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Siedentopf, H., Ueber einen neuen Fortschritt in der Ultra-
mikroskopie. Vortrag gehalten am 8. internation. Phy-
siologenkongresse zu Wien am 27.— 30. Sept. 1910. (Bei-
blatt zum Tagesprogramme dieses Kongresses, 2 pp,)

Nach geschichtlichem Rückblicke betont der Vortragende, dass
sich die Dunkelfeldmethoden durch zentrale Blende im Kondensor
in den letzten Jahren unter Benutzung von spiegelnden statt brechen-
der Flächen sehr entwickelt haben, was eine immer höhere Licht-
stärke im Fokus zur Folge hatte. Vortragender gedenkt der Para-
boloid- und Kardioidkondensoren von Zeiss, die sich als sehr
wertvoll und nützlich erwiesen haben, z.B. bei den quantitativen
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Prüfungen der Brown'schen Molekularbewegung, wodurch deren

Zurückführung auf die molekularen Stösse möglich wurde, und die

Beobachtung von milcrochemischen Reaktionen. Wegen der Hellig-
keit im Fokus der Kardioidkondensoren konnten bisher unbekannte
kolloide Zwischenphasen und Strukturen beim Uebergange des
weissen in roten Phosphor bemerkt werden; desgleichen ist die

photochemische Umwandlung von Bromsilber zu Silber lehrreich.

Schliesslich ermöglichen die Kardioidkondensoren eine Aufnahme
lebender Bakterien und bewegter mikroskopischer Vorgänge bei

Dunkelfeldbeleuchtung mit dem Kinematographen. — Vorführungen
solcher Annahmen bildeten den Schluss des interessanten Vortrages,

Matouschek (Wien).

Tunmann, O., Beiträge zur Kenntnis der Hautdrüsen.
(Ben deutsch, pharm. Ges. 1908. p. 491—540. m. Abbild.)

Verf. hat sich wiederholt mit den pflanzlichen Epidermaldrüsen
und mit der Sekretbildung derselben beschäftigt, bringt in vorlie-

gender Arbeit eine kritische Besprechung der diesen Gegenstand
behandelnden Publikationen und erörtert zunächt die Gründe, warum
sich die Differentialdiagnose zwischen dem Zellinhalte und den im
subkutikularen Raum befindlichen Substanzen schwierig gestaltet. Die

Identificierung der in den Zellen befindlichen tropfenartigen Gebilde,
die man bekanntlich oft als „Sekret" angesprochen hat, kann nur auf

mikrochemischen Wege geschehen. Gute Dienste leisten Vanillin-

salzsäure, alkoholische Chloralhydratlösung, sowie die Plasmolyse
mit stark verdünntem Eisenchlorid. Die in den Sekretzellen auf-

tretenden Substanzen sind stets von anderer chemischer Beschaffen-

heit wie das subkutikulare Sekret. Mit der Bildung des Sekretes

stehen verschiedene Stoffe in Beziehung, ausser Eiweissubstanzen
vornehmlich phloroglucide Gerbstoffe und Phloroglykotannoide.
Ferner werden Untersuchungen über die resinogene Schicht mitge-

teilt, Methoden zur Auffindung derselben gegeben, die Beschaffen-

heit der Kutikula und die Entleerung des Sekretes studiert und
schliesslich wird auf den Zeitpunkt der Sekretbildung und auf die

Veränderung eingegangen, die das Sekret während der Vegeta-
tionsperiode in seiner chemischen Zusammensetzung am Entstc-

hungsorte erleidet. Betreffs des Näheren sei auf das Original ver-

wiesen. Tunmann.

Ishikawa, H., Ueber Differenzierungserscheinung in Amoe-
benprotoplasma unter dem Einflüsse von Narkose und
Erstickung. Vortrag, gehalten am 8. internationalen Phy-
siologenkongresse zu Wien am 27. — 30. Sept. 1910. (Beiblatt
zum Tagesprogramme dieses Kongresses. 1 pag.)
Narkotica und Alkalien vermögen die beiden Plasmaarten im

Amoebenkörper scharf abzugrenzen, nämlich zwischen dem hyali-
nen Exoplasma und dem grobkörnigen Endoplasma. Diese Grenze
ist ansonst nie zu sehen. Dieses erstgenannte Verhalten ist keine

Todeserscheinung, weil die Amoeben von diesem Zustande sich

wieder erholen können. Man glaubte bisher, dass hier eine Ver-

minderung der Oberflächenspannungsverhältnisse durch die Ein-

wirkung der Narkotika und Alkalien auf die Zelllipoide vorliege.
Da sich aber die gleiche Erscheinung bei der Erstickung der Amoe-
ben zeigt, macht es den Eindruck, als wenn dies eine allgemeine
Reaktion des Amoebenplasmas gegenüber lähmenden Beeinflussun-

gen wäre. Matouschek (Wien).
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Lawson, A. A., The Gametophytes and Embryo o f 5a-

adopitys verticüata. (Ann. of Bot. XXIV. p. 403-421. ill. 1910.;

The life history, from spore formation to embryo, is described

in great detail. The following are the specially interesting features:

The Upper part of the nucellus becomes differentiated into a

loose tissue of large thinwalled cells for receiving the pollen. At
the end of the first season's growth the male gametophyte contains

the tubenucleus, stalknucleus, and bodycell. In the« following sum-
mer the bodycell descends towards the tip of the pollen tube, and
two male nuclei of unequal size are formed immediately over the

neckcells of an archegonium. The contents of the tip of the pollen-
tube are discharged into a Single archegonium.

The sporophyte has 16 chromosomes and the gametophytes 8.

After ihe reduction division of the megasporemothercellnucleus
no cellplate is formed. The result of the second division is thus an
axial row of megaspores consisting of 3 cells, the middle one of

which contains two free nuclei. The basalcell becomes the functional

megaspore, and is surrounded by an archesporial tapetum. The
archegonia arise at the apex of the prothallium. They are 4 or 6 in

number, and each is enveloped by a Single layer of jacketcells.

During the fertilization period the inner walls of these jacketcells
become curiously modified by heavy, reticulated, chitinouslike

thickenings. A ventral canalnucleus is formed. The eggnucleus is

many times the size of either of the male nuclei.

Agnes Arber (Cambridge.)

Leehmere, A. E., Two embryosac mothercells in the
ovule of Fritillaria. (New Phytologist. IX. p. 257—259. 1910.)

Two embryosac mothercells lying side by side, but separated
by a distinct wall, were found in an ovule oi Fritillaria messanensis.

They appear to have originated from two distinct archesporial cells.

Agnes Arber (Cambridge.)

Ovepton, J. B., The Organisation and recons truc tion of
the nuclei in the root tips of PodophvUmn peltatum. (Rep.
brit. Ass. Adv. Sc. Winnipeg. Sect. K. p. 678-679. 1909.)

Although so much attention has been devoted to the study of
nuclear divisions, the behaviour of the nucleus in rest has been
comparatively neglected. In view of this, the author set himself
to follow the charges which the telophase chromosomes of Podo-

phyllunt peltatum undergo during their passage into the resting
nucleus, and the reformation of the visible chromosomes prepara-
tory to division. He finds that the chromosomes become vacuolated
while passing from the equatorial plate to the poles. Each chromo-
some eventually forms a reticulum ,

and the reticulum of the resting
nucleus is thus composed of a number of elementary reticula. The
author did not find the lateral anastomoses of marginal portions
of adjacent chromosomes described by Gregoire, believes that the
individual chromosomes, though they are in contact, do not anasto-
mose with one another. He also holds the view that the chromoso-
mes not only persist as individuals, but are also composed of

autonomous granules. Agnes Arber (Cambridge.)
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Saxton, W. T., Development of the Embryo in Pinus
pinaster, Soland, with some notes on the life history oi
the species in Cape Colon y. (South African Journ. Sc. VI. 2.

p. 52—59. ill. 1909.;

Only two archgonia are usually found in the prothallus of
Pimis pinaster. The embryo penetrates the prothallus, in all proba-
bility, not mechanically, but by the secretion of an enzyme. The
embryo grows for a time by means of a true apical cell, which
later becomes replaced by a group of apical meristematic cells.

Karyokinetic activity is then transferred to the proximal end of the

embryo, and the first differentiation is between the root periblem
and the rest of the embryo, which later forms cotyledons, stem
apex, and plerome. The cotyledons are all exacüy equal, and
equivalent in origin. Agnes Arber (Cambridge).

Stephens, E. L., Recent Progres in the study of the em-
bryosac of the Angiosperms. (New Phytologist. VIII. 9—10.
p. 377—387. 1909.)

The paper opens with a review of the principal suggestions
which have been advanced to account for the homologies and pos-
sible origin of the Angiosperm embryosac. Special attention is

devoted to Pearson's recent work on Welwitschia, in which he
has discovered a process of endosperm formation which can be

closely paralleled with that seen in the Angiosperms. In the embryo-
sac of Welwitschia 3X1 the nuclei at the end of free nuclear division
are potential gametes. Some of them remain free, and can function
as gametes, but the majority fuse in groups of six to twenty to

form a number of primary endosperm nuclei, by whose division
the cellular endosperm is produced. Pearson suggests that the

endosperm of the primitive Angiosperm was homologous with that

of Welwitschia. This implies that the embryosac of the primitive

Angiosperm contained many free nuclei, all potential gametes, and
a large number of primary endosperm nuclei formed by the fusion

of those gametes. In the modern Angiosperm, reduction has taken

place, and free nuclear division ends, as a rule, at the third gene-
ration from the megaspore. The eight nuclei thus formed are all to

be regarded as potential or reduced gametes. Pearson suggests
that the triple fusion was adopted when the decrease in the number
of nuclei available for fusion, and hence the decrease in the amount
of endosperm formed, had decreased the efificiency of the endosperm
as a feeding tissue.

The remainder of the paper is occupied by a discusion of the

Suggestion that in certain anomalous cases, and possibly in all

cases in which the mothercell becomes the embryo-sac directly,
the embryo-sac includes four megospores. The author concludes
that it is hardly possible to prove or disprove the theory on the

evidence at present available. Agnes Arber (Cambridge.)

Murr, J., Rassenbildung durch Rückkreuzung. (Magyar bota-

nikai Lapok. VIII. 5/9. p. 211-215. 1909.)

Den vom Verf. 1902 (deutsche bot. Monatsschrift) aufgestellten
Satz „Bei der Mischung von zwei oder 3 Elementen erweist es sich

als besonders förderlich, wenn eines dieser Elemente nur in gerin-

ger Quantität d. h. nur angedeutet vorhanden ist. Letzteres Ver-
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hältnis kann durch wiederholte Rückkreuzung erklärt (resp. herbei-

geführt) werden, die sich so nach unserer Auffassung als für die

Ausbildung fixierter Rassen hervorragend wirksam zeigt" wird durch

folgende Beispiele erhärtet:

1) Am Gardasee trat in Gesellschaft der Ophrys araneifera
Huds. zahlreich eine Rasse der Ophrys Bertolonii Mor. auf (var,

amaiirodes Murr), welche durch dunkelbraune Lippen und grünlich

purpurn überhauchte äussere Perigonblätter auffallend an O. aranei-

fera erinnert, aber sonst vom Typus der anderen Ophrys nicht

abweicht.

2) Auf Diluvialschotter westwärts von Innsbruck kommen
Kreuzungen von Viola pyrenaica und odorata vor, die nebst den in-

termediären Pflanzen sich ganz gut entwickeln. Diese Kreuzung ist

V. suhodorata Borbas.

3) Die Viola Hellwegeri Murr 1899 ist der letztgenannten Art

sehr ähnlich, wies aber durch verschiedene Merkmale auf V. collina

hin. Eine ähnliche Form nannte Verf. 1908 V. radutiensis. Die An-
theren zeigten da 98—990/o gute Pollenkörner.

4) Eine weitere Parallele zu V. subcordata Borb. bilden die

durch V. alba Besser influenzierten resp. durch Rückkreuzung der

V. alba X odorata mit V. odorata entstandenen o<^or«te-ähnlichen

Veilchen der Vorarlbergischen Flora. Diese Formen zeigen mitun-

ter tadellos quellfähigen Pollen.

5) Durchaus guten Pollen zeigten auch Formen von V. sordida

Zwanz. X V. odorata (lUtal in Vorarlberg).
In der so gemeinen Kombination V. odorata X hirta L. konnte

bisher keine der Viola odorata nahe Rasse gefunden werden. Die
Mittelform {V. permixta Jord.) ist absolut unfruchtbar.

Matouschek (Wien).

Abderhalden, E., Die Verwendung der Polypeptide zu Fer-
mentstudien. Vortrag, gehalten am 8. internation. Phy-
siolog. Kongresse zu Wien am 27— 30. Sept. 1910. (Beiblatt
zum Tagesprogramme dieses Kongresses. 1 ;pag.)

Zu Studien über die qualitativen und quantitativen Wirkungen
der peptolytischen Fermente eignen sich die synthetisch dargestell-
ten Polypeptide deshalb als Substrat, weil wir über die Struktur

dieser Verbindungen genau orientiert sind. Noch besser gestalten
sich die Verhältnisse, wenn zu den Untersuchungen optisch-aktive

Polypeptide verwendet werden. Die Aenderung des Drehungsver-
mögens gibt uns Aufklärung über die Art des Abbaues unter ver-

schiedenen Bedingungen. Mit Hilfe der Polypeptide wird es mög-
lich sein, die Frage zu entscheiden, ob die einzelnen proteolytischen
Fermente einheitlich in ihrer Wirkung sind und man wird Einblick

in die Art der Zellfermente erhalten. Matouschek (Wien).

Bertpand, G, et M. Rosenblatt. Sur la temperature mor-
telle des tyrosinases vegetales. (Bull. Sc. pharmac XVII.

p. 311—315. 1910.)

II existe, chez les vegetaux, des varietes de tyrosinases dont la

temperature mortelle est tres differente. Les tyrosinases d'origine

mycologique sont les plus fragiles; les tyrosinases les plus stabiles

proviennent au contraire des vögetaux superieurs. Les ecarts ob-

serves entre les temperatures mortelles (de 65° ä 95°) doivent etre
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*dus surtout ä la nature, un peu differente dans chaque cas, des ty-
rosinases elles memes. F. Jadin.

Exner, F. und S. Die physikalischen Grundlagen der Blü-
tenfärbungen. (Anzeiger kais.Akad.Wiss. Wien.II. p. 11— 12. 1910.)

Die Hauptresultate sind:

1) Bei vielen Blumenblättern kommt eine kreidigweiss erschei-
nende Schicht im Mesophyll vor, die ihr Aussehen den Intercellu-

larräumen, welche ja Luft besitzen, verdankt. Diese Schichte re-

flektiert das Licht und trägt dadurch bei, die Lebhaftigkeit der
durch Absorption in den pigmentierten Epithelzellen bedingten Farbe
des Blütenblattes zu steigern. Sie wirkt also wie die Folie, die.
einem Edelsteine, die nicht ä jour gefasst ist, unterlegt wird.

2) Die grosse Mannigfaltigkeit der an den Blüten auftreten-
den Farbentöne findet bei der ja geringen Zahl der wirklich vor-
kommenden Farbstoffe ihre Erklärung darin, dass, abgesehen
von den Farbenvariationen der Anthokyane, die Pigmente einer-
seits nach dem Prinzipe der Additionsfarben, anderseits nach dem
der Subtraktionsfarben zusammenwirken. Zu dem letzteren ist das

„Schwarz" zu rechnen. Es entsteht durch zwei übereinandergela-
gerte Pigmente von komplementärer Farbe, indem nämlich das
eine Pigment alle Strahlen des weissen Lichtes absorbiert, welche
von dem anderen Pigmente nicht absorbiert wurden. Ganz ähn-
lich entstehen graue Farbentöne, die mit gelben bis purpurnen
Pigmentfarben gemischt, die braunen Blütenfarben zu erzeugen
pflegen. Doch kommt auch häufig das Prinzip der Additions- und
der Subtraktionsfarbe bei Entstehung einer Blütenfarbe gleichzeitig
zur Geltung.

3) Zur Erhöhung der Farbensättigung tragen folgende Um-
stände bei: Die kegelförmige Gestaltung der Epithelzellen bewirkt
einerseits durch Brechung und Reflexion der Lichtstrahlen einen

längeren Weg derselben durch die absorbierenden Pigmente, an-

derseits eine Verminderung des an der Grenze zwischen Luft und
Pflanzengewebe reflektierten Lichtes. Auf diese Weise wird auch
der tiefe Samtglanz mancher Blüten zu erklären sein.

4j Verf. massen den Grad der Sättigung sowie die Helligkeit
und zeigen, dass die Farben gewisser Blüten zu den ge.'sättigtesten

gehören, welche überhaupt an gefärbten Objekten der Natur wahr-
zunehmen sind. Nur Rubine und Saphire zeigen noch höhere Sät-

tigungsgrade. Matouschek (Wien.)

Gildemeister, M., Die allgemeinen Gesetze des elektrischen
Reizes. Vortrag gehalten am 8. international. Physiolo-
gen-Kongresse zu Wien am 27.-30, Sept. 1910. [Beiblatt
zum Tagesprogramme dieses Kongresses. 2 pp.]

Wendet man den Sprachgebrauch der Pflanzenphysiologen an,
so ergeben die Untersuchungen des Vortragenden folgendes: Der
elektrische Reiz ist für Tiere kein Uebergangsreiz (wie Du Bois-
Reymond behauptet hat), auch kein reiner Dauerreiz (wie etwa
Licht mittlerer Intensität für die Netzhaut), sondern ein Dauerreiz
mit zeitlich abnehmender Wirksamkeit. Dies ist eine Auffassung,
die mit den von von Bezold, Brücke, Engelmann und Hoor-
weg gegebenen Ansichten verwandt ist. Doch sind die Verhältnisse
nicht so einfach, dass man sie durch eine kurze Formel ausdrücken
konnte. Matouschek (Wien).
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Höber, R., Messung der elektrischen Leitfäh igkeit im
Innern von Zellen. Vortrag gehalten am 8. interna-
tion. Phy siologen-Kongresse ;in Wien am 27.;— 30. Sept.
1910. [Beiblatt zum Tagesprogramme dieses Kongresses. 2 pp.]

Die Leitfähigkeit im Innern von intakten Zellen kann man
messen, indem man in einer Brückenkombination die Aenderung
der Kapazität misst, die ein mit Elektroden versehener Trog er-

fährt, wenn man ihn einmal mit Wasser, ein anderesmal mit einer

Suspension von Zellen füllt. Diese Kapazitätsmethode ist bekannt.

Vortragender arbeitete eine zweite Methode aus zur Kontrolle der
ersteren nach folgendem Prinzipe: Aus Funkenstrecke, Kapazität
und Selbstinduktion ist ein Schwingungskreis hergestellt. Ein 2.

Schwingungskreis steht mit dem ersten in Resonanz. Dieser indu-
ziert die Schwingungen auf einen 3. Kreis, der 4 hintereinander

geschaltete Kupfer-Thermoelemente als Detektor enthält. Der auf-

tretende Thermostrom wirkt auf ein parallel geschaltetes Galvano-
meter, dessen Spiegel einen Lichtzeiger auf eine Skala wirft. Man
bringt nun in die Selbstinduktion des 2. Kreises verschieden kon-
zentrierte Elektrolytlösungen oder eine Zellsuspension, dann wer-
den die Schwingungen je nach der Menge an freiem Elektrolyt
gedämpft und der Rückgang des Lichtzeigers auf der Skala gibt
ein Mass dieser Dämpfung an. Man kann also den dämpfenden
Einfluss einer in eine Selbstinduktionsspule gebrachten Zellsuspen-
sion mit dem dämpfenden Einfluss verschieden konzentrierter Elek-

trolytlösungen vergleichen. Die Methode nennt der Vortragende die

Dämpfungsmethode. Matouschek (Wien).

Radö, E., Nehäny lomblevel feny^rzöszerveröl [^Ueber
die Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter]. (Botanikai

Közlemenyek. IX. köt. 1. füz. Budapest 1910. p. 41—52. Magyarisch
mit deutschem Resume in den „Mitteilungen f. d. Ausland", p.

(2-4.) xMit Textfig.)

Verf. untersuchte Gewächse in den Gewächshäusern der Ko-
lozsvärer und Budapester Universitäten auf Lichtsinnesorgane
hin und fand folgendes:

1. Mit papillösen Epidermiszellen waren bedeckt Arten aus den
Gattungen: Ardtsia, Philodendron, Piper, Mikania, Cypripedium,
Aristolochia, Leptotes, Calathea, Echites, Scmdapsus, Campylobotrys,
Maranta. (Zweiter Haberland t'scher Typus).

2. Lokale Lichtsinnesorgane fand Verf. bei: Desmodium
gyvans, Evonyrnus nana (linsenförmige Wandverdickung, welche
die Lichtstrahlen in einem hellichten Punkte konzentriert). Bei
Salvia splendens, Hemigraphis Decaisneana, Eranthemiim igneum,
Eranthentiim Schomburgkii sind diese Organe aus der Rückbildung
der Haaregebilde entstanden, und zwar: bei der Salvia: an der

Spitze einiger Epidermiszellen ist eine kleine kegelförmige Zelle

mit stark lichtbrechendem Zellsafte, also leicht konzentrierend, die
darunter befindliche Zelle ist der perzipierende Teil. Bei Hemigra-
phis: der sensible (basale) Teil besteht aus 2—4 auf dem Niveau
der Epidermiszelle sich erhebenden Zellen, auf denen das kegel-
förmige lichtkonzentrierende Organ ruht. Die konzentrierten Licht-

strahlen berühren nicht nur das Plasma einer Zelle, sondern zu-

gleich das Plasma von 2—4 Basalzellen, daher müssen die sensibilen

Zellen bei der Perzeption zusammenwirken wie die Retinazellen
des tierischen Auges. Bei Eranthemum: Zwischen den Epidermis-
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Zellen ragen dicht nebeneinander mehrere Zellgruppen hervor, jede
derselben besteht aus 3—5 Basalzellen, aus einer stumpfen kegel-
förmigen mittleren und einer kleinen spitzigen kegelförmigen licht-

konzentrierenden Scheitelzelle. Die Perzeption geschieht in der
mittleren Zelle. Auf der Blattunterseite ähnliche Organe, aber die
Scheitelzelle nadeiförmig. Bei E. Schombiirgkii: Zwischen normalen
papillösen Epidermiszellen sind einige mit kegelförmiger Zelle ver-

sehen. Die Funktion dieser Zelle tritt nur dann ein, wenn das
Blatt mit Wasser bedeckt ist und so die übrigen papillösen Zellen
als Lichtsinnesorgane nicht mehr dienen können.

3. Sehr sonderbar verhält sich Callisia repens: Zwischen den
Epidermiszellen sind kleine kugelförmige Zellen eingeschaltet, an
denen je ein langes steifes Haargebilde zu sehen ist. Die Aussen-
wand der kugelförmigen Zelle bewirkt die Lichtkonzentrierung.
Etwas kleinere aber sonst ähnliche Apparate sieht man an der
Blattunterseite. Die letztere ist genau auf die Lichtrichtung emp-
findlich wie die Oberseite. Wenn das Blatt nicht mehr imstande

ist, seine Oberfläche in die günstige Beleuchtung zu bringen, so

ist für die Assimilation noch immer vorteilhafter, wenn die Unter-
seite des homogenen Blattes stärker beleuchtet ist.

Matouschek (Wien).

Reinitzer, F., Ueber Atmung der Pflanzen. Antrittsrede bei
der Einsetzung zum Rektor der k. k. technischen Hoch-
schule in Graz im Studienjahre 1909/10. (Verlag der ge-
nannten Hochschule. 17 pp. 8°. 1909.)

Ein interessanter klarer Ueberblick über das Thema. Wir grei-
fen nur die wichtigsten Punkte heraus, die auch die Ansichten des
Verf. wiederspiegeln.

1) Den Pflanzensaft kann man unmöglich mit dem tierischen

Blüte vergleichen, wie es Palladin tut. Denn es gibt bei vielen

Pflanzen auch farblose Verbindungen, welche die Rolle eines Sauer-

stoffüberträgers spielen, da ja die Farbe einer Substanz mit ihrer

leichten Oxydations- und Reduktionsfähigkeit nicht unmittelbar zu-

sammenhängt. Ferner trägt das Blut den an bestimmten Orten

aufgenommenen und lose gebundenen Sauerstoff den Zellen der
tierischen Gewebe zu, besorgt also nur die rein mechanische Zufuhr
des Sauerstoffes. Für die Atmung müssen auch die tierischen Zel-

len noch einen besonderen Oxydationsapparat haben, der die che-

mischen Eingriffe des durchs Blut zugeführten Sauerstoffes vermit-

telt. Der Pflanzensaft ist dagegen ein Bestandteil der Pflanzenzelle

selbst, der nicht wie das Blut durch die ganze Pflanze strömt und
mit der mechanischen Sauerstoffzufuhr nichts zu tun hat.

2) Palladin hat nachzuweisen versucht, dass den streng luft-

scheuen Pilzen die Oxydase abgeht. Verf. gibt zu bedenken, dass
die Eigentümlichkeit der Pflanzen nicht darin besteht, dass sie den
elementaren Sauerstoff nicht aufnehmen können, sondern darin,

dass sie durch diesen geradezu ungünstig beeinflusst werden. Sie

müssen also doch die Fähigkeit haben ihn aufzunehmen, da er

ihnen sonst unmöglich schaden könnte. Worauf diese Schädlichkeit

beruht, ist allerdings noch ganz rätselhaft. Diese schädliche Wir-

kung ist aber da, ist eine allgemeine Eigenschaft der lebenden
Pflanzenzelle und die streng Anaeroben sind nur durch einen be-

sonders hohen Grad von Empfindlichkeit gegen Sauerstoff ausge-
zeichnet.
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3) Die Atmung hat für die Erzeugung mechanischer Energie in

der Pflanze keine unmittelbare Bedeutung. Mittelbar kann die At-

mung wohl dadurch von grosser Bedeutung sein, dass durch sie

chemische Verbindungen erzeugt werden, welche besondere Ener-

gieformen (osmotische Energie, Quellungsenergie etc.) entwickeln

können. Diese Energieformen liegen den Lebensbewegungen zu-

grunde, nicht die bei der Atmung freiwerdende Wärme, denn die

lebende Zelle ist kein Wärmemotor. Auch bei der alkoholischen

Gärung wird die im Gärmaterial gespeicherte Energie in Wärme
verwandelt, welche als Energiequelle fürs Leben der Hefe nicht in

Betracht kommt. Es ist also die allgemein verbreitete Ansicht, dass

die Atmung und Gärung die für das Leben des Plasmas erforder-

liche Bewegungsenergie liefert, offenbar irrig. Die Bedeutung die-

ser Vorgänge liegt vielmehr augenscheinlich auf dem Gebiete des

Stoffwechsels.

4) Es ist wohl kein Zufall, dass die anaeroben Organismen ein-

oder wenigzellig und recht klein sind und in Flüssigkeiten leben.

Denn bei der Atmung unter 0-Abschluss entstehen häufig dem
Plasma giftige Stoffe, die nicht entfernt werden können. Bei den
erwähnten Organismen ist dies aber der Fall, da sie unter den ge-
nannten Bedingungen recht leicht sich durch längere Zeit der

schädlichen Wirkung ihrer giftigen Stoifwechselprodukte entziehen

können.
5. Die Atmung ist nur ein Teil des Stoffwechsels. Mit der Ge-

winnung von Betriebsenergie für die Lebensvorgänge steht sie in

keinem unmittelbaren Zusammenhange. Matouschek (Wien).

Schubert, W., Ueber die Resistenz exsikkatortrockener
pflanzlicher Organismen gegen Alkohol und Chloroform
bei höheren Temperaturen. (Flora. C. p. 68— 120. 1909.)

Gegen Alkohol, Chloroform und ähnliche Giftstoffe sind pflanz-
liche Organismen (insbesonders ihre Dauerformen) sehr resistent. In

diesen Medien können letztere bei Zimmertemperatur jahrelang
aufbewahrt werden. Höheren Trockentemperaturen setzen diese

Objekte auch grossen Widerstand entgegen. Wie aber die ange-
führten Stoffe bei solchen Temperaturen auf sie einwirken, das
wurde bisher sehr wenig studiert. Die Untersuchungen des Verf.

erstreckten sich auf Samen, Früchte, Moose, Sporen von Aspergil-
lus niger, Penicillhan glaiicum, Phycomyces nitens, Micrococcus pro-

digiosus, Bakteriensporen von Bacillus rnesentericiis, Saccharomyces
cerevisiae. Die Resultate waren:

1) Pisinn sativum und Ervimi lens (Samen) zeigten die geringste
Widerstandskraft. Trifolium, Sinapis und Helianthus waren bedeu-

tend kräftiger.

2) Von Laubmoosen zeigten Ceratodou purpureus eine grössere
Resistenz als Barhula muralis und Bryum argeuteum. Im allgemei-
nen hielten alle 3 Objekte den Medien, wenn sie die Einwirkung
derselben überhaupt vertrugen, während 20 Stunden ungeschädigt
stand.

3) Phycofnyces nitens war unter den untersuchten Pilzen der

widerstandsfähigste. Durch siedendes Chloroform
,
siedendes Aethyl-

alkohol und Parafifinöl von 100° C. wurde er erst nach 48 Stunden

abgetötet. Penicillium ist noch schwächer als Aspergillus. Letzterer

zeigte auffallenderweise eine grosse Empfindlichkeit gegen siedenden

Aethylalkohol, durch den er bereits nach 3 Stunden abgetötet war.



10 Physiologie.
—

Palaeontologie.

4) Hefe starb in siedendem Alkohol in kürzester Zeit ab und
hielt diesem Agens auch bei Zimmertemperatur nur während 15

Minuten stand. Micyococcus prodigiosus war durch siedenden Alko-
hol schon nach 1 Stunde abgetötet; bei Zimmertemperatur blieb er
48 Stunden lang in demselben Medium lebend. Sporen von Bacil-

lus niesentericus waren durch grössere Widerstandskraft ausge-
zeichnet; sie blieben während 48 Stunden in Aethylalkohol bei

78° C. am Leben.

5) Mit steigender Temperatur fand ein Anwachsen der schädli-

chen Wirkung statt. Zwischen dem Einflüsse eines indifferenten

Mittels bei hoher Temperatur und der Temperatur allein war kein
Unterschied bemerkbar. Recht ansehnlich war die Differenz zwi-

schen den Wirkungen von Amylalkohol, Aethylalkohol und Chloro-
form bei 100° C. Das erstere wirkte schwächer.

6. Der längere oder kürzere Widerstand der Objekte gegen
Gifte beruht auf dem langsameren oder schnelleren Eindringen der

giftigen Medien. Oft kommt der lebende Zellinhalt gar nicht mit
dem Gifte in Berührung, da die Schale undurchlässig ist. Geschälte
Samen sind viel weniger resistent als ungeschälte. Bei höherer

Temperatur ist die Löslichkeit grösser, das Eindringen geht rascher
vor sich. Dem Protoplasten kommt eine sehr geringe Giftresistenz

zu. Amylalkohol wirkt wohl deshalb weniger stark, weil er langsa-
mer eindringt; er sollte ja stärker als Aethylalkohol wirken, da er

ein grösseres Molekulargewicht hat. Gelangt das Medium bis ins

embryonale Gewebe des Samens (Frucht), so erfolgt Abtötung. Die

Keimverzögerung spricht dafür, dass das untersuchte Material durch
den Aufenthalt in den Medien geschädigt ist; es handelt sich um
eine Narkose des Plasmas. Das letztere erholt sich dann. Das Auf-
treten krankhafter Erscheinungen beim Auskeimen lässt sich viel-

leicht darauf zurückführen, dass die Agentien einen grossen Teil

Reservestoffe aus den Objekten herausgelöst haben; es sind dann
nicht genügend Nährstoffe da. Man kann aber auch annehmen,
dass entweder die Medien nur gewisse Stoffe weggelöst haben, die

zu einem normalen Auskeimen unbedingt nötig sind oder dass das
anormale Auskeimen nur durch Störungen, welche die Gifte im
Protoplasma hervorrufen, bewirkt wird. Das Herauslösen von Re-
servestoffen bedingt nicht den Tod des Objektes. Auf welche Weise
aber der Tod durch die Medien herbeigeführt wird, ist immer noch
nicht ganz aufgeklärt. Es lässt sich ganz im allgemeinen nur

sagen: Organismen, die schon bei Zimmertemperatur wenig resistent

sind, sterben bei höherer Temperatur rasch in den Giften ab;

andere, die bei Zimmertemperatur lange in den Medien verweilen

können, setzen ihnen gewöhnlich auch bei höherer Temperatur er-

heblichen Widerstand entgegen. Matouschek (Wien).

Huene, F. v.. Eine Zusammenstellung über die engli
sehe Trias und das Alter ihrer Fossilien. (Cbl. Min. Geol'

Palaeont. p. 9—17. 1908.)

Verf. erwähnt auch Pflanzenreste. Zum Schluss bietet er eine

Parallelisierung der deutschen und englischen Trias. Gothan.

Jongmaas, W. J., Die palaeobotanische Literatur. Bi-

bliographische Uebersicht über die Arbeiten aus
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dem Gebiete der Palaeobotanik. I. Die Erscrieinungen
d. Jahr. 1908. (IV, 217 pp. Jena. Gustav Fischer. 1910.)

Bei der Fülle der palaeobotanischen Literatur ist die vorliegende
Arbeit durchaus angebracht. Der erste Teil ist rein Literaturver-

zeichnis, der zweite („Systematische Uebersicht der palaeobotani-
schen Literatur für 1908") bringt ein 200 pp. langes Sach- und
Namenregister, das aus den Werken von Teil I ausgezogen ist. Es
ist für jedes Jahr ein ähnlicher Band beabsichtigt. Gothan.

Menzel, P., Pflanzenreste aus dem Posener Ton. (Jahrb.

königl. preuss. geol. Landesanstalt. XXXI. I. 1. p. 173— 191. Taf.

12-15. 1910.)

Die aus dem obermiocänen oberen Posener Flammenton stam-

menden Reste setzen sich aus Coniferen {Taxod. dist. und Wid-

dringtonia helvetica Heer), unbestimmbaren Monocotylen und zahl-

reichen Dicotylen zusammen (meist Blätter), unter denen Betida

priscUj Corylus Mc. Quarrti, Ficus tiliaefolia, Acer otopterix Goepp.,

Phyllites ananiirtaceus n. sp. (sehr wahrscheinlich eine Menisperrna-
cee) u. a.; Berührungspunkte mit schlesischen Miocänfloren sind aus-

giebig vorhanden. Gothan.

Palibin, J., Ueber palaeophytologische Untersuchungen
im Süd-östlichen Russland 1904—190 5. (Materialien zur

Geologie Russlands. XXIII. 1908. p. 261-295. (Russisch).)

Es handelt sich um Tertiärpflanzen von verschiedenen Fund-

punkten von denen auch die geologischen Profile geboten werden.
Unter den Resten sind Dewalquea (cf. gelindenensis Sap. et Mar.),

Chainaecyparis belgica, Holzreste, Vihurnutn, Smilax, Dryophyllen ,

Qiiercus kamyschinensis Goepp., Cinnmnoinum, Magnolia u. a. sowie
ein Palmenholz {Palnioxylon variahUe Vat. b. helgicuni Stenzel).

Gothan.

Potonie, H., Ueber das Wesen, die Bildungsgeschichte
und die sich daraus ergebende Klassifikation der
Kaustobiolithe. (Natw. Wochenschr. N. F. IX. 1. p. 5— 10.

1 Textfig. 1910.)

Kurze übersichtliche Darstellung auf Grund der bekannten Ar-
beiten des Verf. über den Gegenstand. Gothan.

Neuweiler, E., Pflanzenreste aus d er römischen Nieder-
lassung Vindonissa. (Vierteljahrsschrift natforsch. Ges. Zürich.

LIII. p. 393—407. 1908.)

Die Reste sind meist Holz- und Kohlenstücke (aus einem Stand-

lager einer römischen Legion bei Brugg), ferner Sämereien, Moos-
reste: Hordeuni, Juglans regia, Corylus avellana, Castanea vesca,

Prunus persica, cerasus, doniestica u. a. z. B. auch Matricaria cha-

momüla, ausserdem Samen von Unkräutern, die hier nicht alle auf-

gezählt werden können. Holzreste fanden sich von Taxus baccata.

Picea excelsa, Abies alba, Quereus sp. (Bauholz), ferner Corylus avel-

lana, Fagus silvatica, Acer, Diospyros sp., Buxus setnpervir , u. a. m.
8 Moosarten wurden von Ch. Meylan bestimmt. Gothan.



12 Palaeontologie.
— Cryptogamen. — Algae.

Schuster, J., Ein Beitrag zur Pithecanthropusir a.gQ. (Die pa-
laeobotanischen Ergebnisse der Selenka'schen Tri-

nil-Expeditionen). (Sitzungsber. kgl. bayer. Ak. Wissensch.

1909, erschienen 1910. 17. Abhandig. 30 pp., 1 Profil. 1 Taf.)

Die Arbeit ist eine vorläufige Mitteilung. In der Hauptarbeit
will Verf. „immer das entsprechende rezente Objekt neben dem
fossilen" abbilden, „so dass sich jedermann von der Richtigkeit der

Bestimmung überzeugen kann." Die 54 Arten aus 22 Familien sind
alle heute noch lebende Pflanzen. Fungi: Polyporaceae sp., Dicoty-
ledones: Arten von Castanopsis, Streblus, Artocarpiis, Ficiis, Loran-

thus, Altingia, Euphorbiaceen, Anonaceen, Lauraceen, Dilleniaceen,

Guttiferen, Dipterocarpaceen, Sterculiaceen, Rutaceen, Meliaceen,
Papilionaceen, Melastomaceen, Araliaceen, Borraginaceen, Logania-
ceen, Apocynaceen, Caprifoliaceen, Cyperus sp.; meist sind es

Blätter, z. T. Kiesel- und Braunkohlenhölzer und Früchte. Die meisten
Arten kamen aus dem östlichen Himalayagebiet. Die fossile Trinil-

flora enthält ca. 30 Arten, die heute nur noch auf dem indischen
Festland und Borneo vorkommen. Verf. bestimmt das Alter als

altdiluvial. Eine Herabschwemmung von höheren Gebirgen hält

Verf. für ausgeschlossen; es liegen auch nicht 2 Gewächszonen
(Elbert), sondern nur eine vor, von der Höhenlage 600— 1200 m.
Die Temperatur war nun ca. 6° niedriger als heute, die Schnee-

grenze ca. 800 tiefer. Eine analoge Flora wächst heute in den feuch-

ten Bergwäldern der Khassischen Berge in Assam bei 750— 1200 m.
Gothan.

Timm, R., Niedere Pflanzen. (Naturwissensch. Bibliothek für

Jugend und Volk. Leipzig, Quelle und Meyer. 194 pp. 8°. mit vie-

len Abbild, und 1 färb. Tafel. 1910.)

Verf. bespricht die zeitliche und räumliche Verteilung der nie-

deren Gewächse, streift die Abhängigkeit dieser von äusseren Le-

bensbedingungen und erläutert die Entwicklung der niederen Pflanzen
in den früheren Erdperioden. Sodann bespricht er die Mittel zum
Studium der ersteren: das Sammeln, Kultivieren, mikroskopische
Apparate mit den betreffenden Hilfsmitteln. Es kommt nicht soviel
auf hohe Ziele, sondern auf Gründlichkeit im Studium an. Im beson-
deren Teile werden die Hauptgruppen besprochen, wobei auch
wichtigere fossile Formen erwähnt werden. Der wirtschaftlichen

Bedeutung wegen erheischen Torf, Gärungs- und Krankheitserreger
eine eingehendere Bedeutung. Das Büchlein, in dem auch die Li-

teratur verzeichnet ist, eignet sich für denjenigen, der auf dem
Gebiete der Kryptogamie weiter arbeiten will, vortrefflich.

Matouschek (Wien).

Adams, J., A list of Synonyms of Irish algae, with some
additional records and Observation s. (Proc. roval irish

Ac. XXVIII. B. 5. 1910. p. 167—214.)

About two years ago the author published a „Sjmopsis of Irish

Algae", giving a list of the species observed in Ireland during a

period of rather more than a hundred 3'^ears. Many of the names
there used were different from those in use now, and the present
paper is a list of their modern equivalents. A few errors are cor-

rected, which had crept into the former paper, and new records to

the number of 102 have been added. Also a considerable number
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of new localities have been added to species already recorded, and
other localities have been deleted. A bibliography is appended,
which is complete up to the end of 1909. E. S. Gepp.

Bessell, J. B., Some rare and curious diatoms. (Journ. Tor-

quay nat. Hist. Soc. I. 1. 1909. p. 13—14.)

The author enumerates several diatoms of interest found by
him near Torquay last summer. They are: Achnanthidium flexel-
lum Breb., Gomphonema intricatufn Kutz., Achnanthes coarctata

Breb., and Navicula pusilla W.Sm., at Anstey's Cove. On the moors
at Moretonhampstead were found Pinnidaria acrospheria Breb.,
P. suhcapitata Greg., Gomphonema subclavattim Grün., and some
unusually large specimens of Navicula elliptica. Several species scarce
on the Devon coast were found at Corbyn's Head, as well as the

spore form of Chaetoceros, formerly known as Syndendriiini dia-

dema Ehr. E. S. Gepp.

Bessell, J. B., Fauna and Flora of the Torquay District.
Diatoniaceae. (Journ. Torquay nat. Hist. Soc. I. 1. 1909. p, 26—33.)

An enumeration of the local Diatom flora, consisting of 203

species. E. S. Gepp.

Gpieve, S., Note upon some Seaweeds from the Island
Dominica, British West Indies. (Trans. Proc. bot. Soc.

Edinburg. XXIV. 1. 1909. p. 7—12.)
This Short paper contains the first published record of marine

algae from Dominica. Twenty species are enumerated, as well
as a few varieties, none of which are new. The specimens were
named by Mr. E. M. Holmes, who has added a few notes.

E. S. Gepp.

Hate, V. N., Two species of Chava from the Bombay
Island. (Journ. Bombay nat. Hist. Soc. XIX. 3. November 1909.

p. 762-763.)

The author gives an account of two monoecious species found
in ponds by rice-fields at Matunga during the rainy season. One
of these grows associated with the aquatic plant, Hydrilla verticillata,
and with Oedogoniutn sciitatiim, and is referred to Chara verticulata
Roxb. The other species is not gritty or brittle, and is referred to

Chara ßaccida A. Braun. - E. S. Gepp.

Holmes, E. M., Algae britannicae rariores exsiccatae.
(Journ. of Bot. XLVIII. April 1910. p. 109.)

This is a list of the species issued in the twelfth and conclu-

ding fascicle of these Exsiccatae, and in it there have been corrected
two or three small errors which appear in the original issue.

E. S. Gepp.

Philip, R. H., The diatoms of the Sedbergh district. A
study in evolution. (Naturalist. April 1910. p. 148—152, pl. VI.)

In this paper the author propounds the theory set forth by M.

Peragallo concerning the evolution of diatoms, and illustrates
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bis remarks by his own coUection oi Diatomaceae in the Sedbergh
dislrict. A Short and clear account of the Peragallo theory is

given with a definition of the three sub-families: Raphidieae, Pseudo-

Raphidieae, and Ana-Raphidieae. M. Peragallo holds that the

origin from which the evolution of diatoms started was the marine
Radiolaria; but the author prefers to regard Radiolaria and diatoms
alike as descended from a common ancestor in which the differen-

tiation of animal and vegetable had not been attained. The author
then gives an interesting and picturesque account of the evolution
of the three sub-families, and their adaptation to their surroundings,
his conclusions being borne out by the fact that the species found
in the Sedbergh district, mostly in rapid streams or violent tor-

rents belong to the Pseiido-Raphidieae, which are speciall}'' adapted
to inhabit the streams of Alpine districts. A list of the Sedbergh
species is given. E. S. Gepp.

Arnaud, G., Contribution ä l'etude des fu magine s. (Ann.
Ec. nat. d'Agric. Montpellier. 2e serie. IX. p. 239—277. Fl. I— III.

1910.)

Les fumagines sont causees par des especes rattachees par leur

forme parfaite ä differents genres de Sphaeriacees. Cependant le

Calyciuni popidneinn, qui produit sur les ecoulements des plaies
des arbres, un enduit noirätre comparable ä une fumagine, est con-

sidere comme un Discomycete.
Le Pleosphaevia patagonica Spegazz. var. Salicis Rolland et Fau-

trey cause une fumagine sur des Salix, Populus, Querctis, Cistus en
vivant sur les excretions des Aphidiens ou des Cochenilles. On doit

rapporter au meme genre, sous le nom de Pleosphaevia citri Ar-

naud, probablement ä la meme espece, le Liinacinia citri (By. et

Pass.) Sacc, le L. Pensigi Sacc, le L. Canteliae (Catt.) Sacc, decrit

d'autre part dans les genres Funtago, Dematiurn, Capnodium, Mor-

fea, Apiosporium, Meliola. Le Pleosphaevia citri a des pycnides du

type Chaetophoma, des conidiophores des types Cladosporiiun et

Tvipospoviurn. II produit la fumagine sur Citrus, Vibiirniini, Nevium,
Laurus.

L'auteur h^site ä identifier le Pleosphaevia citri au PL patago-
nica, parce qu'il n'y a distingue dans les ascospores, ni coloration,
ni cloisonnement longitudinal. II pense n'avoir observe que des

spores immatures.
Sous l'influence d'une gelification des parois, les filaments qui

forment les conceptacles prennent parfois la texture particuli^re du

genre Seiivatia. Ce dernier serait un genre teratologique si toutefois

cette texture y est constante. Cette forme accidentelle ne justifie pas
la creation d'une famille des Seuratiacees. P. Vuillemin.

Arnaud, G., Sur un Champignon parasite des Chenes,
Tvahutia qnercina Sacc. et Roum. (Ann Ec. nat. d'Agric. Mont-

pellier. 2e Serie. IX. p. 278-287. PI. IV. 1910.)

Ce parasite a ete rencontre dans la France meridionale non
seulement sur le Quevcus Hex oü il etait connu, mais encore sur le

Quercus coccifeva. Dans ce dernier habitat, le stroma predomine ä

la face inferieure des feuilles, ses contours sont plus irreguliers; les

pycnides y sont nombreuses.
Arnaud decrit provisoirement les pycnides de Tvabutia quevcina
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sous le nom d^Actinotheciujn qiiercinuni. EUes se trouvent en moin-

dre abondance sur le Qtiercus Hex. Le mycelium forme sous la

cuticule une croüte qui envoie des sugoirs simples, spirales, entre

les cellules du tissu en palissade. P. Vuillemin.

Beauverie, J., Etüde histologique et cytologique du Meni-
lius laoymans „Champignon des maisons". (Revue gen. Bot.

XXI. p. 449—469. fig. 1—53. 1909.)

L'auteur distingue des boucles myceliennes les protuberances
resultant de l'epaississement des cellules au sommet; les protube-
rances s'isolent parfois par une cloison et peuvent, comme les bou-

cles, s'allonger en filament. Le caractere le plus special du Meru-
lius lacrynians est l'existence, au milieu des cordons myceliens,
d'enormes filaments dont les parois transversales presentent des

epaississements alternant avec des depressions et qui forment ainsi

une Sorte de crible. Dans les periodes de secheresse, le crible se

gonfle et se transforme en cal obstruant le tube. L'analogie de
structure est frappante entre ces cordons, le thalle de certaines

Algues et le liber des Phanerogames. II faut voir lä un phenomene
de convergence de structure en vue de la conduction des liquides.
Les noyaux du mycelium sont groupes par paires et souvent accom-

pagnes de corpuscules metachromatiques en nombre variable.

L'etude du Meruliiis lacrynians est completee par quelques in-

dications concernant divers Champignons destructeurs de bois, tels

que Porta vaporaria, Corticiuni puteanunij Lensites sepiaria.
P. Vuillemin.

Colin, H., Action toxique du sulfate de cuivre sur le Bo-

trytis cinerea. (Revue gen. Bot. XXI. p. 289—294. 1909.)

Dans le liquide Raulin oü le glycose est substitue au Saccha-

rose, le Botrytis cinerea tolere de plus fortes doses de sulfate de
cuivre que dans le milieu Saccharose utilise par Pulst. Les doses
inferieures ä 100 mg. pour 250 cc. de liquide nourricier sont inof-

fensives. De 125 ä 350 mg. le poids de la recolte diminue et le re-

sidu de glycuse inutilise augmente. Une partie du cuivre est rete-

nue physiquement entre les mailles de la toile mycelienne; une
autre partie entre dans des composes dont la nature et la localisa-

tion dans les membranes ou le protoplasme sont indeterminees.
P. Vuillemin.

Hollös, L. , Magyarorszägböl ismeretlen gombäkKecs-
kemet videkeröl. [Neue Pilze für Ungarn aus der Um-
gebung von Kecskemet]. (Botanikai Közlemenyek. IX. 4-5. p.
198—221. Budapest 1910. In magy^arischer Sprache.)

Um Kecskemet fand Verf. 1926 Pilze, die er determinieren
konnte. 959 Arten davon gehören zu den Fungi imperfecti u. zw.
zu den Sphaeropsidales 726 Arten, zu den Melancoinales 45 Arten,
zu den Hyphales 188 Arten. Aus den zwei erstgenannten Ordnun-

gen erwähnt der Verf. nur diejenigen (402) Arten, welche für Un-
garn neu sind. Die für die Wissenschaft überhaupt neuen Arten
hat Verf. in vielen Abhandlungen, über welche fortlaufend regel-

mässig hier referiert wurde, beschrieben. Die Anordnung der 402

Arten erfolgte fast stets nach Allescher 's bekannten Werke. —
Ungarn beherrbergt sicher viele Pilze, aber erst Bäumler und
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Verf. zeigten, welch' ein Reichtum an diesen Kryptogamen das

Kronland hat. Matouschek (Wien).

Jumelle et Perrier de la Bathie. Termites champignonnis-
tes et Champignons des termitieres ä Madagascar. (Revue
gen. Bot. XXII. p. 30—64. fig. 1-9. 1910.)

On distingue dans la region du Boina (Madagascar) plusieurs

especes de Termites. L'une est collicole; ses nids, construits dans
les endroits decouverts, ne renferment ni meules, ni Champignons.
On a trouve dans son voisinage une espece nouvelle de Gastromy-
cete, Podnxo)i ternntophilian ä spores d'un rouge acajou, mesurant

12X9<', tronquees au sommet. Le peridium atteint 6—8X2 cm.;
son pied renfle ä la base a 5— 6 cm. de longueur. Ce Podaxon ne

provient pas de la termitiere.

Plusieurs Termites sont arboricoles. On n'a pas trouve de

Champignons dans leurs nids; mais la chambre centrale contient un

gäteau de bois triture, sillonne de galeries, analogue aux meules ä

Champignons.
Une seule espece parait champignonniste, c'est le Tennes Per-

rieri S3'lvicole. Tant que la termitiere est habitee, le Champignon
n'est represente que par des filaments termines par des files ra-

meuses de cellules elliptiques. A cet etat il est directement con-

somme par les jeunes larves, tandis que les adultes consomment
la meule elle-meme modifiee par l'action du Champignon. Quand
les termitieres sont abandonnees, ce que l'on amene en abattant les

arbres qui les ombragent, le Champignon donne des rhizomorphes
qui produisent finalement des appareils conidiens et des Stromes ä

peritheces. On trouve aussi des sclerotes. Le Champignon des nids

de Tennes Perrieri est une nouvelle espece de Xylaria, le Xylaria
termiturn. Le stroma fertile forme une massue allongee, blanc

sale, prolongee en pied noir et glabre. Dimensions des peritheces:
600— 800 X 340—500 jW. Ascospores noires, oviformes de 6X3/'. Pa-

raphyses courtes. P. Vuillemin.

Raciborski. Parasitische und epiphy tische Pilze Javas.
(Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. p. 346. 1909.)

Besprochen wird Syncephalis bispora Rac. {auf Ctrcinella spinosa) ,

Syncephalastrwn javanicum Rac, Ustilago Nawaschini Rac. (in den
Blüten einer Pollia), Tolyposporium bogortense Rac. (auf Paiticum

sp.), die Gattung Cintractia Cornu mit den Arten C. javanica Rac,
C spicularum (Juel) (in den Blüten von Cyperus sp.), C. axicola Cornxx

(auf Rhynchospora sp.), eine neue Ustilagineengattung Farysia mit
der Art Farysia javanica Rac, Helicobasidium incrustans Rac, Platy-

gloea Hytnenolepidis Rac, die Gattung Goplana Rac mit den Arten
Goplana mirabilis Rac. (auf den Blättern von Meliosma sp.), G. aporosae
Rac. (auf Blättern von Aporosa ynicrocalyx), die nene Gatinng Ordonia
mit der Art O. orthobasidion n. sp. (auf Tetranthera sp.), die Gattung
Mohortia mit der Art M. tropica Rac, die Gattung Septobasidiu)n
Pat. mit den Arten S. humile Rac, (auf TetrantJieraXiYdittern), S.

rubiginosum Pat. (auf Dinochloa Tjankorreh), S. frustulosum (Berk.
et C.) 5. Mompa {Tanaka) Pat., S. Cinchonae Rac (auf Cinchojiaarten,
S. (?) Hefnmirysii Pat. Exobasidium ajfine Rac, Atichia Millardeti

Rac, Haematomyxa bambnsina Rac. Myriangitijn yunnanense (Pat.)

Rac, Aspergillus Pennicillopsis (P. Henn. et Nym.) Rac, Dimerospo-
rium Balladynae Rac, auf Balladyna Medinillae Rac, die Gattung Alina
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mit der A. jasmimRic, Hyaloderina Uyedinis Rac, Myiocopron Euryae
Rac, die Gattung Trichopeltis Speg., die Gattung Trichothyriunt
Speg. mit den Arten T. juyigennannioides Rac, T. densutn Rac.
Ferner wird besprochen die Gattung Micropeltis Sirie Rac, Hetero-
chlamis javanica Rac, Scolecopeltis triviale Rac, Polystomella (?)

sordidula (Le) Rac, Clypeolum. vulgare Rac, Herpotrichia Myriangii
Rac, Acanthostigma violacea Rac, Gibheridea Zingiberacearum Rac
Li3onia Sella^inellae Rac, L. Smilacis Rac, L. Sysygii Rac, Mela-
nomina epiphytica Rac, Giiignardia Musae Rac, Metasphaeria Sein-

dapsi Rac, Ascospora Ophiorhysae Rac. Didymella Cocconiae Rac.
Weiters die neue Gattung Psidania mit der Art P. Melastomacearum,
Myrmaecium Milletiae Rac, Botryosphaeria tjampeana Rac, 5. C/m-

cariae Rac, Helotium helvolum fjunghuhn) Patouillard.
Köck (Wien).

Stoykowitch et Brocq-Rousseu. Etüde sur quelques altera-
tions des pruneaux. (Revue gen. Bot. XXII. p. 70—79. 1910.)

Trois types d'alteration sont examines: A. Alteration blanche
attribuee ä une Levure du type des Torula; B. Alteration rouge
causee par un Monil/a; C. Alteration dues ä des moisissures {Asper-
gillus, Penicillium, Rhi'30pus). Le developpement de ces divers

Champignons s'accorapagne d'une diminution des Sucres; l'azote

augmente en presence des moisissures. P. Vuillemin.

Zach, F., Cytologische Untersuchungen an den Rostflec-
ken des Getreides und die Mycoplasmatheorie J. Eriks-
son's. Mit 2 Tafeln. (Sitzungsber. kais. Akad. Wiss. Wien,
math.-nat. Klasse. CXIX. 1. p. 307-330. 1910.)

Verf. zeigte früher, das die Wurzelzellen einer ganzen Reihe
von Pflanzen die eingedrungenen Hyphen verdauen und unter Bil-

dung charakteristischer Exkretkörper auflösen, wobei allerdings das
Plasma der Zellen früher oder später meist ebenfalls zugrunde geht.
Er hat im Anschlüsse an die gleichen Verhältnisse im Tierreiche
ebenso wie Noel Bernard (1909) von einer Phagocytose gespro-
chen. In gewissen Fällen pilzparasitärer Erkrankung, z. B. in dem von
Aecidinwn elatiniim erzeugten Tannenhexen besen, in pilzbefallenen
Kiefernadeln traten diese sonderbaren Körper auch auf In vorliegen-
der Abhandlung kamen Blätter und Halme von Seeale, die mitUredo-
myzel von Puccinia graminis Er. et Henn. und P. glmnaruni Er. et
Henn. infiziert waren und Uredosporen zur Entwicklung gebracht
hatten, zur Untersuchung. Sehr^genau beschreibt der Verf. nun die

Vorgänge der Phagocytose, die gefundenen kleinen und grösseren
Exkretkörper. Letztere sind die Eriksson'schen Plasmanukleolen;
die Fäden, die von diesen „Plasmanukleolen" zu den feinsten

Wandporen führen und durch die das Mycoplasma sich entleeren
sollte, sind die in die Zelle eindringenden Hyphenäste oder die
Hanstorien, wie es auch H. Klebahn und H. Marshall Ward
festgestellt haben. Es zeigten sich überdies Uebereinstimmungen in

Bezug auf die phagocytischen Vorgänge in den Wurzeln vieler
Pflanzen (Orchideen, Kurzwurzeln der Sempervivnni-Axien ^

Wurzel-
knöUchen van Alnus, Elaeagnus ,

wo sie der Pflanze nicht nur nicht
zu schaden scheinen sondern im Gegenteil, wo das Verhältnis zwischen
Pilz und Wirtspflanze direkt als Symbiose aufgefasst wird. Es ist

nicht einzusehen, dass derselbe Vorgang, der dort als Ausfluss
Botan. Centralblatt. Band 116. 1911. 2
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eines symbiotischen Verhältnisses gilt, hier die Pflanzen so stark

schädigen sollte, dass ihm die Missernte eines Rostjahres zur Last

gelegt werden könnte. Wohl leiden die Pflanzen etwas unter dem
Pilze (Assimilationsorgane, chlorophyllhältige Blattzellen werden zer-

stört), aber der dadurch bedingte Verlust dürfte doch nicht so hoch

anzuschlagen sein, wie es bisher geschehen ist, da ja ein totaler

Rostbefall der Pflanzen doch nicht die Regel ist. Der Schwächezu-
stand des Getreides, mag er auf innere Konstitution beruhen oder
durch äussere Verhältnisse bedingt sein, oder allgemein gesagt die

ungünstigere Situation des Getreides gegenüber dem Pilz ist der

Grund, dass es vom Rost so stark infiziert wird. H. Zukal und P.

Sorauer zeigten schon, dass trotz starken Rostbefalles eine gute
Kornernte erzielt wurde. Ueber die Vererbbarkeit der Rost-
krankheit: Verf. sah Myzel in derf unentwickelten Fruchtknoten
einer mit Puccinia glumarum infizierten Gerste; dasselbe war völlig

eingehüllt, daher musste das Myzel wohl vom Halme aus eingewan-
dert sein. Trifft die Vererbbarkeit der Erkrankung auch zu, so

dürfte sie doch nicht die Bedeutung besitzen, die ihr Eriksson zu

geben sucht, da ja nicht jede rostkranke Pflanze unbedingt wieder
lauter rostkranke Nachkommen liefern muss. Zur Erklärung des
Rostbefalles im allgemeinen wird wohl nach wie vor die Infektions-

theorie herangezogen werden müssen. Matouschek (Wien).

Reitmaip, O., Die Blattrollkrankheit der Kartoffel. (Zeitschr.
landw. Versuchsw. in Oesterreich. XIII. p. 48. 1910.)

Verf. bespricht die Gefährlichkeit der Krankheit, im Vergleich
zur Bakterienkrankheit und spricht die Hypothese aus dass bei

der Blattrollkrankheit regelmässig Veränderungen der Gewebe in

den Wurzeln eintreten, die möglicherweise mit dem Rollen der
Blätter in einem kausalen Zusammenhange stehen. Nach seiner

Ansicht ist zu dem Studium der Krankheit eine genaue Erforschung"
der histologischen und anatomischen Veränderungen in den kranken
Pflanzen notwendig. Köck (Wien.)

Vanha, J., Die Kräusel- oder Rollkrankheit der Kartoffel;
ihre Ursache und Bekämpfung. (Monatsh. Landwirtschaft.
III. p. 268. 1910.)

Verf. wirft ohne nähere Angabe der Gründe die beiden Krank-
heiten (Kräusel- und Rollkrankheit) zusammen, was absolut nicht,

anhängig ist. Als eine der Hauptursachen der Blattrollkrankheit

erscheint dem Verf. ein Pilz aus der Gruppe der Ascomyceten, den
er unter dem Namen Solanella rosea als neue Gattung und Art be-

schreibt. Die von dem fraglichen Pilz gegebene Beschreibung ist

nicht ganz klar, umsomehr als Verf. sagt dass er denselben Pilz

im Jahre 1910 gefunden hat aber ohne stachelige Apophysen, die

der Pilz nach Verf. im Jahre 1909 gehabt haben soll, dagegen mit

septierten Paraphysen. Die von dem neu aufgestellten Genus gegebene
Diagnose ist nicht vollständig, vor Allem fehlt die Erörterung der
Verwandtschaft mit anderen Ascomyceten und die Unterschiede
die der neue Pilz gegen diese Verwandten aufweist. Auch das

Capitel über die Infektionsversuche und die Bekämpfungsversuche
ist in vieler Beziehung unklar. Während im Jahre 1909 die Infektion

mit dem gefundenen Pilz leicht gelungen war, konnte Verf. im

Jahre 1910 eine Infektion nicht erzielen. Die mit Lohsol angestellten
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Bekämpfungsversuche des Verf. haben nach seinen Angaben sehr

gute Erfolge gehabt. Köck (Wien).

Biernacki, W., Bacterium Nencki n. sp., ein neuer Agar-Agar
flüssigmachender Mikroorganismus. (Bull. Jard. imper. bot.

St. Petersbourg. X. 4. 1910. p. 131— 136. mit 6 Fig. Russisch mit
deutschem Resume.)

In getrockneten spanischen Weintrauben („Malaga") fand Verf.

ein kokkenartiges Stäbchen, das folgende Eigenschaften zeigt: Auf

zuckerhaltigem Nährboden Schleim bildend, Agar-Agar verflüssigend ,

unbeweglich, Gramm negativ, intensiv mit Anilinfarben sich fär-

bend, keine Sporen erzeugend, Temperaturoptimum 35°— 38° C,
bei 18°—23° C. Milch nicht zum Gerinnen bringend. Fakultativer

Aerob. Matouschek (Wien).

Servit, M., Prvni p'rispevek k lichenologii Moravi.
(Zprevy Komisse pro pfirodovecke prozkoumäni Moravy. Odde-
leni botanicke eis. 6. 8». 83 pp. Brunn, 1910.)

Ein in tschechischer Sprache geschriebener reichhaltiger Beitrag
zur Flechtenflora Mährens. Neue Arten werden nicht beschrieben,

hingegen vielfach Bemerkungen über die chemischen Reaktionen
und Angaben über Sporengrössen eingestreut.

Zahlbruckner (Wien).

Servit, M., Zur Flechtenflora Norddal ma tiens. (Ung. bot.

Blätter. IX. p. 164—193. 1910.)

Die Flechtenflora des südlichen Teiles Dalmatiens, insbeson-
dere die Umgebungen von Ragusa und Cattaro ist in den letzten

Jahren erforscht und bekannt geworden. Verfasser hat nun auch
in Nord dalmatien, insbesondere im Velebitgebirge und in

der Umgebung von Bukovica eifrig Flechten gesammelt und legt
die Liste der bestimmten Arten mit näheren Standortsangaben vor.

Die Arbeit bringt interessante Angaben inbezug auf die Verbreitung
der Flechten in Dalmatien und gestattet einen Vergleich mit
der Flora des südlichen Teile Dalmatiens einerseits und mit der
Flechtenflora des Territoriums von Fiume und der Umgebung von
Tri est, welche Gebiete ebenfalls in der letzten Jahren in lichenolo-

gischen Hinsicht bekannt geworden sind. Zahlbruckner (Wien).

Steiner, I., Lichenes persici coli, a cl. consule Th,
Strauss. (Ann. Myc. VIII. p.. 212—245. 1910.)

Die vorliegende Bearbeitung einer von Konsul Th. Strauss
in der Umgebung von Suitanabad und Gulpeighan aufge-
brachten Flechtenkollection zeichnet sich, wie alle lichenologischen
Arbeiten Steiners, durch grosse Gründlichkeit und dadurch aus,
dass sie, über der Ramen einer einfachen Aufzählung hinausreichend,
wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Flechten des Gebietes und zur

Flechtensystematik überhaupt bringt. In letzter Beziehung sei vor-

nehmlich auf die Ausführungen betreffend den Formenkreis der
Lecanora esculenta hingewiesen.

Unsere Formenkenntnis der Flechten wird durch eine Reihe
von neuen Arten und Formen erweitert. Als neu werden be-

schrieben :
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Staiirothele orbicularis var. ovientalis Stnr. (p. 212); Thelidiiini

corticoluni Stnr. (p. 212); Lecidea enteroleuca var. epipoloides Stnr.

(p. 213); Lecidea [Eiilecidea) Persica Stnr. (p. 214); Lecidea iEulecidea)
subbrunnea Stnr. (p. 215); Acarospora subpnänata Stnr. (p. 219);

Acarospora coeruleoalba var. concreta Stnr. (p. 219); Glypholecia Per-

sica Stnr. (p. 221); Lecanora {Aspicilia) calcarea var. excrescens Stnr,

(p. 223); Lecanora {SphaerothaUia) Aschabadensis Stnr. (p. 227); Le-

canora [Sphaerothallia) fruticolosa var. Straussi Stnr. p. 224); Leca-
nora [Aspicilia) polychromoides Stnr. (p, 230) et f. r^/ö^sc^ws Stnr. (I.e.);

Lecanora {Aspicilia) Cheresina var. gramdigera Stnr. (p. 231); Leca-
nora {Aspicilia) microspora var. punctulata Stnr. (p. 231); Lecanora

{Eiilecanorä) Hageni var. congregata Stnr. (p. 232); Lecanora {Eiile-

canora) placentiformis Stnr. (p. 233); Lecanora {Placodium) muralis
var. subversicolor Stnr. (p. 235) et f. verriicigera Stnr. {\.c.)\ Lecanora

{Placodium) Garovaglii f. fissa Stnr. (p. 236); Lecania {Eitlecania)

ochroiiigra Stnr. (p. 236); Parmelia aspidota var. Pers/c« Stnr. (p.237) ;

CalopJaca {Eucaloplaca) aegyptiaca var. inspersa Stnr. (p. 238); Calo-

placa {Gasparrinia) biatorina var. piisilloides Stnr. (p. 239) et var.

syinpecta Stnr. p. 240); Xanthoria polycarpoides Stnr. (p. 241) et var.

Persica Stnr. (1. c.); Rinodina {Eurinodina) Bischoffii var. ochrata
Stnr. (p. 242); Rinodina {Eurinodina) Straussii Stnr. (p. 242).

Ueber die notwendig gewordenen Umtaufungen, über die aus-

führlichen Beschreibungen schon bekannter Arten und über die

übrigen wertvollen Notizen möge das Original selbst Ausschluss geben.
Zahlbruckner (Wien).

Glowacki, J., Beitrag zur Kenntnis der Moosflora von
Kärnten. (Carinthia. IL Mitt. naturhistor. Landesmuseums Kärn-
ten. C. 3/4. p. 147—163. 1910.)

Die Gegend zwischen Völkermarkt und dem Wallers-
berge bei Griffen, wo Verf. sammelte, trägt den Stempel einer
eiszeitlichen Gletscherlandschaft in unverkennbarer Ausprägung an
sich. Der Rückzug des Draugletschers hinterliess mehrere Mulden,
unter denen nur mehr der Griffenersee einen offenen Wasser-

spiegel, alle anderen aber Sümpfe und Moore vorstellen, die zu
meist Ackerland geworden sind. Ursprünglicher hat sich das Moor
unter St. Peter am Wallersberge erhalten. Es ist ein Wiesen-
moor ohne Sphagnum, die Moosflora stellt sich als ein Residuum
aus der Glazialzeit dar. Hier fand Verf. auch Riccardia incurvata

Lindb., die wohl für die Ostalpen neu ist. Typisch für den Grif-
fenersee ist Antitrichia hypnoides, indem sie das Wasser zwischen
dem Schachtelhalmen so dicht besetzt, dass der Kahn kaum vor-

wärts kommt. Auf glazialem Schuttlande unweit St Jakob fand
Verf. Pohlia serrifolia Broth., neu für Kärnten. Manche Höhenan-
gaben für Laub- und Lebermoose interessieren den Spezialisten.
Neu ist Aulacommium palustre (L.) var. nova tenue (ganz an Aul.

androgynum erinnernd). Matouschek (Wien).

Hofifmann, C, Botanischer Bilderatlas nach dem natür-
lichen Pflanzensystem. 3. Aufl. von Prof. Dr. E. Den-
nert. (Stuttgart, E. Schweizerbart. 1910. Lfrg. 1—8. Vollst, in 16

Lfrgn. ä 1.20 M.)

Der Hoffmann'sche Bilderatlas erscheint in dieser Auflage — we-

nigstens soweit die textliche Seite in Frage kommt — in gänzlich
neuer Gestalt. Zunächst ist der allgemeine Teil in beträchtlicher
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Weise erweitert worden. Derselbe enthält einführende Kapitel
über die Morphologie, Anatomie, Physiologie und Biologie der

Pflanzen, bringt einen Ueberblick über die geographische Verbrei-

tung derselben sowie über die verschiedenen Pflanzensysteme, fer-

ner einen ausführlichen Blütenkalender, ein Autorenregister mit

biographischen Notizen u. s. w.

Dann aber hat vor allem der spezielle Teil eine gründliche
Neubearbeitung erfahren. Durch Einführung praktischer Bestim-

mungsschlüssel und regelrechter Diagnosen ist aus dem Bilder-

atlas ein Bestimmungswerk geworden, welches auch dem Laien
eine Bestimmung fast aller einheimischen Arten gestattet. Die An-

ordnung geschieht im wesentlichen nach dem Engl er'schen System;
die Pflanzenbeschreibungen sind reich an biologischen Notizen.

Die Illustration des Werkes ist eine gute. Die Farbentafeln sind

durchschnittlich als gelungen zu bezeichnen. Zweckmässig sind auch
die zahlreichen Holzschnitte, welche bei den Familien- und Art-

diagnosen sowohl einzelne charakterische Merkmale als auch Habi-

tusbilder der ganzen Pflanze zur Anschauung bringen.
Die bisher erschienenen Lfrg. 1—8 bringen ausser dem allge-

meinen Teil den Schlüssel zur Bestimmung der Pflanzenfamilien

und die Behandlung dieser bis zu den Chaniopodiaceae.
P. Leeke (Zeitz.)

Kräpelin, K., Exkursionsflora für Nord- und Mittel-
deutschland. 7. Aufl. (Leipzig, B. G. Teubner. 1910. 8«. XXX,
384 pp. 616 Fig.)

Die Kräpelin'sche Flora ist als ein brauchbares Taschenbuch,
das insbesondere dem Anfänger eine leichte Bestimmung der ein-

heimischen und der häufiger kultivierten Gefässpflanzen gestattet,

bekannt. Die neue Auflage hat durch Einführung des Engler-
Prantl'schen Systems eine vollständige Umarbeitung erfahren.

Die Tabellen sind ausserdem durch Aufnahme einer ganzen Reihe
von Gattungen und Arten, die bisher nur in Anmerkungen erwähnt
waren, erweitert, andere früher ausgelassene Formen sind jetzt

wenigstens in Anmerkungen kurz charakterisiert worden. Die Zahl

der Holzschnitte ist ebenfalls vergrössert worden.
P. Leeke (Zeitz.)

Merker, G., Exkursions flora für Mähren und Oester-
reichisch-Schlesien. Tabellen zur leichten und siche-
ren Bestimmung der wildwachsenden und der häufiger
verwilderten Blüten- und Farnpflanzen. Mitüberl040
Abbildungen auf 18 Tafeln. (Mährisch-Weisskirchen, Selbst-

verlag des Verfassers. Taschenformat. XXXIL 532 pp. 1910.)

Die Flora enthält alle im Gebiete wild vorkommenden und wie-

derholt verwildert angetroffenen Pflanzen, ferner die auf freiem

Felde angetroffenen Kulturpflanzen, zusammen 635 Gattungen ,
etwa

1750 Arten. Einige nur einmal eingeschleppt beobachteten Pflanzen

fanden keine Berücksichtigung. Jede Art wird etwas ausführlicher

beschrieben als es in „Floren" sonst üblich ist. Das Fehlen der

Pflanzen in den Nachbarländern wird nach dem Vorgange von
Ascherson-Gräbner vermerkt. Synonyma fehlen nicht. Die vie-

len Figuren wurden teils nach der Natur, teils nach Abbildungen
der im Literaturverzeichnisse angegebenen Werke vom Verf. selbst
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gezeichnet; sie gehen mit Absicht nicht ins Detail, sind also als

Skizzen anzusehen, bewähren sich aber recht gut. Die Exkur-
sionsflora ist sehr praktisch angelegt und eignet sich besonders
auch für Anfänger. Matouschek (Wien).

Pfuhl, F., Der Pflanzengarten, seine Anlage und seine
Verwertung. (Leipzig, 1910. Quelle und Me3^er. kl. 8^. 152 pp.
1 Taf. 1 Plan.)

Seit langer Zeit ist die Pädagogik bestrebt, durch Errichtung
von Gärten das Verständnis der Jugend für die Pflanzenwelt zu
fördern und dem Unterricht zu dienen. Verf. unterscheidet ent-

sprechend ihrer Verwertung drei Arten solcher Gärten: 1. Schul-
gärten, in denen der Schüler die Nutzpflanzen kennen und pflegen
lernen, und durch welche im Volk das Interesse für eine bessere
Kultur und für neueingeführte Nutzpflanzen geweckt werden soll,

2. Lehrgärten, welche dem Schüler die Lebensweise der Pflan-
zen bezw. ihren systematischen Zusammenhang zur Anschauung
bringen sollen, 3. Pflanzengärten zur Anzucht der im botani-
schen Unterricht benötigten Pflanzen.

Die Schul- und insbesondere die seit einiger Zeit modern ge-
wordenen biologischen Lehrgärten werden unter Berücksichtigung
wichtiger Neuerscheinungen der bezüglichen Literatur charakteri-

siert; die Anlage und Verwertung des Pflanzengartens wird an der
Hand des vom Verf. am Kgl. Mariengymnasium zu Posen geschaf-
fenen Pflanzengartens ausführlich behandelt. In diesem Garten
werden auf einer Fläche von etwa 10 a. ungefähr 210 Arten ge-
zogen. Derselbe lieferte im Jahre 1909 ca. 34500 Exemplare zu
Unterrichtszwecken an die einzelnen Lehranstalten. Seine Unter-

haltung erfordert einen jährlichen Kostenaufwand von 200 M.
In der Aufzählung der im Pflanzengarten gepflegten Arten wird

das für die biologisch-morphologische Verwertung derselben im
Unterricht jeweilig Hauptsächlichste und für die einzelnen Arten

Spezifische besonders zusammengestellt. P. Leeke (Zeitz).

Willi, A., Die Vegetationsverhältnisse des Mönchsberges,
Rainberges und Festungsberges in Salzburg. Eine pflan-
zengeographische Skizze. (Jahresber. der k. k. Staatsrealschule
in Salzburg, gr. 80. p. 3—49. 1909.)

Nach Schilderung der geologischen und klimatischen Verhält-
nisse des Gebietes befasst sich der Verf. mit den Vegetationsperio-
den: erste und zweite Frühlingsflora, Sommerflora, Herbstperiode.
Er wendet sich dann den pflanzengeographischen Verhältnissen zu.

Es unterscheidet:
1. Waldformationen, a. Buchenwald u. zw. Oberholz

{Fagns silvatica, Carpinus hetulus, Fraxinus excelsior, Acer platanoi-
des und psetidoplatanus. Unterholz (sehr spärlich; Nachwuchs von
Fagus, Acer, Fraxinus, Sorbus). Niederwuchs {Asarum, Oxalis

acetosella, Symphytum tuberosum, Phyteuma spicaturn, Aposeris foe-
tida, Preiianthes piirpiirea, Anemone iiemorosa). — b. Laubwald
und zwar im Oberholze Carpinus betulus, Acer platanoides, Tilia

platyphylla, im Unterholze Corylus, Sambucus nigra, Camus san-

guinea, Calhina, Vaccinium myrtillus, Chamaebuxus alpestris, Schling-
und Kletterpflanzen wie Clematis vitalba, Humulus, Hedera, Sola-

num dulcamara, im Nieder wuchs Carex ornithopoda, silvatica,
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Lii'siila angnstifolia , Brachypodium silvaticum, Polygonatmn offici-

nale, Paris, Lathyrus vernus, Euphorbia atnygdaloides, Cyclamen
europaeum, Salvia glutinosa, Sytnphytum tnberosiim, Pulmonaria
officinalis, Galium silvaticum , Campanida trachelium, Phyteuma spi-
catum, Solidago virga aurea, Aposeris foetida.

2. Formation der Wiesen. Die Wiesen sind durch Einwir-

kung des Menschen entstanden. Im oberen Stockwerke: ^w^Äo-
xanthum, Trisetum ßavescens, Brisa media, Poa pratensis, Festuca
elatior, Bromus mollis, Lolium perenne, ferner die Kräuter und
Stauden: Rumex acetosa, Melandrium rubrum, Anemone nemorosa,
Ranunculus acer, Corydalis cava, Cardamine pratensis, Medicago lu-

pulina, Trifolium pratense und repens, Anthriscus Silvester, Pimpi-
nella magna, Heracleum Sphondylium, Primula elatior, Ajuga rep-
tans, Euphrasia Rostkoviana, Plantago lanceolata, Galium Mollugo,
Campanula patida, Bellis, Chrysanthemum Leucanthemum, Centau-
rea jacea und scabiosa. Im unteren Stockwerke verschiedene
Moose. Die xerophyte Grasformation enthält eine Menge von Arten.

3. Formation der Vorhölzer mit der Flora der Holzschläge,
Vorhölzer und Gebüsche.

4. Xerophyle Stauden formation (Flora der Felsen und
Mauern) mit folgenden wichtigsten Vertretern: Calamagrostis varia,
Sesleria varia, Moehringia muscosa, Sedum album und Boloniense,
Potentilla caulescens, Genista tinctoria, Hedera, Veronica latifolia,
Valeriana tripteris, Campanula pusilla, Hieracium silvaticum.

5. Ruderalflora. Die Hauptmasse der Pflanzenarten gehört
dem baltisch-mitteleuropäischen Florenreiche an. Nur unter den die
Flora der Mauern und Felsen und die xerophilen Grasformationen
zusammensetzenden Elementen finden sich auch Vertreter der alpi-
nen [Globularia cordifolia) und der pannonischen Flora {Sesle-
ria varia, Festuca sidcata, Avenastrum pratense, Viola sciaphila,
Alyssutn calycinum Stachys recta, Aristolochiä). Die Aufzählung der
Arten ergibt fürs Gebiet eine ziemlich reiche Flora, die keine
Endemismen, dafür aber viele präalpine Arten enthält.

Matouschek (Wien).

Willkommen-Köhne. Bilder-Atlas des Pflanzenreiches.
5. Aufl. Lfgr. 2—6. (Vollständig in 25 Lfrg. a 50 Pf. Esslingen
und München. J. F. Schreiber, o. J. 1910.)

Das genannte Werk, welches der Einführung in die Systema-
tik des Pflanzenreiches dienen soll, bringt eine dem Verständnis
weiterer Kreise angepasste Uebersicht der wichtigeren Familien
und Gattungen des Pflanzenreiches. Die bekannteren Arten der
Gattungen, sowie die Hauptkulturpflanzen u. s. w. finden besondere
Berücksichtigung. Das Werk stellt eine Neu-Auflage des Will-
komm'schen Atlas dar, welcher das E n gl er'sche System zu Grunde
gelegt wurde, und die daher im Verhältnis zu den früheren Auf-

lagen eine sehr beträchtliche textliche Umarbeitung erfahren hat.

Ein besonderes Gewicht ist auf die illustrative Ausstattung des
Werkes gelegt geworden. Zahlreiche gute Textfiguren sind dem-
selben, vorzüglich zur Veranschaulichung des Baues der Sporen-
pflanzen, eingefügt worden; die Farbentafeln bringen sowohl Habi-
tusbilder, wie auch Einzeldarstellungen von Blüten, Früchten, etc.

zur Anschauung. Bezüglich der Farbengebung lassen die letzteren

allerdings manchmal zu wünschen übrig.
Die bisher erschienenen Lieferungen geben einen Ueberblick
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über die S3^stematik der Kryptogamen nnd einen Teil der Monoko-
tyledonen. Die textliche Darstellung ist klar und verständlich.

P. Leeke (Zeitz).

Zahn, K. H., Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns
und der ßalkanländer. IV. (Magyar botanikai Lapok. VIII. p.
276—309. 1909.)

Hieracien, die 1908 von A. von Degen, L. Rossi, K. Maly u.

A. dem Verf. behufs Revision vorgelegt wurden. Das Material
stammt aus Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Bosnien, Istrien,
Albanien, Hercegovina, Montenegro, Macedonien etc.

Von vielen Arten werden ausführliche lateinische Diagnosen
entworfen. Eine grössere Zahl von Arten und Subspecies ist neu:
Hieracium pratense Tausch ssp. centrohosnicum Maly et Z.2L\in, H.
Parichii Heuff. ssp. minntifloccum M. et Z., H. Bauhini Schult, ssp.

melanocymum M. et Z., H. brachiatmn Bert. ssp. Kisae Rossi et

Zahn, ssp. obsciirelluni M. et Z., H. tephrocephalum N. P. ssp. canii-

pedicelliim M. et Z., H. leptophyton N. P. ssp. strictipedicellum M. et

Z., H. umbelliferuni N. P. ssp. Preslicae M. et Z., H. süvatictmi L.

ssp. luteobrunneum Zahn, H. vulgatum Fr. ssp. valderatnosuni Z.,

H. bifidum ssp. sivyense Z.; H. dentatiim Hoppe ssp. subvuncinati-

forme Rossi et Zahn, ssp. coloratifolitim Z., H. caesium Fr. ssp.
delnicejise Rossi et Z., H. trebeviciacum K. M. ssp caesiopictum
Vukot. in schedis, H. praecurrens Vuk. ssp. platyrhoinbum Rossi et

Z., H. Dimoniei Zahn. n. spec. (habitu et pilositate H. gyntnocephali^
capitulis ut in H. pilifera, pedunculus tomentosis, squamis dense

floccosis; Albania), H. Vandasii Freyn ssp. pellicidatiforme Zahn,
H. crocatuni Fries ssp. valdefrondosiun Maly et Z. mit ß subvalde-

frondosum, H. melanothyrsum Maly et Zahn n. sp. {H. latifoliuni-

prenanthoides Z.) ex Bosnia, H. Bjeluschae Maly et Z. n. sp. {Toni-
masinii-silvaticum ex Bosnia, H. Guglerianum Z. ssp. Slugyelii Z.

Matouschek Twien).

Abderhalden, E., Die Resultate der partiellen Hydrolyse
von Proteinen mit einem Ausblicke auf die weitere Ent-
wicklung der Eiweisschemie. Vortrag gehalten am 8. in-
ternation. Physiologen Kongresse zu Wien, 27.— 30. Sept.
1910. (Beiblatt zum Tagesprogramme dieses Kongresses, 1 pag.)

Es ist gelungen, bei der partiellen Hydrolyse der Proteine eine
Reihe von Abbauprodukten zu isolieren, die in allen Eigenschaften
mit synthetisch dargestellten Polypeptiden übereinstimmen. Zur
Zeit stehen uns folgende Methoden zur Verfügung:

1. Gewinnung von Anhydriden nach vorausgehender Veresterung.
2. Darstellung von Derivaten von Polypeptiden.
3. Direkte Isolierung von Polypeptiden. Anwendung von Fäl-

lungsmethoden. Matouschek (Wien}.

Hubep, P., Ueber die Lebensdauer der Oxydationsen-
zyme in der Birnfrucht. (Schweiz. Wochenschr. f. Chem. und
Pharm, p. 393. 1910.)

Schon Kehlhofer hatte gezeigt, dass wässrige, mit Chloroform
konservierte Ox^'^daselösungen aus jungen Birnenfrüchten ihre

Fähigkeit, Guajaktinktur zu bläuen, mehr als 2 Jahre beibehalten
können und dass sich auch die gerbstoffoxydierende Fähigkeit der
unlöslichen Fruchtenzyme mehrere Jahre erhalten kann. Ein frisch
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von der Presse ablaufender, durch suspendierte Zellbestandteile

stark getrübter Saft von Schellerbirnen wurde am 1. XL 1905

nach Zusatz von 0.2^/o Chloroform auf mit Kautschuk verschliessbare

100-Granimflaschen abgefüllt. Der Saft war am 30. III. 1910 noch
hell gefärbt. Nach dem Umschütteln wurden die Flaschen geöffnet
und in je 50 ccm. Saft einmal Kohlensäure, bei dem 2. Versuch
Luft 14 Stunden lang eingeleitet. Der Kohlensäure-Saft blieb unver-
ändert und hatte 2.8^7o Gerbstoff, der mit Luft gesättigte Saft war
braun geworden und enthielt nur P/q Gerbstoff. Somit waren durch

Einwirkung der Luft 64% Gerbstoff zerstört worden. Tunmann.

Kahan, M., lieber den Accra-Copal. (Archiv d. Pharm. 1910.

p. 443.)

Die Konstanten des Copals sind: Schmelzpunkt 106— 156°, Säure-
zahl direkt 121.8, indirekt 126.4, Verseifungszahl kalt 133.4, heiss

140, Jodzahl 58.54. In Aether lösen sich 50'^Iq des Accra-Copals. Aus
der Aetherlösung wurden isoliert mit Ammonkarbonat die Accra-
copalsäure CoiHg^Og, mit Soda «-Accracopalolsäure CjgHgoOa
und (:?-Accracopalolsäure QgHigOo, mit Kalilauge "«-Accraco-

palensäure QnH2o02 und .:?-Accracopalen säure QgHooOg. Im
Aether blieb nach diesen Ausschüttelungen mit Alkalien «-Accra-

copalenresen QgHgfiOg. Aus der Alkohol-Aetherlösung des mit
Aether erschöpften Copals resultierte beim Ausschütteln mit Kali-

lauge Accracopalinsäure Ci^HogOg und y-Accracopalresen
CigHgeOa- Die Asche des Rückstandes enthielt Ca und Si02.

Tunmann.

Kahan, M., Ueber den Benin-Copal. (Archiv d. Pharm. 1910.

p. 433.)

Der untersuchte Copal hatte folgende Konstanten: Schmelz-

punkt 120—166°, Säurezahl direkt 101.15, indirekt 118.75, Versei-

fungszahl kalt nach 24 Stunden 134.4, nach 48 Stunden 143.5, Ver-

seifungszahl heiss nach 1 Stunde 149.8, nach 2 Stunden 146.3, Jod-
zahl 61.02. Bei der trockenen Destillation resultierte 4^/o grünliches,
ätherisches Oel. In Aether lösen sich 45% des Copales. Aus der Ae-

therlösung wurden isoliert mit Ammoncarbonat die Benincopal-
säure Ci7Hg204, mit Natriumkarbonat «-B enincopalolsäu re

Cj^gHggOß und i^-Benincopalolsäure CnoHgoOo, mit Kalilauge die

Benincopalensäure CgyH^gOa. Nach diesen Ausschüttelungen
mit Alkalien blieb im Aether «-Ben incopalresen zurück; auch
resultierte ein ätherisches Oel. Aus der Alkohol-Aetherlösung
des mit Aether erschöpften Harzes resultierten durch fraktioniertes

Ausschütteln mit Kalilauge «-Ben incopalinsäure C2iHgpOg, (^-Be-

nin copal insäur e C^^HggOg, /?-Ben incopalresen C12H30O10) sowie
ätherunlösliches y-Ben incopalresen C^gHaeO^. Die Asche des
Rückstandes enthielt Ca, Mg. SiOs- Tunmann.

Meininger, E., Beitrag zur Kenntnis einiger Gummiarten.
(Arch. d. Pharm. CCXLVIII. 3, p. 171—201. 1910.)

Verf. zog in der Bereich seiner Untersuchungen die Gummi
von Acacia pycnantha Benth., Acacia horriäa Willd., Acacia arahica
Willd. und Melia Asadirachta L., stellte nach der pharmacognosti-
schen Beschreibung die allgemeinen physikalischen und ohemischen
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Eigenschaften fest, und unterwarf sie hierauf der Hydrolyse, wobei
die auftretenden einfachen Zuckerarten isoliert resp. mit grösst-

möglicher Sicherheit nachgewiesen wurden. Ausserdem hat sich

Verf. mit dem qualitativen und quantitativen Nachweis des Stick-

stoffs beschäftigt, wobei er ausser obengenannten noch die Gummi
von Acacia Se)iegal, Acacia Adansonii, Fevonia elephantum und
Ariacardium occidentale berücksichtigte. Die Ergebnisse seiner Un-
tersuchungen hat Verf. am Schlüsse mit denen anderer Forscher
tabellarisch zusammengestellt. Schätzlein (Mannheim).

Nierenstein, M., Beitrag zur Kenntniss der Gerbstoffe.
III. Ueber Ell agen g erbsäure. (Ber. deutsch, ehem. Ges.
XLIII. p. 1267—1270. 1910.)

Die Ellagengerbsäure Ci^H^oöio wird entweder als Glukosid der

EUagsäure oder als Kondensationsprodukt der Ellag- und Gallus-

säure aufgefasst. Von anderer Seite wird ihre Existenz überhaupt
bezweifelt und sie als kolloidal gelöste EUagsäure betrachtet. Nach
den Untersuchungen des Verf. erwies sie sich nun als das Diglu-
kosid der Luteosaure, des intermediären Produkts der Oxydation
von Digallusäure (Tannin) zu EUagsäure. Verf. denkt sich nun die

„Blume" resp. Ellagsäurebildung und Verwendung der Gerbstoffe
im Verkorkungsprozess folgendermassen:

Tanninglukosid—>Ellagengerbsäure
I I

V V
Korkbildung<— Tannin Luteosaure

I I

V V
Luteosaure—>Ellagsäure ,

was umso wahrscheinlicher ist, als er in Myrobalanen neben der

EUagsäure auch Tanninglukosid, Tannin, Luteosaure und Ellagen-
gerbsäure hat nachweisen können. Schätzlein (Mannheim).

Pictet, A. und G. H. Kramers. Ueber Papaverin und
Kryptopin. (Ber. deutsch, ehem. Ges. XLIII. p. 1329-1335. 1910-)

Verf. gewannen aus etwa 800 g. Handelspapaverin ungefähr
30g. reines Kryptopin C2iH23N05, dessen chemische und physikali-
sche Eigenschaften einer Nachprüfung unterzogen wurden. Die Far-
benreaktionen der untersuchten Probe Handelspapaverin sind die-

selben wie die des Kryptopins nur weniger intensiv.

Schätzlein (Mannheim).

Prussia, L., Ueber das Oel der Maulbeersamen. (Chem.
Ztg. XXXIV. p. 830. 1910.)

Verf. erhielt aus einer Probe der Samen von Mortis alba durch
Extrahieren mit Aether 33o/(,, aus einer anderen Probe durch starkes

Auspressen 24% Oel. Dasselbe ist dickflüssig, von goldgelber Farbe,
schwachem Geruch und angenehmem Geschmack. In allen bekann-
ten Fettlösungsmitteln ist es recht gut löslich. Verf. teilt die ver-

schiedenen Farbenreaktionen des Oeles sowie die Konstanten des
Oeles und der Fettsäuren mit. G. Bredemann.
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Reinitzer, F., Ueber die Enz ym e des Akaziengummisund
einiger anderer Gummiarten. (Ztschr. physiol. Chem. LXL
p. 352. 1909.)

Da die Kenntnisse und Ansichten über die im Gummi vorhan-
denen Enzyme noch mit mancherlei Widersprüchen und Unsicher-
heiten behaftet sind und viele Lücken aufweisen, besonders bezügl.
der Frage, ob das Enzym aus Stärkekleister nur Dextrin oder auch
Zucker bildet, ob es bei der Entstehung des Gummis unmittelbar

beteiligt ist und ob es Cellulose oder Hemicellulose in Gummi zu

verwandeln vermag, prüfte Verf. diese Fragen nochmals eingehend
nach. Bei einem Vergleich einer grösseren Zahl älterer und frischer

Gummisorten zeigte es sich zunächst, dass letztere im allgemeinen
reicher an Enzymen sind, als die älteren und ferner, dass die oxy-
dierende und diastatische Wirkung in den verschiedenen Sorten

ganz verschieden verteilt ist: 2 untersuchte Kordofangumrai wirkten

ungefähr gleich stark diastatisch, aber ungleich stark oxydierend,

wogegen das untersuchte Gheziragummi ungefähr so stark oxydie-
rend wirkte, wie das harte Kordofangummi, aber viel schwächer
diastatisch als dieses. Aus dieser verschiedenen Verteilung der

oxydierenden und diastatischen Eigenschaften bei den verschiedenen
Gummiarten ist zu schliessen, dass es sich um verschiedene Enzyme
handelt und nicht etwa um verschiedene Eigenschaften eines En-

zyms. Das geht auch hervor aus dem verschiedenen Verhalten der

Gummisorten zu Enzymgiften: Sublimat verhinderte die Zuckerbildung
sowohl in der Kälte, wie in der Wärme, setzte aber die Stärkelösung
und die Bildung von Erythrodextrin nicht herab, es ist also zu

vermuten, dass hier 2 verschiedene, gegen Sublimat verschieden

empfindliche Enzyme vorliegen. Auch das Verhalten gegen höhere

Temperaturen spricht für die Anwesenheit mehrerer Enzyme, so

wurde z. B. durch einstündiges Dämpfen einer 200/oigen Lösung von
hartem Kordofangummi die Oxydase und Diastase völlig zerstört,

während die Peroxydase erhalten blieb. Es scheinen demnach im
Gummi mindestens 3 verschiedene Enzyme vorhanden zu sein, eine

Ox5^dase, eine Peroxydase und eine Diastase, letztere besteht wahr-
scheinlich noch aus einem Gemenge von mindestens 2 Enzymen.

Die Oxydase der Gummiarten hat grösste Aehnlichkeit mit

der Laccase Bertrands, der Oxj^dase des japanischen Lackbau-
mes. Die Peroxydase- Hess sich am leichtesten in solchen Gummi-
sorten auffinden, die keine oder nur geringe Spuren von Oxydase
enthielten. Sie scheint in den meisten Sorten vorzukommen. Die
Am y 1 a s e besitzt grösste Aehnlichkeit mit der Malzdiastase

,
sie bildet

aus Stärkekleister nach den Untersuchungen des Verf. nicht, wie
Wiesner und Gräfe behaupteten, nur Dextrin, sondern aus-

serdem noch Maltose. Unlösliche Gummiarten und Pflanzenschleime
wurden nicht verzuckert, umsomehr scheint es ausgeschlossen, dass
die Amylase mit der Entstehung des Gummis aus anderen Kohlen-

hydraten wie Hemicellulose und Cellulose etwas zu tun hat. Beim
Filtrieren durch Tonfilter erfährt die Amylase eine wesentliche

Aenderung ihrer Zusammensetzung, der zuckerbildende Anteil

wurde entweder ganz zurückgehalten oder ging nur in Spuren in

das Filtrat über, welches dann zwar langsam, aber doch deutlich

Zucker bildete. G. Bredemann.

Rosenthaler, L., Durch Enzyme bewirkte asymetrische
Synthesen. (Biochem. Zeitschr. 1910. p. 1.)

Bekanntlich haben verschiedene Autoren, insbesondere Verf.,
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in neuerer Zeit den Nachweis erbracht, dass das Emulsin aus zwei
Anteilen besteht, die nicht mit einander identisch sind. (^-Emulsin

spaltet Amygdalin in Benzaldehyd, Blausäure und Glucose, a-Emul-
sin führt die asymetrische Gestaltung der Nitril-Synthese herbei.

Ein Verfahren zur Gewinnung des a-Emulsins fehlte bisher. Diese

Auffindung war jedoch sehr erwtinscht, da man hoffen darf, mit
einem vom ^T-Anteil freien ^r-Emulsin manche Synthesen auszufüh-

ren, die auf anderem Wege nicht so leicht oder gar nicht erreich-

bar sind. Die Bemühungen beide Substanzen zu isolieren sind zu
einem gewissen Abschluss gelangt, das bisher Ermittelte lässt sich

folgendermassen zusammenfassen.
1. Durch längeres Erhitzen auf Temperaturen von 40 bis 45° wird

das ^-Emulsin zuerst inaktiviert; ein Teil des a-Emulsins bleibt

erhalten.
2. Durch geeignete Behandlung mit Säuren und nachfolgende

Neutralisation mit Alkali wird ebenfalls das (J-Emulsin unter Erhal-

tung eines Teiles des a-Emulsins inaktiviert.

3. Die bei Fällungen mit Kupfersulfat, bei Ganzsättigung mit

Magnesiumsulfat, bei Halbsättigung mit Ammoniumsulfat zu erhal-

tenden Filtrate enthalten nur ()-Emulsin. Tunmann.

Rosenthalep., L., Eiweiss als Schutzmittel für Enzyme.
(Bloch. Zeitschr. 1910. p. 9.)

Bei der Reindarstellung der Enzyme erhält man bekanntlich

Eiweisskörper als unerwünschte Begleitsubstanzen. Es ist auch be-

kannt, dass Enzyme schwer von Eiweisskörpern zu trennen sind. Im
tierischen und im pflanzlichen Organismus werden Enzyme eben-

falls von Eiweisskörpern begleitet. Es sei nur an die Fermentzellen
der Amygdalaceen und der Cruciferen erinnert. Verf. sucht nun

darzulegen, ob dem gemeinsamen Vorkommen beider Körper eine

biochemische Bedeutung zu Grunde liegt. Diese kann nur darin

gesucht werden, dass den Eiweisskörpern die Aufgabe zukommt, die

Enzyme gegen bestimmte Körper zu schützen. Es kommen weniger
Gerbstoff und Formaldehyd in Betracht, als weit mehr Säuren und
Alkalien. Es wurde das Verhalten von Emulsin, Invertin und
Diastase gegen Säuren und Alkalien mit und ohne Gegenwart
von Eiweiss geprüft. Die Versuche fielen positiv aus, wie von vorn-

herein zu erwarten war, da Eiweiss amphoteren Charakter besitzt.

Eiweisskörper sind demnach mindestens imstande, die Enz5^me eine

Zeitlang gegen die schädigenden Wirkungen von H- und 0-Ionen
zu schützen. Tunmann.

Rosenthalep, L. und P. Görner. Aromatische Nit roder i-

vate, insbesondere Nitrophenole als Alkaloidfäl-
lungsmittel. (Zeitschr. f. anal5^t. Chem. 1910. p. 340.)

Die Verff. suchten einen Nitrokörper aufzufinden, der in höhe-
rem Masse als die Pikrinsäure zur Alkaloidbestimmung geeignet
wäre. Sie studierten die Einwirkung von Nitroverbindungen (meist
in konzentrierter wässriger Lösung) auf (vorwiegend) l"/n wässrige
Lösungen der Hydrochioride von Berberin, Chinidin, Hydrastinin,
Kokain, Colchicin, Morphin, Pelletierin, Akonitin, Arekolin, Brucin,
Chinin, Emetin, Hordenin, Kodein, Nikotin, Physostigmin, Strychnin,
Atropin, Cinchonin, Eukain, Hydrastin, Koffein, Pilocarpin, Veratrin.

Viele der entstehende Kristallbildungen sind recht charakteris-
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tisch, so dass die Reaktionen zum Alkaloidnachweis dienen können
(Arekolin, Hordenin, Cinchonin, Hydrastinin, Cokain, Coniin, Strych-
nin). m-Nitrophenol und p-Nitrophenol geben Niederschläge mit
den genannten Alkaloiden (aber ausgenommen bleiben Arekolin,

Atropin, Hydrastin, Cokain, Coffein, Coniin, Morphin, Nikotin, Pilo-

carpin, Pelletierin.) Dinitronaphthol fällt Chinabasen und Strychnin.
Dinitrophenol fällt Berberin, Strychnin, Chinabasen. Diniterkresol
fällt Emetin, Barberin, Chinabasen, Strychnin. Dinitro- '^-naphthol-
säure fällt Chinabasen. Emetin, Str\'-chnin. Berberin, Brucin, Vera-

trin, Akonitin, Pellitierin. Dinitroanthrachysondisulfosäure fällt alle

Alkaloide ausser Arekolin, Coffein, Colchicin. Die Trinitrophenole fäl-

len alle Alkoloide mit Ausnahme von Coffein, Colchicin, Coniin und
auch Arekolin. Letzterer Körper gibt nur mit Trinitrophloroglucin
einen Niederschlag. Tetranitrophenolphthalein und Hexanitropheny-
lamin geben Niederschläge mit sämmtlichen genannten Alkaloiden
ausser mit Koffein. Von Trinitronaphthol werden Hordenin und Pelle-

tierin nicht gefällt. Tunmann.

Tschirch, A. und J. O. WerdmüUer. Notiz über den Cabu-
reibabalsam. (Arch. d. Pharm. 1910. p. 431.)

Guibourt erwähnt bereits einen Balsam, Baume de Perou
brun oder rouge en coques, der wahrscheinlich von Myrocarpus
fastigatits oder von M. frondosus abstammt und den vor kurzem
Schaer in 20 g. fassenden Kalebassen erhielt; er wies in ihm
Benzoesäure nach. Verf. fanden ausser dieser ein Resinotannol,
welches sie Cabureibaresinotannol nennen und das mit Eisen-
chlorid einen braunschwarzen, mit Kaliumchromat einen orange-
farbenen und mit Bleiacetat einen hellbraunen Niederschlag gibt.
Die Verseifungsflüssigkeit, aus der die Benzoesäure isoliert war,

gab an Aether Vanillin ab. Ein Cinnamein war im Balsam
nicht enthalten. Tunmann.

Fasson, M., Die Kultur der Baumwollstaude mit beson-
derer Berücksichtigung derjenigen von Brasilien
nach dem gleichnamigen Werke von D'Utra. (Stutt-

gart, F. Enke. 1910. 8'^^. VII, 118 pp. 7 Abb.)

Das Werk enthält mehr als sein Titel besagt. Nach einer kur-

zen geschichtlichen Einleitung, in welcher die Entwicklung der
Kultur der Baumwollstaude und der Verarbeitung ihrer Produkte

geschildert werden, erörtert Verf. zunächst die Frage nach der

Abstammung und Heimat der verschiedenen Kulturformen. Die
Klassifikation der Arten und Varietäten erfolgt dabei in der Haupt-
sache ein Anschluss an diejenige in der „Flora Brasiliensis". In

ausführlicher Weise wird dann die Kultur der Baumwollstaude ge-
schildert. Die Abhängigkeit derselben von Klima und Boden, die

verschiedenen Phasen der Vegetation, die Aufarbeitung, Besserung
und Düngung des Bodens, Auswahl und Präparation der Samen, Be-

stellung und Entwicklung der Kulturen, Schnitt und Fruchtfolge,
Krankheiten und Behandlung derselben, Bekämpfung schädlicher

Insekten u. s. w. werden eingehend behandelt.

Im Anschluss an die Schilderung der Ernte werden die Preise

der Baumwolle, sowie die Erträge der Kulturen besprochen. Der

Besprechung der Baumwollfaser wie der Kerne, insbesondere auch
der Gewinnung und Verwendung des Oels und des Mehles werden
besondere Kapitel gewidmet. Im Schlusskapitel werden das Ver-
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hältnis zwischen Produktion und Konsum und die Baumwollkrise

abgehandelt. P. Leeke (Zeitz).

Peckolt, Th., Heil und Nutzpflanzen Brasiliens. Asclepia-
daceen. (Ber. deutsch, pharm. Ges. p. 142— 153. 1910.)

Von der Familie der Asclepiadaceen sind in der brasilianischen
Flora bis jetzt 56 Gattungen mit 337 Arten bekannt. Verf. hat aber
nur von 18 Gattungen mit 29 Arten den Volksnamen und von 27
Arten die medicinische und technische Benutzung in Erfahrung
bringen können. Volksname, Verwendung, kurze morphologische
Hinweise und Angaben über die geographische Verbreitung folgen-
der Pflanzen werden mitgeteilt: Asclepias curassavica L., A. cani-

pestris Dne., A. unihellata Vell., Gomphocarpus brasiliensis Fourn.,
Barjonia raceniosa Dne., B. linearis Dne., Metastehna odoratum Dne.,

Amphistelma angulatwn Fourn., Sarcostenima palHdiun Fourn.,
Ditassa umhellata Dne., D. linearis Mart. et Zucc, Oxypetalum caui-

pestre Dne., Morrenia odorata Lindl., Araiijia sericifera Brot., A.
hortorum Fourn,, Schubertia mtdtißora Mart. et Zucc, Seh. graveo-
lens Lindl., Fischeria maritima Dne., Blepharodon bicuspidatiis Fourn.,
Peckoltia pedalis Fourn.. Chthamalia purpurea Dne., Gonolobus ma-
crocarpa und viridiflora, Exolobus rotatiis Fourn., E. Peckoltianus

Gilg, Marsdenia brasiliensis Dne., M. sp. ign. Huber. Tunmann.

Piest, C, Die Zellulose. Ihre Verarbeitung und ihre
chemischen Eigenschaften. (Stuttgart, F. Enke. 1910. 8*^.

VIII, 157 pp. 10 Abb.)
Die Bedeutung des vorliegenden, durch äussert knappe aber

klare Darstellung ausgezeichneten Werkes liegt in der weitgehenden
Berücksichtigung neuerer, meist in Zeitschriften zerstreuter Abhand-
lungen, welche sowohl über die Verarbeitung als auch namentlich
über die chemischen Veränderungen der Zellulose und deren Ver-

bindungen zahlreiche neue Mitteilungen enthalten. Die Arbeit ist

daher für diejenigen, die sich über die neuere Literatur der Zellu-

lose orientieren wollen, von Wichtigkeit.
Die Abhandlung behandelt 1. Die Entstehung der Zellulose im

Pflanzenkörper, 2. die Darstellung sowohl der chemisch als auch
der technisch reinen Zellulose, 3. und 4. die Baumwolle, insbeson-
dere das Reinigen und Bleichen derselben, 5. die Eigenschaften,
6. die chemischen Veränderungen der Zellulose (Papiere, Vulkan-
fiber, Zelluloid u. s. w.), 7. die Verbindungen derselben mit Alkalien,
Metalloxyden, Mineralsäuren und organischen Körpern. 8. die Unter-

suchung der Zellulosen. Ein umfangreiches Schlusskapitel ist der

Zusammensetzung der verschiedenen Zellulosen gewidmet.
P. Leeke (Zeitz).

Remy, Th., Untersuchungen über die Stickstoffsamm-
lungsvorgänge in ihrer Beziehung zum Bodenklima-
(Centralbl. f. Bakt. 2. Abt. XXII. p. 561-651. 1909.)

Die sich auf 6 Jahre erstreckenden, interessanten Untersuchun-

gen, wegen deren Einzelheiten auf das Original verwiesen werden
muss, beziehen sich besonders auf die zwei eng zusammenhängen-
den Fragen: 1) Bestehen Beziehungen zwischen dem „Klima" (Ge-
samtheit der die Kleinlebewelt eines Bodens beherrschenden Lebens-

bedingungen) und den stickstoffsammelnden Kräften eines Bodens?
2) Wie lassen sich die letzteren methodisch am einfachsten bestim-
men? Auf Grund aller seiner Versuche gibt Verf. einen Ausblick
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auf die Massnahmen zur möglichsten Nutzbarmachung der Stickstoff-

sammler des Bodens, die grundsätzlich alle darauf hinauslaufen

müssen, 1) den Energieumsatz im Boden durch Humusvermehrung
und beschleunigte Humuszersetzung tunlichst zu steigern, 2) die

Humuszersetzung durch Kulturmassnahmen so zu leiten, dass die

entstehenden Zerfallprodukte möglichst umfassend der Energie-
bestreitung der stickstoffsammelnden Organismen dienen können
und 3) den Wettbewerb der indifferenten und schädlichen Klein-

lebewesen um die Kraftquelle zu gunsten der Stickstoffsammler

durch ein ihren besonderen Bedürfnissen angepasstes „Bodenklima"
tunlichst einzuschränken. Schätzlein (iVlannheim).

Rordorf, H., Mitteilungen über Siam-Benzoe. (Schweizer
Wochenschr. f. Chem. und Pharm. 1910. p. 549.)

Während die Stammpflanze der Sumatra-Benzoe {Styrax ben-

soin Dryander) bekannt ist, wissen wir über die die Siam-Benzoe
liefernde Pflanze noch sehr wenig. Letztere sollte nur auf franzö-

sischem Gebiete auf der linken Seite des Mekhongflusses vor-

kommen. Verf. hat nun Blätter, Zweige, Rinde, Harz aus Siam
erhalten und zwar aus der nordwestlichen Provinz Kiang-mai,
aus dem Quellgebiet des Meping. Das Vorkommen des Baumes in

Siam war bisher unbekannt. Die Blätter der Siam-Benzoe sind

ungezähnt, die Blätter von Styrax hensoin Dryander gezähnt. Auch
die Sternhaare der ßlattnerven sind bei beiden Pflanzen etwas ver-

schieden. Die Harzgewinnung der Siam-Benzoe geschieht durch
Ablösen rechteckiger Rindenstücke, durch sog. Fensterwunden, die

der Sumatra-Benzoe durch lange, vertikale Einschnitte. Merkmale,
die auf Schlagen oder Erhitzen der Rinde bei der Harzung deuten

können, fehlen der Siam-Benzoe. „Das Harz befindet sich in Harz-

gängen, namentlich in der secundären Rinde", ist auf der Innen-

seite der Rinde sehr reichlich vorhanden, es ist spröde, fast weiss,

wachsartig, glasglänzend im Bruch, bisweilen hellgelb bis hellbraun.

Des weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass den Bildern

und Beschreibungen von Styrax hensoin ein recht charakteristisches

Merkmal fehlt, in den Blattachseln finden wir nämlich 2 Arten

Knospen. Schliesslich teilt Verf. eingehendere, authentische Angaben
über die Gewinnung der Siam-Benzoe mit. Tunmann.

Roure-Bertrand fils, Beiträge zum Studium der aethe-
rischen Oele und der Riechstoffe produzierenden
Pflanzen. (Wissenschaftl. Ber. d. Firma Roure-Bertrand fils.

Grasse III. Ser. W. 1. 1910.) .

Vorliegende Arbeit darf biochemisches Interesse beanspruchen.
Bekanntlich wird eine Anzahl ätherische Oele liefernde Pflanzen

meheremale im Jahre zu Fabrikationszwecken geerntet. Zu diesem
Pflanzen gehören die Pomeranzen {Citrus vtitgaris R\sso) Süd-

frankreichs, deren Blüten hauptsächlich im Mai geerntet werden.
Bisweilen bringt auch der Herbst eine reichliche Ernte an Orangen-
blüten. Es wurde nun das aetherische Oel der Maiernte und das

Oel der Herbstblüten einer vergleichenden chemischen Analyse
unterworfen. Da jedoch bei der üblichen Destillation mit Wasser-

dampfe eine teilweise Zersetzung der aetherischen Oele nicht ausge-
schlossen ist, so wurde zunächst ein Petrolätherauszug der Orangen-
blüten dargestellt, dessen Rückstand Pflanzenwachs, Farbstoff und
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das aeiherische Oel enthielt. Dieser erst wui-de mit Wasserdampf
einer Destillation unterworfen, das übergehende Oel wird als „di-

rektes Oel" bezeichnet, das aus dem Destillationswasser gewonnene
als „lösliches Oel". Die Mischung beider ist das „Gesamt-Oel".

Aus den eingehenden Analysenangaben sei hier das Wichtisfste

mitgeteilt. 1000 Kg. MaiblUten enthielten 72.9 g. aetherisches Oel
mehr als die gleiche Menge Herbstblüten. Bei dem Gesamt-Oele aus
den Herbstblüten haben Säurezahl, Verseifungskoeffizient, Gesamt-

Estergehalt, Gesamt-Alkohol fals Linalool), Verseifungskoeffizient des

acetylierten Oeles höhere Werte, hingegen beträgt der Gehalt an

Anthranilsäuremethylester im Maiöle 3.53'^ „ im Herbstöle 2.74%.
Alsdann wurden beide Oele vom Anthranilsäuremethylester befreit

und nochmals untersucht. Das Maioel zeigte sich weniger reich an

Terpen-Estern und gebundenen Alkoholen als das Herbstöl. Der
Gehalt an freien Alkoholen ist bei beiden Oelen gleich, der Gehalt
an Gesamt-iVlkoholen ist beim Maiöl geringer. Schliesslich ist die

Feststellung von grossem Interese, dass die durch Extraction ge-
wonnenen Oele nach links drehen, während die mit Wasserdampf
gewonnenen Oele rechtsdrehend sind. Tunmann.

Trinkwalter, L., Ausserdeutsche Kultur und Nutzpflan-
zen. (Leipzig, Quelle und Meyer. 1910. 80. 84 pp. 21 Abb.)

Das Büchlein enthalt eine wesentlich für die Jugend berech-
nete z. T. durch Abbildungen unterstützte Darstellung der Verbrei-

tung und Kultur von 37 der wichtigeren ausserdeutschen, meist

tropischen Kultur- und Nutzpflanzen. Die Gewinnung, weitere Ver-

arbeitung und Verwendung der von diesen Pflanzen stammenden
Produkte werden näher beschrieben. Auf die Bedeutung unserer
Kolonien als Lieferanten wichtiger Erzeugnisse wird besondere
Rücksicht genommen. P. Leeke (Zeitz.

Abderhalden, E., Fortschritte der naturwissenschaftli-
chen Forschung. I. (Wien und Berlin, ürban & Schwarzen-

berg. Mit 47 Fig. 1910.)

Die „Fortschritte" bringen Aufsätze aus der Hand von Spezia-
listen also gründlich durchgearbeitete mit eigenen Ansichten und
Ergebnissen durchsetzte Sammelreferate. In ihnen sollen nur die

grossen Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Im vorliegenden I.

Bande finden wir ausser physikalischen, geologischen und chemi-
schen Aufsätzen auch solche, die die Botanik tangieren, u. zw. von
A. Bach „Die langsame Verbrennung und die Oxydationsfermente"
und von W. Pal lad in: „Die Eigentümlichkeiten der Fermentarbeit
in lebenden und abgetöteten Pflanzen". Matouschek (WienV
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