
:',(iS 

Litauische Flechten. 
Von  Prof.  Dr.  E.  Bachmann und   Dr.  Fr.  Bachmann. 

Allgemeiner Teil. 
I>ie indemII. (speziellen) TeilzusammengestelltenFlechten wurden 

vom Friihjahr 1916 bis zum Sommer 1917 an der Ostfront gesammelt, 
die Mehrzahl westlich und siidwestlich des Narotsch-Sees, einzelne 
Arten auch einige Kilometer westlich Postawy. Das Gebiet liegt um 
den 55. Grad nordl. Br. etwa 27° ostl. Greenwich und ist von der 
Nordostgrenze des deutschcn  Reiches rund  250 km entfernt. 

Topographie. 
Das Land, ist im Gegensatz zu Westlitauen und OstpreuBen 

hiigelig. Es handelt sich zumeist um 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 
maBig machtiger Schicht Sand iiberlagert ist, an anderen Stellen aber 
wiederum unter Sand verschwindet. Diese Wechsellagerung von 
wasserdurchlassigen 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 Tiefe wagerechte und im Winkel zur Oberflache ver- 
laufende bis senkrechte Tonschichten feststellen konnen. Dies ist 
insofern von groBer Bedeutung, als das Absickern des Wassers in 
die Tiefe verhindert und infolge der htigeligen Oberflachengestaltung 
die Bildung von S e e n und Sii 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 Schemotowschtschisna und Pomoscha im 
Fruhjahr 1916 sammelte — ist das Gelande zu beiden Seiten des 
Perekopbaches in breiter Ausdehnung versumpft. 

Nach dem Swir-See zu steigt das Gelande an zu einer diesen 
begleitenden langgestreckten Hohe, ebenso nach Stiden zu einer Er- 
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hohung, welche die Siidspitzen der von rwahnten beiden Seen ver- 
bindet. Auch das Westufer des Swir-Sees steigt zu einer schmalen 
Dune an, die sich ebenso wie die parallel laufende des Ostufers tiber 
den im Siiden an den Swir-See sich anschliefienden W i s c h n e w - 
See noch etwa 20 km erstreckt. 

Sudostlich des Wischnew-Sees liegen wieder ausgedehnte Siimpfe, 
die rnir indes nicht zuganglich waren. Im Gebiet sudwestlich des 
Wischnew-Sees bis an die Hange der tiefeingeschnittenen Will a 
sind ebenfalls zahlreiche, aber weniger zusammenhangende Siimpfe 
und Moore vorhanden. Hier sammelte ich von Sommer 1916 bis 
Fruhjahr 1917 in der Nahe der Orte S w i n k a und S h o d i s c.h k i. 

Das Land ist infolge der ungiinstigen Bodenverhaltnisse nur 
we nig bebaut. Vorherrschend und iiir das Landschaftsbikl charakte- 
ristisch sind Xadel- und Laubwalder, Moore und Heiden, letztere 
Formationen gegen die beiden ersten etwas zuriicktretend. 

Westlich P o s t a w y , wo ich im Sommer 1917 noch einige 
Art en feststellte, liegen die Verhaltnisse anders, da das Land wegen 
des ertragreicheren Bodens fast ganzlich in Kultur genommen ist. 
Walder waren in der Nahe meines Standortes so gut wie nicht vor- 
handen. Ich muBte mich dort daher im wesentlichen darauf be- 
schranken, Gesteins- und Erdflechten zu sammeln. 

Klima. 
Langjahrige meteorologische Messungen sind aus dem de-biet 

nicht vorhanden. Die nachste Wetterstation —• Wilna — ist noch 
etwa 100 km entfernt. Von dort habe ich dankenswerterweise durch 
Herrn Rittmeister X a g 1 e r , Leiter der Armeewetterwarte, die 
Mittelwerte aus langjahrigen Beobachtungen eines russischen Arztes 
liber Temperatur und Niederschlag erhalten, die ich hier folgen lasse. 

M i 111 e r e  monatli.c'he Tc m p e r a t u r m i n i m a. 

Dez.       J. F.        M.       A.    M.   J.    J.    A.    S.      O.     Nov. 
— 16.6—19.0 -~l>t.(i      14.9      2.1 2.1 9.2   11.8 8.6  2.(1 2.9-    10.1 

Mittlexe  m o n at 1 i c h e  T e m p e r a t u r m a x i m a. 
Dez.     J.       F.      M.      A.      M.       J.       J.       A.       S.       O.     Nov. 

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 samtlich im  Schatten ge- 
messen.   Die Temperaturmaxima fiir freiwachsende,  der  Insolation 

tzte Erd- und Gesteinsflechten werden daher die hier an- 
gefiihrten Werte bedeutend ixbersteigen. 
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M i 111 e r e   (reduzierte)   monatlichc 
N ie d e r s ch 1 a gs m e n g e n. 

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 Konigsberg 
(Cohn , 1894) und Tilsit (Heydenreich, 1870) zeigt zahlen- 
maBig geringe Abweichungen, die fiir die Vegetation aber doch von 
Bedeutung sein mussen, da zwischen Wilna und Konigsberg z. B. 
die  Xordostgrenze der Buche verliiuft. 

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 
Sommer niederschlagsreicher, Herbst und Winter trockener als in 
Konigsberg. 

Die Zahl der jahrlichen Niederschlagstage (iiber 
0,2 mm) dtirfte nach Werten von Konigsberg, Riga, Tilsit, durch- 
sehnittlich etwa  160 betragen. 

N e b e 1 tage sind vermutlich seltener als in Konigsberg (nach 
Cohn durchschnittlich 27), wo die Nahe des Meeres die Nebelbildung 
begiinstigt, doch gibt der groBe Wasserreichtum unseres Gebietes 
AnlaB zur Bildung lokaler Bodennebel, die wenigstens stundenweise 
den  Flechten eine regere Lebenstatigkeit ermoglichen. 

T a u fallt im Sommer veichlich. Wenn war annehmen, daB der 
Taufall dem von Wo liny (nach v. Hann, 1905, p. 189) fiir 
Miinchen angegebenen — 30 mm jahrlich —• entspricht, so erhellt 
hieraus dessen Bedeutung fiir die Flechten, die fahig sind, ihn rasch 
und vollig zu verwerten. 

Allgemeine pflanzengeographische Charakteristik. 
Nach D rude (1886—87) liegt unser Gebiet in der Region von 

Qui reus Rohm- (Xordirland — Mittelengland — Siidskandinavien und 
mittleres RuBland), doch befindet es sich zweifellos in der Ubergangs- 
zone zu der nordlicheren Region von Betvla glviinosa und Pinus sil- 
vestris, wie sich aus der folgenden Ubersicht der wesentlichen Asso- 
ziationen ergibt. 

I.  Sumpfvegetation: 
Flachmoorwiesen, 

Reisermoore in besonders groBer Ausdehnung, mit ver- 
schiedenen Salix-Axten, Querent, am Rande oft Juni- 
perus, 
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Birkenmoore, hochstammige Birken, vereinzelt stehend, 
Salix-Arten, Quercus, 

Erlenmoore, am Rande flieBender Gewasser. 

11.  Sandvegetation: 
Kieferwalder, 
< 7/7/«?ia-Heiden meist mit  isoliert  stehenden   Kieferh 

und Wacholderbiischen. 

III. Grehzvegetation': Boden feucht, humos, nur in den Regen- 
zeiten sumpfig. 

Mischwalder:  Birke,  Zitterpappel,   Kiefer als  Haupt- 
bestandteile,   Fiehte  seltener,  aber offers rein,  ver- 
mutlich aufgeforstet.- 

Die   Kiefernbestande   sind,   soweit   sie   dichte   Walder   bilden. 
zweifellos angepfianzt.   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 Flechtenvtgetation ist wohl der 
Mangel an glattrindigen Baumarten. Populus tremula (jungeStamme), 
Betula und Alnus stehen als solche fast vereinzelt da. Der Bereich 
von Fagus ist langst iiberschritten, ebenso der von Carpinus betulus. 
I'him* kommt nicht mehr vor, Sorbus, Fraxinus, Tilia gehoren zu 
den Seltenheiten. Quercus sah ich nie waldbildend und selten in 
hochstammigen Exemplaren. 

Sehr auffallend i^t das Fehlen der fiir Mitteldeutschland so 
charakteristischen Dornstraucher: Rosa canina, Crataegus und Pru- 
ii a.-- spinosa, die indes als Flechtenwirte weniger in Firage kommen. 

Die Flechtenvegetation. 
Der vorhergehende Abschnitt hat gezeigt, daB die Phanero- 

gamenflora Litauens gegeniiber der Mitteldeutschlands und, trotz 
geringer Unterschiede tier klimatischen und edaphischen Faktoren, 
sogav OstpreuBens einige wesentliche Anderungen erlitten hat: sie 
ist arni> r geworden. 

Die Flechten f 1 o r a lehnt sich entschieden an die OstpreuBens 
an, wie cs der spezielle Teil im einzelnen zeigen wird. Hier kommt 
es'mir darauf an, die Flechtenvegetation nach ihrer Massen- 
entwickhmg, nach ihrem Auftreten in Assoziationen von einiger 
Selbstandigkeit zu schildern, wobei ich die haufigsten und aul- 
falligsten Formen allein beriicksichtigen kann. 

Fonnationsbildend treten die Flechten nicht auf, bilden jedoch 
Subassoziationen von oppiger Entwicklung, die das Vegetationsbild 
oft eigenartig beeinflussen. 
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1.  Erdflechten auf kalkarmem Boden. 
Als Xebenbestand, als unterste Schicht im lichten Kieferwald 

fand ich bei Shodischki fast rcines Cladinetum mit Cladonia 
rangiferina, sylvatica und in besonders auffallenden, ausgedehnten, 
dicken, weiBen Polstern Cladonia sylvatica var. condensata (Floerk. 
Coems). Daneben traten weniger zahlreieh Cetraria islandica, actdeata 
(Comicularia ac.) und Peltigera malacea auf. (P i n e t u m c 1 a d i - 
n o s u m , nach W a r m i n g - G r a e b n e r [1915—18, p. 338].) 

AuBerhalb des Kiefer hoch waldes fand ich bei gleicher Boden- 
beschaffenheit in der Nahe des eben erwahnten Standortes meist 
iiberwiegend Heidekraut, das jedoch selten geschlossene Bestande 
bildet, sondern der Entwicklung verschiedener Flechten Raum gibt 
(Callunetum lichenosum). Cetraria islandica gedeiht ixppig und reich- 
lich Apothezien bildend in Ra9en von mehreren Dezimetern Durch- 
messer. Ebenso fand ich haufig Stereocaulon tomentosum, Fin ken 
bis zu 1/2 m Durchmesser uberziehend. Auch bei dieser Art ist der 
Apothezienreichtum auffallend. Cladina tritt auOerhalb des Waldes 
mehr zuriick; sie bildet zwar auch dort haufig Rasen von betracht- 
Lichem Umfang, doch bleiben die Individuen klein und sind von 
einer gelblichen Farbe. Die fast weiBe Cladonia sylvatica var. conden- 
sata habe ich nur im Waldesschatten gefunden. Infolge der Verteilung 
der Flechtenarten zeigt daher die Heide im Gegensatz zum hellen 
Boden des trockenen  Kieferwaldes einen braunen Farbton. 

Eine derartige Abhangigkeit der Flechtenfarbung vom Standort ist schon 
viel beobachtet worden. Da in unserem Falle die edaphischen Faktoren im 
Walde und auf der Heide die gleichen waren, ist wohl der EinfluB der Insolation 
anf die Farlibildung Oder die Auslese dunkeliarbiger Flechten nicht von der Hand 
zu weisen (Z u k a 1 ,  S.  18) 

Cetraria islandica habe ich auf baurhloser Heide nicht gefunden, 
sondern nur im Kieferhochwald und — mit Vorliebe —- in der Nahe 
junger auf der Heide verstreuttr Kiefern. Auf der baumlose a 
H e i d e ist gewohnlich iiberhaupt nur eine sparliche Vegetation vor- 
handen. Die Ca/Zwna-Strauchcr bleiben niedrig, und auf den kahlen 
Flecken zwischen ihnen wachsen diirftige Graser, niedrige .Moose 
und Flechten, unter diesen Stereocaulon tomentosum in kriechen- 
d e n F o r m e n , verschiedene Cladonien mit niedrigen. becherigen 
Podetien, vor allem aber Cetraria (Cornieitiaria) actdeata. 

Die eben beschriebene Assoziation nahert sich schon denen der 
arktischen Flechtenftermationen. Von Interesse ist besonders, daB 
(nach Drudc, 1890, p. 357) in den nordamerikanischen Tundren 
die Cornicularia-hrtan vorherrschen, deren eine Art in unserem Ge- 
biet als typisch fiir die baumlosen Heiden anzusehen ist. 
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W'ald und Heide bieten den Erdflechten /.wciicllos ganz verSchiedene 
Hxistenzbedingungen. DaB hohe Bodentemperaturen, die in unserem Gebiet 
auf der Heide bei direkter Sonnenbestrahlung 50° C sicherlich offers Bbersteigen 
werden, fiir die Erdflechten nicht giinstig sind, darf nach Jumelles I Fnter- 
suchungen (1892, p. 56 ft, p. 103 ff.) angenommen werden. Welche Temperatur 
nach der in der Xatur vorkommenden 6—8 stiindigen Einwirkung deletar wirkt 
geht aus ihnen leider nicht hervor. Bei virlni Arten liegt sie wphl noi 
55° IV wahrend bei niederen Temperaturen lediglich cine vorttbergehende In- 
aktivienmg der Chloroplasten eintritt (Pieffer, 1897. p. 320), die um so 
weniger von Bedeutung ist, als bei sonnigem Wetter infolge der starkcn Aus- 
trocknung die Lebenstatigkeit sowieso stark reduziert ist. Tmmerhin k a n a 
mit zunehmender geographischer Breite infolge der abnehmenden Bodenerwar- 
mung die Entwickelung der Erdflechten begiinstigt werden, wodurch die Bildung 
von  Flechtentundren  ohne  jeglichen  Baumwuchs  ermoglicht  wiirde. 

Ein anderer Faktor, dem fiir die Entwickelungsmoglichkeit der Strauch- 
flechten inden Xundren von W arming- G r a e b n e r 11915 18, p. 128 ft] 
groBe Bedeutung beigemessen wird, ist die winterliche Schneedecke. In 
hierauf gibt das Verhalten der Cetraria islandica zu denken. Ich fand sie, wie 
erwahnt, im Eieferwalde und in der Nahe vereinzelter Kicfern, doch beobachtete 
ich nicht, daB sie den Schatten derselben aufsuchte. Moglicherweise spiclt hier 
wie in den Tundren die Schneedecke eine Rolle. da sich in W'aldern der Schnee 
wahrend lurrzer Tauperioden zu halten pflegt und einzeln stehendi- Baurne unci 
Straucher zur Bildung von  Schneewehen AnlaB geben. 

Mit Phanerogamen konnen die Flechten nur an sterilen Orten 
in Wettbewerb treten. Auf humosem Boden, in den Birken- und 
Pappelhochwaldern entwickelt sich die iippigste Vegetation der 
Fruhlingsbluher, die fiir Flechten wenig Rauni laBt, welche sich dann 
auf Baumstumpfe und andere expohierte Standorte retten. 

Noch ungiinstiger fiir die Flechten sind die feuchten und sump- 
figen Gegenden, doch dringen einzelne Arten bis hart an den Rand 
der Siimpfe vor, unter denen mir besonders Peltigera wphthoSa auf- 
gefallen ist, die auf wahrend des ganzen Jahres feuchtem Boden 
prachtige iiber und liber fruchtende Exemplare entwickelt. Ab- 
driicke von Peltigera sind iibrigens in Quartarablagerungen skandi- 
navischer Moore gefunden worden (Peltigera braucht dort also nicht 
unbedingt trockenen Perioden anzugehoren [Holmboe, KM'-]. 
p. 228]). Cladonia verticillata fand ich in einer auffallend phyllosen 
Form mitten zwischen von Wasser durchtranktemMoose. Im iibrigen 
beschrankt sich die Flechtenentwicklung in den Mooren auf die 
Moorbulte, wo vor allem Cladonia furcata massenweise auftritt, 
andere (Hadonieii (rangiferina, sylvatica usw.) aber nur in Kummer- 
formen gedeihen. 

2.   Erdflechten auf kalkhaltigem Substrat. 

Die bisherigen Schilderungen beziehen sich nur auf die Fundorte 
bei  Shodischki  und  Pomoscha  mit  kalkarmein   Boden.    Spezifischi 
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Kalkflechten fehlten daher dort auch vollig. Einige Angehorige dieser 
interessanten Gruppe habe ich bei Postawy gesammelt. Da das Land 
dort zufn groBten Teil in Kultur genommen ist, kamen nur Wiesen 
und Raine als Flechtenstandorte in Betracht, auf denen ich unter 
dem Grase versteckt einige Collemaceen — vor allem Co/lema pnl- 
posum  in groBen  ,,Kolonien"  mit viel Apothezien vorfand. 

3. Gesteinsflechten. 

Die Zahl der gesamtnelten Gesteinsflechten ist naturgcmaB sehr 
geringj da ihnen nur ein sehr kleiner Flachenanteil des Landes — 
in Gestalt von vereinzelten erratischen Blocken und Lesesteinen 
zur V< rliigung steht, deren Besiedelung gar nicht alien Arten moglich 
sein wird, da hierzu die Verbreitung iiber verhaltnismaBig groBe 
Zwischenraume notig erseheint. AuBerdem werden sporadisch auf- 
tretende Art* n natiirlich leichter ubersehen werden, als in einer 
zusammenhangenden Felsformation. 

a)    K.i e s e 1 f 1 e c h t e n. 

Die erratischen Blocke, die must aus Granit, seltener aus Gneis 
und Porphyr bestehen, sind stets vollkommeri von Flechten iiber- 
zogen. Charaktt ristisch ist auch hier wieder das Vorherrschen brauner 
Formen. Unter den Pdrmelien uberWiegen verschiedene Arten der 
'.>/irttc(<i-(]\iip\x- selbst die scmst so haufige P. conspersa, die infolge 
starker Anhaufung von Apothezien auch nur gelb berandet erseheint. 
P. saxatilis ist aui Felsen selten. Unter den Krustenflechteh sind am 
verbreitetsten die Rhizocarpon-Arten, vor allem Rh. distinctum und 
Rh. obscuratum. An schattigen feuchten Standorten herrschen ahdere 
Arten, besonders aus der Gattung Lecidea (L. contigua und Ver- 
wandte) vor. Parmelia saxatilis, an Baumen sehr verbreitet, ist 
auf Gestein auffallend selten. 

Zu den haufigsten Gesteinsflechten gehort V'erruearia nigrescens, 
die sich stets an den Grand der Steine zuruckzieht und leicht 
ubersehen wird. Besonders vippig ist sie in den Mooren entwickelt, 
wo sie am Grunde der Steine oft aulfallende schwarze Streifen bildet, 
lit an das von W a r m i n g beschriebene V e r r u c a r i e t u m 

Maurae erinnert (War m i n g - G r ae bne r , 1915 18, p. 121). 
1 )ie AusmaBe sind natiirlich klein. Haben wir es doch auch nur mit 
sparlichen  Resten einer I-'elsformation zu tun. 

b)    K a 1 k 1 1 e c h t e n. 

Von diesen habe ich bei Postawy nur wenige Arten gesammelt. 
Die wenigen, aus Kalk bestehenden Lesesteine und Blocke. die vpr- 
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handen waren, zeigten keine Kieselflechten und waren reichlich mit 
kalksteten (oder kalkholden ?) Verrucarien bedeckt. Einige ,,Kalk"- 
flechten sind von  mir auf  S i - Gestein gesamnH It  worden. 

Die Tatsache, daB Kalk in unserem Gebiete selten ist und der kalkreiche 
Bezirk bei Postawy ringsura von einem solchen mit kalkarmera Sandboden ein- 
geschlossen ist, liiBt 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 auch nur so kiimmerlich, daB sie sich 
unserer Beobadjtung entziehen. Hierbei mochte ich besonders darauf hinweisen 
daB das Studinm der Verbreitung der niederen Flechten erheblich erschwerl 
werden diirfte dadurch, daB die Flechten lediglich physiologische Einheiten 
sind, und daB daher, soweit keine Soredien oder Hymenialgonidien gebildet 
werden, die Ausbreitung der beiden Symbionten getrennt, vielleicht nicht einmal 
gleichzeitig erfolgt. YVie lange diese Trennung dauern kann, inwieweit bei den 
verschiedonen Arten eine getrennte Entwickelung der Symbionten bis zum Iiin- 
tritt fiir die Symbiose giinstiger Bedingungen — eventpell sogar dauernd — mog- 
lich ist, entzieht sich bisher unserer Kenntnis (s. z. B. saxicole Pilze [E B a c li - 
in a n n ,   19J8]). 

Deshalb wird man, wenn auch gewisse Flechtenarten in groBen Abrtanden 
voneinander auftreten, nicht i m m e r annehrhen diirfen, daB die Ausbreitum. 
dieser Arten sprongweise erfolgt ist. 

4. Epiphytische Flechten. 
Die Epiphyte]* unter den Flechten sind im Gebiete sowohl an 

Arten- vtie an Individuenzahl vorherrschend. Die Besiedelung der 
Baume  ist  nach   Art   und  Alter verschieden. 

Die jungeli Stamme der Zitterpappel zeigen meist ein buntes 
Gemisch von Krustenfleehten aus verscliiedenen Gattungen stam- 
mend, sehr haufig und auffallend Caloplaca cerina var. Ehrhartii 
mit groBen gelben Apothczien. Daneben treten schon Physcien 
(stdlaris, ascendens) und die uberall verbreitete Evemia prunastri 
auf. Mit zunehmendern Alter des Stammes kommen Strauch- und 
Laubflechten mehr zur Entwickelung. Charakteristisch sind Xan- 
thoria pdrietina, Anaptychia ciliaris, Physcia pulverulenta. Von 
Krustenfleehten ist besonders auffallend Lecanora subfusca var. alio- 
phana, die in schmalen 3—5 em hohen Bandern manchmal die Halfte 
(Us Stammes umzieht, dessen Diekenwaehstum sie also in auffallen- 
der Weise gefolgt ist. 

Die B irke ist in der Jugend meist ziemlich frei von Flecht< n. 
Lecania dintera, Lecanora varia und Leptoraphis epidermidis trettn 
schon friih auf. Alte Stamme sind oft vollkommen iiberwuchert 
von Pannelia pkysodes, furfuracea, saxatilis und sulcata, Evemia 
prunastri. 

Die E i c h e tritt nicht waldbildencl auf. Die jungen glattrindigen 
Stamme sind von wenig  Flechten besiedelt.    Haufig sind nur un- 
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seheinbare C.raphidineen. Alte Stamme zeigen iippige Entwicklung 
vor allern von Ramalina-Arten, daneben kommen Physcia pulveru- 
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 charakteristisehe Flechte Par- 
melia furfuracea nicht selten mit Apothezien, neben ihr haufig Par- 
melia physodes,  Usnea hirta. * 

Die E r 1 e n werden in der Hauptsaehe von Krustenflechten be- 
siedelt. Arthonien, Lecanoren, besonders haufig Zee. angulosa, dann 
Lee. subfusca, pallida. Ramalinen und Evernia prunastri fand ich 
meist nur in kleinen Exemplaren. 

Fiir Wacholder ist ganz charakteristisch Cetraria saepincola, 
bei welcher der Thallus unter den gehauften Apothezien oft ganz 
verschwindet, weiter Cetraria pinastri, die auch sonst am Grunde 
von Coniferen recht haufig ist. 

Die F i c h t e n walder fand ich relativ arm an Flechten, vor- 
herrschend sind  Parmelia physodes,  Usnea- und Alecioria-Arten. 

Die in Mitteldeutschland verbreitetsten Arten gehoren also auch 
in unserem Gebiet zu den haufigsten Flechten, nur die Verteilung auf 
den Wirtspflanzen ist etwas anderes, vor allem, wenn wir die Haupt- 
entwicklungsgebiete der Flechten in Dcutschand, die Mittel- 
gebirge, zum Vergleich heranziehen. Dieser Vergleich ist um so 
lohnender, da sich die beiden Gebjete klimatisch wesentlich von- 
einander unterscheiden, aber nur beziiglich eincs Fak- 
tors, namlich der Niederschlagsmenge, die in den Gebirgen den 
2—3 fachen Betrag dessen in Litauen erreicht. Wenn die Wirkung 
des Klimas erkannt werden soil, sind naturgemaB nur gleiche 
F 1 e c htenarten auf g 1 e i c h e n Wirtspflan z e n in 
Betracht zu ziehen. So kann man z. B. die Fichten des Bohmer- 
waldes dicht besiedelt finden von Usnea-, Alectoria-Avttn. von Par- 
melia physodes, furfuracea, Evernia prunastri1), diein 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 anderen Wirts- 
pflanzen — Birke und Kiefer — in iippigster Entwicklung vorkomnu n. 

Da8 diese lichte Wiikler bildenden Baumarten bessere Flechten- 
wirte sind als die diisteren Fichten, ist nach J u m e 11 e s  Unter- 

>) Nach eigenen Beobachtungen, Literatur ist mir nicht bekannt. D r u d e 
(1902) geht mir einmal (pg. 807) auf epiphytische Flechten ein und da ohne Be- 
riicksicbtigung der Wirtspflanzen. 
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suchungen iiber die Abhangigkeit des Gaswechsels der Flechten von 
der Lichtintensitat ohne weiteres erklarlich. Der Zuwachs d< r 
Flechten ist abgesehen von weniger wichtigen sich gleichbleibenden 
Faktoren proportional der sie treffenden Lichtmenge und der gleich- 
zeitig ihnen zugefiihrten Wassermenge und wird. wenn e i n e r dies* r 
Faktoren gleichbleibt, lediglich abhangig von dem a n d e r e n sein. 
Voraussetzung ist aber wiederum, daB Flechtenart *) und Wirt die 
gleichen seien. Darnach ist die diirftige Flechtenentwicklung in den 
Fichtenwaldern Litauens gegeniiber denen des Bohmerwaldes zweifi L 
los auf die geringere Regenmehge zuriickzufiihren. 

Bei der erwahnten ,,Abwanderung" von Flechten von der Fichte 
zu Birke und Kiefer durfte jedoch der Unterschied der Beleuchtung 
nicht a 11 e i n maBgebend sein, da fur das Licht leichtdurchlassige 
Baume naturgemaB auch den Regen leichter ztim Boden und an den 
Stamm gelangen lassen, teilweise wie die Birke ihn sogar dem 
Stammc zuleiten. 

Die epiphytischen Flechten sind also beziiglich ihrer geogra- 
phischen Verbreitung nicht sowohl von den klimatischen Faktoren 
als auch Von den ihnen zur Verfiigung stehenden Wirtspflanzen ab- 
hangig. Gibt die jahrliche Lichtmenge einer bestimmten geogra- 
phischen Breite fiir die epiphytischen Flechten einen nie zur Ein- 
wirkung gelangenden Maximalwert an, so ist die jahrliche Regen- 
menge fiir sie ein Mittelwert, der je nach der- Wirtspflanze nicht er- 
reicht oder iiberschritten werden kann. Die besonders iippige 
Entwicklung der epiphytischen Flechten in 
Litauen ist nach alledem anscheinend in der Hauptsache eine 
indirekte F.o 1 ge des Klimas, indem dasselbe die Ent- 
wicklung von fiir die Flechten besonders giinstigen, das Ver- 
drangen von ungixnstigen Wirtspflanzen bewirkt. Einfacher ist 
diese Beziehung bei denSpezies, die gewis'se 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 int Gebiet gesammelten Pyrenolichenen 
und Graphidineen, die, vor allem soweit sie hypophloeodisch leben, _ 
oft an glattrindige Baume gebunden sind, deren Seltenheit schon cr- 
wiihnt wurde. 

Dies schlieBt aber nicht aus, daB das Klima tiir das Fehlen oder 
Tenheit mancher Arteri, z. B. Parmelia caperata und tiliacea 

die  direkte  Ursache   ist.    Als  klimatischer  Faktor  komrrit  vor 

') Ein sehr verschiedenes Lichtbediirinis verschiedener Flechten ist fasl selbst- 
I'erstiindlich.    Naheres dariilxr  Le ttau,   l!>l:2. 
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allem die Winter kalte in Frage. Im Februar 1917 wurden an der 
Xordostfront bis zu —40 ° C gemessen, eine Temperatur, die im 
W( sten Deutschlands auch nicht annahernd erreicht wird. Die Un- 
empfindlichkeit gegen niedere Temperaturen wird — dureh Ver- 
allgemeinerung weniger Beobachtungen — meist fiir die Flechten 
iiberhaupt in Anspruch gcnommen, doch scheint mir das noch un- 
geniigend begriindet. 

AuBer den „natiirlichen"' Faktoren sind speziell fiir die e p i - 
p h y t i s c h e n Flechten die Wirkungen menschlicher 
K u 11 u r von Bedeutung.   Ich gehe hur auf zwei Punkte ein. 

1. Die Forstwirtschaft1). Zunachst spielt das Alter der 
Baume eine Kolle. fn 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 Walder also ein recht 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 eine Menge Flechten angesiedelt haben, wahrend 
bei der rationellen deutschen Forstwirtschaft eine junge Pflanzung 
erst 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, 
wegen des dichten und gleichmaBig hohen Wuchses und des damit 
verbundenen Lichtmangels auf viele Jahre hinaus die Besiedelung 
durch lichtbediirftige Epiphyten  so gut  wie  ausgeschlossen. 

•1. Die schadliche Wirkung des Rauches auf die Flechten- 
entwickelung ist in Deutschland eine allgemein bekannte Erschei- 
nung. WenigstenS ist keine andere Ursache bekannt fiir die Tat- 
sache, daB die Flechten in der Umgebung der Stadte und Industrie- 
zentren oft auf viele Kilometer nur kummerlich gedeihen. Bei dem 
Mangel an Industrie fallt diese Wirkung in Litauen entschieden fort. 
Man dart wohl auch annehmen, daB die Verbrennungsprodukte des 
Holzes, das in Litauen fiir den Hausbrand fast ausschlieBlieh yer- 
wandt wird, weniger schadlich sind als die der Kohle. 

!)  \ach eir.em  von Forsthauptmann Weber,  Prof.  d.  Forstwissensch.iit in 
Gieflen,  in Wilna  Sept.  l!t]7 gehalteneo Vortrae. 
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Das    F e h1e n   schadigender    Kulturfaktoren 
in Litaue'n b e g ii n s t i g t  also dort den Flechtert- 
w uchs. 

Literaturnachweis zu Teil I. 

iLeidcr  war es  mir aus naheliegenden Griinden nicht ir.oglieh, dii 
vorlicgende Literatur so, wie ich es wiinschte, zu beriicksichtigen.j 

B a c h m a n n , E., Der Thallus von Didymclla Lettauiana (KeiBl.).  Ctrlbl. f.  Hake 
usw.    1918, II.  Abtlg.,   Bd. 48. 

Colin,  D>e klimatischen  Verhaltnisse von  Konigsberg   nach  45jahrigen   meteorc- 
logischen   Beobachtungen.     (Astr.   Beob.   auf   d.   Kgl.  Univ.-Sternw. zu 
Konigsbg.)     Kgsbg.  1894. 

Drudr,   Atlas der Pflanzenverbreitung,   1886—87. 
— Handbuch der  Pflanzengeographie,  1890. 
— Der herzynische Florenbezirk,   1902. 
v. Hann, Lehrbuch d. Meteorologie,  1905, 2. Aufl. 
Heydenreich ,   Die  klimatischen  Verhaltnisse   von  littauen   im   Regierungs- 

bezirk Gumbinnen  nach den SOjahrigen Beobachtungen  an der meteoro- 
logischen  Station Tilsit,  1870. 

Holmbce    Studien iiber norwegische Torfmoore.   Engler; botanische Jahrbilcher, 
1904, 34. Band 

J u m e 1 1 e ,  Recherches sur les lichens.   Revue generah de botanique, 1892,  Bd   i 
L e 11 a u ,   1912.   s. Literatur pg. 342. 
Pfeffer, Pflanzenphysiologie,  1897,  Bd. I.    Stoffwcchsel. 
\V a r m i n g - G r a e b n e r ,     Eug,     Warmings   Lehrbnch   der   okologischen 

Pflanzengeograph'e,   1916—18,  3.   Aufl. 
Z u k a 1, Morphologische und biologische Untersuchungen iiber die Flechten.   ill. Ab- 

handlung,   189<>.    Sitz.-Per.   d.   Kais.   Ak. d. Wissensch.   in  Wien,   Math.- 
naturw.  CI.    Bd.  XV. 

Im Felde, August   1918. 
F r.    B a c h m a n n. 

Spezieller Teil. 
A. Flechtenverzeichnis. 

I. Reihe.   Pyrenocarpeae. 
1. Fam. Verrucariaceae. 

1. Gatt. Verrucaria Web. 
V. laevata   Lghtn.1).      Aut    quarzitischen     zeitweise     iiber- 

schwemmten Bachgeschieben bei P. auf Gneis bei M. 
V. nigrescent (Pers.) Mass. Haufig an Granit-, Granulit-und Quar- 

zitfindlingsblocken utn  Sb. und M. 

*\ Nach giitiger Bestimmung durch Herrn Hermann Zschacke. 
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V. fusca Pers.  An Granitfindlingen in nur pfermiggroBen Lagern 
bei P.-S. 

V.papillosa Flrk. Auf Sandstein-Lesesteinen bei M. sehr haufig. 
V.   rupestris   Schrad.    Auf   einem   Kalkblock   eine   30x20 cm 

gro8e Flache ausschlieBlich iiberziehend bei M. 

2. Fam. Pyrenulaceae. 
Gatt. Arthopyrenia Mass. 
A. punctiformis (Ach.) Arn. An Erlen und Eichenzweigen bei P.-S. 

v. atomaria Ach.   Eichenzweige P.-S. 
A. (iim/epta (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. Auf Linde bei Abbau Swinka zusammen 
mit Arthonia  Swaftziana und   Lecanora pallida. 

Gatt. Leptorhaphis Kbr. 
L. tremulae Kbr.   An jungen Zitterpappeln haufig P.-S. 
L. epidermidis (Ach.)  Th.  Fr.   Auf Birkenrinde noch haufiger 

als vorige.   P.-S. 

II. Reihe. Gymnocarpeae. 

I. Conioearpineae. 
3. Fam. Calitiaceae. 

4. Gatt. Chaenotheca Th. Fr. 
Ch. chrysocephala  (Turn.)  Th.  Fr.   An Fichtenrinde im lichten 

Walde P-S 
Ch. trichialis (Ach.) Th. Fr.   Kiefernrinde im Hochwalde von W. 

5. Gatt. Calicium Pers. 
C. hypeveUum Ach.   Fichtenrinde im lichte'n Walde von P. S. 
C. trabineUum Ach.    Baumstiimpfe im Hochwalde von \Y. 
C. mia nlnIN Krb.   Kiefernrinde und Holzpfosten in Nossowitschi 

und N. 

6. Gatt. Coniocybe Ach. 
C. hiijiinirrii (L.) Fr.   Morscher Kiefernstumpf bei W. 
C. gracilenta Ach.   An  Birke im Hochwalde von W. 

7. Gatt. Cyphelium Th.  Fr. 

C. tigiUare (Ach.) Th.  Fr.   Holzpfosten in Nossowitschi. 



Hedwigia Band LXI. Tafel III. 

Th. Herzog. Verlag von C. Heinrich, Dresden-N. 
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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 
Laubbaumen haufig. 

f. 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 Zittcrpappel.   P.-S. 
A. disperea (Schrad.)  Nyl.   Glatte Zitterpappelzweige. P.-S. 

b)   Sekt. Coniocarpon. 
A. lurida (Ach.)  Kbr.   Fichtenstumpf. P.-S. 

c)   Sekt. AHarthonia. 
A. patelltdata (Nyl.)   Stamm von Zitterpappeln im Torfgebiet 

von P.-S. 

5. Fam. Graphidaceae. 
4. Gatt.   Xylographa Fr. 

X. purallela (Ach.) Fr.   Haufig an Kaumstiimpfen um W. ond Sh. 

10. Gatt. Opegrapha Humb. 
O. atra (Pers.)   Nyl.   Erie im Hochwald von W. 
O. herpetica (Ach.) Nyl.   FuB einer Birke im Hochwald von W. 

Am  Grund einer   Kiefer   P.-S.    Sporen  4zellig,   24x4—6 /i. 
Pyknokonidien fehlen.   Eiche bei P.-S. mit  Pyknokonidien. 

0. diaphora (Ach.) Nyl.   Wachokkrrinde, zusammen mit  Baci- 
dia Friesiana.    Hochwald von  W. 

O. vuria Pers.   Birke im Hochwald von W., an alti r Eithe P.-S. 
f. pvlicaria (Hoffm.) Nyl.   Eiche bei P.-S. 

11. Gatt. Graphis (Adans.) Mull. Arg. 
Gr. scriptu (L.) Ach.   Haufig; an Sorbus handtellergroBe Lager 

bei W. 
f. recta  Humb.   An HaselnuB bei W.    Stellenweise haufig. 
f. serpentina Ach.   Erlenrinde bei M. 

Cyelocarpineae. 
6. Fam. Diploschistaceae. 

VI.  Gatt. Diploschistes  Xorman. 
D. scruposus (L.i Norm. A. Zahlbr.   Ein 10x20 cm groBes Lager 

auf einem Granitfindling im Sumpf P.-S, 
f,a Rami l.M. 21 
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7. Fam. Lecideaceae. 
a)   Sekt. Eulecidea. 

13.  Gatt. Lecidea Ach. 

L. contigua (Ach.) Fr. Ap. 1 mm Dchmssr., flach; Sporen 
19—23x7,8—8j«; Vorlager schwarz.   Granitblock P.-S. 

L. meiospora Nyl. Ap. bis 1 mm Dchmssr., bald gewolbt. Sporen 
12—16x5—7 fi, Vorlager meist undeutlich. Haufig auf 
Granit-,   Grieis-,   Ouarzitfindlingen  urn   Sh., bei  R. und M. 

L. crustulata Ach.   Ap. berandet, Sp. 14—16x6—7 (i.   Vorlager 
als schwarzer  Saum um  das  Lager  und  in  dunklen  Linien 
innerhalb desselben.    Granitfindling  P.-S. 

f. subconcentrica Stein.   Ebcnda. 

L. platycarpa Ach. Xicht selten; zum Teil in Lagern von 
50 X 30 cm Ausdehnung, mit Vorliebe an halb verwitterten 
Granitblocken   und  auf   kleineren   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. erratica Kbr. Auf Findlingsblocken von Granit, Diorit, 
Quarzit,   Gneis   bei   Sh. verbreitet.    Auf   Sandstein bei M. 

L. lynceola Th. Fr. Mit L. meiospora und Bacidia albescens auf 
einem Granitblock bei A. S. Ap. 0,3 mm im Durchmesser, 
schwarz. Hym. und Epith. gelbgriin, dieses viel dunkler als 
jenes, durch HNO3 erst blaurot, dann hellrot gefarbt. Hym. 
von Jod erst blau, dann weinrot gefarbt. Schlauche breit- 
keulig, 36xl6/t. Sporen liinglichrund, 7—8/<. x3/(. Hypo- 
thezium paraplektenchymatisch, gelblich gefarbt. Thallus 
sehr diinn, graugriinlich. 

L. enteroleuca Ach. Neben Rhizocarpon distinctum auf Gneis 
bei M. ein kleines Lager. Paraphysen locker. Epith. griin, 
von HNO3 rot werdend, Eigenrand paraplektenchymatisch 
blaugrun.   Sp.  12—16x6—7,8 p..   Hypoth. gelbbraun. 

L. pungens Kbr. Auf Granitblocken bei M. Hypoth. farblos, 
Epith. gelb- bis rotbraun. Eigenrand braun bis braunviolett. 
Sporen bis 16x8 tu. 

L. parasema Ach. th. CI —. An Eberesche, meist a her 
an   Zitterpappel durch das Gebiet haufig. 

/.. olivacea Hoffm. th. C. +. An Eberesche, aber meist 
an   Erlenrinde   im   ganzen   Gebiet   noch   haufiger   als 
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b) Sekt. Biatora. 
L. coarctata   f.   cotaria   (Ach.).    Lesesteine   im   Waldc   H.-Sh., 

stelltenweise haufig. 
L. coarctata t. dachista (Ach.) Th. Fr. zusammen mit Lecanora 

]>ulytropa f. illusoria auf Granit-Lesesteinen ebenda. 
L. coarctata f.   ornata   (Smft.)   Th.   Fr.   zusammen   mit   Buellia 

stigmatea auf einem Lesestein ebenda. th. CI. + , steril. 
L. flexuosa Fr. Hirnschnitt eines FiChtenstumpfes bei W. 
L.  verndlis  (L.)   Fr.    An  Zitterpappel   bei  A.-S.    Sp.   20   -24,2 

X 6—7 p. 
L. obscurella   (Smrft.)   Arn.    Kieferniinde   im   Waldc   bei    Sh, 

Hym.  J 4-, erst blau, dann rot.   Sporcn 7,5—8,8x3—4,1 p. 
Schlauche 36x9,ox. 

L.  iiliginosa (Ach.)  Fr.   Auf Erde bei  \\ . 
L. fuscorubens Nyl.    Granitblock bei Sh. 
L. sanguineoatra (Wulf)  Lonnrot.   Auf Erde in der  Heide  bei 

Po.   Mit einem Miinehener, von Arnold bestimmten Exejn- 
plar vollig iibereinstimmend. 

c) Sekt. Psora. 
L. ostreata Hoffm.   An Kiefernstammen im  Gebiet verbreitet. 

14. Gatt. Catillaria Mass.   Sekt. Biatorina. 
('. synoihea (Ach.) Th. Fr. Auf Baumstiimpfen, einmal an ent- 

rindeteh Wacholderzweigen bei W. und Sh. haufig. Epith 
griin, K 4- viol. Sporen zweizellig 8—10x2—3,«, einige 
(1 r'eizelli g und dann t2x4 ix. 

C. globtdosa (Flrk.) Web. Zitterpappel P.-S. Sp. 8—12 
X 3—4 n,  Schlauche 36x8 u. 

15. Gatt. Baeidia de Not. 

a)   Sekt. Weitenwebera. 
/>'.  sabtdetorum   (Flrk.).     Auf   Moos   b.   M.    Sp.    I    & zellig, 

16—36 X 6—8 ,u.   Schlauche 80 x II ft. 
B. cinerea   (Schaer.)   Krb.    Zusammen   mit   Lecanora   pallida, 

L. angulosa und Lecidea parasemaa.ut Ebereschenstammchen P.-S. 
B. coprodes   Kbr.    Ouarzitblock   im   Moor   P.-S.   Sp.    1 zellig, 

beidendig   stumpf,   35x10—12 LL,   keulenformige   Schlauche 
84 X 12 ti. 

B. Nitzschkeana Lahm.   Einmal an  Birke und Erie,  meist an 
Stamm und Asten  von Zitterpappel bei W. und Sh.    Epith. 
griinviqlett, dch. HNO3 rot, dch.  K deutlicher violett.    Sp. 
i zellig,   12—18X4/J.    Rand  kraftig entwickelti paraplekten- 
chymatisch. 
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b)   Sekt. Eubacidia. 

B. albescens (Hepp.) Zwackh. Auf einem Lesestein zusammen mit 
Lecidea lynceola, auf d. Hirnschnitt eines Fichtenstumpfes 
zusammen mit Caloplaca cerina, C. ferruginea, Biatorina 
synothea und Physcia tenella P.-S. Sp. 28x0,5 --, Schlauche 
40 x 6—8 ,».. 

B. Frieseana (Hepp.) Kbr. Morschc Kiefernwurzel bei W. Ep. 
olivengelb,   Sp.  nadelformig,   44—60x1—2 u. 

B. Beckhausii Kbr. Entrindeter Wurzelstock v. Wacholder, 
Rinde einer alten Zitterpappel P.-S. Ep. griinlich, K + 
violett, Sporen nadelformig, 8 zellig, beidendig abgerundct. 
16—36 x 2—3 u. 

c)   Sekt. Scoliciosporum. 

B. corticola (Anzi).   An Zweigen von Zitterpappel und Rhamnus 
P.-S.   Schlauche 32x12—14 «.   Sp. 28—32 x 2—3 u. 

B.  umbrina   (Ach.)   Branth   et   Rostrup.    Gneisblocke   bei    R., 
zusammen mit Lecanora varia f. illusoria.  Epith. olivenbraun. 
Schlauche 36xl2/<, Sp. bis 36x2,5/t.   Lager diinn, Ap. von 
Anfang an gewolbt. 

Hi.  Gatt. Rhizocarpon Ram. 
Rh.   geographicum   DC.    Ein   pfenniggroBes   Lager   auf   einem 

Granitblock bei A. S., einziges Exemplar. 

Rh. grande (Flrk.) Arn.   Granitblock bei Sh., bei M. an groBeren 
Blocken haufig, aber immer nur in kleinen Lagern zwischen 
anderen Flechten.  Schlauche 80x36 a.  Sp. 36 X 12 ;i, langlich- 
rund, nur  einmal  von   G e s t a 1 t  eines  g 1 e i c h - 
s e i t i g e n    Dreiecks    mit    32".    S e i t e n 1 a n g e , 
mauerartig geteilt. 

Rh. distinction Th. Fr.   th. J +.  Auf Granit-, Gneis-,  Porphyr- 
blocken   um  Sh. und ~Sl. vine   der  haufigsten Steinflechten. 

Rh. obscuratum (Schaer.)  Kbr.    Auf Granit- und Gneisblocken 
um Sh. haufig. 

Rh.  concentricum  (Dav.)   Baltram.   Auf  Gneis   zusammen  mit 
Lecanora varia f.  illusoria  H.-Sh. 

f. excehtricum  (Ach.).   Auf Granit ebenda. 

Rh.   8vbpostumnm   Nyl.     Auf    Ouarzitporphyrblock   bei   P.-S. 
th.   K •—.  CI—,   (K,   CI) -,  med.   J —,   Hym.   J-f   (blau). 
Sp.   meist  Vierzellig,  bis schwach  mauerartig geteilt,  22—24 

• 7,5—8p.   Schlauche keulenformig.  Inn <20a 
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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. 
('I. rangiferina (L.) Web.   Im Kiefernwald b. N., im Hochwald 

bei W. m i t   A p o t h e z i e n.   Im ganzen Gebiete gemein. 
CI. sylvatica (L.) Hoffm.   Im Hochwald von W. auf Erde m i t 

A p o t h e z i e n.   Im ganzen Gebiete gemein. 
f. arbuscula (Walk.)  Krbr.   Auf Moorboden P.-S. 
f.  myricoarpa   Coem.    Irn   Hochwald   von   W.   auf   Erde, 

reichlich  fruchtend. 
f. condensata  (Flrk.)   Coem.    Auf   Sandboden  im   Kiefern- 

wald bei Sh. steril. 
f. tenuis  (Flrk.)  Coem.   Fichtenstumpf bei W.    Im  Moor- 

gebiet  von  P.-S.   unter   anderen   Cladonien,   besonders 
CI. squamosa. 

Unterg. II.   Pycnothelia. 
CI. papillaria (Ehrh.) Hoffm.   Im Hochwald von W. auf Erde. 

Unterg.  III.   Cenomyce. 
CI.  macilenta (Hoffm.) Nyl.   Im Hochwalde von W. auf Erde. 
CI. flabelliformis (Flrk.) Wain. f. tubaeformis (Mudd.).   Im Hoch- 

walde von W. und im trockenen Kiefernwald'e von  Sh., hier 
zusammen mit Cetraria islandlea. 

f. ockracea (Aig.).   Hochwald von W. 
CI. digitata (L.) Hoffm.   Baumstumpf b. W. 

f. monstrosa (Ach.) Wain.   Hochwald von W. 
M. brachytes Wain.   Ebenda. 

CI. pleurota (Flrk.) I.ahm.   Baumstumpf bei W., auf Erde bei M 
CI. uncialis (L.) Web. Hoffm.   Auf Erde bei N,  Baumstumpf 

bei  W. 
CI. amaurocraea (Flrk.).   Auf Moor bei P.-S. 
CI. crispata  (Ach.)  Flrk. 

f. gracilescens (Rabenh.) Wainio.    Auf Sandboden  in nied- 
rigem, gemischtem Wald P.-S. 

f. dilacerata (Schaer.) Malbr.   Ebenda. 
CI. jareata  (Huds.) Schrad.    Im ganzen Gebiet auf  Sandboden 

gemein. 
v. racemoea (Hoffm.) Flrk. Auf Sandboden gemein. K.-Sh. 
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v. racemosa, M. corymbosa (Ach.) Nyl.   Ebenda selten. 
v. racemosa,   M.   furcatosubulata   (Hoffm.).    Im   Moor   bei 

P.-S. haufig. 
v.  pinnata. (Flrk.)  Wain.   Ebenda   haufig. 
v. palamaea (Ach.) Nyl.   An sandigen, sonnigen Stellen im 

Gebiet haufig.   Rasen, die hauptsachlich aus v. pinnata, 
v.  racemosa   und M.  furcatosubulata   gemischt   sind,  be- 
decken   quadratmetergroBe   Flachen   fast   ausschlieClich. 

CI. squamosa   (Scop.)   Hoffm.    Im   ganzen   Gebiet   auf Wald- 
und Moorboden sehr haufig. 

v. denticollis, M. sqiiamosissima  (Flrk.)  Wain.    Im Mopr- 
gebiet P.-S. 

v. mvrirella  (Del.)   Wain.    Grund von  Kieferstiimpfen bei 
W. und P.-S. 

v. multibrachiata,   M.  turfacea   (Rehm)   Wain.    Im   Hoch- 
walde von W. 

v. multibrachiata, M. pityrea (Arn.) Wain.   Ebenda und im 
trockenen Moor bei P.-S. 

v. multibrachiata,   M.   phyllocorna   Wain.    Auf   trockenen 
Moorstellen P.-S. 

v. multibrachiata, M. pseudocrispata Sandst.   Ebenda. 
CI. cenotea (Ach.) Schaer.   An morschen Baumstiimpfen bei W. 

und Sh. sehr verbreitet. 
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 gefunden. 
CI. cornuta   (L.)   Schaer.    Auf  Erde   zusammen   mit   CI.   vert/ 

cillata bei W. 
CI. degenerans (Fl.)  Spreng.   Im ganzen Gebiet verbreitet. 

v. cladomorpha (Ach.) Wain.   Auf Erde im Hochwald von 
\Y., im Kiefernwald bei Sh. 

v. dilacerata Schaer.   Im Kiefernwald bei Sh. selten. 
v. phyllopfiora (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. elongata  (Jacq.) Flrk.    Auf Erde  im  Kiefernwald  von 

Sh. 

v. eloiiaata. 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.  verticillata Hoffni.   Im ganzen Gebiet haufig. 
v. evoluta (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. chlorophaea  Flrk.    Hochwald  von  W.   und  Torfgebiet 

von P.-S. 

Cl. fimbriata (L.)  Fr.   Im ganzen  Gebiete gemein. 
v. simplex (Weis.) Plot. f. major (Hag.) und minor (Hag.). 

Auf Erde iiberall gemein. 
v. cornutoradiata  Coem.,   M.   radiata   (Schreb.)   Coem.    Im 

Kiefernwald von Sh: auf Erde haufig. 
M. subulata  (L.)  Wain.   Ebenda. 
M. capreolata (Flrk.) Flot.   Ebenda. 

Cl. pityrea (Flrk.) Fl. Auf einer trockenen Insel im Moor von P.-S, 
Cl.  Botrytes (Hag.) Willd.   Fichtenstumpf bei W., auf F2rde im 

Kiefernwalde \"on Sh. 
Cl. carneola   (Fr.)   Wain.    Auf   samtlichen   Baumstumpfen   im 

Hochwalde von W. haufig und rasenbildend.   Seltener bei Sh. 
v. seyphosa Hepp.   Podetien bis 40 mm hoch,  Becher bis 

15 mm breit.   Auf trockenem 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 X., im trockenen 

Kieft-rnwakl bei  Sh. und bei R. haufig in dichten und grofkn 
Rasen. 

St. paschale (L.) Fr.   Im trockt nen Kiefernwald zwischen Calluna 
und Clad, rangiferina bei Sh. 

9. Fam. Acarosporaceae. 
20. Gatt. Biatorella de Not. 

B. rnoriformia (Ach.) Th. Fr. Wacholderstumpf und Rinde 
von Zitterpappel P.-S., reichlich fruchtend auf Lagern bis 
zur GroBe einer halben Handflache. 
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21. Gatt. Acarospora Mass. 

A. fusmta (Schrad.) Arn. Auf verschiednerlei Findlingen bei 
Sh. haufig. 

A. discreta (Ach.). Auf Gneis bei Sh. nur einmal gefunden. 
th. K—, CI—, (K, CI)—. 

A. glebosa (Koerb.). Auf Porphyritblock bei .M. Stimmt mit 
der unter Nr. 152 in Arn., Lich. Monac. enthaltenen Fit elite 
gutiiberein, nurdaB bei letzterer alle GroBenverhaltnisse etwas 
geringer sind: Schlauche 64—76x16—16,5 (u, Sporen 10—II 
X6—9, meist nur 10x6/(. Hymen, etwa 100, Hypoth. 48 p 
machtig. Bei der litaiiischen Flechte waren die betreffenden 
GroBen 96—108x30—34//; 14—16x7—8 «, ausnahmsweise 
20x10 u; 110:70/(. Bei der Miinchener Flechte enthielt das 
Hymenium nur einige sporenerfiillte Schlauche, bei der litau- 
ischen waren alle Schlauche mit Sporen erfiillt. Jtne stellt 
ein diirftiges oder jugendliches Exemplar dar (Sammelzeit 
6. Juni). Diese ein reifes, kraftig entwtckeltcs (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 unci HN03 verandern den gelb- 
braunen Farbstoff des Epith. nicht wesentlich. J farbt das 
Hym. erst blau, dann gelbbraunlich. Bei beiden sind die- 
Hyphen der Thallusrinde fast immer einfach; sie bestehen 
aus drei mehr oder weniger wiirfelformigen Zellen, von denen 
die beiden inneren farblose, diinne, die auBerste vcrdiekte, 
braune Wande besitzt. Dicke der Rindenschicht 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. CoUemaceae. 
22. Gatt. Collema Hill. 

Sekt. Blennothallia. 

C. auriculatum Hoffm.   Lehmige Erde bei M^., steril. 
C limosum Ach.   Ebenda, reichlich fruchtend. 
C. •ptdfosum Bernh. Ebenda, sehr haufig und reichlich fruchtend. 

23. Gatt. Leptogium Ach. 

Sekt. Euleptogium. 

L. lucernm S\v. v. pulvinatum (Ach.).   Auf Moos bei P. 
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Sekt. Mallotium. 
L. saturnium (Dicks.). Im Hochwalde von W. stellenweise haufig, 

besonders am FuB von Zitterpappeln, reichlich fruchtend. 

11. Fam. Stictaceae. 
24. Gatt. Lobaria Schrcb. 

L. pulmonaria (L.) Hoffm. Am Grund einer Eiche bei A. S. nur 
einmal gefunden, steril. 

11. 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.    Weniger 

haufig als 
P. malacea (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. amara (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 handfliichengroBes Lager bei W. 
P. glomerata (Ach.) Schaer. Am Grunde einer alten Eiche 

bei A. S., reichlich fruchtend, mit einem Arnoldschen Exem- 
plar aus Tirol vollig ubereinstirnmend. 

13. Fam. Lecanoraceae. 
27. Gatt. Lecanora Ach. 

Sekt. Eulecanora. 
L. atra (Huds.) Ach. Th. Fr.  An Erlenrinde P.-S.   An Findlings- 

blockm bei Sh. haufig. 
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L. dispersa (Pers.) Ach.   Granitblock P.-S. 
L. intumescens  Rbnh.    An  Erlenrinde   P.-vS.   ziemlich   haufig 
L. subfusca (L.) Ach.   ]m ganzen Gebiet gemein. 

v. argentata Ach.  Ebereschen bei X., \\'., an Erlen bei Sh. 
v. chlarona Nyl.   Erlcnrinde P.-S.   Der Rand der groBereu 

Apothezien ist aus 3—11 kieinen, kranzartig angeordneten 
Apothezien zusammengesetzt. 

v. transcendens (Ach.).   Erlcnrinde P.-S. 
L. allophana   (Ach.)   Anzi.    Charakteristisch   fiir   Zitterpappeln 

im  ganzen   Gebiet.   wo  sie   Lager  bildet,  die  bei   4—5 cm 
Hohe 20—30  cm brcit   um den Baum  herum gehen.    Sehr 
haufig. 

L. pallida. (Schrcb.)   Schaer.   An Laubbaumen des ganzen Ge- 
bietes fast gemein. 

L. angulosa Schreb.   =  carpinea (L.)  Wain.   An Laubbaumen, 
vorwiegend  aber   an   Erlenrinde   im  ganzen   Gebiet   gemein. 

L. varia (Ehrh.) Ach.   An Erlenrinde und Holzpfosten im Ge- 
biete haufig. 

L. polytropa (Ehrh.)   Schaer.   Auf.  Granitblockcn   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/t  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 —. 

/>.  Hageni Ach.   Zitterpappel bei  Sh.   Weide bei M, hier haufig. 
v. umbrina (Ehrh.) Mass.   An Weide bei M., hier haufig. 

Sekt. Aspieilia. 

L. cinerea (Li Mass.   An Granitblockcn bei A.-S., auf Porphyr 
bei R., hier steril. 

L. calcarea (L.)  Kbr.   v.  contorta  (Hoffm.)  Kbr.   Auf  Granit- 
findlingen   bei   M..   zusammen   mit   Rhizocarpon   distinctum, 
Physcia Mellaril und  Ph.  caesia. 

Sekt. Placodium. 

L. murale (Schreb.) Arn. = saxicola Ach. An Granit-Lesesteinen 
bei   Sh.  steril, an  Findlingen bei  Sh., A. S. und M. reichlich 
fruchtend. 

•28.  Gatt.  Lecania Mass. 

L. cyrtella (Ach.) Sydow.   Zitterpappel P.-S.-Sporen meist uber 
8 im Schlauch, oft keilformie. 
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L. dimera   (Nyl.).    Zitterpappel   und   Birke   P.-S.    Verbreitet. 
Schlauche  immer  achtsporig.    Sp.   oft  schwach   gekriimmt, 
nicht keilformig. 

2(.t. Gatt. Phlyctis Walk. 
P. argena (Ach.) Kbr.   Zitterpappel bei A. S.   Steril, th.  K 

rot; verbreitet A. S. 

30. Gatt. Candelariella Mull. Arg. 
C. vitellina (Ehrh.) Mull. Arg. Auf Baumen, Findlingen und 

Ltsesteinen gemein, zuweilen iiberzieht es schwarze, aus 
Scyotenema- und Gloeokapsa-Spezies zusammengesetzte Algen- 
anfliige der erratischcn Blocke. 

C.  xanthostigma (Pers.) 'Q\. 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 Kiefenrwurzeln 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 

1. cassidiformis Wercitinoff.   An Birke bei Sh. 
f. stigmatea Wallr.   Birke bei K., mit Ap. und ungewohnlich 

viel Pykniden. 
P. tubulosa  (Schaer.)   Bitt.    An   Fichtenzweigen,   auf   Kiefern- 

und Erlenrinde, sowie   an Granit-Lesesteinen bei  Sh.,  steril. 

P. farinacea Bitt.  An Eiche zusammen mit Lecanora alUyphana, 
an  Erie zusammen mit Ramalinu populina P.-S. 

P. vittata (Ach.) Bitt    Auf Kiefernrinde P.-S. 
P. conspersa  (Ehrh.)   Ach.    Sehr  haufig,   auf   Baumen   bei   X. 

reichlich fruchtend, auf Holz  und Stemen   bei   Sh. und M. 
P. caperata   (L.)   Ach.    Astgabel   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 Dehmssr. 
P. acetabulum (Neck.) Dnbuv.   Im Hochwalde von W. 
P. olivacea  (L.)   Ach.   Rsdhl.   An  Birke  bei  W.  und  Sh.,  auf 

Findlingen bei  M., hier in handflachengroBen Lagern; meist 
fruchtend.   Sp. 11,6—12,2x6,8—7,7 p.   Pyknokonidien 5,5 bis 
7,7x0,8—0,9/!. 
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P. exasperatula Nyl. = P. papulosa Anzi.   An Sorbus bei \\'., 
an Fichtenstumpf b;i 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. subaurifera Rsdhl.  An Birke bei W., an Eberesehe bei A. S., 
hier fruchtend.   Uberall haufig und in groBen Lagern. 

P. prolixa Ach. Rsdhl.  Auf Findlingen im Moor P. S. in Lagern 
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 A. S. 

P. sorediata (Ach.) Th. Fr.   Gramtblock bei W.   Selten. 
P. saxatilis (L.) Ach. Im ganzen Gebiete sehr haufig, oft fruchtend. 

v. Aizonii Del.   Vereinzelt, W. 
P. sulcata Nyl.   Wie vorige Art. 

33. Gatt. Cetraria Ach. 

Sekt. Platysma. 

('. glaum  (L.)   Ach.    Stellenweise  sehr haufig,  selten  mit  Ap. 
f.   ulophylla Walk.   =  sorediosa Leight.   Auf Kiefernrinde 

im Hochwalde von N. 
C. cklorophylla Humb. = ulophylla (Ach.) Nyl.   Abgestortxner 

Fichti-nzweig bei A. S., Birke bei A. S., steril. 
('. saepincola (Ehrh.) Kbr.   In den Sumpfgebieten besonders an 

Wacholderzweigen haufig und stets reichlich fruchtend.   Auf 
Kiefernstumpf bei W.,  auf Birke bei  Sh. 

C. pinastri  (Scop.)  Fr.    Haufig an  Baumrinde  und  Holz  im 
ganzen Gebiete, selten an Lesesteinen bei H.-Sh.   Steril. 

Sekt. Eucetraria. 

C. islandica   (L.)   Ach.    Im  ganzen   Gebiete   gemein,   bei   Po. 
zwischen niedrigen  Kiefern zusammen  mit  Calluna  vulgaris 
und Cladinaspezies, bei Sh. am Rande von trockenen Kiel, rn- 
wiLldern. 

f. platyna (Ach.)  Schaer.   Haufig, meist fruchtend. 
f. crispa Ach.   Seltener am Rand von trockenem Kiefern- 

wald bei Sh. Fruchtend. 
f. sitbtubulosa Fr. Po. zwischen der bedeutend vorwiegen- 

den typischen Form. Bei Sh. in trockenem Kiefern- 
wald meist untermischt mit Clad, sylvatica und Sterco- 
caulon paschale, als einer charakteristischen Pflanzm- 

inschaft.   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 
seltener. 

15. Fatn. Usneaceae. 
34. Gatt. Evernia Ach. 

E. prunastri (L.) Ach.   An allerlei Baumen und Holz im ganzen 
Gebiete gemein. 

f. retusa Ach.   Die  Wand eints Holzhauses 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. 

selten.   Bei  A. S.  fraglich. 
36. Gatt. Aleetoria 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 bei 
X., Barte bis 20 cm lang. 

37   Gatt. Ramalina Ach. 
R. calicaris  (L.)  Fr.   An   Birke   bei   Sh.   2 kleine Exemplare. 

Sp.  2 zellig, gerade,   12x4/*. 
R. fraxinea Ach.    Sehr haufig im ganzen  Gebiet,  bei   X.   hi- 

20 cm lang und reiehlich fruchtend. 
f. ampliata Ach.   Eiche bei A. S. 
f. calicariformis Harm.   Ebenda.   Sp.  2 zellig, gekriimmt. 

R. farinacea   Ach.    An allerlei Laubbaumen   im  Gebiete   nicht 
selten. 

R.  pollinaria (Wcstr.) Ach.   Xur 1 Exemplar bei A. S. an Eiche. 
R. populina   (Ehrh.)   Wain.    Haufig   und   meist   fruchtend an 

allerlei  Laubbaumen im  Gebiete. 
R. baltica Lettau = obtusata (Am.) Bitt.1).   Fichtenstamme im 

Hochwald von W.  und bei A. S. vereinzelt. 
38. Gatt. Usnea Dill. 

U. jlorida   (L.)   Hoffm.    Im   Hochwald  von  W.  haufig,   selten 
fruchtend. 

v. sorediifera Am.   Ebenda. 
U. hirta (L.)  Schaer.   Uberall verbreitet, haufigste Art. 
U. dasypoga (Ach.).   Im Hochwald von W. haufig, immer steril. 
U. ceratina Ach.   Ebenda, steril, oft mit Kephalodien; selten. 

v. incurvescens Am.   Ebenda.   Selten. 
U. scabrata Nyl.   Ebenda, nur einmal gefunden; sttril. 

i) N;ich Tlior t- ('. E. F rics in Sv(>n>k li..tani>k Tidskrift. lid. \>   1918. S 255 
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16. Fam. Caloplacaceae. 
39. Gatt. Blastenia Massal. 

Bl. ferruginea (Huds.) Arn.   Hirnschnitt einer Fichte bt i P. S. 
Bl. obscurella (Lahm).   Zitterpappelzweig im Hochwa1de von W. 

10.  Gatt. Caloplaca Th. Fr. 
C. pyracea   (Ach.)   Th.   Fr.    Sehr  haufig  an   allerlei   Baumen, 

besondcrs   Zitterpappel,   auf   dem   Hirnschnitt   von   Baum- 
stiimpfen und an Granitfindlingen. 

0. cerina (Ach.) Th. Fr.   Ebenso haufig und an den gleichen 
Standorten wie vorige Art. 

v.  Ehrhartii    (Schaer.)    Th.    Fr.     Auf   Zitterpappel   noch 
haufiger als die fetammform. 

C. chlorina  (Flot.).    Granitblock in einem Bachbett bei  M. 

17. Fam. Theloschistaceae. 
41. Gatt.   Xanthoria Th. Fr. 

.   X. parietina (L.) Th. Fr.   Durch das ganze Gebiet sehr haufig 
an allerlei  Baumen,  besonders an  Zitterpappel,  an  Zweigen 
(Salix) und an Findlingen, an letzteren in besondcrs groBen 
Lagern und meist lebhafterer Farbung. 

X. pot year pa  (Ehrh.).   An Picea bei X.  und P.-S. 

18. Fam. Buelliaceae. 

12. Gatt. Buellia de Not. 
B. parasema (Ach.) Th. Fr.   An  Erie im Hochwalde von W., 

an  Zitterpappel  und  Eberesche  bei   Sh., haufig.1) 

l) Das Lager ist sowohl bei der Xormalform (discijormis), als auch bei den 
Unterformen microcarpa und triphragmia durch a us hypophloodisch. 
Uber die Baumrinde hinaus tritt ausschlieClich das schwarze Vorlager, entweder 
nur am Rande des eigentlichen Thallus, besonders in Beriihrung mit benachbarten 
ar.dersartigen Flechten, oder auch in Form schwarzer Linien und Flecken innerhalb 
des eigenen  Lagers. 

I »ie diirchschnittliche GroBe der Sporen ist bei discijormis am gerirgsten, bei 
microcarpa imraer etwas groBer, bei triphragmia am groBten, wie folgende Messungen 
zeigen: 

a) disciformis Th. Fr.   Ap. 1—2 mm im Dchmssr.   Sp. 13.5—20 9 • 5.7—7 8 ,«, 
ausnahmsweise auf 9,8x6,8 herabgehend. 

b) microcarpa  Schaer.   Ap.  bis 1mm im  Dchmssr.   Sp.  19,35—23,8    7 6 p, 
ausnahmsweise auf  15 48.   6,8 ft herabgehend 

c) triphragmia (Nyl.) Th   Fr.   Ap. kanrn   lmm   Dchmssr.  erreichend.   Vier- 
retlige   Sp.   23,8-27x7,1—7,74;  zweizellige   >P.   19,35—23,6x6,7-  7 74. 
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B. myriocarpa (DC).   Sehr haufig an allerlei Rinden von Laub- 
und Nadelbaumen durch das ganze Gebiet.   Sp. bis 18x7 p, 
fast i'ramer schwach gekrurhmt. 

B. stigmatea Ach.    An Granit-Lesesteinen im Kiefernwalde bei 
Sh.    Sp.  nie  fiber   13,3 X 6,5 p,   nie   gekriimmt.    Lager   fast 
fehlend. 

Sekt. Eurhinodina. 
43. Gatt. Rhinodina Mass. 

R. polyspora Th. Fr.   An Zitterpappeln bei P.-S. 
B. sophodes   (Ach.)   Hellbom.    An   Zitterpappel   und   Baurri- 

stiinrpfen P.-S. 
B. pyrina  (Ach.)  Arn.   An Zitterpappeln des Waldrandes bei 

Sh. 
B. exigua   (Ach.)   Th.   Fr.    Haufig  an  alter  Erlenborke,   alter 

Zitterpappelrinde,   an Zitterpappelzweigen   bei W.  und   Sh. 

Sekt. Mischoblastia. 
B. discolor   (Hepp.).    An   Granitfindling   bei   M.    Sp.   '20—22 

X 10—11 p.   Lumen herzformig,  Schlauche 68x18—20 p. 

19. Fam. Physciaceae. 
44. Gatt. Physcia Schreb. 

Ph. tenella (Scop.)  th. K+, Lappenenden loffelariig verbreitert. 
Sehr haufig im  Gebiet. 

i. leptalea Ach.   Fichtenstammchen bei Sh. 
f. exemta Ach.   Birkenstamm bei Sh. 

Ph. stellaris  (L.)   Xvl.    Im ganzen   Gebiete gemein auf  Fihd- 
lingen und vornehmlich an allerlei Baumrinden, fast immer 
reichlich fruchtend, oft- in handflachengroBen Lagern. 

Ph. aipolia (Ehrh.) Nyl.   Im ganzen Gebiete nicht selten.   An 
Birke und Fichte bt-i W., an Weide bei M. 

Ph. ascendens (E. Fr.) Bitter.   Im ganzen Gebiet fast gemein, 
oft   reichlich   fruchtend,   an   Baumrinden   und   auf   Steinen. 
th.    KJ.     Aufsteigende    Lappenrander    soredial    aufgelost. 
Sp. braun, 2 zellig,  19—20x6—7^. 

1. leptalea Ach.   An Birke, Erie und Granitblocken bei Sh. 
Ph. caesia  (Hoffm.).   Meist steri]  auf  Granitfindlingen haufig 

bei Sh., gemein bei Mazuty, dort fertil. 
Ph. obscura (Ehrh.) v. virella Ach.   Mit Apothezien.   An Zitter- 

pappel bei P.-S. einmal gefunden. 
v. chloantha   (Ach.)   Sch'aer.    Mit  Apth.    An  Zitterpappel 

bei A. S. 



;336 1--  Bachmann und Fr.  Bachmarin. 

Ph. pulverulenta (Hoffm.).   An allerlei Laubbaumen im Gebiete 
haufig und meist reichlich fruchtend. 

Ph. pityrea (Ach.) Nyl.   Auf Weide bei Mazuty steril. 
Ph. leucoleiptes Tuk.    An alten Eichen am Wege von Prazuty 

nach Swinka; auBer kleintren Lagern eins von 23x13,5 cm 
Ausdchnung mit viel Apothezien. A. S.  Sporen breitelliptisch, 
dunkelbraun, 2 zellig, 28—32x15—16 p. 

45. Gatt. Anaptychia Korb. 
A. ciliaris (L.) DC. Gcmein im ganzen Gebiete, auf Laub- 

baumen handl'lachengroBe, reichlich fruchtende Lager bildend. 
auf Stengeln von Calluna vulgaris in kleinen, wenigfruchten- 
den Lagern, selten an Nadelbaumen. 

f. verruculosa (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.) Am. beobachtet. 
Phoma peltigerae auf Evemia prunastri (L.) Ach. 
Tichothecium pygmaeum Korb. auf Rhizocarpon obscuratum (Schaer.) 

Korb. 
T. pygmaeum, v.  grandiuscitla Arn.  auf Rh.  obscuratum  (Schaer.) 

Korb. 
Die Bcstimmung der Flechtenschmarotzer hat Herr Dr. v o n 

K e i 61 e r in Wien ausgefuhrt. Ihm, wie auch Herrn Dr. A. Z a h 1 - 
bruckner, der . inige Flechten bestimmt hat, sei auch hier dafiir 
bi stens gedankt. 

Erklarung der in vorstehendem Verzeichnis enthaltenen Abkurzungen. 
JS. = Kieferhochwald bei  Xossowitschi \ 

Po. = Calluna-Htidv bei Porr.qsha bei Schemotowschtschisna 
\\ .       Hochwald bei Woltschuny 

P.-S. = Sumpfgebiet zwischen Pogorje und 
Abbau Swinka 

A.-S.       Mischwald  bei  Abbau   Swinka 
K. Sh. = Kiefernwald bei Shodischki 
H. Sh.       Caffwna-Heide bei  Shodischki 

K.      Ca7Z«na-Heide bei Rosly 
M.      Mazuty und Umgebung bei Postawy. 

bei Shodischki (Sh.) 
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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 
wiirde ein jahrelanges, systematisches Sammeln erfordern, wahrend 
die mir iibcrsandten nur nebenbei und bloB in unmittelbarer Nahe 
der Quartiere und Stellungtn gesammelt werden konnten. GroBere 
Exkursionen erlaubte der militarische Dienst nicht. 

Dafi die dortige Gegend dem Flechtenwuchs fdrderlich ist, daB 
sic ein den Lichenologen empfehlenswertes Sammelgebiet darstellt, 
das geht aus folgenden Tatsachen hervor: Nicht wenige Arten, die 
anderwarts nur steril auftreten, werden in Litauen reichlich fruchtend 
gefunden. Hierher gehort vor allem Physcia leucoleiples; an einer 
alten Eiche bei Abbau Swinka wurde sie in einem 23x13,5 cm 
groBen, liber und iiber mit reifen und jugeiidlichen Apothezien be- 
st tzten Exemplare gefunden, wogegen sie in den beiden preuBischen 
Provinzen nach Lettau (1913, S. 63) und in der Mark nach einer 
brieflichen Mitteilung von Jhs. Hillmann bisher nur steril 
gefunden worden ist. — Parmeliopsis ambiguu kommt zwar in den 
deutschen Mittelgebirgen ausnahmsweise auch fruchtend vor, /.. P>. 
bei Schonberg am Kapellenberge im Vogtlande auf Fichtenwurzeln. 
Neuerdings hat sie J h s. Hillmann auf Gneis bei Ober-Baren- 
burg im Erzgebirge gefunden. Aber die Fruchte lassen infolge ihres 
eingekriimmten Randes nur wenig von ihrer Scheibe sehen, machen 
iiberhaupt einen unentwickelten, fast krankhaften Eindruck. Da- 
gegen sind im Hochwalde von Woltschuny Exemplare gefunden 
worden, wo 20—30 Fruchte dicht geschart beisammen stehen und 
ihre Scheiben in voller Ausdehnung sehen lassen. weil ihr Rand vollig 
glatt verlauft. Auch aus Ost- und West pre uBen wird diese Flechte 
von Lettau (1913, S. 52) nur steril erwahnt. — Usnea ceratina 
kommt in PreuBen /.war fruchtend vor, dafiir ist sic in Litauen fast 
immer reichlich mit Kephalodien ausgestattet. — Mit Apothezien 
wurden in Litauen auch noch Parmelia physodes, subaurifera, einmal 
sogar Everniu prunastri gefunden, reichlich fruchtend Mallotium 
saihrnium, das Lettau (1913, S. 38) nur von einem Standort, 
noch dazu steril erwahnt, ferner Parmelia furfuracea, Cetraria saepin- 
rolit. islandica, Clqdonia rangiferina, sylvatica, arbuscula, weniger 
reichlich  Cetraria glauca,  Parmelia olivacea, aspidota und saxatilis. 

Die L'ppigkeit der litauischen Flechtenflora zeigt sich auch in 
der GroBenentwifcklung gewisser Flechtenteile: so errekht Cladonia 
carneola in seinen Podetien die hdchsten Malic, die Wa i nio (1887 
bis 1894, S.  t2S) fur diese Flechte angibt,  Hi mm Hohe und 15 mm 

f/ettwigia I-ltiHti LX1. 22 
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Becherweite. Lecanora pallida und Caloplaca cerina v. Ehrhartii be- 
sitzen haufig groBere Apothezien als ich sie bisher irgendwo gesammelt 
oder in fremden Sammlungen gesehen habe. Von Lecanora subfusca 
v. chlarona ist ein Exemplar gefunden worden, bei dem der dicke 
Rand der groBen Apothezien 3—11 kleine, nur halb geoffnete Friichte 
wie in einem Kranz um 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) 15 
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 Genuge. DaB die^ 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, daB 
die von Le t t a u (1913, S. 53) neu aufgestellte Art Ramalina baltica 
auch an 2 Stellen in Litauen gefunden worden ist. Lettau er- 
wahnt sie aus dem Cranzer Wald und dem Park Warnicke, wo er 
sie sowohl auf Nadel- als auch Laubbaumen gesehen hat. Ob sie 
noch weiter verbreitet ist und ob sie den Osten Europas als Ver- 
breitungsgebiet besitzt, ergibt sich vielleicht aus der Schrift 
Kreyers (1914), die mir nichtzurVerfiigung gestandenhat. 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-, Lichen-, 
Kiefern-, Ebereschenrinden zu sehen bekommen, die nicht neben 
anderen Flechten auch noch einige Lager von Graphis, Opegrapha 
oder einer verwandten Gattung besessen hatten. 

Wie auf der Insel Riigen iiberziehen Cladonia rangiferitw,, syl- 
vatica und gewisse Formen von Cl. furcata auch in Litauen ganz 
groBe  Flachen, so daB man von einem Cla dine turn hier wie 

Nach S a i) (1 s t e il e s unci meinen eigencn Zusammenstellijn^en. 
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dort reden konnte. Ebenso verhalt es sich wahrscheinlich in den 
beiden preuBischen Provinzen, fiir welche L e 11 a u (1913, S. 35) 
den drei angefiihrten 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 aufweisen. Das ist vermut- 
lich eine Folge der heftigen Winde auf der Insel, die ein Aufkommen 
der zartfadigen Bartflechten verhindern, nicht aber die der starren 
Bamalina-Artcn, die deshalb in alien drei Gebieten zu den augen- 
falligsten Baumflechten gehoren und auBerdem durch Keichtum an 
Apothezien ausgezeichnet sind. Mit dieser Annahme stimmt auch 
die Tatsache iiberein, daB von Ramalina farinacea zarte, feine Thalli 
nahe iiber 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 L e 11 a u die Verbreitungszahlen V4 Z4 fiir St. 
tomentosum, St. condensatum und St. paschale an. Auch in Litauen 
sind die erst- und letztgenannte Art sehr haufig, iiberdies oft fruch- 
tend gesammelt worden. 

Eine auffallende Ubcreinstimmung zwischen Litauen und der 
Schaabe auf Riigen ist ferner die Vergesellschaftung branner 
Flechten. Auf Riigen ist.es d i e f 1 a c h e M u 1 d e zwische n 
der listen und zweiten D ii n e , die ihre Brauniarbung 
hauptsachlich 3 Flechten verdankt: Cetraria aculeata, C. stuppea und 
Cladonia furcata v. palamaea. In Litauen wird der gleiche Farbenton 
durch dieselben oder verwandte Flechten auf der b a u in 1 o sen 
H e i d e hervorgebracht. Hier wie dort ist auch der Flechtenuberzug 
der e r r a t i s c h e n B16 c k e wegen des Vorwiegens der Arten 
aus der Gruppe der Parmelia olivacea durch Brauniarbung 
ausgezeichnet. 

Folgende Arten, die in Litauen gefunden worden sind, fehlen 
im L e t t a u schen Verzeichnis der Flechten von Ost- und West- 
preuBen: 

Verrucaria laevata Lhtn. 

Lecidea erratica Kbr. 

L. lynceola Th. Fr. 
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L. musiva Kbr. 
L.  (Biatora) fuscorubens Nyl. 
Bacidia (W eitenwebera) cinerea (Schaer.). 
B.  {Weitenwebera) coprodes Kbr. 
Rhizocarpon grande (Flrk.)  Arn. 
Rh. concentricum (Dav.) Baltram. 
Rh. subpostumum Nyl. 
Cladonia -flabelliformis (Flrk.) Wain,  mit ihren Formen 

tubaeformis (Mudd.)  und 
ochracea (Aig.). 

CI. amaurocraea (Flrk.) Wain. 
Acarospora discreta Ach. 
A. glebosa  (Krb.). 
Collema (Blennothallia) auriculatum Hoffm. 
Pertusaria velata (Turn). 
P. multipuncta (Turn.). 
P. glomerata (Ach.)  Schaer. 
Lecania dimera  (Nyl.). 
Usnea ceratina, v. incurvescens. 
Caloplaca cerina, v. Ehrhartii Schaer., wenn nicht die ver- 

breitetste,  so  doch  wegen  ihrer groBen  Apothezien  die 
auffallendste aller Caloplacaceen. 

Rhinodina polys para Th. Fr. 

Auffallend ist fiir das litauische Gebiet 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 PreuBen 
sehr haufig, auf Riigen geradezu gemein ist, tritt in Litauen viel 
sparlicher auf. 

Bei einem Vergleich Litauens mit den mir bekannten deutschen 
Mittelgebirgen zeigt sich vollige Ubereinstimmung in gewissen all- 
gemein verbreiteten Arten, wie in Catillaria synothea, die sich mit 
Xylographa parallela zusammen auf alien entrindeten, alteren, aber 
immer noch harten Baumstiimpfen angesiedelt hat. Lecanwa 
polytropa. v. illusoria ist auf Lesesteinen und Steinblocken meist 
inGemeinschaft mit Rhizocarpon- oder Lecidea-Spezies 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 Parmeliopsis aleurites, die im Erzgebirge 
an demselben Standort recht haufig ist, scheint in Litauen sehr selt.n 
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zu sein. Lecanwa subfusca 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 Leptorkaphis epidermidis und L. tremulae an den litauischen 
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) tiihrt 
wenigstens erstgenannte Art als ,,iiberall gemein" fiir Sachsen an. 
Die diirftige Entwicklung und das sparsame Auftreten der Alectoria-, 
Usnea- und Bamalina-Arten diirfte fiir Waldbaume denselben Grund 
haben, fiir StraBenbaume noch den zweiten, daB der Flechtenwuchs 
durch StraBenarbeiter auf amtshauptmannschaftlirhe 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 condensata 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 Heide, 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 Meereskiiste und in der Nahe groBer 
Binnenseen natiirlich 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 sein 
scheint, wie L. silvicola fiir das mittlere Erzgebirge. 

Dem Gedeihen der Rindenflechten ist bei uns der rrrasterhafte 
Forstbetrieb, der die Fichten hochstens 70 Jahre alt vverden laBt, 
weit weniger giinstig als die freiwuchsigt , von Menschen wenig bc- 
einfluBte Waldkultur Litauens. 
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