrund usw.

*F. nana Rabh. Wain. I, p. 268. In sehr zierlichen Raschen im

Kalten und im Paulinen-Grunde bei Quitkau, am Jeschken.
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**Cladonia destricta Nyl. Lich. Scand. p. 59; Wain. I, p. 252; Sandst.

Clad. I, Taf. I, Fig. 2; Kovaf Clad. Tab. II, Fig. 21; Sandst.

Clad. exs. Nr. 146—152. An zwei Stellen im Kiefernwaldt

beim Steinbruche ostlich von Ziickmantel auf Sanderde,

4. Oktober 1917. Meines Wissens neu fiir Bohmen. Konntc
trotz aufmerksamsten und eingehendsten Suchens sonst nirgends

von mir im Gebiete gefunden werden.

Cladbnia furcata (Hds.) Schrad. var. pinnata (Flk.) Wain.

*F. truncata Flk. Wain. I, p. 334; Am. ic. Nr. 1282 sin. Ziick-

mantel, Ncugarten.

Var. palamaea (Ach.) Nyl. f. spadicea Ach. Wain. I, p. 350;

Arn. ic. Nr. 1422, 1423, 1424, 1316, 1317. An morschen Sand-

steinfelsen bei Ziickmantel und Ncugarten in trockener, sonniger

Lage und an ahnlichen Orten verbreitet.

Var. rigidula Mass. Wain. I, p. 354; Kov. Clad. Tab. Ill, Fig. 30 ( ?).

In der Sandgrube ostlich von Ziickmantel.

Var. scabriuscula (Del.) Coem. f. surrecta Flk., Wain I, p. 339.

Im Gebiet selten, Nordseite des Knapphiigels b. Leipa. Sandst.

CI. exs. Nr. 170—172, 270, 271.

Cladonia rangiformis Hoffmann var. foliolosa Flk.

*F. reptans Del. Wain. I, p. 368. Auf Sanderde in sonnigster

Lage bei der Station Rehdorfel, im Eisenbahneinschnitt vor

der Station Neugarten und an ahnlichen Orten nicht selten.

Sandst. CI. exs. Nr. 284 von Rehdorfel.

Cladonia crispata (Ach.) Fw.

*Var. dilacerata (Schaer.) Malbr. Wain. I, p. 388; Kov. Clad.

Tab. Ill, Fig. 31. Auf Sandboden im Kiefernjungwald* bei

Ziickmantel und bei den Rabensteinen nachst Haida.

*Var. cetrariaeformis (Del.) Wain. I, p. 392; Kov. Clad. Tab. Ill,

Fig. 33. Haufiger als vorige an ahnlichen Orten: Rabensteine

bei Haida, bei der Bahnstation Neugarten, besonders aber bei

Ziickmantel, hier auch schon fruchtend. Ubcrall in kleinen

Gruppen, nur bei Neugarten in groJ3t nn Rasen.

*Var. gracilescens (Rabh.) Wain. I, p. 395; Kov. Clad. Tab. Ill,

Fig. 34; Sandst. Clad. exs. Nr. 174—190. Mit Ubergangen

sehr schon auf Sandboden zwischen Calluna im Kiefernwalde

am Wilsch (ca. 400 m) oberhalb des Dorfes Rein (17. Mai 1917),

sparlich bei den Rabensteinen. In einer zartm Form mit

nadelformigeneinfachen Podetien, die an die einfachsten Formen

der CI. grac. chorddH* erinnern, auf Moorbodm im Leipaer

Gemeindewalde.
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*F. gracilescens (Rabh.) Wain, an var. subracemosa Wain. I, p. 397,

streifend; Sandst. Clad. exs. Nr. 190 aus dem Steingraben

vom Berge Wilsch (ca. 500 m), hier an eincr raumlich be-

schrankten Stelle zahlreich. Nach Dr. A. Zahlbruckner
(in litt.) zwjschen cetrariaeformis und virgultosa Norrl. (Wain. I,

p. 389) stehend, doch naher der letzteren. Dieselbe Pflanze wachst
audi bei den Rabensteinen, aber sehr sparlich. Jedenfalls eine

bezuglich ihrer systematischen Stellung noch zweifelhafte Form.

Cladonia squamosa (Scop.) Hffm. Sandst. Clad. ex. Nr. 192—196,
var. denticollis (Hffm.) Flk.

*F. squamosissima Flk. Wain. I, p. 422; Kov. Clad. Tab. IV,

Fig. 38; Arn. ic. Nr. 1324 et 1490. Im Gebirge hie und da:

Danstein, Jeschkenkegel, Wilsch, Hoher Schneeberg bei

Tetschen usw. *

*F. asperella Flk. Wain. I, p. 425; Arn. ic. Nr. 1274 inf. Auf
Sanderde um Aschendorf, Ziickmantel usw.

Var. muricella (Del.) Wain. I, p. 431; Kov. Clad. Tab. IV, Fig.

43 (?). Auf Sanderde bei Ziickmantel, Aschendorf, um
Zwickau usw.

Var. multibrachiata Flk. Wain. I, p. 437; Sandst. Clad. I, Taf. II

und III; Kov. Clad. Tab. V, Fig. 47 et 48; Arn. ic. Nr. 1275

et 1457; Anders Nachtrag I, p. 7 (70). Auch am Nordsaum*
des Habsteiner Torfmoores links von der Bahn.

*F. turfacea Rehm. Wain. I, p. 438; Sandst. Clad. I, Taf. Ill,

Fig. 4, 5 et 6; Kov. Clad. Tab. IV, Fig. 41. Auf sandigem
Moorboden im Leipaer Gemeindewalde, ziemlich hell von
Farbe, aber stark beschuppt.

*Var. phyllocoma Rabh. Wain. I, p. 441; Kov. Clad. Tab. IV,

Fig. 40 (?). Zwischen Calluna bei Aschendorf, Ziickmantel
und Neugarten.

*Var. polychonia Flk. Wain. I, p. 442; Arn. ic. Nr. 1278 et 1279;

Kov. Clad. Tab. IV, Fig. 45. Am Jeschkenkegel oberhalb

der Rodelbahnbnicke auf Quarzitblocken, Paulinengrund.

**Cladonia subsquamosa Nyl. Wain. I, p. 445; Kov. Clad. Tab. V,

Fig. 50. An moosigen Quarzitschieferblocken oberhalb der

Rodelbahnbnicke und an der Moiselkoppe (ca. 700—800 m) im
Jeschkengebirge in einer ziemlich diirftigen Form, die sich

mehr zu f. granulosa Wain. I, p. 448, neigt (teste Sandst.).

Reaktion sehr bestimmt. Im Nachtrag I, p. 8 (71) als CI.

foliata (Arn.) Wain, angefuhrt, weil damals bloB pfriemlich
endigende Formen vorlagen; erst 1917 wurden solche mit
offenen Bechern an dem ^nannten Standorte konstatiert.
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Gladonia caespiticia (Pers.) Flk., Kov. Clad. Tab. V, Fig. 49. Auf

Sandboden im Kiefernwalde beim Steinbruche nachst Ziick-

mantel, am OstfuBe des Starberges bei Rodowitz, am Gipfel-

plateau des Hohen Schneeberges hinter dem Turm und an der

StraBe von Bodenbach zum Hohen Schneeberge. Scheint bei

Sammlern vielfachen Verwechslungen zu unterliegen.

Cladonia glauca Flk. Wain. I, p. 484; Sandst. Clad. exs. Nr. 199—201;

Arn. ic. 1281 et 1491 ; vgl. die Standorte im Nachtrag I, p. 8 (71)

!

Im Steingraben des Wilsch (ca. 500 m), in der Sandgrub.

bei Ziickmantel c. fr.
.

*F. muricelloides Sandst. Clad. exs. Nr. 208 et 209. Am Grund.

von Kiefern bei Ziickmantel auf Sanderde.

, *F. capreolata Flk., Sandst. Clad exs. Nr. 202, 206 und 207.

An sonnigen Sandsteinfelsen bei PieBnig nachst Leipa. Aben-

teuerliche undseltsame Formen, die an entsprechende Formen der

CI. fimbriata erinnern. Durch die Beschaffenheit der Schuppen

ist jedoch ihre Zugehorigkeit zu Clad, glauca klargestellt.

Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. W. II, p. 43; Kov. Clad. Tab. V,

Fig. 60; Anders, Str.- u. Blattfl. Tab. Ill, Fig. 11 et 11a;

Lynge, Strauch- und Blattflechten (1910), PL I, Fig. 15.

Var" cribrosa (Wallr.) Wain. II, p. 50. Mit kraftigen Podetien

sehr zahlreich an den Eisenbahndammen vor dem Hollengrund

und vor der Station Neugarten. Ausgegeben in Sandst. Clad.

exs. Nr. 210.

Var. squamulosa (Miill.-Arg.) Wain. II, p. 57. Ebendaselbst und

• ebensohaufig. Ausgegeben in Sandst. Clad. ex. Nr. 211 u. 281.

F. squamosissima Anders, nova forma. Nachtrag I, p. 8 (71).

Podetia per tota firmis et majoribus squamis tecta, saep

caespicibus cohaerentibus crescentia. Ebendaselbst, aber spar-

licher. Sandst. Clad. exs. Nr. 282.

F. phyllocephala Anders, nova forma. Nachtrag I, p. 8 (71).

Podetia circa 10 mm alta, verrucoso areolato cortice, non vel

exigue squamis tecta, in finem breve ramosa, crebris glomeratis,

Apothecibus et crebris squamis inter hos. Parvas cohaerentes

caespes formans. Ebendaselbst, sparlich.

**Cladonia symphycarpia Flk. Clad. Comm., p. 15; Wain. II, p. 55;

Arn. ic. Nr. 1484 et 1485 sin. Auf dem Gipfel des Kahlsteins

(420 m) und im Steinbruche des Neubauerberges (341 m) bei

Mickenhan auf Basalt, zwischen dem Dorfe Neugarten und der

Bahnstation an der StraBenboschung rechts und an dem

Eisenbahndamm unmittelbar vor der Station Neugarten aut

Sandstein, am NordfuBe des Kahlenberges und nordlich vom
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Dubitzer Kirchlein im Bohm. Mittelgebirge auf Basalt. In

Anders, Strauch- und Blattfl. (1906), p. 35 (145), und Nach-

trag I, p. 8 (71), als Clad, subcariosa Nyl. angefiihrt. Diese

ist vorlaufig zu streichen. Sandst. Clad. exs. Nr. 301 u. 302.

*Cladonia decorticata (Flk.) Spreng. Wain. II, p. 67; Kov. Clad.

Tab. V, Fig. 63. An einer einzigcn Stelle im Kiefernjung-

walde zwischcn Schwora und dem Vogelbusche nachst Leipa

(determ. Sandst.).

Cladonia alpicola (Fw.) Wain. II, p. 58; var. foliolosa (Sommf.) Wain.

F. macroyhylla (Schaer.) Wain. II, p. 64; Kov. Clad. Tab. V,

Fig. 62. An moos- und flechtenreichen Sandsteinfclsen auf der

Schattenseite, gern unter Calluna: Rabensteine bei Haida,

Aschendorf bei Leipa in einer hohen, reichlich beschuppten

Form mit kraftigen Apothetien.

F. Mougeottii (Del.) Wain. II, p. 64. An denselben Orten wie

vorige, aber haufiger und weiter verbreitet in der Sandstein-

region des Gebietes, besonders um Aschendorf, Ziickmantel

und Kiinast bei Leipa nicht selten.

(Cladonia acuminata (Ach.) Norrl., Anders ,, Strauch- u. Blattfl.,

p. 36 (145); Nachtrag I, p. 8 (71), ist vorlaufig zu streichen.

Dabei ist zu bemerken, daB unsere CI. alpicola K + schwach

gelb reagiert.)

Cladonia gracilis (L.) Willd., Wain. II, p. 81; var. chordalis (Flk.)

Schaer. Wain. II, p. 97.

*F. ceratostelis Fw. Wain. II, p. 108. In schoner Entwicklung um
Thammiihl (bis 8 cm lang und 1 mm dick, gerade aufrecht)

und Habstein.

*F. leucochlora Flk. Wain. II, p. 105. Unter Calluna nicht seltrn.

*F. amaura Flk. Wain. II, p. 104. In ausgedehnten dichten

Rasen unter alten Kieiern auf Sanderde hie und da: Stein-

bruch bei Ziickmantel, Aschendorf, Berg Wilsch usw. Sandst.

CI. exs. Xr. 285.

*F. inconditum Walk. Wain. II, p. 107; Arn. ic. Xr. 1298. Hi

und da, z. B. bei Ziickmantel.

*F. redunctrm Wallr. Wain. II, p. 107; Arn. ic. Xr. 1294 et 1295;

Sandst. Clad. ex. Nr. 217 et 218. Ebenso.
*F. jyrolifer Wallr. Wain. II, p. 106. In Kiefernwaldern nicht selten.

*F. perithetum Wallr. Wain. II, p. 107; Arn. ic. Xr. 1296; Sandst.

Clad. exs. Nr. 217 et 218. Ebenso.

*F. plah/dttktyluw Wallr. Wain. II, p. 97; Arn. ic. Xr. 1297.

Ebenso, b wonders um Rehdorfel.
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Var. elongata (Jacqu.) Flk. Wain. II, p. 116. Die Form ohne

beschuppte Podetien am Jeschken selten, mehr auf der Siidseite.

F. ceratostelioides Kovaf, Clad. p. 77 et 110, Tab. VI, Fig. 7J.

Schon am Jeschkenkegel oberhalb der Rodclbahnbruckr im

Ouarzitschiefergeroll.

F.laontera (Del.) Arm Wain. II, p. 126; Kov. Clad. Tab. VI,

Fig. 72. Ebendasclbst.

*F. subdilacerata Wain. II, p. 126 et 95; Kov. Clad. Tab. VI,

Fig. 70. Ebendaselbst.

*F. Hugeninii Del. Wain. II, p. 126, 125 et 97. Ebendasclbst.

*F. phyUophora Rabh. Wain. II, p. 126, als Ubergangsform zu

var. dilacerata Flk. ebendaselbst.

Cladonia degenerans (Flk.) Spreng. var. phyUophora Fw. Wain. II,

p. 141.

*F. fissa Anders, nova forma. Podetia turgida, usque ad 6 mm
crassa et 6 cm alta, in unum latus plerumque irregulariter

fissa, Scyphus modo significatus, aliud latus elongatum, plus

minusve ligulatum fere latum; saepe fructifer, Apotheeia

testaceus.

Im Kiefernjungwalde bei Ziickmantel zwischen anderen

Fiechten in kleinen Gruppen.

Cladonia pyxidata (L.) Fr. var. neglecta (Flk.) Mass. f. centralis Schaer.

Wain. II, p. 223. Langs des alten Gipfelweges auf dem Jeschken

rasenformig in krattigen Exemplaren, aus der Mitte alter

Becher. bis 15 kleine derbe Becher sprossend.

Cladonia chlorophaea Flk. Wain. II, p. 232; Arn. ic. Nr. 1326—1329;

Sandst. Clad. exs. Nr. 235—239.

F. costata Flk. Wain. II, p. 238. Sehr verbreitet, besonders unter

Calluna; Ziickmantel, Rabensteine usw., hr schon und in

kraftigen Exemplaren am Jeschkenkegel kings der Wege.

*F. perithetum (Walk.) Wain. II, p. 221; Arn. ic. Nr. 1496. Beim

Eingang in den Paulinengrund nachst Karba.

*F. prolifera Arn. in Rehm Clad. exs. Nr. 418; Kov. Clad. Tab. VI 1,

Fig. 83; Wain. II, p. 237. Mit der vorigen; Friichte hell-

fleischrot.

*F. carpophora Flk. Wain. II, p. 237. Gdgenuber der Station

Neugarten zwischen CaUuna.

Cladonia fimbriata (L.) Fr. var. cornuta-radiaUt Coem.

*F. elegantula Kovaf, Clad. p. 91 et 110, Tab. VII, Fig. 94. [m

Kiefernjungwalde am End. des Reitweges ostlich von Hirsch-

bergzwischeri Polytrichum. Nach Kovaf (in litt.) d< r 2. Fundort.
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*F. centralis-aggregata Anders, nova forma. Ut elegantula, sed
crebri scyphi e medio inferiorum prolifer. Mit der Voran-
gehenden.

*Cladonia nemoxyna (Ach.) Nyl. Wain. II, p. 295; Arn. ic. Nr. 1302,

1450 dext., 1495 sup. et med.; Kov. Clad. Tab. VIII, Fig. 99;

Sandst. Clad. exs. Nr. 240. Verbreitet, besonders in Sandstein-

briichen an morschem Sandstein, auch im Leipaer Gemeinde-
walde auf torfigem Sandboden.

Arn
1333 et 1355 p. p. Am Grunde alter Laubbaume (besonders

Fagus) im Gebirge nicht selten: Jeschkenwalder, Bildstein

bei Parchen, Kleis usw. Becher im Innern soreumatisch.

*F. phyllostrota Flk. Wain. II, p. 315. Sehr schon im Gehege
zwischen Wesseln und Niemes. •

Cladonia ochrochlora (Flk.) Wain. II, p. 319; Arn, ic. 1268 sup. et

1355 p. p.; Kov. Clad. Tab. VIII, Fig. 101; Sandst. Clad. exs.

Nr. 241. Im Gebirge wie vorige nicht selten. Becher im Innern
berindet, nicht soreumatisch.

Cladonia pycnotheliza Nyl. Flora 1875, p. 441, Wain. II, p. 330.

An morschen Fichtenstiimpfen des Dansteins im Jeschkengeb.

Cladonia pityrea (Flk.) Fr. Wain. II, p. 349; var. Zwackhii Wain.
F. scyphifera (Del.) Wain. II, p. 354 et 359; Sandst. Clad. I,

Taf. IV, Fig. 9; Kov. Clad. Tab. VII, Fig. 84. Sehr zerstreut:

Fichtenwalder im Jeschkengebirge (Danstein, Schwarzer Berg,

Vogelsteine usw., ca. 700—800 m), im Fichtenwalde zwischen
Haida und den Rabensteinen, ostlich vom Galgenberge bei

Hirschberg unter Brombeergestriipp und im Leipaer Gemeinde-
walde auf Sanderde {Pinus sylvestris) , im Fichtenwalde zwischen
dem Ortelsberge und Maxdorf bei Zwickau.

F. crassiuscula (Coem.) Wain. II, p. 354 et 361; Sandst. Clad. I,

Taf. IV, Fig. 8; Kov. Clad. Tab. VII, Fig. 85. Im Fichten-
walde am ostlichen Eingangr in den Paulinengrund.

*F. phyllophora (Mudd.) Wain. II, p. 355 et 362, etwas zu f. cras-

siuscula neigend, ostlich vom Galgenberge bei Hirschberg auf

Sanderde unter Brombt < rgestriipp, am Nordufer des Hirsch-
berger Teiches auf feuchtem Sandboden, beim Dorfe Dobern,
auf der Schinderhorka bei Leipa auf Sanderde, im Fichten-
walde des Ortelsberges gegen Maxdorf auf Sanderde.

Cladonia strepsilis (Ach.) Wain. II, p. 403; Arn. Lich. exs. Nr. 784,

1252 et 1544; Kov. Clad. Tab. VIII, Fig. 105; Anders, Nach-
trag I, p. 9 (72); var. coralloidea Wain.
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F. subalcicornis Anders, nova forma. Nachtrag I, p. 10 (73).

Thallus primarins laxus caispitosus, squamae alte corni-
culatus fere pinnatifidus partita e, supra

glauca, longitudine ad 15 mm, sterilis. In zusammenhangenden.

oft mehrere dm groBen Rasen im Kiefernhochwalde des Sand-

steinbruches bei Ziickmantel und bei Kiinast auf Sandboden

und verwitterten Sandsteinfelsen.

*Cladonia carneola Fr. Wain. II, p. 420; Kov. Clad. Tab. VIII.

Fig. 107. In mehreren Formen im Jeschkengebirge (700 bis

1000 m) : Dansteingeroll, Stratie von der Ausspannung zur

neuen JeschkLiistralie, im Gipfelgtroll; oft reichlich und schon

fruchtend. Podetien und Innenraum der Becher niemals kornig,

sondern flockigstaubig bekleidet. Sehr sparlich bei den Raben-

steinen nachst Haida unter Calluna (ca. 350 m) c. fr. Dieser

niedrig gelegene Standort ist fomerkenswert, es liegt aber

sichere carneola vor.

F. phyllocephala Oliv. Kov. Clad. Tab. VIII, Fig. 108. Bei der

Ausspannung im Jeschkcngb. ; f. centralis Fw. Wain. II, p. 427,

Dansteingeroll im Jeschkengb.; f. prolifera Fw. Wain. II.

p. 427, niit voriger; f. brack ystelis Wallr. Wain. II, p. 427,

Jeschken; f. simplex Fw. Wain. II, p. 427, Jeschken; f

.

megastelis

Walk. Wain. II, p. 427, an morschen Fichtenstiimpfen auf der

Xordseite der Rabensteine in schonerEntwicklung und fruchtend.

Stereocaulon nanum Ach. Th. Fries, Lich. Scand. I, p. 53.

F. pulveralenta Th. Fr. 1. cit. p. 54; vgl. Nachtrag I, p. 10 (73)

und Anders, Strauch- u. Blattil, p. 25 (143)! Im Gebiet*

bjsoncUrs an SandsteinlelM n sehr verbreitet, stlbst inmittcn

von Dorfern (PieBnig, Neugarten, Wrchhaben usw.) an Sand-

>tein-Gartenmauern und Sandst( m>aulen, aber stets steril.

Sehr schon auch an den Tyssacr ^'anden (Sandstcin) und bei

Graupen im Erzgebirge *(R a b i n h » r s t
,

Die Flechten

Sachsens, Thiiringens usw.).

Peltigeraceae.

*Peltigera erumpens Wain. Zahlbr., Beitrage zur Flechtenfl. Nieder-

osterr. (1917), p. L0. Hie und da an lehmigen Rainen, Ufern usw.

Parmeliaceae.

Parmelia physodes (L.) Ach. In einer eleganten Form, die im auBeren

Aussehen ganz der Farm, pertma (Schrk.) gleicht, nur dafi

ihr die Durchloclu rung fehlt, an den Sandsteinfelsen hinter

dem Turm auf derri Hohen Schneeberge bei Tetschen.

24
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Parmelia saxatilis (L.) Fr. f. panniformis Ach. Th. Fries I, p. 115.

Atvf dem Danstcinturme im Jcschkengb. und'auf dem Hohen
SchneebtTge bei Tetschen.

*Parmelia glomellifera Nyl. Beitr. p. 45?,, Sandst. Flechten p. 200.

Auf Sandstein, Basalt, Phonolith im ganzen Gebiete ver-

breitet, stelknweise gemein, altere Exemplare auch reichlich

fruchtend. Auch auf Holz und Moose iibergehend. Eine der

haufigsten unsen r steinbewohnenden Blattflcchten. Wurde
bisher (Anders, Strauch- u. Blattfl. p. 66 (149), Nach-
trag I, p. 12 (75)), als Parm. sorediota (Ach.) angefiihrt. Diese

ist vorlaufig zu streichen.

Parmelia fuliginosa (Fr.) Nyl. Th. Fries I, p. 122; Anders, Nachtrag 1,

p. (1275).

*F. subfuliginosa Nyl. Lich. pyr. or. p. 30. Am.Basalt d< s Meichels-

berges und Kahlsteines bei Mickenhan haufig und reichlich

fruchtend.

Parmelia centrifuga (L.) Ach. Th. Frits I, p. 128; B. Lynge, busk-

og bladlaver Tab. V, Fig. 1. Auf Quarzitschieferblocken des

Jeschkengipfels, Siidostseite, von mir schon im Jahre 1898

entdeckt. — Diese von Flotow im Jahre 1828 auf dem
Ft lsgrate zwischen den beiden Schneegruben im Ri< sengebirge

entdeckte hochnordische Pflanze (B. Stein, Flechten, p. 77)

wurde durch F. E r i c h s e n und E. Eitner (1 II. Xachtrag
zur Flechtenflora Schlesiens (1910), p. 21) im Jahre 1907 an
dem angegebenen Standorte wieder aufgefunden.

Parmelia incurva (Pers.) Fr. Th. Fries 4, p. 129; B. Lynge, busk- og
bladlaver Tab. V, Fig. 2; vgl. Anders, Nachtrag I, p. 12 (75) ! Im
Gebiete von Ziickmantel, Aschendorf und Rehdorfel nicht selten

die Sandsteinfelsenkopfe dicht in Hunderten von Exemplaren be-
deckend und diese schon malerisch marmorierend ; immer steril.

*Parmelia subconspersa Nyl. Sandst. Flechten, p. 196, medulla K
Auf Sandstc in urn Habstein und Thammuhl und jedenfalls

weiter verbreitet.

Parmeliopsis ambigua (Ach.) NyL Zahlbruckner, Natiirl. Pflanzenfam.
p. 209.

F. saxicola And. >, nova forma. Thalluslobus latior, adwrsus
rotundatus. An Sandstein des Hohen Schneeberges (auch im
Doric Biela) haufig, auch an Quarzit des Jeschkenkegels.

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Am. Zahlbr. 1. cit.

F. saxicola Stein, Eitner Nachtrag I (1895), p. 4. An Quarzit-
hiefer des Jeschkengipfels.
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Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. Im Gebiet nur als f. nuda (Schaer.)

Th. Fries I, p. 107. Im Leipaer Gemeindewalde und langs des

Reitweges ostlich von Hirschberg an diinnen Birkenasten,

seltcner an Larix, im Stadtgut bei Haida an Populus tremula;

stets reichlichst fruchtend. Alle friiher angefiihrten Standorte

beziehen sich auf Cetr. ulophylla (Humb.) Schaer., deren

Thallusrander manchmal nur sehr schwach oder auch gar nicht

soreumatisch sind.

Cetraria islandica (L.) Ach. var. crispa Ach. Th. -Fries I, p. 98. In

den Kiefernwaldern urn Leipa, Zuckmantel, Rehdorfel, Tham-

miihl, Heidemiihl usw. verbreitet in mehreren Formen, die

zuweilen ganz hellfarbig graugriin bis hellgriin gefarbt sind.

Hie und da auch fruchtend. Manchmal tauschend der Cetr.
*

hiascens Th. Fries ahnlich, aber medulla J +, Lappenrander

(oft sparlich!) bestiftet.

*F. soralifera Anders, nova forma. Thallus tristis fuscus, supra
et ad limbum Thallus loborum sparsis

validis soralibus obsessus. Bei Zuckmantel im

Steinbruche auf Sanderde. Sorale sehr deutlich erhaben, nicht

mit den Cyphellen zu verwechseln.

*F. stygia Anders, nova forma. Thallus validus coriaceus firmus,

cartilagineus rigidus fere corneus, procumbens, nigro-fuscus

ad spadiceus. An sehr sonnigen und trockenen Orten auf

Sanderde, so bei der Station Rehdorfel, bei Habstein usw.

Die kraftigste Form dieser Art.

Var. platyna Ach. Th. Fries I, p. 98. In schoner Entwicklung

und reichlich fruchtend beim Steinbruche ostlich von Ziick-

mantel, auch im Ouarzitgt roll d< s Jeschkenkegels und haufiger

im Gehege bei Niemes.

**Cetraria bohemica Anders, nova species. Thallus frutescens, cuius

segmenta prorsus plane 1 i g u 1 a t a ,
1—2 mm late,

foveate rugosa utrimque concolor clare fuscus, valde nitida,

supra et subtus c r e b r i s subtilibus Cy-

phellis obsessa, plerumque dichotoma ramificate,

particula terminalis subtile acuminata et plerumque bifida,

in latera singulis stiliformibus bre\ simis spinis ob >us;

stratum medullare excavatus; uudulla J— ;
Apoth. ignota.

Diese Pflanze bildet den Cbergang von Cetr. islandica

(L.) Ach. zu Cetr. aculeatu (Schreb.) Fr. Im inneren anato-

mischen Bau und in der Jodreaktion stimmt sie mit d« r letzteren

uberein, wahrend die bandartigen Thalluslappen und die

Cvphellen mit der ersteren gemein hat. Die Makeln sind auf

24*
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der Oberseite der Thallusabschnitte in weit groBerer Anzahl

vorhanden als auf der Unterseite. Doch weist auch der Thallus

von Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. und von Cetr. stuppea Fw.

zuweilen boiderseits kleine zerstreut stehende Cyphellen auf.

Bei Ceir. islandica und ihren Formen habe ich noch nie solche

auf der Obirseite wahrnehmen konnen, wohl aber richtigv

Sorale (vgl. bS\ i. soralijera Anders!). Der innere Markkanal

der Ceir. oohemica ist anfangs mit wergartigen Hyphen lockrr

ausg(stopft, wird aber spater hohl.

Cetraria bofutnica bildet kleine gewolbte Rasehen von

ca. 4 cm Durchmesser und 3 cm Hohe. Im getrockneten und
etwas gepreBten Zustande sind diese Rasehen dem auBeren

Aussehen nach einer sehmallappigen Evemia prunastri (von

der Farbe abgesehen) nieht unahnlich.
#
Altere Thalluslappen

\vt rden im Herbar blutrot. Ich fand diese Pflanze am 30. August

1916 am Ende des Reitweges ostlich von Hirschbcrg i. B. auf

Sanderde in einer gcringen Anzahl von Rasehen. Genaueiv

Nachforschungen werden ergeben, ob diese Pflanze noch

haufiger in der dortigen (kgend und ob sie auch anderwartsvor-

kommt. Die absolute Hohe d( s Standortes betragt ca. 270 in.

He rr Dr. A. Z a h 1 b r u c k n e r in Wien, welchem ich einige

Exemplare zur Begutachtung einsandte, schrieb mir dariiber:

Diese Flechte ist sehr interessant. Sie besitzt Makeln und gehort

dahe r zur Sektion Stigmatophora Wain.; in diese gehoren

Cetr. islandica und hiascens. Obwohl sie der letzteren (wegen

medulla Jod —) nahersteht, so laBt sie sich doch bei dieser

meiner Meinung nach nicht unterbringen wegen des flachen

(d. h. nicht eingerollten) Lagers und der zugespitzten Thallus-

lappenenden. Ich bezeichne sie einstweilen als Cetr. acn-

minans, nur zur naheren Bezeichnung; wenn Sie die Pflanze

des naheren beschreiben, dann taufen Sie sie ganz nach

Be lieben usw.

Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. Th. Fries I, p. 101. Ist ebenso haufig

wie die folgende, aber sehr selten fruchtend zu finden, so z. B.

unter Birken siidlich von Schwora.

*Cetraria stuppea Fw. Sandst. Flechten p. 208. In den sandigen

Kiefernwaldern urn Ziickmantel, Xeugarten, Aschendorf, Reh-
dorfel usw. haufig, in schonen Rasen entwickelt und oft fiber

und iiber prachtig fruchtend, eine wahre Freude fiir das Aug«
des Botanikers. Liebt vor allem Gattuna-GeMsch. Vgl. bei

Cetr. aculeata in Anders, Xachtrag I, p. 13 (76)! Es ist Cetr.

stuppea gemeint.
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Cetraria odontella Ach. Th. Fries I, p. 99. Xach L. R a b e n h o r s t

(Die Flechten Sachsens, Thiiringens usw.) von Dr. S c h m i d t

und Weiker am Jeschken gesammelt. Eine nahere Stand-

ortsangabe fehlt. Ich habe seit 20 Jahren am Jeschken kegel,

der doch hier in erster Linie in Betracht kommt, sozusagen

jeden Felsblock von alien Seiten auf das genaueste und ein-

gehendste untersucht, aber nie auch nur die geringste Spur

von dieser Flechte gefunden. Ware sie dort, so miiBte sie mil

glaube ich, doch einmal unter die Hand gekommen sein. An

den Felsblocken des Gipfels wachst dagegen eine Cetraria

glauca, tief schwarzbraun, bloB einige Millimeter hoch, in

krausen Raschen. Ich zweifle an dun Vorkommen der Cetr.

odontella am Jeschken. Wo befinden sich die von Dr. S c h m i d t

und Weiker gesammelten Exemplare ? Ganz ahnlich yerhalt

es sich mit der gleichfalls vom Jeschken (1. cit.) angegebenen

Gyrophora erosa (Web.) Ach. und proboscidea (L.) Ach., die ich

ebenfalls trotz genauesten Nachforschens nicht wiederfinden

konnte.

Cetraria tristis (Web.). Th. Fries I, p. 28, ist leider nicht mehr am

Jeschken vorhanden; bei Anlegung der Rodelbahn wurde der

Standort zerstort.

Usneaceae.

*Letharia vulpina (L.) Wain. Th. Fries I, p. 32. Nach Dr. G. L e 1 1 a u

(in litt.) am Gabrielensteig (ca. 450 m) beim Pretrischtor in

der Bohm.-Sachs. Schweiz „m einer kleinen trubgriinen Form,

die zuerst an eine Usnea denken lieB". Xach Dr. E. Bach-

m a n n (Zur Flechtenflora des Frankenwaldes (1910), p. 101

et 111) an alten Scheuerbrettern bei Lichtenberg (570 m) im

Frankenwalde in groBer Menge. Diese niedrig gelegenen

Standorte dieser Hochgebirgsflechte >ind jedenfalls bemerkens-

we rt. Vgl. Stein, Fl< cbten, p. 38!

Gyrophoraceae.

*Gyrophora vellea (L.) Ach. Th. Fries I, p. 153. Auf der Schatten-

seite des Dansteinturmes (
Quarzitsdiiefer, ca. 700 m) im

Jeschkengebirge ; zahlreieh und in schoner Entwicklung, aber

steril (det. Dr. L i n d a u - Berlin).

Gyrophora Hocculosa (Wulf.) Krbr. Syst. p. 95. Auf den, Danstein-

turme im Jeschkengebirge und auf den Sandsteinfekeii d
;

Gipfelplateaus auf dem Hohen Schneeberge be. ht hen in

errofier Menge.
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Physciaceae.

Physcia dubia Flk., Rieber Flechtenflora (1901), p. 11 und Taf.

Fig. 5. An den Mickenhaner ,,Steinen" auf Basalt, z. B. am
Meichelsberge (ca. 350 m).

In den Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft

,,Isis" in Dresden, Jahrgang 1916, hat Dr. A. Schade iiber die

,,Schwefelflechte" der Sachsischen Schweiz cinen interessanten und

sehr eingehenden Aufsatz veroffentlicht, der auch unser Gebiet

beriihrt. Nach den Ausfuhrungen dcs genannten Verfasscrs ergibt

sich, daB diese unter dem Namen ,,Sch\vefelflechte" bekannte auf-

fallend gelbe Bekleidung vieler Sandsteinfclsen (besonders auf der

West- und Nordseite oder an sonstwie gegen die allzugrelle Be-

strahlung dureh die Sonne geschiitzten Stellen) in erster Linie dureh

die Lepraria chlorina Ficinus (F i c i n u s und Schubert,
Flora der Gegend urn Dresden (1823), p. 195) gefcldet wird. Dazu

gesellen sich Biatora lucida (Ach.) Th. Fries II, p. 432, Chaenotheca

arenaria (Hampe) Lindau, Flechten, p. 34, Coniocybe furfuracea (L.)

Lindau 1. cit. p. 38 und Calicium corynellium Ach. Lindau 1. cit. p. 34.

Fur das Gebiet von Nordbohmen kamen zu diesen funf Flechten

noch folgende hinzu: Stereocaulon nanum Ach., Amphiloma lanugi-

nosa Nyl. Scand. p. 129 und Baeomyces byssoides (L.) Korb. Par. p. 246.

Stereocaulon nanum (vgl. das in dksem Aufsatze p. 369 Gesagte !)

bedeckt an ihm zusagenden Ortlichkeiten oft ganze Felswande mit

einem spangriinen, graugriinlichcn b ;

s weiBlichen Uberzuge, Amphi-

loma lanuginosa bekleidet als gelblichwciBtr diinnschwammiger

Schorf schattige Sandsteinfelsen und Baeomyces byssoides bildet in

Schluchten, Hohlwegen, Eisenbahneinschnitttn und -Viadukten an

den Felswanden einen graugriinen krustigen B< lag. Die gelbj Land-

kartenflechte (Rhizocarpon geographicum (L.)) kommt auch in unserem

Sandstein-Gebiete als ,,Sch\vvfelflechte" wegen ihres ztrstreuten

Vorkomniens in kleinen Lagern nicht in Betracht. Auffallender ist

sie schon auf hoheren Bergen,, z. B. am Kleis bei Haida und im

Geroll des Jesehkenkegels.
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Mykologische Mitteilungen.

Serie II Fungi imperfecta

Erstes Stiick.

liber zwei wenig bekaimte Scliuiarotzer von

IHsconivceten.

Von C. van Overeem.

Mit 1 Abbildung im Text

Im Sommer d<_s Jahres 1917 wurden wir bekannt mit zwei merk-

wiirdigen Schmarotzern von Discomyceten, gehorend zu den Fungi

imperfecti, namlich Stephanoma strigosum Wallr. und Sepedonium

simplex Corda. Beide Arten wurden gefunden auf Lachnea hemi-

sphaerica Wigg. im Bussumer Stadtwald (Bosch van Bredius) in

Holland.
*

Stephanoma strigosum halt man fur eine selten vorkommende
Art. J. Re i c h e r t widxnet ihr in Band LVIII der Hedwigia eine

kurze Abhandlung. Er aufiert dort die Meinung, daB man mit einem

echten Sporenparasitt-n zu tun habe, mit welcher Meinung wir ganz

einverstanden sind. Dieselben Bilder, welche R e i ch e r t gibt,

haben wir wahrnehmen konnen. Am Ende ist der ganze Diskus mit

iner dicken Schicht Chlamydospor. n bedeckt worden; von den Asci

und Paraphysen der Lachnea ist dann nicht vie! mehr zu li< n.

Sie bilden eine unkenntliche Masse, indem das Gehausi gar nicht

ergriffen wird und intakt bleibt. Die Farbe der Chlamydosporen-

schicht ist von der Hymeniumfarbe der Lachnea wenig verschieden/

so da6 ergriffene Exemplare nicht leicht als solche erkannt werden

und erst nach genauen-r Betrachtung fallt die Kornigkeit des Discus

auf. Am meisten verrat die Stephanoma ihre Anwes nheit im An-

fangsstadium ihrer Entwicklung, wenn sic mit ihrer Verticilliumform

das Lachneahymenium wie mit einem weiBen Anschlag bedeckt.

Spater ist von di< -m Verticillium nicht viel mehr zu finden.



376 C. van Overeem.

R e 1 c h e r t gibt die Art von Lachnea gregaria Rehm an. Wir
fanden sie ausschlieBlich auf Lachnea hemisphaerica Wigg. und wohl
zum ersten Male 1917 an wenigen Exemplaren. Im Jahre 1918 trat

die Art aber epidemisch auf in Holland. Beinahe alio Exemplare von
Lachnea hemisphaerica, die uns in diesem Jahre zu Gesicht karnen,
waren ergriffen oder sie warden es beim Aufbewahren nach kurzer
Zeit. Besonders war dies der Fall mit Exemplaren aus den hollan-

dischen Diinengegenden. Von der garden Sammlung Lachnea hemi-
sphaerica auf der Ausstellung des Niederlandischen Mykologischen
Vereins in Harlem im Oktober 1918 war kein einziges Exemplar
unergriffen. Wir mochten deshalb die Frage stellen, ob die Art
wirklich so selten ist wie die Autoren meinen und ob sie vielleicht

meistens iibersehen worden ist. Wir weisen nochmals bin auf die

Ubereinstimmung in Farbe des Lachneahymeniums und der Chla-

mydosporenschicht. Die Art ist also ein typischer Disco nnjceten-

Schmarotzer. Die Standorte auf Erde soil man streichen, denn nach
aller Wahrscheinlichkeit liegt hier etwas anderes vor.

Der andere Parasit von Lachnea hemisphaerica, Sepedonixm
simplex (Corda) Lindau, ist viel weniger bekannt geworden und der
Literatur nach ist die Art nur von Corda gefunden worden. Hat
letztgenannter Autor die Verhaltnisse der Stephanoma richtig ein-

gesehen, bei der Untersuchung dieses Sepedoniums hat er seiner
Phantasie freie Hand gelassen.

Corda fand die Art auf Peziza (Macropodium) macropus und
beschrieb sit- im Iconum fungorum VI, 1854, p. 2 und Taf. I, Fig. 4.

Freilich ist dieser Band von Dr. Zobel nach dem Tode Cordas
veroffentlicht worden, aber die Beschreibung dieses Parasite n ist

noch von C o r d a selbst. Corda brachte die Art unter das ( .enus
Mycogone, dessen Sporen sich nach ihm auf stielformigen Hyphen
ntwickeln und auf anderen Hyphomyceten schmarotzen. Hierzu

sollte auch Mycogone cervina Ditmar gehoren und er hebt ausdruck-
hch hervor, da 13 der Hyphomycet, den er Fusisporium fungicolurn
nennt, nicht zu der Mycogone gehort, sondern eine einzelne Art ist.

Dieselben Verhaltnisse sollen auch bei der Mycogone simplex vor-
kommen. Ganz ausfiihrlich und richtig schildert er die makro-
-kopische Entwicklung; die mikroskopischen Beobachtungen und
Abbildungen sind aber falsch. Corda wies die Moglichkeit zuriick,
daB eine Art zwei Sporenformen erzeugen konne und dies fiihrte
ihn auf den Gedanken, die Chlamydospon n der Mycogone sich mit
Heftscheiben auf den Hyphomyceten anheften zu lassen. Diese Heft-
scheiben sind Gebilde seiner Phantasie, denn selbst nicht die geringste
b al, Ansehw, lluug des Chlamydosporcnstids ist zu sehen \uch
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L i n d a u auBert in Rabenh. Kryptog. Flora I, VIII, p. 220 g gen
die se Vorstcllung seine Bedenkungc n. Durch den Un stand, daB diese

Art nochn als gefunden worden ist, sind wir imstandr, die- falsche

Vorstellung Cordas zu widerlegen.

Das Hyphengewebe des Sepedonium simplex wuclu it im Inneren

hohercr Ascomyceten und greift sowohl das Hymenium als das Ge-

hause an. Nach kurzer Zeit bilden sicli auswendig weiBe Rasen,

bald polsterformig, bald zu einer dicken weiBen Schieht zusammen-
tretend, gebildet von einem Hyphomyceten, welchen C o r d a Fusi-

sporium fungicolvr» genannt hat. Dieses Hyphengewebe ist sehr

dicht. Die Hyphen sind sparlich septiert und reich verzweigt, bis-

weilen wie ein Verticillium, aber meistens ganz unregelmaBig. An
den Enden bilden sich elliptische, einzellige, farblose, in GroBe und

Form stark wechselnde Konidien. Jetzt entwickeln sich an d< n

basalen Seitenzweigen derselben Hyphen die Chlamydospon n. Sie

sind rund, anfangs glatt und farblos, bald aber warzig und rosa und

am Ende gelbbraun, 10 pt im Durchmesser. Zufolge der Entwieklung

der Chlatnydosporen wird auch die Farbe der Rasen erst rosa und

dann gelbbraun. Von der Verticilliumform ist dann nicht viel mehr
iibrig, nur einige lockere Konidien. Die Chlamydosporen entwickeln

sich an den Enden kurzer Seitenzweige. Bisweilen stehen sie zu

zweien oder divien beisammen. Eine basale Anschwellung dieser

Seitenzweige, die C o r d a fur eine Heftscheibe ansehen mochte,

gibt es gar nicht. Ein einziges Mai beobachteten wir zwei Chlamydo-

sporen ubereinander. Es kommt wohl mal vor, daB beim Abbr. hen

der Tragast sich an die Spore heftet ; hierauf griindete Cord a die

selbstandige Natur der Chlamydosporen. Zum ersten Male fandeti

wir diesen Parasiten auf Macropodium macropus Pers. in einem

Walde bei Lisse in Holland, spater auch auf Lachnea kemisphaerica

^Vigg. im Bussumer Stadtwald. Diese Lachnea war in alien Teilen

stark ergriffen.

Auf dem Macropodium zeigte sich die Art polsterformig auf dem

Hymenium und Stiel, ohne diesem Exemplar zu viel zu schadm

C o r d a gibt sie an von Peziza macropus, acetabulum und ancilis und

erwahnt sie haufig. Man kann aus der Beschreibung C o r d a - nicht

gut schlieBen, was er meinte, denn dem Anschein nach verwechselt

er die Art mit Mycogone cervina Ditmar, womit sie nichts zu tun hat.

Wir haben wieder mit einem typischen Discornyceten-V*arasit< n

zu tun, dessen Entwieklung ganz und gar uberemstimmt mit Sepe-

<Ionium chrysospermum, welche auf Hymenomyceten schmarotzt.

Saccardo hat mit Recht die Art dem Genus Sepedovium

eingereiht und mit der Bemerkung Lindaus, daB beide Konidien-



378 C. van Overeem.

formen wohl einer Hypomyces angehoren sollen, sind wir ganz ein-

vcrstanden. Leider ist die Ascusform dieses Sepedonium noch nicht

ntdeckt worden.

n i

v *

' *,?
u

t ,
r y

*+ *+

Sepedonium simplex (Cord a) Lindau.
1. Maeropodium macropus, ergriffen.
2. Konidien und <lhhimydosporen e58

,.

3. Abbildung nach C o r d a.

Die Chlamydosporen beider Arten sind ganz verschieden. Von
epedonhun chrysospermum sind sie gelb oder goldgdb und 13—17 a

ini Durchmesser, indem die Farbe der Chlamydosporen von Sepedo-
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nium simplex braungelb ist und der Durchmesser nur 10 pt miBt* was
tber nicht in Einklang ist mit der Angabe C o r d a s. Wir miissen

aber die Richtigkeit dieser Dimensionen auf Grund anderer Angaben
anzweifeln.

Es ist nicht iiberfliissig, eine neue Diagnose herzustellen, weil

die Diagnose C o r d a s nur auf einen Teil des Pilzes Rucksicht

nimmt.

Sepedonium simplex (Corda) Lindau.

Hyphae violantes omnes partes hospitis. Hypharum partes

exteriorcs hospitem totum tegens vel in superficie passim pulvinos

formantes, primum albae, deinde roseae, denique flavofuscae. Hypha
tenues, hyalinae, parce septatae, ramosissimae, primum apice conidia

hyalina, elliptica vel ovata, deinde in ramis basalibus chlamydo-

jppras formantes. Chlamydosporae singulae, binae vel ternae in

finibus ramorum brevium, globosae, primum leves et hyalinae.

delude verrucosae et flavofuscae, diamctro 10 p.

Parasitus in apotheciis Macropodii macropodis, Lackneae hemi-

sphaericae, Acetahuli vulgaris et Pezizae andI is.
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Uber „Steinreizker" in Schlesien

Von A. L i n g e 1 s h e i m.

Die eigehtiimliche Verbildung von Lactaria deliciosa (L.) Schroet.

durch Hyponnjces wurde vor einiger Zeit von G. D i 1 1 r i c h1
) fur

Frankenstein und Silbirberg als neu angegeben und dazu berichtet,

daB derart befallene Exemplare im August 1915 mehrfach auf dem
Wochenmarkt in Frankenstein als ,,Steinreizker" verkauft wurden,

ohne da8 nachteilige Folgen nach dem GenuB derselben bekannt

g( worden sind.

Ende August 1917 sandte Freiherr von Ohlenin Wolfels-

grund an das Botanisehe Museum in Breslau eine Anzahl von Blut-

reizkern aus der Gegend von Wolfelsgrund, Grafschaft Glatz, weleh.

gleichfalls Hypo)>tyces-Beia\\ zeigten. Bei auBerlicher Betrachtung
war an den Stucken keine Spur von Lamellen zu sehen, die Hut-
unterseite war fast vollig glatt, doch zeigten Ouerschnitte, in tangen-
tialer Riehtung durch den Hutkorper gelegt, daB Lamellen zwar
stellenweise und nicht lertig gebildet, aber durch das fest-filzige,

glatte Stroma des Parasiten iiberwallt worden sind, welches auch
den Raum zwischen den Lamellen ausfiillt. In ihren sonstigen Eigen-

schaften gleichen die Exemplare den von D i t t r i c h beschriebenen.

Es handelt sich im vorlicgenden Falle, wie wohl auch bL'i den
von Dittrich erwahnten Funden, um Hypomyces later itins Fr.

;

wenigstens stimmen die Merkmale uns-, n s noch nicht ganzlich reifen

Pilzes am ehesten mit der von Schroeter2
)
gegebenen Beschrei-

bung iiberein. Schroeter fuhrt aus Schlesien zwei Standorte
an, Guschwitz, Kr. Falkenberg, und Obernigk, Kr. Trebnitz ; als

Wirtspflanze nennt er im ersten Falle Lactaria thejogala (Bull.)

Schroet., im zweiten keine bestimmte Reizker-Art.

Im Herbarium Schroeter, welches sich im Breslauer
Botanischen Museum befindet, liegt von diesen Standorteii nur

l
)

C. 1'ittnch, Bemcrkun-cn zu neuen Funderi schlesischer P.lze in II

wigia LVIII (1916) 1—8. Sep. Abdr.

«) J. Schroeter in F. Cohn, Krypt. 1-1 Schl en III, 2 (1908) 265.
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das Belegstiick aus Guschwitz. Schon das auBere Bild desselben

lafit es als vollkommen ausgeschlossen erscheinen, da8 hier Hypo-
myces lateritius in Frage kommt. Die voiliegenden jiingeren Jndi-

viduen von Lactaria thejogola sind namlich zumeist nahezu vollig

von einer watteartigen oder wolligen, dicken und gelblichen Hyphen-
masse umkleidet, sonst in keiner Weise deformiert. Die Lamellen
sind wohlausgebildet an Stellen, wo sie aus der Umhiillung zutage

treten, abur auch dort, wo diese sic iibersponnen hat, sind sie normal
entwickelt. Von Perithecien, welche bei typischer Ausbildung nur
auf der Unterseite des Hutes und hier mit freiem Auge oder bei

Lupenbetrachtung inmitten des glatten und relativ festen Stromas

sichtbar sind, fehlt jede Andeutung. Die mikroskopische Untef-

suchung erwies dann auch die irrtumliche Bestimmung Schroe-
t e r s sofort.

Die gelbe, lockere Hyphenmasse setzt sieh zusammen aus alteren,

teilweise mit einander verfilzten Conidientragern eines Verticillium,

dessen Wachstumsmerkmale mit denen von V. agaricinum (Link)

Cda. iibereinstimmen. Jedoch ist die Farbe der Rasen nicht

weiB, sondern durch sehr feinkornige, gelbliche Einlagerungen in

den alteren Hyphen gelblich. Die GroBe der auf sich stark allmah-

lich verjiingenden Endasten abgeschniirten, einzelligen, ovalen oder

mehr oblongen, farblosen Coniditn entsprjcht der von Schroe-
t e r1) fiir die „Nebenfruchtform" von Hypomyces ochraceus (Pers.)

Tul. (V. agarkin urn) angegebenen, ca. 18x7 fx, gut, dagegen diffe-

ring sie gegeniiber den von Linda u 2
) angefiihrten MaBen fiir

V. agaricinum, 12—14x4

—

6/*, ziemlich bedeutend. Man mochte

daher, besonders in Ansehung der Farbe des Myzels, welches fiir

V. agaricinum iiberall als schneeweiB angegeben wird, wohl mit

Recht vermutcn, daB hier ein peues Verticillium vorliegt. Dafiir

wiirde auch der Wirtspilz, Lactaria thejogola, sprechen, von dem
parasitische Verticillien bislang unbekannt geblieben sind. Folgendr

kurze Diagnose moge das Wiederauffinden und die weitere Prod-

achtung des Parasiten in der Natur erleichtern:

Verticillium silesiacum Lingelsh. nov. spec. — Hyyomya
lateritius Schroeter in F. Colin Krypt. Fl. Schlesien III, 2 (1908)

265 ex parte. — Verticillium characteribus cum V. agaricino con-

gruens, differt mycelii colore flavido, conidiis majoribus, ca. 18x7 ft.

Hab. in Lactaria thejogola prope Guschwitz Silesiae (Schroeter).

1
) J schroeter, 1. c. 266.

2
) G. Linda u in L. Rabenhorst, Krypt. Fi. Deutschl., Osterr., Schw

VIII 1 (1907) S15.
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V. Lactarii Peck und V. Lactescentium. Sacc. kommen nach
-

den Beschreibungen 1
) wegen der weiBen Myzelfarbe und den weit

ansehnlicheren Conidien (25—30x10—12» nicht in Frage.

Hier ist vielleicht auch der Hinweis angebracht, daB V&rtic&ttium

niveostratosum Lindau 2
) auf Firfigo septica und Stemonitis fusca wohl

identisch ist mit den von Schroeter3
)

als Nebenfruchtform zu

Hypomyces violaceus (Fr.) Tul. gestellten Conidienrasen, welch.

•

nach Schroeter von B r e f e 1 d aus Schlauchsporen erzogen

worden sind.

Sonst ist der Zusammenhang von Verticillium und Hypomyces,

als Verhaltnis von Nebenfruchtform zur Askusfruktifikation, fur

die anderen bis jetzt 4
) beschriebenen Arten noch ungeklart; al

>icher gilt nur noch nach Lindau der Zusammenhang von Verti-

cilHum und Nectria5).

Nach Winter 6
)

wurden durch Hypomyces later itius ver-

bildete Blutreizker wiedcrholt als besondere Pilze beschrieben,

worauf die Namen Merulius helvelloides Sow. und Hypolyssus vevtri-

cosus Pers. hindeuten. Der Name „ SteinreizkerV erscheint mix

wegen der festfleischigen Beschaffenheit dtr Fruchtkorper befallener

Exemplare sehr bezeichnend.

Brieflicher Mitteilung des Herrn von O h 1 e n zufolge be-

trachtet die Bevolkerung der Gegend von Wolfelsgrund derarti

deformierte Blutreizker als giftig, eine Annahme, die nach der oben

zitierten Mitteilung von 1) i t t r i c h kaum zutreffen diirfte.

J
) P. Saccardo, SyUog. fung. IV. (1886) 153.

2
)

Ci. Lindau, 1. c. 316.

3
) J. Schroeter, 1. c. 2(>7.

4
)
In dem neuesten Werke von H. Klebahn, Haupt- und Nebcntriu htlormen

der Askomyzeten, I, Leipzig 1918, ist Hypomryces nicht behandelt; hofientlich er-

scheint der II. Teil dieser groBen und wichtigen Arbeit, auf welche hier besonders-

hin w.( sei, recht bald.

5
) Vgl. G. Lindau, 1. c. 313.

•) G. Wintcnn L. 1< a b e n h o r s t , Krypt. Fl. I )eutschl., Osterr., Schvv<

I. 2 (1887) 134.
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Mykologische Mitteilungen.

Serie I Ascomyceten.

Zweites Stuck:

Iteitriige zur Keimtnis einiger Helotiaccen.

Von C. van Overeem.

(Mit Tafel IV und 2 Abbildungen im Text.)

1. t'ber Gorgoniceps aridula Karsten.

Dicse Art wurde von Karsten zum ersten Male beschrieben

als Peziza aridula (Mon. pez. fenn. 148) und spatcr stellte er iiir sit

die Gattung Gorgoniceps auf (Myc. fenn. Ip. 185). Karsten fand

sie auf Rinde von Kiefern. Schon O u d e m a n s gibt die Art fiir

Holland an. Wir haben sie verschiedene Male auf Fohrenrinde ge-

funden. Aui i inem groBen Stiick dieses Substrates, gesammelt im

Spanderswald unweit Bussum, das in einem feueliten Raum auf-

bewahrt wurde, entstand eine iippige Vegetation. Obgleich Rehm
in Rabcnh. Kryptoganunflora Band I Abteilung III Ascomyceten

(p 691) eine ausfiihrliche Bcschreibung dicser Art gibt, und er auch

frisches Material, von v o n T a v e 1 bei Miinster i. W g sammell

untcrsuchte, war es unserer Meinung naeh doch erwiinscht, eimg

Bemerkungen hinzuzufiigen und einie Verb serunj n anzubrm n.

Die jungen Apotluci, n sind fast farblos und glati spater m rden

sie hell graublau und im alien Zustande >ind sie dunkelgrau und

oft weiBlich bestaubt. Die Angab Rehms, dafi von einem kurzen

Stiele gar kerne Andeutung zu sehen gewesen sei, konnen wir vollu

b statigen. Xur sind die Apothecien nach unten hochstens etwas

verschmalert. Rehm gibt an, daB die Fruchtscheibe zuletz

etwas gewolbt" ist, aber nach unseren Beobachtung* n findet du a,

Wolbungsehr bald und in sehr starkem Ckade statt, so dab dr

meisten Apothecien sich zeig n als gewolbte Polster. Biswedeii

sind sie ganz zusammengeflos n.

Die Schlauche unserer Exemplare war. n meistens linger -

stielt, bis 170 ,« lang, scbarfer zugcspitzt als R e h m abb.klet (Fig. 4
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p. 652), etwas kegelformig. Der Porus zeigt deutlich cine Blau-

farbung mit Jod. Der Bau der Paraphysen stimmt genau mit der

Besehreibung von R e h m. Ganz abweichend verhalten sich ab, r

die Sporen unserer Exemplare. Sie liegen zu acht in einem Biindel

im oberen, erweiterten Teil der Schlauche, nicht parallel, wie R e h m
es abbildet, sondern mehr oder weniger deutlich gewunden. In do'

Besehreibung heiBt es ,,fast parallel"; die Abbildung zeigt ein Biindel

parallele stabchenformige Sporen. Sollten wir diese als etwas sche-

matisiert betrachten? Auch die Form der Sporen stimmt nicht.

Sie sind an dem nach dem ob:ren Teil des Schlauches gewandten
Ende etwas angeschwollen, nach unten etwas verschmalert und zu-

gespitzt. Dies ist im Einklang mit der Be schreibung, aber steht

im Widerspruch mit der Abbildung, denn Rehm zeichnet die Sporen

als rade allenthalben gleich dicke Stabchen. Sie enthalten zahl-

reiche kleine Oltropfen, bisweilen einen eigentumlich geteilten,

eckigen oligen Inhalt. Die Dimensionen stimmen genau uberein.

R e h m gibt an, daB sie meistens 16-zellig seien. Diese Angabe hab.n

wir nicht bestatigen konnen. Xiemals fanden wir einen Schlauch,

dessen Sporen so regelmaBig geteilt waren, wie Rehm es abbildet.

Bald zahlten wir vier, bald acht Zellen, aber auch andere Zahlen

kamen vor. Xur ein einziges Mai fanden wir eine Spore mit sechzehn

Zellen. Es seheint, daB die Teilstiicke sich nicht losen. Auch kei-

mende Sporen haben wir beobachten konnen. Der Keimschlauch

entsteht meistens am stumpfen Ende. Mit der Zahl der Septen steht

das Keimvermogen in keinem Zusammenhang. Auch die einzdligen

Sporen zcigten sich keimfahig. Die Sporen werden in einem einzigen

Biindel vom reifen Schlauch aus^vstoBen und bleiben oft noch langc

am Apothecium hangen, elessi n Oberflache am Enele ganz mit Sporen

bedeckt werden kann und dann weiB bestaubt ist. Schon dort ver-

nidgen die Spore n zu keimeft.

Die Beobachtungi n des Herrn van Luyk in Amsterdam,
der uns brieflich semen Belund iiber diese Art mitteilte, stehen ganz

im Einklang mit den unsrigen.

Gehen wir jetzt den Tatsachen nach, so gibt es zwei Moglich-

keiten. Erstens die Abbilelung von Rehm ist richtig, und dann

ist die Art von R e h m mit der unsrigen nicht identisch, denn das

Sponnbild ist zu verschieden. Untersuchung des orginellen Mate-

rials Karstens soil dann entscheiden, welche der zwei Arten
mit der seinigen iibereinstimmt . Wir mochten aber auf die Tatsache

hinweisen, elaB die Besehreibung von Rehm, wahrscheinlich von
Karsten iibernomm< n, besser auf unsere Art paBt als auf die

Abbildung von Rehm. Zwcitens ist eine Identitat beider Arten
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mit der von Karsten moglich und die Abbildung von R e h m
ist dann als falsch zu betrachten. Wir neigen uns zu dteser zweiten

Ansicht, weil R e h m auch eine Spore mit achtzehn Zellen zeichnet,

so da(3 uns die Abbildung mindestens ungenau und etwas schema-
tisiert vorkornmt.

Gorgoniceps aridula Karsten.

Ascus, Paraphysen und Sporen 650/1.

2. Helotium sulphurinum (Quel).

Im Oktob; r des Jahres 1917 fanden wir in den Diinenwaldun n

unweit Harlem auf einem faulenden Eichenstumpf eine iippi

Vegetation einer kleinen, gelben Peziza-Avt. Sogleich war es klar,

daB wir hier mit etwas anderem als Helotium citrinum (Hedw.) zu

tun hatten, denn die Farbe war hier schwt hlgrlb, ind< m Helotium

citrinum immer citron- odcr bernsteingelb ist.

Die Apotheci< n sind 1—2 mm im Durchmes r und bis 0,5 mm
dick. Sie entstehen in kleinen hauften Ras< n und sind n li der

Hed'vigia Band LXt. >h
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Basis schwach stielformig verschmalert, ohne daB von der Bildung

eiries deutlichen Stielcs die Rede ist. Die Farbe der Fruchtschicht

ist hellschwefelgelb, indem der Rand und die AuBenwand mehr

weiBgelb sind, jedenfalls immer heller als die Fruchtschicht. Bei

erwachsenen Exemplaren ist diese schwach konkav.

Die Schlauche sind 88—94 a lang und 6 a breit, achtsporig.

Die Pore zeigt mit Jod keine Blaufarbung. Sehr charakteristisch

fur die Art sind die Paraphysen. Sie sind fadenformig, gleich lang

als die Schlauche, und zum groBten Teile gefiillt mit einer hoch-

gelben oligen Substanz. Diese ist es, welche der Fruchtschicht die

schone schwefelgelbe Farbe verleiht. Die Sporen sind spindelformig,

gerade oder etwas gebogen, farblos und haben meistens vier 01-

tropfen. Wenn es mehrere Tropfen gibt, sind sie in vier Grtippen

geordnet. Die Dimensionen sind 11x3 a.

Obige Beschreibung steht gut im Einklang mit der von R e h m
(Rabenh. Kryptogamen flora I 3 p. 776) unter den zweifelhaften

Arten angefuhrten Diagnose von Helotium sulphurin ton (Quel.).

Die Beschreibung von Quelet ist unvollstandig; Asci und Para-

physen werden nicht genannt. Besonders fur die letztgenannt( n

ist dies schade, denn sie bilden ein charakteristisches Merkmal.
Es ware moglich, daB der Inhalt beim Austrocknen oder Konser-

vieren verschwindet und also Quelet nicht aufgcfalien ist.

Von verwandten Arten, wie Helotium citrinum ist sie deutlich

verschieden durch die Farbe dt r Fruchtschicht, die mit vier 01-

tropfen versehenen Sporen und den Inhalt der Paraphysen.

3. Einige Bemerkungen iiber Helotium pallescens Pers.

Schon mehrere Jahre ist es uns moglich gewesen, die Entwick-
lung dit ser Art zu beobachten, denn im Palmenhaus des botanischen

*

Gartens in Amsterdam kommt sie regelrraBig vor. Bald bildet sie

dort uppige Vcgetationen, bald zeigt sie sich in einigen winzigen
Exemplaren, aber nimmer fehlt sie ganzlich. Im Substrat ist sie

nicht wahlerisch. Im Jahre 1913 fanden wir sie zum ersten Male
auf dem Holz der Kiippen in einigen kleinen Exemplaren; spater
bildete sie ganze Vcgetationen auf den uberirdischen Wurzeln der
Palmen und zuletzt war sie in groBer Zahl auf den PalmfiiBen zu
linden.

Lange dauerte es, bevor wir vtfxrzeugt waren, mit welcher Art
wir hier zu tun batten, was seine Ursache findet in dem groBen
Unterschied in Dimensionen. SchlieBlich haben wir uns hieriiber
hinweggesetzt.
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Die Apothecien entwickeln sich ganz oberflachlich, meistens

zerstreut, bei sehr iippigen Vegetationen auch etwas gehauft, aber

niemals zusammenflie Bend. Zuerst entstehen gestielte Knopfchen.

Wenn der Stiel ganz entwickelt ist, fangt das Knopfchen an sich

zur Fruchtscheibe auszubilden. Diese ist weiB oder etwas grau,.

anfangs deutlich becherformig, bald schiisselformig ausgebreitet

und zuletzt schwach konkav, aber sie bleibt immer deutlich berandet.

Der Durchmcsser der Fruchtscheibe nach R e h m (Rabenh. Krypto-

gamenflora I 3 p. 790), welche Angabe Karsten (Myc. fenn. I.

p. 114) entnommen wurde, ist 0,5—1 mm. Unsere groBten Apotln -

cien maBen 7 mm im Durchmesser, aber 3 mm kam am haufigsten

vor. Sehr charakteristisch ist der Farbenwcchsel beim Alterwerden.

Die rein weiBe Farbe wird erst schmutziggelb, dann ockergelb und
endlich kupferfarbig (oder aprikosenfarbig, wie Cook [Handb.

br. f. p. 712] angibt). Beim Austrocknen kann man dieselbe Farben-

anderung beobachten.

Die Schlauche sind zylindrisch-keulig, und 59—83 /* lang, also

weniger lang als Rehm angibt (85—120 p). Sie enthalten 8 Sporen,

die am Ende zweireihig im oberen Teil des Schlauches liegen. Die

Pore zeigt mit Jod eine schwache Blaufarbung. Die Paraphysen

sind fadenformig, 3,5 jx breit, nach oben etwas erweitert und ent-

halten immer zahlreiche Oltropfchen. Sie sind etwas kiirzer als die

Schlauche. Die Sporen sind farblos, 9

—

13,5x3—4 a, verlangert

spindelformig, biswcilen etwas keulig. Manchmal fanden wir unregel-

maBig groBe (bis 20 fi) oder stark keulenformige Sporen. Nur tin

einziges Mai enthalten sie einen oder mehrere Oltropfen; meistens

ist der Inhalt gleichmaBig kornig. Am Ende werden sir zweizellig.

Nach der Diagnose bei Rehm sollten auch vierzellige Sporen vor-

kommen, aber dicse haben wir nicht wahrnehmen konnen.

Zwar gibt es also mit den bestehenden Beschreibungen einige

Unterschiede, aber die charakteristischen Merkmale (Farbenanderung,

Jodreaktion, Paraphysen) stimmen zu sehr iiberein, um an einer

Identifizierung zweifeln zu konnen. Vielleicht werden die Unter-

schiede der Dimensionen nur von den weit auseinandergehenden

Substraten hervorgerufen.

4. Die Nebenfruchtformen von Rutstroemia firma (Pers.) Karsten.

Genannte Art wurde in groBer Zahl gefunden auf Eichenasten

im Stadtwalde (Bosch v. Bredius) unweit Bussum und spater

auf demselben Substrat( im Bloemendaler Walde.

Wegen des reichlichen Materials wareii wir im Stande, etwas

Naheres iiber die Variability aufzuspiiren. Besonders fiir di< Stn-1-

25*
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lange ist diese sehr bedeutend. Sie kann unsern Bcobachtungcn
nach bis zu 4,5 cm betragen und weil auf diese groBe Lange haupt-

sachlich die Aufstellung von Butstroemia tremellosa von Fuckt 1

stiitzt, konnen wir diese Art freilich mit Butstroemia firma identisch

erklaren, was von Rohm auch schon vorgeschlagen wird. Die
noch ungeteilten Sporen von Butstroemia tremellosa deuten auf

Jugendstadien, denn spater treten die Septen auf. Butstroemia

tremellosa ist also ganz als selbstandige Art zu streichen.

o
o O

O
o

O

d ***f f

Rutstroemia firma (Pers.) Karsten.
Nebenfruchtformen (nach K. Boedyn).

Schon Phillips (Man. brit. Discom.) erwahnt die eigentiim-

liche Konidienabschniirung an den Enden der Sporen. Der Inhalt

tritt durch eine Pore hinaus, bildet eine Wand, so daB ein kugel-
formi s, gestieltes Konidium entsteht, das sich leicht lost. Auch
an den ganz unsiptierten Sporen haben wir diese Konidienbildun
beobachtet. Die Septen mogen hier vielleicht spater auftreten.
Weiter haben wir das schwarze Hyphengewebe am FuBe der Apo-
thecien untersucht. Dws entwickelt sich gleich auf dem Holzi
innerhalb des Raumes, welcher entsteht brim Durchbrechen der
Rind, von den Apothecien. Es ist zusammengesetzt aus braunen,
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dunnwandigen, septicrten Hyphen, deren farblose Enden in Oidicn

vx rfallen. Seitlich entspringen zahlreiche farblose Konidirntrager

vom Verticilliumtypus. Diese sind bis 100 a hoch und tragen einige

Kranze von Seitenasten. Diese Seitenaste sind nach der Basis stark

aufgeblaht und nach oben stielformig verschmalert. Sie bilden sehr

kleine kugelige oder etwas elliptische Konidien.

Es gibt also bei dieser merkwiirdigen Art drei Nebenfrucht-

lormen, namlich ein Vcrticillium, Oidienbildung am Myzel und

Konidienbildung an den Sporen.

5. Ciboria rhizophila Fuckel.

Die am Ende goldgelbe Fruehtscheibe und der weiBlich flaumige

Stiel bilden die charakteristischen Merkmale dieser Art. Sie wurde

in groBer Zahl gefunden auf faulenden Stengeln, und dieser .Fund

ist eine Bereicherung der hollandischen Flora. Oft entwickeln die

Apothecien sich unvollstandig. Es bilden sich dann kleine weiBe

Becherchen, die ihre Fruehtscheibe nie entbloBen oder es entstehen

>tielformige Organe, ohne daB es zur Bildung einer Fruchtscheib.

kommt.

6. Uber die bei R e h m angefiihrten Varietaten von

Helotium virgultorum (Vahl.) Karsten.

Helotium virgultorum ist eine der haufigsten kleinen Peziza-

Arten. Besonders in Laubwaldern ist sie eine allgemeine Erscheinung.

In dem Substrate ist sie nicht wahlerisch, Womit vielleicht die groBe

Variabilitat zusammenhangt. Auf alien moglichen Humuskom-

ponenten war sie zu finden. Liegt das Substrat an der Ob> rflaehe,

so sind die Apothecien kurz gestielt, bisweilen sogar ungestielt.

1st dies nicht der Fall, so ist der Stiel oft wurzelformig verlangert

Diese Verlangerung kann mehnre Centimeter betragen.

Auch die Sporen sind in Form und GroBe sehr verschieden.

Manchmal sind sie zweizellig. Sie enthalten zahkeiche kleine 01-

tropfchen, die in zwei polaren Gruppen geordnet sind. Di< konnen

auch zu zwei groBen Tropfen zusammenflieBen.

Es ist unbegreiflich, daB Rehm in Rabenh. Kryptogamen-

flora I, 3 die Varietaten salicinum (Pers.) und fructigenum (Bull.)

noch beibehalt, denn in keinem einzigen Merkmal unterscheiden

sie sich von der Art. R e h m selbst sagt schon, daB in beiden Fallen

wohl nichts anderes als Helotium virgultorum vorliege. Beide Varie-

taten hat man zu streichen, denn sie bilden fiir die schon iiberladm.

Fungisystematik eincn unnotigen Ballast.
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Natiirliches System der Laubmoose.
Von Max Fleischer.

Klasse: Musci.
Urn cine mdglichst natiirliche Gliederung zu erreichen, ist diese

systematische Ubersicht auf die generative!! und vegetativen Merk-

male aufgebaut. Bei den groBen systematischen Gruppcn ist das

Hauptgewicht auf die embryonale Generation, also den SporophyU n

gelegt. Letzterer ist gewissermaCen als Parasit auf der proembryo-

nalen Generation, also dem Gametophyten im allgemeinen etwas

unabhangigxr von den auBeren Einfliissen und infolgedessen auch

gleichformiger entwiekelt als der Gametophyt. Bei den kleineren

Gruppen, wie den Reihen und besonders den Unterreihen spielt

dagegen der Gametophyt die wichtigere Rolle. Jedenfalls muB
ein natiirliches System bei den Moosen die Merkmale beider Genera-

tionen oft wechselseitig kombinieren, um zu einem phylogenetisch

annahernd befriedigenden System zu gelangen. Letzteres ist jeden-

falls am besten in einem dreidimensionalen Stammbaum Verstandlich

darzustellen. Eine Aufzahlung in der Reihenfolge ist so wie so nur

ein Notbehelf.

I. Unterklasse: Sphagnales.
Die Sporen bilden sich im Amphithecium. Aus dem Endo-

thecium entsteht nur die Kolumella, welche aber die sporenbildende

Sehicht (das Archesporium) nicht durchsetzt, sondern von derselben

iiberdacht wird. Die Archegonwandung wird bei der Reife des Sporo-

gons zersprengt, so daB am Grunde des sitzenden Sporogons eine

Vaginula und Reste der Haube zuriickbleiben ; das ganze Sporogon
wird bei der Reife durch ein Pseudopodium in die Hohe gehoben.

Die Kapsel offnet sich durch einen Deckel und ist peristomlos.

Familie : Sphagnaceae.

II. Unterklasse: Andreaeales.
' Die Sporen bilden sich im Endothecium, welches sich in Arche-

spor und Kolumella differenziert, doch durchsetzt letztere das Arche-
spor^nicht. Aus der innersten Sehicht des Amphitheciums bildet

sich der Sporensack. Die Archegonwandung differenziert sich bd
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der Reife in Vaginula und die emporgehobene Haube; das ganze
Sporogon wird bei der Sporenreife durch ein Pseudopodium empor-
gehoben. Die Kapsel offnet sich durch 4—8 Langsrisse.

Familie: Andreaeaceae.
*

III. Unterklasse : Bryales.

Die Sporen bilden sich im Endothecium, welches sich meist in

Archespor und Kolumella diffcrenziert. Letztere durchsetzt das

Archesporium, sehr selten ist die Kolumella rudimentar oder fehlend.

Die Archc gonwandung spaltet sich in die den FuG der Seta um-
schlieBende Vaginula und die von dem Sporogon emporgehobem
Haube, sehr selten bleibt letztere am FuBe der sitzenden Kapsel

zuriick. Die Kapsel ist fast ausnahmslos durch eine kurzere oder

langere Seta gestielt, offnet sich meist durch einen Deckel, selten

durch FaulniB und entwickelt in den Zellschichten des Amphi-

theciums, sehr selten mit Beihilfe des Endotheciums ein Periston].

Letzteres besteht entweder aus Zellwandstiicken oder seltener aus

ganzen Zellen.

I. Reihengruppe : EUBRYINALES.
Gametophyt orthotrop und plagiotrop. Beblatterung multi-

lateral bis bilateral und dorsiventral, zuweilen anisophyll. Kap-

sel stets multilateral ausgebildet. Kolumella sehr selten fehlend.

Deckel und Periston! bei den cleistocarpen Formen nicht diff« -

renziert. Peristom im Deckelamphithecium in 2—3 konzen-

trischen Zellagen aus verdickten Wandteilen der Zellmembran

entstehend, selten aus hohlen, ganzen Zellen gebildet, seht

selten bei der Zahnteilung das Innere des Deckelgewebes mit-

' -gerissen. Exostom und Endostom derse.lben Geweb
s chic lit angehorig.

1. Reihe Fissiden tales. Langenwachstum uber don

Boden mittelst z w e i s e i t i g e r S c h e i t e 1 z e 1 1
<

Blatter z weizeilig., polypodiumwedelartig abstehend,

meist mit Rippe, unterseits mit einem mehr oder minder

entwickelten Dorsalfliigel. Blattzellen parenchy-

bis prosenchymatisch. Sporogone acrocarp oder pl< urocarp,

seltener cladocarp. Haube mutzen- bis kappenformig.

Peristom einfach, 16 Zahne, die meist in

2 (3) Schenkel mit spiraligen oder ringfdrmigen Ver-

dickungen geteilt sind. Dorsalschicht diinner, mit Quer-

leisten und meist deutlichen vertikalen, grubigen Langs-

streifen, selten papillos.

Familie: Fissidentaceae.
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2. Rejhe Dicranales. Langenwachstum wie bei alien

folgenden Reihen mit dreiseitiger Scheitelzelle. Be-
blatterung allseitig abstehend, sehr selten zweizeilig. Blatter

verlangert bis pfriemenformig, oft einseitswendig, mit er-
weiterten Blattfliigelzellen, selten rippenlos, immer
e i n s c h i c h t i g. Sporogone meist acrocarp, selten pkuro-
carp. Kapsel aufrecht oder geneigt, glatt oder langsfaltig,

zuweilen cleistocarp, selten kugelig. P e r i s t o m wie bei

Reihe I oder fehlend, selten die 16, meist zweischenkeligen

Zahne papillos oder auBen glatt und mit d ii n n e r Innen-
schicht. Sporen einzellig, selten vielzellig,

1. Unterreihe Dicranineae. Zierliche bis kraftige

Moose mit meist gerippten, langgespitzten bis pfriem-

lich-sichelformigen Blattern, Sporogone acrocarp. Kap-
sel und Peristom wie in der Reihendiagnose.

Familien: Archidiaceae, Ditrichaceae, 8eligeriaceaer

Dicranaceae, Dicnemonaceae.

2. Unterreihe Pleurophascineae. Kraftige, niedrige,

lockerrasige Moose mit rippenlosen, kurzgespitz-

ten Blattern und Janggtstreckten Blattzellen, pleuro-

carpen, sehr groBen, aufgeblasen kugeligen, kurz-

gespitzten Kapsdn auf langer Seta, ohne differenzierten

Deckel, mit cryptoporen Spaltoffnungen. Haube
kappenformig.

Familie
: Phurophascaceae.

3. Unterreihe Leucobryineae. Meist zweihausige
Stattliche, kalkfeindliche, meist tropische Moose mit
d o p p e 1 s c h i c h t i g e n , aus Hyalin- und Chlorophyll-
zellen bestehenden Blatttrn, geneigter, hochriickiger

oder regelmaBig autre chtcr Kapsel ohne Ring, und
einfachem, aus 16 lanzettlichen Zahnen bestehendem
D i c r a n u m - Peristom. Deckel kegelpfriemenformig.
Haube meist kappenformig.

Familien: Leticobryaceae, Leucophanaceae.

3. Reihe Pottiales. Kleine, meist rasenbildende, auf-
rechte Moose. Beblatterung immer radiar. Blatter
meist stumpflich, immer mit Rippe, seltener verlangert bis

borstenformig, immer einschichtig. Zellen meist
parenchymatisch. Sporogone acrocarp, selten cla-
docarp. Kapsel meist aufrecht und glatt, oft der Deckel
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nicht differenziert. Peristom e i n f a c h oder fehlend.

Dorsalschicht der 16 Zahne dicker als die Vcntral-

-chicht, meist p a p i 1 1 6 s , zuweilen mit Basilarmembran.

1. Unterreihe Syrrhopodontineae. Zierliche Baum-

moose der Tropen und Subtropcn. Blatter immer

radiar., mehr odcr minder verlangert-spatelformig bis

sehr lang borsten- oder riemenformig, meist g e -

saumt. Vegetative Vermehrung haufig durch Brut-

korper. Kapsel immer aufrecht, die Haube oft groB,

faltig gestreift und bleibend.

Familien: Calymperaceae , Syrrho-podontaceae.

2. Unterreihe Encalyptineae. Erd- und Felsmoose.

Blatter allseitig abstehend, spatelfor m i g , e i n -

schichtig. Peristom fehlend, einfach oder

doppelt, im letzteren Falle entweder das Endostom

mit dem Exostom alternierend oder wie bei den

Funariales die beiden Peristome opponiert. Haub

groB, glockenformig, glatt.

Familie: Encalyptaceae.

3. Unterreihe Pottiineae. Allesbewohner, oft e i n -

j a h r i g e Erdmoose. Blatter stumpflich, kurz bis

langlich zugespitzt usw. wie in der Reihendiagnose,

ebenso die Sporogone. Peristom immer .einfach,

die 16 oder 32, oft spiralig gedrehten Zahne papillos,

oft mit Basilarmembran.

Familie : Pottiaceae.

4. Reihe Grimmiales. Stammchen aufrecht, dicht zu-

sammengedrangt, radiar beblattert. Blotter lanzettlich,

meist mit Haarspitze, Zellen klein, parenchymatisch. Spo-

rogone aero-, selten cladocarp, oft mit gebuchtetenWanden.

Peristom einfach, die 16 roten Zahne oben geteilt oder durch-

lochert, selten 2—3 schenkelig; dorsale Schicht meist

dicker, mit Querbalken, glatt oder papillos. Haube

nackt, klein, gelappt, selten glockenformig und falti «r

Familie: Grimmiaceae

.

5. Reihe Funariales. Meist 1—2jahrige Erdmoose.

Stengel oftrosettenartig schopfig beblattert. Blatter

oval bis spatelformig, schlaff, zuweilen gesaumt, sehr

lockerzellig. Blattzellen weit paivnchymatisch bis
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hexagonal, g 1 a t t , chloroplastenarm. 6 Geschlechtsstand

oft scheibenformig; Paraphysen keulenformig. Sporogom

meist acrocarp. Kapsel n i e zylindrisch, zuweilen ein-

gesenkt, Deckel nie geschnabelt, zuweilen nicht differen-
*

ziert. Haube oft gelappt. Peristom eigenartig,
einfach, doppelt, oder fehlend, ohne Vorperistom. Z a h n e

des Exostoms den Fortsatzen des Endostoms gegen-
ii b e r gestellt ; letzteres ohne Grundhaut und ohnr
W i in p e r n. Zuweilen beide Peristome wrwachsen und

im Langsschnitt gekammert.
1. Unterreihr Funariineae. Protonema oft bis zur

Eruchtreife ausdauernd. Sporogone aero-, sehr selten

cladocarp. Kapsel meist aufrecht, selten geneigt

(meist birnenforrai g) . Spaltoffnungen schild-

formig. Peristom doppelt, 16 meist ungeteilte,
oben zu einer S c h e i b e verbundene Zahne. AuBen-

schicht diinn, langsstreifig; Inntmschicht dicker mit

Ouerleisten. Endostom opponiert,
nicht verwachsen, oder ganz fehlend.

Familien: Gigaspermaceae, Funariaceae, Discelia-

2. Unterreihe Splachnineae. Kapsel aufrecht, oft

mit gefarbter, dicker Hypophyse. Deckel nie

geschnabelt. Haube klein, kegelformig. Peristom schein-

bar einfach, zu 8 Paarzahnen verbunden. Endo-

stom fehlend oder durch Ouer- und Langsleisten mit

rene.

«*>v

dem Exostom verbunden (gekammert).

Familien: Oedipodiaceae, Splachnaceae

.

6. Reihe Schistostegiales. Protonema aus-

dauernd, Licht reflektierend. Stengel zweigestaltig.

Sterile Stengel polypodiumwedelartig, zweizeilig mit herab-

laufenden, rippenlosen, lockerzelligen Blattern. Peristom

fehlend.

Familie: Schistostegaceae.

7. Reihe Tetraphidiales. Stammchen radiar bt-

blattert im Jugendstadium mit Protonemablattern
und Dauerprotoncma. Kapsel aufrecht. Haube kegel-

formig, langsfaltig, unten geschlitzt. Peristom aus
A

4 (selten 3—6), dreiseitigen Zellenzahnen gebildet,

indem sich das ganze innere Deckelgewebe in meist 4 zahn-

artige Klappen teilt, selten fehlend.

Familie : Oeorgiaceae.



Naturliches System der Laubmbose. 395

8. Reihe Eubryales. Wie bei alien folgenden Reihen

mehrjahrige bis ansdauernde Moose, Stengel radiar be-

blattert, selten schief aufgerichtet bis iibergeneigt baumchen-

artig, oder zweizeilig beblattert. Blatter meist symme-
trise h , oft gesaumt. Geschlechtsstand oft scheibenfdrrhig.

Sporogone meist terminal (acrocarp), zuweilen grundstan-

d
i
g oder pleurocarp. Haube kappenformig, g 1 a 1 1 . Peri-

ston! doppelt, gut ausgebildet, selten das eine fehlend,

ohne Vorperistom. Die 16 Zahne frei, hygroskopisch,

oft auf Gewebeleiste inseriert, Dorsalschicht meist quer-

g e s t r i c h e 1 1 , diinn, Ventralschicht meist mit L a -

m e 1 1 e n. Endostom meist mit k i e 1 i g e n Fortsatzen

and Wimp e r n.

1. Unterreihe Bryineae. Stengel orthotrop, radiar,

oben schopfig beblattert. Blatter symmetrisch, breit-

oval, zuweilengesaumt. <3 Geschlechtsstand oft scheiben-

formig. Sporogone immer acrocarp, auf verlangerter

Seta. Kapsel geneigt bis hangend, selten aufrecht.

Familien: Bryaceae, Leptostomaceae, Mniaceae.

2. Unterreihe Rhizogoniineae. Stengel radiar,

n i c h t schopfig beblattert, zuweilen plagiotrop oder

zweizeilig verflacht. Blatter zuweilen asymme-

trisch, sehr selten mit Dorsalfliigeln. Zellen meist

parenchymatisch. Sporogone oft grundstandig.
Kapsel meist aufrecht und regelmaBig.

Familien: Drepanophyllaceae, Eustic/t/'aceae, Sora-

pi/Iaceae, M itteniaceae , Calomniaceae, Bhizogoniaceae.

3. Unterreihe Hypnodendrineae. Hauptstengel

rhizomartig, Stengel holzig, aufrecht, oben meist

baumchenartig verzweigt und allseitig beblat-

tert. Blatter symmetrisch, Zellen prosenchymatisch-

linealisch. Sporogone pleurocarp, Kapsel aufrecht bis

meist geneigt und gefurcht.

Familie: Hypnodewdraceae.

4. Unterreihe Bartramiineae. Stengel orthotrop,

selten plagiotrop und Hauptstengel rhizomartig kri<

chend, allseitig beblattert. Blatter mehr oder minder

langlich zugespitzt bis borstenformig. Sporogone ol

geneigt, sehr selten pleurocarp. Kapsel ovoidisch, oft

k u g e 1 i g und gestreift.
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Familien: Atdacornniaceae, Meeseaceae, Catosc&pia-
ceae, Bartramiaceae, Spiridentaceae.

5. Unterreihe Timmiineae. Vegetativ Polytrichum-
artige Moose. Stengel orthotrop, radiar beblattert.
Das doppelte P e r i s t o m etwas eigenartig gebildet,
da die Grundhaut des Endostoms oben in 64
fadenformige Wimp e r n aufgelost ist.

Familie: Timmiaceae.

9. Reihe Isobryales. Stengel radiar- tmd oft zweizeilig
beblattert, nieist in einen kriechenden, primaren und einen
aufn ehten, mehr oder minder iibergeneigten bis hangenden,
sekundaren Stengel geglkdert. Blatter zuweilen mehr oder
minder asymmetrisch, selten gesaumt. 6 Zwergpflanzen
vorkommend. Sporogone meist pleurocarp. Perichaetium
n i c h t wurzelnd. Peristom doppelt, oft scheinbar einfach
oder fehlend, bisweilen m i t Vorperistom. Die 16 Zahn<
zuweilen zu 8 Paarzahnen verbunden, Dorsalschicht dicker,
Ventralschieht meist mit Querleisten. Endostom
nie vollstandig, auch fehlend.

*

1. Unterreihe Orthotrichineae. Hauptstengel krie-

chend, oft zerstort, Stengel orthotrop, meist radiar
beblattert, selten f 1 a c h gedriickt. Blatter sehr selten
dimorph, Zellen rundlich, oft papillos. c3 Zwergpflanzen
haufig; Sporogone meist acrocarp, selten pleurocarp.

.
Haube groB, oft behaart, glocken-mutzenformig. Exq-
stom meist zu 8 Paarzahnen verbunden.

Familien: Erpodiaceae, Orthotrichaceae.

2. Unterreihe Rhacopilineae. Stengel plagiotrop,

_
kriechend, beastet, meist verflacht beblattert. Blatter
meist dimorph, mit kleineren Riicken oder
Bauchblattern, Zellen rundlich, oft papillos;
c3 Zwergpflanzen vorkommend. Sporogone pleuro-
carp. Kapsel meist langsstreifig. Haube sparlich be-
haart.

Familien: Helicophyllaceae, Ehacopilaceae .

3. Unterreihe Fontinalineae. Wasser- und Sumpf-
moose. Stengel schlank, meist flutend, selten baumchen-
formig. Blatter symmetrisch, oft gekielt; Zellen
linear, glatt. Sporogone aero- und dado-, seltener
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pleurocarp, meist eingesenkt. E n d o s t o m
wenn vorhanden, als cine gittcrf ormige Mem-
bran ausgebildet.

Familien: Fontinalaceae, Climaciaceae.

4. Unterreihe Leucodontineae. Hauptstengel krie-

chend, zuweilen rhizomartig, sekundare Stengel auf-

recht bis iibergeneigt, auch lang herab-
hangend oder baumchenartig, radiar beblattert,

sehr selten verflacht, Blatter symmetrisch, meist

an den Blattecken mit rundlich verdickten Zellen.

c3 Zwergpflanzen selten. Sporogone meist pleuro-, selten

aero- und cladocarp, eingesenkt oder emporgehoben.

Per is torn doppelt, aber meist scheinbar einfach.

da das Endostom meist rudimentar ist odtr

f e hi t , sehr selten durch Verwachsung gekammert

(bei Leucodon).

Familien: Hedwigiaceae, Cryphaeaceae, Leucodon-

taceae, Cyrtopodiaceae, Ptychomniaceae, Lepyrodonta-

ceae, Prionodontaceae, Rutenbergiaceae, Trachypodiaceae,

Pterobryaceae , Meteoriaceae

.

5. Unterreihe Neckerineae. Hauptstengel krk-

chend, sekundare Stengel plagiotrop, selten hangend,

oft wedelartig bis baumchenartig verzweigt und

verflacht, selten zweizeilig beblattert. Blatter meist

unsymmetrisch und etwas dimorph, selten

gleichartig. Kapsel meist eingesenkt. Haub
miitzenformig bis kappenformig. Pcristom doppelt,

entweder rudimentar und das Endostom als kielig

Fortssatze ausgebildet oder gut ausgebildet, seltener

mit Wimpern.

Familien : Phyllogoniaceae, Neckeraceae, Lembo-

phyllaceae, Echinodiaceae.

10. Reihr Hookeriales. Schatten und warme Feuch-

tigkeit liebende Moose. Stengel radiar und oft zweizeilig be-

blattert, selten mit Amphigastrien, meist plagiotrop, hyp-

noid, selten orthotrop oder wcdel- bis baumchenartig, sehr

selten zum Dauerprotonema reduziert. Blatter meist

asymmetrisch, oft d o p p e 1 rippig. Sporogon

meist pleurocarp. Haube kegelig bis mutzenfor m i g

,

oft g e f r a n s t. Periston! d o p p e 1 1 ,
s lten hein-
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bar einfach oder fehlend. Dorsalschicht der 16 freien
Zahne meist in der Mittellinie verdunnt, oft mit

Ringleisten. Ventralschicht meist mit Lainellen.

Wimpern meist fehlend.

1. Unterreihe Nematacineae. Gametophyt ein

dorsiventrales, streng d i c h o t o m ver-

zweigtes, braunliches Dauerprotonr ma bildend.

Blattbildung nur an den £ und p Blutenhullen. Spo-

rogone hoch entwickelt, fast wie bei Daltonia. Peri-

ston! doppelt, Endostom normal entwickelt, ohne

Wimpern.

Familie: Nemakiceae.

2. Unterreihe Hookeriineae. Blatter oft gesaumt,

an den Ecken n i c h t mit differenzierten Blatt-

fliigelzellen, Blattzellen meist locker parenehyma-

tisch, seltener linear. A m p h i g a s t r i e n selten

zweigestaltig. Perichaetium oft wurzelnd <3 Zwerg-

pflanzen selten. Kapsel n i e eingesenkt, aufrecht bis

geneigt, immer auf mehr oder minder Verlang e r t e r

Seta. Haube meist behaart oder papillos.

Familien: Pilotrichaceae, Hookeriaceae, Symphyo-
dontaceae, Leiicomiaceae, Hypopterygiaceae.

11. Reihe Hypnobryales. Besonders \\ alder unci

feuchte Erdstellen, sowie Rinde bewohncnd. Stengel radiar-,

selten verflacht beblattert, plagiotrop, niederliegend bis schrag

aufgerichtet, ohne rhizomartigen Stengel, selten 2—3 fach

g e f i e d e r t. Blatter symmetrisch oder fast sym-

metrisch, n i e zweizeilig, ungesaumt ; Blattzellen glatt

oder papillos, an den Blattfliigeln oft differenziert.
<3 Zwergpflanzen selten vorkommend. Sporogone pleuro-

carp, n i e eingesenkt. Kapsel aufrecht bis geneigt und
hangend, Haube meist kappenformig, glatt. Per is t om
die hochste Ausbildung erreichend, doppelt , selten

scheinbar einfach. Endostom meist in kielfaltige Grund-
haut, Fortsatze und Wimpern gegliedert, selten nur faden-

formige Fortsatze.

1. Unterreihe Leskeineae. Oft glanzlose, schatten-

liebende Moose. Stengel zuweilen zierlich 2—3 fach

gefiedert, meist mit Paraphyllien. Blatter nie ver-

flacht, einrippig. Blattzellen an den Blattfliigeln meist
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n i c h t differenziert, bald rundlich-parenchymatisch

und p a p i 1 1 6 s , bald prosenchymatisch-linear und

glatt. Kapscl aufrecht bis mehr oder minder geneigt.

Familien : Theliaceae, Leskeaceae, Thmdiaceae,

A mblystegiaceae, Brachytheciaceae.

2. Unterreihe Hypnineae. Meist g lain e n d i

Erd- und Baummoose. Stengel beastet, selten ge-

fiedert und etagenartig aufgebaut, meist ohn<

Paraphyllien. Blatter zuweilen verflacht, einrippig,

oder rippenlos. Zellen meist glatt, prosenchy-

matisch bis linear. Blattfliigelze lien oft blasig

differenziert.

Familien : Fabroniaceae, Entodontaceae, Plagiothe-

ciaceae, Sematophyllaceae, Hypnaceae, Rhytidiaceat,

Hylocomiaceae.

II. Reihengruppe : BUXB AUMIIN ALES.
Gametophyt orthotrop oder zur Zeit der Spore n -

re if a zerstort. Sexualorgane und Blattbildungen ent-

weder normal oder rudimentar (primitiv oder reduziert). Spo-

rogonfufi mehr oder minder als Haustorium ausgebildet.

Kapsel d o r s i v e n t r a 1 gebaut, eingesenkt oder auf langerer

Seta emporgehoben. Deckel und Haube klein, kegelfdrmig,

glatt. Per is torn im Amphithecium in 3—6 konzentrischen

Zellagen aus Wandteilen der Zellmembran entstehend, aber

dasEndostom e i n e r verschiedenen Gewebe-
s c h i c h t angehorig.

12. Reihe Buxbaumiales. Einjahrig, Gameto-

phyt rudimentar, ohne Chloroplasten und zur Zeit der Sport n-

reife zerstort. Kapsel typisch d o r s i v e n t r a 1 ,
auf

warziger Seta emporgehoben. 6 und p Geschlechtsstand

nur e i n eikugeliges Antheridium und e i n Archegonium

enthaltend. ExostQm z a h n a r t i g.

Familie : Buxbaumiaceae.

13. Reihe Diphysciales. Mehrjahrig, Gameto-

phyt bleibend, orthotrop; Blatter dimorph, mit Rippe,

teilweise zweischichtig, Blattzellen parenchymatisch rund-

lich. Kapsel eingesenkt, schief eiformig. Exostom sehi

kurz, fast ringartig.

Familie : Diphysciaceae.
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III. Reihengruppe : POLYTRICHIN ALES.
(iametophyt orthotrop, im Stammchen mit Blattspuivn,

im Zentralzylindcr init Hydroiden. Beblatterung radiar und

isophyll, Blatter ventral meist mit Lamellen; Blattzellen

parenchymatisch, Kapsel zuerst aufrecht, spater meist geneigt,

acrocarp, multilateral, kubisch und dorsiventral. Haubenfilz

aus Zillfaden bestehend. Peristom in zahlreichen konzen-

trischen Zellagen aus ganzen, schiefgegliederten
Zellen gebildet ; diese entstehen entweder in der ganzen
Zone des Dickelamphitheciums und sind getrennte Zell-
faden oder nur im basalen Teil der Randzone und

sind zu Zellzahnen vereinigt, die an der Spitze durch ein Epi-

phragma verbunden sind.

14. Reihe Dawsoniales. Stengelgewebe weniger diffe-

renziert, da Hydroiden und andere Zellen im Zentral-

zylinder vereinigt sind. . Kapsel dorsiventral. Peristom

aus zahlreichen, gctrennten, schiefgegliederten, papillosen

Zellfaden (Peristomborsten) bestehend.

Familie: Dawsoniaceae.

15. Reihe Polytrichales. Stengelgewebe die hochste

Ausbildung erreichend. Kapsel multilateral (ovoidisch,

kubisch, prismatisch). Peristom aus hufeisenformigen

Faserzellen bestehend, welche zu 32—64 (selten 16)

Zahnen vereinigt sind, die an den Spitzen durch das

an der basalen Grenze der Kolumella sich bildende E p i
-

phragma miteinander verbunden sind; selten fehlend.

Familie : Polyti ichaceae.

B e m e r k u n g. Da die Familie der Rhegmatodontaceen ein<

kiinstliche Familie ist, so ist dieselbe aufgeteilt worden, und zwar so,

daB die Macrqfiymenieae als Unterfamilie zu den Se7natop?iyllaceen

und die Rhegmatodonteae zu den Leskeaceae gestellt worden sind.

Vom phylogenetisrlu n Standpunkt aus war es notwendig, dit

so einheitlich erscheinende Familie der Leskeaceen zu teilen in The-

liaceae, Leskeaceae und Thukliaceae, da sie mindestens triphyletischer

Vbstammung ist, ebenso die polyphyletische Familie der sogenannten

Hypnaceett in Plagiothec iticeae , Amblystegiaceae , Hypnaceae, Rhi/ti-

i iceae und Hylocomiaceae.

Eiii grelles Streiflicht auf du> phylogenetischen Staitfragen

wird durch den Umstand geworfen, daB bereits im Devonian nach
den inter santen paleontologischen Funde bei Roros in Norwegen
das Sporogon nebst Sporen von Andreaea schon fast so ausgebildet

war wie es zt n h ist.
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Uber die von C. R. W. K. van Alderwerelt

van Rosenburgh neu aufgestellte Gattung

Thysanobotrya.
Von G. Brausc.

In (iibbs „Dutch-Neu-Guinea 71, 1917" hatte Gepp eine

in Niederlandisch-Neu-Guinea gesammelte Farnart, welche ihm

neu erschien, als Polybotrya arfakensis Gepp bestimmt. Van
Aide r w e r e 1 1 v an Rosenbur g h (Bull. Jard. bot. Buit.

II., N. 28. 66. t. X. 19.18) will diese Art nicht als Polybotrya gelten

lassen, sondern halt eine neue Gattung fiir vorlkgend und stellt

hierbei die Gattung Thysanobotrya rriit Thysanobotrya arfakensis

(Gepp) v. A. v. R. auf.

In dem Berlin-Dahlemer Herbar ist /war kein Exemplar dieser

Art vorhanden. aber die der neuen Gattung beigefiigte Abbildung

(tab. X) ist so eingehend und gut, daB man ein vollkommen klares

Bild gewinnt. Diese Zeiehnung entspricht der Alsophi!a biformis

Ros., Fedde Rep. IX. 423. 1911, syn. Cyathea biformis Cop., Phil.

Journ. Sci. Hot. 6. 364. 1911, gesammelt von dem Reverend

C. King in Brit.-Neu-duinea. Die Bestimmung als Alsophila

scheint mir die richtige zu sein, die Art gehort zu den dimorphen

Alsophila-Aiten mit stark verschmalerten, bzw. verkiirzten fertilen

Blattfiederlappen, von denen gerade Neu-Guinea eine ganze Reihe

aufweist: A. olivacea, Ledermanni, Schlechteri, scandens, brunnea —
samtlieh von mir in Engl. Jahrb. aufgestellt. Die vorliegendr Art

scheint durch mz Neu-Guinea verbreitet zu sein, da King si<

in Brit.-Neu-Guinea, Gepp in Niederlandisch- und Professor

Schultze und der Sammler L e d e r m a n n in Deutsch-Xeu-

Guinea gefunden haben.

Als charakteristische Eigenschaften der Gattung Thysanobotrya

werden angefiihrt: ,,sori definiti, receptaculum clavatum, capsulai

anulo completo, indusium nullum". Alle diese Eigenschaften gelten

auch fur die Gattung Alsophila und besonders der geschlossene

Sporangienring ist b timmend fiir eine Alsophila. Es li< t keinerki

AnlaB vox, hier eine neue dattung aufzustellen.

Htdwigia Band LXl. 2^
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Kritische Revision von Carl Mullerschen

Laubmoosgattungen.
Yon Max Fleischer.

in.

Diese Reihe enthalt die Gattungen,

wie sie sich im Herhar C. M ii 1 1 e r

vorfanden.

Von den Arten sind meistens nur

die angefiihrt, welche vom Verfasser

in andere Gattungen einzuordnen waren.

Braunia Schp. in Herb. C. Mull.

B. chilensis Broth. Chile.

B. riograndensis C. M. Brasilien.

B. nigricans C. M. Brasilien.

B. castanea C. M. Brasilien.

B. Giber ti Besch. Monte-Video.
B. p a t a g o n i c a C. M. Patogonien.

B. Camp be Hi C. M. Victoria.

B. W eymouthi C. M. Tasmamen.
15. m o n t i s - d e o r u m C. M.

Kamerun.

B. californica Lesq. Californien.

B. eanescens Schimp. Bolivia.

Diese Reihe enthalt dieselben Arten

unter den jetzt geltenden Gattungs- und

Artnamen oder die vom Verfasser neu

aufgestellten Kombinationen.

Hedwigidium chilensis (Broth.) Flsch.

Erythrodontium riograndense (C. M. ) Flsch

Hedwigidium nigricans (C. M.) Flsch.

H. castanea (C. M.) Flsch.

H. Giberti (C. M.) Flsch.

H. patagonica (C. M.) Flsch.

H. Campbelli (C. M.) Flsch.

H. Weymouthi (C. M.) Flsch.

H. montis-deorum (C. M.) Flsch. *

Pseudobraunia californica Broth.

Braunia incana C. Mull.
*

Bemerkung. AuBerdem sind noch 12 Arten, welche bereits von Bro th., Paris
und andcren Autoren in die Gattung Hedwigidium aufgenominen wurden.

Harrissonia Sprg. in Herb. C. Mull.

H. o bl i q u o -i nermi s C. M. Bra- Rhacocarpus obliquo-inermis(C. M. il'lsch.

silien.

H. pugioniformisC, M. Brasilien. R. pugioniformis (C. M.) Flsch.

Bemerkung. Ferner sind noch 27 Arten, welche schon von Lindb. Paris.
und Broth, als Rha arpus-Arten bezeichnet worden sind.

Hedwigia Ehrh. in Herb. C. Miill.

H. Lindjgiana C. M. Bogota.

II. nivalis C. M. Venezu i.

II. .i n d i n a C. M. Ecuador.

Hedwigia albicans (Web.) Lindb
H. albicans (Web.) Lindb.

H. albicans (Web.) Lindb.

Alle drei Arten gehoren zu H. albican* und stim
ml noi imerikanischen Formen iiberein.

men mit bekannten europa a
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H. subrevoluta C. M. Mexiko. H. albicans f. subrevoluta Flsch.

Ebenfalls nur eine Form mit an der hyalinen Spitze etwas deutlicher eifi

-ebogenen Randern.

H. s e r r i c o 1 a C. M. Brasilien. H. albicans (Web.) Lindb.
N

Von H. albicans ist diese Art nur cine schlanke Habitusform.

H. s.tricta C. M. S. Domingo.

11. argentinica C. M. Argentin.

II. Mac Owaniana C. M. Slid

Afrika u. Kapland.

H. albicans (Web.) Lindb.

H. albicans (Web.) Lindb.

H. albicans (Web.) Lindb

Owaniana (C. M.) Flsch.

fo. Mac

Ebenfalls nur eine schlanke Habitusform mit gegen die Spitze biischelig ver-

zweigten Asten unci abstehenden Blattern.

H. J o a n n i s M e y e r i C. M. Kili-

mandscharo.

H. c i 1 i a t a Erhrh. Ubiquist.

H. novae-vale siae Ost-Australien.

H. JuratzkaeC. M. Neu-Siid-Wales.

H. occidentalisC.M. Siid-Austra-

lien.

H. novae Z e a 1 a n d i a e C. M. Xeu-

Seeland.

II . microcyatheaC. M. Victoria,

Xcu-Seeland.

H. L'inodic a C. M. Himalaya.

H. albicans (Web.) Lindb.

Nur eine schlanke Habitusform.

H. albicans (Web.) Lindb.

H. albicans (Web.) Lindb.

H. albicans (Web.) Lindb.

Nur schlanke Habitusform.

H. albicans v. viridis (Br. eur.) Limpr.

H. albicans (Web.) Lindb

H. albicans (Web.) Lindb.

H. albicans (Web.) Lindb.

Alle 16 Arten von C. M ii 1 1 e r gehoren derselben Art H. albicans an,

sich demnach als eine der verbreitetsten Ubiquisten herausstellt.

Cyrtopus (Brid.) Hook, in Herb.

C. Mull.

welche

Echinodium americanum (C. M.) ] i.

Das ziemlicli diirftige Exemplar

konnte auch zu E. hispidum gehoren,

nur bleibt der Standort befremdend,

da bisher kein Echinodium aus Ame-

rika bekannt gewordeii ist.

Bescherellia cryphaeoides (C. M.) Flsch.

C, a mcrica n u s C. Mull, Central -

Amerika.

Die Pflanze stammt aus Herb.

Boswell, es ware nicht unmoglich,

daB die Standortsangabe auf einer

Verwechslung beruht!

cryphaeoides C. M. Fidschi-

Inseln.

Eine echte Cyrtopodiaceenart von sehr zierlichem. eryphaeaarti i Habitus

welche meine Ansicht weiter unterstiitzt, daC Cyrtopus nichts mit den Spiriden-

taceen zu tun hat, sondern mit den Leucodonten and Cryphaeen verwandt ist, wes-

luilb ich sie friiher als eigene Familie abgetrennt habe.

Bescherellia Duby in Herb. C.

Miill.

B. Dovae-guineae C. M: Xord-

X"eu-("-uinea.

Bescherellia brevifolia Hpc. var. papuana

(Broth, et Geh.) Par.

Blatter mit langen Pfriemc pitzen wie 1 papuana kommci h bei austra-

lischen Iixemplaren vor.

28*
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Spiridens Nees ab Es. in herb.

C. Mull.

S. capillifolius Mitt. Samoa.

S. c i 1 i-a't u s Hpe. Neu-Irland.

S. n o v a e -guine a e C. Mull. Slid

Neu-Guinea.

Spiridens aristifolius Mitt.

S. Reinwardti Nees.

Die Pflanze ist nur ein Jugend

stadium von S. B- inicardti.

S. Reinwardti Nees.

Bemerkung: Die iibrigen Arten sind mit den anerkannten Spiridens-Arten

iibereinstimmend.

Trachypus Hornsch. in Herb.
(". Miill. .

!

T. or nans (Reinh.) C. Mull. Hawai.

T. P i n t a s i a n a C. Mull. Kamerun.

IV e riocladioidesC. Mull. Mozam-
bique.

Trachypodopsis ornans (Reich.) Flsch.

T. Pintasiana (C. M.) Flsch.

Aerobryopsis eriocladioides (C. M.) Flsch

Diese Art gehort nicht zu Trachypodopsis, wie ich friiher in Hedw.45 p. 66

angegeben habe. .

T. Kutenber»iC. Mull. Madagaskar

T. n o d i c a u 1 i s C. Mull. Comoren.

T. n ovocaled o n i a e C. Mull. Neu
Caledonien.

Trachypodopsis Rutenbergi (Geheb*

Hpe.) Flsch.

T. nodicaulis (C. M.) Flsch.

u

Diese kleine Art gehort zur Sektion Microti?achypits und vermittelt den Qber
ang zu der Gattung Diaphanodon.

* I *

I. crispatulus (Hook.) Mitt. Hi-

malaya.

T. h i m a n t o p h y 1 1 u s C. Miill. Hi-

malava.

T. craspedophyllus C. Mull. Hi-

malaya.
i

a u r i c u 1 a t u s Mitt. Himalaya.

Uohnhofii C. Mull. Ceylon.

Ubcri S p atulus C. Miill. N. -W.-

Himalaya.

bland us (Harv.) Mitt. Khasia,

Si kkim -Hi malava.

T. 1 a c r i d e n s C. Mull. Birma.

T. s u m a t r a n u s Geheb. Sumatra.

T. l-'eae C. Mull. Birma.

T. declinatus Mitt. Java.

T. g r o ii-serratos C. Miill.

T. cavernos u s C. M. Si kkim.

T

Trachypodopsis crispatula (Hook.) Flsch.

T. himantophylla (C. M.) Flsch.

T. craspedophylla (C. M.) Flsch.

T. auriculata (Mitt.) Flsch.

T. Bohnhofii (C. M.) Flsch.

T. subcrispatula (C. M.) Flsch.

Diaphanodon blandus (Harv.) Ren. et

Card.

Trachypodopsis lacridens (C. M.) Flsch.
T. sumatrana (< h.) Flsch.

T. Feae (C. M.) Flsch.

T. declinata (Mitt.) Flsch.

Trismegistia grossiserrata (C.

Trachypodopsis cavernosa (C.

M.) Flsch

M.) Flsch

Die iibngen 12 Arten in Herb. C. Mull, gehoren zur Gattung Trachypu*.
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Myrinia Schpr. in Herb. C. Miill

M. S i c b o 1 d i i C. M. Japan.

Mollirete C. M. in Herb.

M. i 1 1 i c i s C. M. Paraguay.

Haplohymenium triste (Ces) Kindb.

Gehort zu den Leskeac'eae

Bryum spec

Das Probchen in Herb. C. M. ist nichts als <3 Pflanzen eines jedenialls schon be

ka.nnten,sten\enBryum8. EsliegthiereinahnlicherFall vorwlebei derGattung Remyella

Eriodon ( . Mont.

E. s a 1 i c i n u s Spr. Anden v. Quito. Stenocarpidiopsis salieicola (Spr.) Flsch.

Diese Art ist nicht im entterntestcn mit Eriodon und den Brochythecioceen,

sondern durch die schiefen, unsymmetrischen Blatter und den typischen Blattgrund

mit der Gattung Stereoph yllum verwandt. Sie gehort also zu den Plogiotheciaceen.

Dimerodontium Mitt.

C. Miill.

in Herb.

1 ). magnirete C. M. Central -China

I >. b r a s i I i e n s e (Hpe.) C. M. Bra

silien.

D. rivulare C. M. Argentinien.

Lindbergia raagniretis (C. Miill.) Broth

Fam. Leskcaceae.
Myrinia brasiliensis (Hpe.) Schjmp.

Amblystegium rivulare (C. M.) Broth.

A m b 1 y s t e g i a e e a e.

Bemerkung. Die ubrigen 9 Arten in Herb. C. Miill. gehoren sicher zu LHrnero-

dontium; unter diesen zeigt z. B. J), mendozense und D. aurescens die Verwandtschaft

zu Lindbergia, wie iiberhaupt Dimerodontium, besonders dem (iametophvten nach

als Ubergang zu den Le&keaceae betrachtet werden kann.

Rozea Besch. in Herb. C. Miill.

K. bar.t-r a ini oi des C. M. Brasilien. Leucodontopsis bartramioides (C. M.)

Flsch.

R.d enticulata Besch. ined. Mexiko. Brachythecium spe<

Wahrscheinlich ein< schon bekannte Art der Gattung Brachythecium.

K. f u 1 va C. Miill. Nepal.

Obwohl das Exemplar (Glimmerpraparat) sehr diirftig ist, isl es doch als eine von

I '
.

pterogonioides (Harv.) durch schmalere Blatter unterschiedene/i'o-ea-Art zu erkennen.

R. attenuata C. Miill. Birma, Leucodontopsis attenuata (C. M.) Flsch.

Bemerkung. Die ubrigen 4 Arten in Herb. C. M. gehoren ebenfalls zur Gattui

Rozea, mit welcher auch die Gattung Ta elkt fabroniacea C. Miill. eng verwandt ist.

Habrodon Schinip. in Herb. C.

Miill.

H. X o t a r i si i Schp. Schottland,

Tirol, Italien.

H. Sendteneri Schpr. [strien.

H. perpusillus (de Not.) Lindb.

Scorpiurium Sendtneri (Schp.) Flsch.

Diese Art gleicht nur habituell einer Fabroniaceae, denn ihre Hlattkonstruktion

t dieser Familie ganz fremd und weist mit der zuwcilen dornig endenden Blattripj -

auf die Gattung Scorpiurium.

H. erythraeus <
.'. Miill. Al sinien. Lindbergia erythraea M.) Flsch.
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Fabronia Radd. in Herb. C. Mull

F. P e r s o n i Schwaegr. Bourbon.

F. D u s e n i C. M. Kamerun.

F. s e c u n d a Mont. Neilgherris.

Xebenstehende 3 Arten lagen als

F. secunda in dem Herb. C. M.

F. obtusatulaC. Miill. Uruguay.

Rhizofabronia Personi (Schwgr.) Flsch.

in Flora von Buitenzorg IV, p. 1119.

Rhizofabronia sphaerocarpa (Dus.) Flsch.

in Flora von Buitenzorg 1. c.

Fabronia secunda Mont.

Fabronia Beccarii Hpe.

Fabronia Goughii Mitt.

Helicodontium obtusatula (C. M.) Flsch.

F. Lorentzi C. M. Argentinien.

Diese Art ist dem Gametophyten nach eine typische Fabronia, ebenso wie F.

gymno8toma Sull. and F. Matsumurae Besch., bei der das Peris torn nicht ausgebildet

ist. oder wie es zuweilen vorkommt, im abfallenden Deckel haften bleibt.
*

F. b a s i 1 a r i s C. M. Argentinien.

Bis jetzt die alleinige unter den vielen Arten, welche zwitterig ist, autierdem

durch die aufrechten, diclit aneinander gepreBten Aste, welche dichte Kasen bilden.

ausgezeichnet, eine Wuchsform, welche auch bei indischen Fabronia-Arten (z. B

F.curvirostris) vorkommt und immer bei iippigem Wachstum in der Mitte der Rasen

auftritt, wahrend gegen die Rander des Rasens die Pflanze wieder in die kriechende

Form ubergeht. Dasselbe \
T

erhalten zeigt sich auch bei den Aemporium-Arten mit

dem Unterschied, daB hier die kriechenden Aste die Ausnahme und die dicht auf-

rechten Formen die Kegel sind.

F. Xotarisiana Hpe. Sardinien

F. B r e u t e 1 i i Hpe. Kapland.

Fabronia pusilla Raddi var. Schimperi

Vent.

Ischyrodon Breutelii (Hpe.) Flsch.

Diese Art ist dem Gametophyten nach ein Ischyrodon mit reduziertem Fabronia-

Peristom ; das letztere zeigt mchr den i^a&rom'a-Charakter in Ubergangsstadien, wes-

halb sie bisher auch zu Fabronia gezogen wurde. Ebenso:

F. Guei n z i i Hpe. Kapland.

F. f 1 a v i n e r v i s C. M. Mexiko.

Ischyrodon Gueinzii (Hpe.) Flsch

Diese Art zeigt im Blattcharakter fast den Typos von Ischyrodon, aber Habitu-

uml Sporogon mit Peristom weist auf Fabronia.

F. lnicodon C. M. Brasilien. Meiothecium leucodon (C. M.) Flsch

Die Art gehort zur Sektion Pterogoniopsis.

F. h u m i I i t a t i s< M. ined. Brasilien. i Fabronia schwetschkeoides Flsch.

Diese Art zeichnet sich besonders durch die Schweteckkea ahnlichen Blatter aus,

die ovallanzettlich lang zugespitzt und ziemlich deutliche Rippen haben, dagegen
haben die Sporogone mit Peristom den typischen Fabronia-Chdrakter.

F. I m e r u n i a e Dus. Kamerun. Schwetschkea Cameruniae Dus.) Flsch

Di und die folgende Art sind ebenso dem Gametophyten \\\e dem Sporo
phyten nach zu Schwetschkea zu stellen.
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F. grandifolia C. M. ined. Franz.

Guinea.

Schwetschkea grandifolia (C. M.) Flsi h

Bemcrkung. Die iibrigen Arten in Herb. C. Mull., worunter 25 nicht publizierte

Arten sind, gehoren auch zur Gattung Fabronia.

Helicodontium in Herb. C. Mull.

H. p ervirens (C. M.) Par. Uruguay.

Diese Art gehort zu ciner neuen Sect. H'elicodontiella nob. PHanzen verflacht.

Blattzcllen langsgestreckt. Peristom mit vollstandigen Wimpern. Zu dieser Sektion

gehort auch: H. comp'anaPnn Broth, aus Brasilien.

H. s i a m bonicu m C. M. Subtrop.

Argentinien.

H. montevidensc C. M. ined.

Monte Video.

H. H i 1 d e b randti C. M.ined. Mada-

gaskar,

H. tarapotense Spr. Quito.

H. lanceolatum C. M. Kapland.

Helicodontium siambonense C. Mull

H. chloronema C. Mull.

H. fabroniopsis C. Mull.

H. tenuirostre Schwaegr.

Ks ist diejenige Art, welche den AnschluB an Schwetschkea vermittelt.

H. m a g n i t o 1 i u m C. M. ined. Ekua-

dor.

Helicodontium oblique-rostratum Mitt. f.

magnifolia (C. M.) Flsch.

Die Blatter der f. magnifolia sind etwas groBer und lockerzelliger.

M. I
Amblystegiella tenuifolia (Hedu.) Flsch.H. tenuifolium (Hedw.) C.

Banks-Insel Australien.

H. D u b y a n u m Hpe. ined. Italien. Helicodontium italicum (Lor. Schp.)

Flsch.

Syn. : Fiorinia italica Lor. Notizb.,

. p. 62 (1865).

Dubyella italica S( hpr.

our. IV c. ic. (1866).

Bryol.

Diese Art unterscheidet sich von H. tenuirostre (lurch etw kurzer gespitzte

Blatter und besonders durch das rudimentar gebildcte Endostom, welches flach

kielige, fadenfbrmige Fortsatze und sehr niedrige Grundhaut hat. Exostom wie b«

H. tei 'i-ostre.

Bemerkung. Die iibrigen 9 Arten sind bekannte Helicodontium-Arten.

Schwetschkea C. Mull.

S. boliviana C. M. Bolivia.

S. minutaC. M. Bolivia.

S. xantophylla (Hpe.) C. M. Ekua-

dor.

Leskea boliviana (C. M.) Flsch

Leskea minuta (C. M.) Flsch.

Sciuroleskea xanthophylla Hpe

ciuroleska geh<»rt zur 1 ami lie der Brarh ytfieciaeetn.
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S. D u s e n i C. M. Kamerun.

S. japonica Besch. Japan

Schwetschkea Brotheri Dus.

Schwetschkeopsis japonica (Besch.)

Broth.

Diese Gattung reiht Brotherus in Xat. Pflzf. bei den Entodoi'tucecu ein, sie ist

jedoch vie! naher mit Scloretschkea verwandt und gehort zu der Familie Fabrotiiaceae.

S. sinensis C. M. China Lindbergia sinensis (C. M.) Familie

Leskeaceae.

Bemerkung. Die iibrigen 6 Arten in Herb. C. M. gehoren zu bereits publizierten

Arten der Gattung Schwetschkea,

(Fortsetzung folgt.)
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Bemerkungen fiber einige Formen von

Polytrichum und ihre Rippenlamellen

auf der Oberflache der Blatter.

Von C. Warnstorf.

Vor kurzer Zeit sandte mir der Lektor, Herr Dr. H. M 6 1 1 e r
,

in Stockholm 2 Exemplare von Polytrichum attennatum Menz. mit der

Bitte, dicselben zu untersuchen und ihm sodann meinen Refund

mitzuteilen. Diesen AnlaB habe ich benutzt, urn die noch in meinem

HandherbarbcfindlichenPo/^nc*Mwi-Formen aufs neue einergenauen

Durchsicht zu unterziehen, wobei sich folgendes herausgestellt hat:

Die in der norddeutschen Tiefebene und in mittleren (iebirgslagen

in etwas feuchten Waldern haufig yorkommende griine, robuste

Form von P. uttenuatum mit im feuchten Zustande sparrig weit

/.uriickgekriimmten, 7—14 mm langen Blattern verdient als var.

longifolivm unterschieden zu werden. Zu dieser ist dann eine sehr

eigenartige und abweichende fo. conicum Loeske zu stell< n, die der

Autor auf einer trockenen Waldstelle bei Finkenkrug uriweit Span-

dau gesammelt und mir mitgeteilt hat. Dieselbe erreicht etwa nur

eine Hohe von 10 cm, ist unterwarts von Blattern entbloBt, aber

mit weiBlichen Rhizoiden besetzt; auBerdem ist der Urnendeckel

mcht kegelformig langgeschnabclt, sondern niedrig kegelformig,

wie er mir bei Polytrichum iiberhaupt noch nicht vorgekommen ist.

Die Urne se'lbst ist kurz und dick, der Hals mehr oder minder deut-

lich abgesetzt, die Haiux' kiirzer, after nur l

/2
der Urne und die

etwa 2,5—3 cm lange rote Seta ist nur unttrhalb der Kapsel eine

kurze Strecke gelb. Die Sporen sind fein papillos und messen im

Durchschnitt 13—16 /£ diam. Eine andere fo. pumilum Warnst,

mit nur 5—6 cm hohen, gleichformjg dicht beblatterten Stammchen,

1,5—2 cm langtr rottr, oberwarts gelblicher Seta, meist allmahlich

in den Hals iibergehenden Kapseln und einem langen, geraden

Schnabel von fast Urnenlange bemerkte ich vereinzelt unter der

Hiiuptform im Ri< ngebirge bei der Gerbertbaude unweit Schreibcr-
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hau auf Waldboden unter der Hauptform des P. attenuatitm. Var.

caucasiciiHi Warnst. in Hedw. LV, S. 285 gehort gleichfalls in den
Formenkrtis dieser Art.

Von P. decipiens Limpr. hat mein Sohn Johannes im Jul;

1908 unweit Briickenberg im Riesengebirge eine var. strictifoliiun

Warnst. in Herb, aufgefunden, von der ich nachfolgende Beschrei-

bung gebe: Caulis 4—5 cm altus, simplex, snperne dense foliosus,

interne fere nudus; folia superiora udo sicco cauli adpressa, humida
erecte patentia, e basi ovata vaginante anguste lanceolata, ca.

5—8 mm longa, costa in aristam brevem, brunescentem, cerratam

excedente; lamellae copiosae, cellulae 6—8 seriatae, marginibu-

superioribus haud crenulatae, leves. Seta 7—8 cm longa, flava.

Capsula horizontalis vel inclinata. Operculum e basi plarioconvexa

longe obliquirostrum ; sporae ad 16/* diam.

In dem mir vom Verfasser Oberlehrer L i in p r i c h t seinerzeit

iibersandten Exemplar „Die Laubm. II. Abt.", hat er auf S. 618

fiber P. decipiens eigenhandig mit Bleistift den Vermerk gemacht

:

P. ohioense Ren. u. Card, in Rev. bryol. 1885, p. 11. Dies kann er

doch aber nur in dem guten Glauben getan haben, weil er gemeint
hat, das nordamerikanische P. ohioense sei mit seinem P. decipiens

identisch. Das ist aber nicht der Fall; denn die obere Randzelle

einer Rippenlamelle von P. ohioense ist nicht wie bei P. decipiens

verkehrt-trapezisch und rings diinnwandig, sondern q u e r e 1 1 i p -

t i s c h und dickwandig. — Endlich fand sich in meinem
Herb, noch eine aus Gronland stammende Form: P. vaginatum
Warnst., von der ich nachfolgende Beschreibung gebe: Planta sim-

plex, fuscescens, ad 8—10 cm alta. Folia inferiora vaginantia, apice

late rotundata et subcordata; costa in aristam longam integerrimam

xcedente, superiora e basi vaginante dongato-lanceolata, 9—10 mm
longa, sicca sursum arcuate recurva, fragilia et margines laterales

acute serrata. Foliorum lamellae numerosissimae, ab uno strato

(6—8) cellularum constructae, e latere visae margine crenulato,

valde incrassato, levi, longitudinaliter canaliculato.

Es lassen sich iiberhaupt, wenn man nur Querschnitte von
Randzi lien der Lamellen der Gattung Polytrichum beriicksichtigt,

folgende Gruppen feststellen: 1. Planomarginata mit flachen odt-r

fast flachen oberen Deckwanden der verkehrt-trapezi-
sch e n G i p f e 1 z e 1 1 e n (P. decipiens und P. perigoniale)

'

2. Concavomarginata mit deutlich konkaver oberer Wand der End-
zelle eines Querschnitts von einer Lamelle (P. commune und P.
deflt folium) ; 3. Convexomarginata mit elliptischen Rand-
zellen der Lamellen und 4. Ampul]aceomarginata mit flaschen
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artigen Zellen der Randreihe im Querschnitte (P. piliferum und P.

juniperinum) . Von den beiden zuletzt erwahnten Arten zeigt be-

sonders P. piliferum durch 2 hervortretende Eigenschaftcn seinen

Xerophytencharakter, welche Art in Norddeutschland auf dem

sterilsten Sandboden der Kieferwalder oft in ausgedehnten lockeren

niedrigen Rasen weite Strecken iiberzieht. Zuerst sind es die langen

Haare der Blattspitzen, die wegcn ihrer Hygroskopizitat sehr leicht

Regentropfen und Luftfeuchtigkeit aufzusaugen vermogen und sie

den Lamellen zufuhren; die breiten, iiber die letzteren hinweggreifen-

den Seitenrander verfolgen den Zweck, die den Lamellen etwa zu-

gekommene Luftfeuchtigkeit moglichst lange festzuhalten.
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Uber die vegetative Vermehrung einiger

Laubmoose aus Bolivia.

Yon C. Warnstorf.

Herr Dr. T h. Herzog in Munchen untcrnahm im Jahre 191

1

eine botanische Forschungsreise durch Bolivia, von der er auch tin.

groBe Sammlung Bryophyten mitbrachte; aus dieser hat er mir
seinerzeit eine bcdeutende Auswahl inter* ssanter Typen, vorzugKch
aus der Andenkette, zum Geschenk gemacht. Unter dies* n befindet
sich unter anderen auch eine Art der Gattung Prionodon C. Miill.

in Bot. Zeitung 1844, S. 129, und zwar Pr. luteovirens (Tayl.) Mitt.,

das nach Prof. Broth cms nicht nur aus Bolivia, sondnn auch
aus Ecuador bekannt ist. Die einfachen oder oberwarts meist un-
regelmaBig wenigastigen bis fast biischelartig verzweigten, 6—10 cm
langen und 2 mm dicken, griinen oder gelbgninen, aufrechten, sekuii-
daren Sprosse entspringen aus einem durchaus kriechenden rhizom-
artigen, kleinbeblatterten und dicht mit roten, glatten Rhizoiden
besetzten primaren Stengel, der seilartig die Baumrinde umklammert
und den viel dickeren, aufrecht strebenden oder hangenden Stengeln
zweiter Ordnung geniigend Halt gewahrt. Die iiberaus dicht ge-
drangten lanzettlichen Blatter werden von unten nach oben all-
mahlich groBer und liegen im trockenen Zustande dem Stengel
dicht an, wodurch dieser dick walzenformig erscheint ; feucht stehen
sie aufrecht vom Stammchen ein wenig ab. Da alle Prionodontaceen
zweihausig sind, so ist ihre Verbreitung auf geschlechtlichem Wege
nur dann einigermaBen sicher gestellt, wenn b;ide Geschlechter
vergeseUschaftet oder doch nicht zu weit voneinander entfernt
vorkommen. Ist dies aber nicht der Fall, dann wird die Verbreitung
der Pflanze durch Sporen in der Regel ausgeschlossen. Bei der in
Red. stehenden Art hat die Natur nun in ausgiebiger Weise dafiir
•sorgt, daB sir sich, wenn auch nicht auf geschlechtlichem so doch
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auf vegetativem Wege an entfernten Orten wieder auf dcr Rinde

von Baumen ansiedeln kann, und zwar durch vom Winde weg-

gefiihrte Bruchstiicke dcr zahlreichen im oberen Teile sehr briichigen

Blatter. Xach den an den sekundaren Sprossen stehengebhebenen

basalen Blattcilcn zu urteilcn, hat sich dcr Bruch stets zwischen

dem unteren verbreiterten Tcile und dcr Spitze des Blattcs voll-

zogen, ohne, wie dcr Augenschein lehrt, auf einc vorherbestimmte

Stcllc beschrankt zu scin. Dies ist schon unter der Lupe an der

sehr verschiedenen Breite dcr Bruchstellen der an den Stengeln

noch festhaftenden Blattn ste deutlich zu erkennen. 1st die Bruch-

stcllc sehr schmal, so hat der Bruch in der Hohc der Blattspitz

stattgefunden; je breiter sic wird, desto mdir hat sic sich dcr Blatt-

mitte genahert. Die Bruchrander erscheineii nicht glatt, sondern

sind sehr unregelmaBig ausgezackt und fein gekerbt. Eine zuni

Bruch vorgebildete Region in der ob.ren Blatthalfte ist nicht vor-

handen; welche Ursachen aber den Bruch veranlassen, ist mir vor-

laufig schleierhaft geblieben. Man konntc vielleicht daran denken,

daB der Bruch durch Winde veranlaBt wird, die die sekundaren

Stammch^n gegen die Baumrinde driicken und durch Hin- und

Herbewegung soviel Reibung zwischen b'eiden erzeugen, daB die

Blattspitzen auf di< mechanische Weise abgestoBcn worden seien.

Auf keinen Fall lassen sich in dcr oberen gesagten Blatthalfte diffe-

rs nzicrte Zellen (Initialen) nachweisen, die etwa dm Bruch befordert

haben konnten. Diese winzigen Blatteile werden nun von der Luft-

stromung zum allergroBten Teil sofort auf entfernte Baume iiber-

tragen und dort am ersten an solchen Rindenstellen haften, die durch

niedrige Laub- oder Lebermoose bereits cine rauhe Oberflache zeigen.

Wann und wie sich alsdann aus den Zellen der Bruchflachen Pro-

tonema bildet, an dem neue Pflanzen angelegt werden, ist vorlaufig

noch vollig unbekannt; da sich aber innerhalb der erhaltenen Proben
i

eine geringe Menge von abgebrochenen Blattbruchstucken erhalten

hat, so soil versucht werden, diese auf feuchtem weiBen Loschpapier

auszusaen. Wenn dieser Versuch vollkommen miBlingt, dann ist

jedenfalls daran das Alter der v( rwendeten Exemplare schuld, di<

bereits seit 1911 im Herbar liegen und nach den verflossenen 8 Jahren

jedenfalls nur noch abgestorbene Zellen zeigen. Sollte trotzdem

sich hier und da aus Zellen einer RiBstelle Protonema bilden, so

wart- zu beachten, ob hierber gewis Zellen der Rippe odtr dcr

ubrigen Lamina bevorzugt wiirden. Trotzdem fast samtlich dicht

gedrangtcn Stengelblatter verletzte Spitzen besitzen, so hat dies

wie der Augenschein lehrt, auf ihre Assimilationstatigkeit keinen

wesentlichen EinfluB. Deshalb fiihrt auch Dr. Correns in seinem
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vorziiglichen Werke: Untersuchungen uber die Vermehrung der

Laubmoose durch Brutorgane, S. 339 folgendes aus: „Die Aus-

bildung der Blatter als B ruch blatter braucht auf deren Haupt-

funktion, die Assimilationstatigkeit, keinen wesentlicheri EiniluB

zu haben. Dementsprechend finden wir auch nirgends an einem

Stammehen eine Differenzierung der Blatter in bruchige und nicht

briichige durchgefiihrt . Werden sie einmal wirklich fiir die vege-

tative Vermehrung in Anspruch genommen, so brechen die Spitzen,

schlimmsten Falles die ganzen oberen Halften der Blatter ab, der

stehenbleibende Teil ist dann immer noch imstande zu assimilieren."

Von solchtn Bruchblattern, wie sie hier geschildert worden sind,

sind die Brutblatter (Folia decidua), wie sie z. B. bei Dicranum,

Campylopus, Dicranodontimri, Leucobryum, Ochrobryum, Tortida und

Aulacomnium angetroffen werden, verschieden, da sie sich nach den

Untersuchungen von Dr. Correns stets a in B 1 a t t g r u n d e

als e i n G a n z e s a b 1 6 s e n. Ausfiihrliches hieruber findet

man bei Correns 1. c., S. 339—340. — Nach Br other us

,,Die naturlichen Pflanzenfamilien" (1905) waren dan, als von der

Gattung Prionodon ca. 26 Arten aus tropischen und subtropischeri

Landern fast ausschlieBlich aus Amerika bekannt; nur zwei waren

bis dahin auch in Afrika gefunden worden.

Mit den sekundaren langen, kraftigen Sprossen des vorliegenden

Prionodon sind zugleich einige Proben von einem Lebermoose* ab-

gerissen worden, das zu der groBen Familie der „Lejeuneacen," ge-

hort und vielleicht neu sein durfte. Auf alle Falle mag cs wie folgt

beschrieben werden: Pflanzen klein, 1,5

—

2,5 cm lang und 2 mm
breit, schmutzig-braunlich, wenig und unregelmaBig astig, dicht

dreireihig beblattert, Seitenblatter eiformig, kurz zugespitzt oder

stumpf, aufrecht-abstehend, ganzrandig, unterseits hohl, mit kleinem,

fast rechttckigem, flachem, am freien Rande ausgeschwi itt-kU in-

gezahneltem Unterlappen, der etwa 1
/5 der Blattlamina betragt.

Unterblatter groB, gedrangt, etwa dreimal so breit wie der Stengel,

spatelformig, an der breit abgc rundeten Spitze zuruckgerollt und

nach unten in zwei breite, am Grunde abgerundete, h< rablauiencL

Schenkel gespalten, iiberall ganzrandig. Mittlere Laminazdlen rund-

lich-polygonal, mit deutlich knotigen Eckvtrdickungen; durch-

schnittlich 25—30 p diam., gegen die Rander hin allmahlich kleiner.

Bliiten und Sporogone unbekannt. — Da die wenigen Pflanzchen

vollkommen steril sind, so war es mir unmoglich, zu bestimmen,

welchem Subgenus der Lejeuneaceen dieselben etwa zuzurechnen

seien; doch bieten vielleicht die groBen spatelformigen, am breiten

oberen Rande umgerollten Unterblatter, sowie die flachen, fast
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rcchteckigen, kleinen, am freien Rande kleingezahnelten Unterlappen

d( r ovalen Seitenblatter Anhaltepunktc genug, um spater die genaue

Bestimmung zu crmoglichen.

Ein anderes Laubmoos: Tortula aculeata Wils. (Syntrichia BricL

Mant. muse, S. 97. 1819) Hartm. in der Herzog schen Sammlung
besitzt ebenfalls sehr briichige Blatter, die sich beim Trockenwcrden

oberwarts spiralig drehen und kriimmen, im feuchten Zustande aber

wieder strecken. Darnach hangt in dksem Falle die Briichigkeit

der Blattsubstanz hochstwahrscheinlich mit der verschiedenen Ge-

webespannung zusammen, die eintreten muB, je nachdem das Blatt

bei. Trockenheit sich verbiegt, faltet oder krauselt, beim Feucht-

werden aber wieder gerade richtet, so daB fortwahixnd ein Wechsel

zwischen Kriimmungen, Biegungen und Streckungen stattfindet,

durch die schlieBlich in den Teilen des Blattes, die von dksem Wech-
sel am haufigsten in Mitleidenschaft gezogeri werden, die Kohasion

des Blattgewcbes beeintrachtigt und deshalb die Briichigkeit dort

am starksten ausgebildet werden muB. Ganz ebenso, wie langere

Zeit im Umlauf befindliches Papiergeld, das bald zusammengefaltet,

bald wieder ausgebreitet wird, schlicBlich an den Bruchstellen ein-

reiBt. Da die der Tortula ruralis nach GroBe und Habitus ahnlicb

T. aculeata mit reichem Stengelfilz versehen ist, so ist ein groBer

Teil der Bruchstiicke in diesem hangen geblieben und diese sind hier

in den meisteh Fallen bereits in glatte Khizoiden ausgewachsen,

an denen sich gewiB spater auch junge Pflanzchen bilden werden,

die nicht nur zur Verdichtung der Rasen an demselben Standorte

beitragen, sondern mit Hilfe von Luftstromungen auch enthrnten

Orten die Blatt bruchstiicke zugefuhrt werden, so daB die V( rmehrung

dieser Art durch Brutorgane mehr als gesichert erscheint. In GroBe

und Habitus gleicht diese Tortula noch am meisten der T. rura/is,

steht aber sonst wohl unserer an alten Pyramidenpappeln vorkommen-

den T. levipila durch das kiirzere, glatte Endhaar naher.

Eine dritte Art mit ausgezeichnet briiclxigen Blattern ist Bar-

tramia fragilifolia C. Mull., von der Brother us in Pflanzenfam.

Fief. 220, S. 639, in Fig. 482 G—M eine anschauliche Abbildung

ibt; dieselbe ist eine kraftige, braunliche, 4—6 cm hohe, sehr dicht-

beblatterte Pflanze mit nicht uber die SproBspitzen hinausragi nden

Sporogonen, sowie mit Blattern, die aus glanzendweiBem, scheidi n

(irunde plotzlich in eine lange, schmale, dicht gezahnelte, steife,

borstenartige, papillose Pfrieme auslaufen, die aber fast uberall

unterhalb der Pfriemenspitze abgebrochen sind. Aus d\ em Grunde

sind die am Stengel noch festsitzenden Telle der Blatter obm uberall

leich schmal gestutzt, wahrend bei den beiden vorher erwahnten

o-
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Arten die Bruchstellen sich iiber die ganze obere Blatthalfte er-
*

>trecken. DaB etwa hier bei B. fragilifolia die Bruchstelle dureh
vorherbestimmte Zellen (Xematogone) angedeutet wiirde, habe ich

trotz angewandter starker VergroBerung eines unverletzten BlatUs
nicht bemerkt; welche Ursachen aber den Bruch veranlassen, dariiber

laBt sieh nichts sagen, da die Blattlamina, ob feucht oder trocken,

keine Veranderungen zeigt, sondern immer steif borstenformig er-

scheint. Diese Art wurde von Dr. Herzog in den ,,Estradillas

bei IncacowaT ea. 2800—3200 m im Juni 1911 gesammelt und mir
unter no. 3334 mitgeteilt.

Endlieh ist aus der H e r z o g schen Sammlung noch eine vierte

Art anzufiihren, die sich nicht nur durch Blattorgane, sondern auch
zugleich durch Stengelteile vegetativ vermehren kann: Leiomela
deciduifolia Herzog. Hier erfolgt, wie der Name schon andeutet,
die Vermehrung nicht durch Bruchstiicke von Blattern, sondern
durch ganze. sich am (irunde leicht von Stengeln und Asten trennencl
Blatter, die von C o r r e n s 1. c. als Brutblatt e r bezeichnet
werden. Der Hauptunterschied zv/ischen B r u c h - und B r u t -

blattern besteht darin, daB sich die ersteren stets nur in
Teilen, die letzteren dagegen immer als Ganzes ablosen.

Bei den Brutblattern kommt in der Regel an der Basis eine besondere
trennschicht zur Ausbildung, was bei den Bruchblatte rn nur selten
der Fall ist. Von europaischen Arten mit Brutblattern diirfte wohl
Dicranodontium longiroetre am bekanntesten sein. DaB die pfriemen-
lormi n, bi> 5 mm langen Blatter von Leiomela deciduifolia leicht

abbrechen, hangt wohl zum Teil damit zusammen, daB sie auch
an ihrer Basis verhaltmsmaBig schmal bleiben (0,25 mm) und ganz
allmahlich in eine sehr lange, im trockenen Zustande gekriimmte
und geschlangelte, haarfeine Pfriemenspitze auslaufen. Sie sind
iibrlgens wenig hygroskopisch, und es vergeht eine geraume Zeit,
bevor sie sich strecken und steif werden. Neben diesen abfallenden
Brutblattern (folia decidua) fallen bei dieser Leiomela auch zahlreiche
Stammspitzen mit btischelig gehauften Blattern, sowie kurze, a...

Grunde Rhizoiden tragende Seitenastchen auf, die ebenso wie die
Stengelspitzen leicht abbrechen, von Luftstromungen schnell fort-
.ueliihrt werden konnen, um sich alsdann auf entfemten alten Baum-
stiimpfen mit ihren bereits vorhandenen Rhizoidenbiischeln zu
ankern und hier sofort ein selbstandiges Dasein zu beginnen' Wir
haben hier also einen Fall, wo nicht nurganze Blatter sondern
auch Bruchteile von Stammchen und vollkommene
A s t c h e n als Brutorgane in Frage kommen. — Die Gattung
Leiomela gehort zu den Bartrawiaceen (Broth, in PflanzenfanT

m

ver-



i'ber die vegetative Vermehrung einiger Laubmoose aus Bolivia. 117

Hft. 220, S. 631); 1. c. wird auf S. 637 in Fig. 480 A—D eine Art:
L. javanica zur Anschauung gebracht. Im Jahre 1904 waren nach
Broth erus von dieser Gattung 9 Arten aus verschiedenen tro-

pischcn Gegenden der Erde bekannt. Die in Rede stehende Art
wurde im Bergwalde des Rio Tocorani ca. 2200 m im Juli 1911 von
H e r z o g auf Baumstumpfen angetroffen und von ihm unter

n. 4018 a ausgegeben. Der Name dieser Gattung bezieht sich auf

die fast glatte, kugeLge, einer winzigen Melone ahnliche, mit flachcm
Deckel und sehr kurzer Seta (kaum 1 mm lang) versehene Kapsel,

deren Peristom entweder ganzlich fehlt oder nur unvollkommen zur

Ausbildung gelangt.
9

Berlin-Schoneberg, im Juli 1919.
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Hedwigia Band LXI. Tafel IV.

I. Helotium pallescens (Pers.) auf einem Palmfufi

II. Rutstroemia firma (Pers.) Karst. auf einem Eichenast.
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