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Alle für die Redaction bestimmten Sendungen sind zu richten an:
Redaction des Botanischen Centralblattes, Haarlem (Holland), Spaarne 17.

WahnsehaCfe, F., P. Gräbner, R. von Hanstein und H. Poto-
nie. Der Grünewald bei Berlin. Seine Geologie, Flora und
Fauna. (2. Aufl. 82 pp. 15 Abb. Jena, Gustav Fischer. 1912.)

Potonie würdigt in einer Einleitung den Grünewald einmal
in seiner hygienischen Bedeutung für die Bevölkerung Berlins
dann aber ins besondere im Hinblick auf seinen Charakter als Na-
turdenkmal. Wahn seh äffe gibt einen Ueberblick über die geolo-

gischen Verhältnisse, Gräbner über die Flora und von Hanstein
über die Fauna des Waldes.

Nach Ansicht der wissenschaftlichen Botaniker stellt der Grü-
newald den Hauptanziehungspunkt aus der nächsten Umgebung
Berlins dar. Er besitzt einen ausserordentlich starken Wechsel
der Pflanzenvereine und ist dementsprechend durch einen floristi-

schen Reichtum hervorragend ausgezeichnet. Vorzüglich sind es die

Moore des Grüne waldes (deren Entstehung durch Verlandung der
Gewässer usw. übrigens Wahnschaffe auseinandersetzt), die von
ausserordentlichem Interesse sind und deren bemerkenswerteste
Arten in der Arbeit aufgeführt werden. Das Büchlein dürfte über
den engeren Kreis der Berliner hinaus Interesse finden.

Leeke (Berlin NW 87).

Gerry, E.. Ty loses; their occurrence and practical signi-

ficance in some American woods. (Journ. Agr. Res. I.

p. 445—470. Pls. 52-59. 1914.)

A comparative study of fort}'- five genera of hardwoods shows
that tyloses reach their best development in ring-porous woods,
also in woods whose parenchyma surrounds the vessels Contrary
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10 previous accoants. it is t'oiiiui that tyloses occur in iho sap-wood
of all species in which they occur in ihe heart wood. With nspoct
to the conifers. true tyloses are tlnind only in Finns. and here they
appear to be of normal occurrence. On account oi the laroe pits in

the medullary ray cells. ly loses are most frequent in the sott pine
gToup. Tyloses are found to be impermeable to such preserving
;ig:ents as creosote, which t'act interferes with the action o\' preser-
vaiives, although these niay penetrate into wood elenienis other
than vessels. M. A. Chrysler.

Gow, J, E., Observations on the morpholoüv of the
Aroids. ,Botan. Gaz. LVI. p. 127—142. Aug. I^n3.)

A comparative study of the sporoaenous structures o\' eleven
species of aroids indicates that there is no uniformity in the devel-
opment of the archesporium, also that the anlipodals vary in niun-
ber from three to eleven. The embryo has a spherical forni and
lacks the suspensor in eleven genera. hence this type niay be
reg'arded as characteristic et the family. A nuniber of other obser-
vations are recorded. among which is the production of stamens
and carpels on alternate vears bv plants of Jri<(7t'nia trif^fnlluvt.

^_ M. A. Chrysler.

Hutchinson. H. A.. The male gametophvte oi Abics. ^^Botan.

Gaz. LVn. p. US— 153. Feb. Un4.)

At the tinie of pollination stalk-cell and body-cell are already

formed. and the prothallial cells, \Yhich in Abit-:> baha))U'a are rela-

tiveU' persistent, may be as many as t'our. Both stalk-cell and body-

cell "mav divido before pollination . and all of ihe nuclei so formed
raay pass into the egg cell, as is shown by the occurrence of as

many as four extra nuclei in the proembryo. The naclear division

resuiting in the formation oi the generative cell and tube nucleus
is peculiar, reminding one of the free cell formation which occurs
in ascus development. .M. A. Chrysler.

Harris, J. A.. On differential n\ortality with res pect to

s e e d w e i g h t in f i e 1 d c u 1 1 u r e s o f Phaseolus vulgaris. (^ Am

.

Nat. XLVL^p. 512—525. l<-n2.^

The author presents results of a series oi studies on the rela-

tionships beiween the weight of seed and its viability. He tinds that

there is a differential mortality, both heavy and light seeds being
less capable of developing into fertile plants than those seeds whose
weight is nearer the mean weight for the type.

L. O." Overholts (St. Louis).

Harris, J. A.. On differential mortalitj' with respect to seed
weight occurring in field cultures of I'/suni S(7fn'inn. ^Am.
Nat.^XLVIII. p. 83-86. 1Q14.)

A selective mortality is shown here for seeds of Ptsiini sdtivuni,

as has been shown by the same author for seeds of F/iasco/us vul

garis. There was a tendency in this case for the survival of the

heavier seeds, although in 3 experimenis the seeds which produced
plants averaged somewhat lighter in weight than those which failed

to germinate. L. O. Overholts (St. Louis).
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Conover, L. L., Behavior of Aspava^its phimosus toward
light. (Plant World. XVI. p. 61—68. 191.3.J

The frequently observed bending of ihe non-tvvinjng shoots of
A. plmnosus to the horizontal usually begins as a response to lateral
heliotropic Stimuli, which force it from the vertical, the assumption
of the horizontal position marks a change in the shoot response
from negative geotropic to digeotropic. In these responses the shoot
remains morphologically and physiologically radial.

During young growth, nutation movements are observable which
are due to lateral access of light. At night these are not apparent.
the shoot instead responding in a negatively geotropic manner.
Just before cessation of growth and after the shoot has taken the
transverse position, nutation movements from the horizontal are
made which simulate wilting and recover\'.

A. R. Davis (St. Louis).

Copeland, E. B., Daily growth movements of Lagerstroetnia.
(Phillipine Jour. Sei, VII p. 287—298. 1913.)

Reports a nyctinastic growth movement in leafy growing bran-
ches of Lagerstyoemia speciosa. The curvature begins about 11 o'clock
in the morning and is completed by 8 o'clock at night. The amount
of elongation is frequently 60 per cent of the length of the zones
measured and in one case was as much as 220 per cent. Gravity
and epinasty are held to be the factors concerned in causing this

curvature. L. O. Overholts (St. Louis).

Harris, J. A., A first study ofthe relationship between
the weight of the bean seed, Phaseolus vulgaris and the
time required for its germination. (Plant World. XVI.
p. 267-274. 1913.)

Results obtained with seeds of several varieties of Phaseolus
vulgaris indicate very strongly the high probability for a correlation
between the weight of the seed and the time required for its ger-

mination, this germination time increasing with the seed weight.
Some varieties showed a stronger correlation than did others and
it is supposed that the age of the seed or the conditions under
which it was grown might influence the strength of this relationship.

A. R. Davis (St. Louis).

Hasselbring, H. H., The relation between the transpiration
stream and the absorption of salts. (Bot. Gaz. LVII. p. 72—73.
1914.)

Contrasting the data for tobacco plants grown in partial shade
with those exposed it is shown that the absorption of salts is inde-

pendent of the transpiration quantities. Duggar (St. Louis;.

Hill, G. A.. Respiration of fruits and growing plant tissues
in certain gases, with reference to Ventilation and fruit

storage. (Cornell Agr. Exp. Sta. Bul. 330. p. 373-408. 1913.)

From observations of the effect oftransportation conditions upon
certain fruits shipped to market the author was led to investigate

various phases of respiration by fruits and seeds. The amount of
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CO2 produced by ripe cherries, blackberries, green peaches, ripe

grapes, and germinating wheat in an atmosphere ot hj'drogen, ni-

trogen, and air for certain periods was determined. Observations
were also made on the metabolism and keeping qualily of green
and riple apples and peaches in atmospheres of these gases, and
also of CO2, for several days. A few of the results obtained are the
following. There is rapid respiration in ripe as well as in green
fruits, — in green or growing tissues, however, the aerobic respi-

ration is more than twice as rapid as the anaerobic; in certain ripe

fruits the anaerobic production of CO2 is as rapid as the aerobic for

some time; in ripe fruits that spoil quickl^^ there is a higher respi-

ratory rate that is related to enzyme content; when oxygen is with-
held from peaches they become brown and acquire a bad flavor;

"ice-scald" is considered to be due to insufficient oxygen and an
accumulation of COg. The need of Ventilation in refrigerator cars
containing fruit in transit is emphasized. A brief historical survey
is given and a selected bibliography is appended.

M. C. Merrill (St. Louis).

Rost, E., Zur Kenntnis der hautreizenden Wirkungen
der Becherprimel {Primula obconica Hance). (Arb. Kais.

Gesundheitsamte. XLVII. p. 133—143. 3 T. 1914.)

Die hautreizenden Wirkungen der Primula obconica Hance
wurden zuerst 1889 beobachtet und beschrieben von J. C. White.
Neuerdings hat sich der Regierungsmedizinalrat in Hannover ver-

anlasst gesehen, vor dem Ankauf der Becherprimel öffentlich zu
warnen.

Als Giftstoff wurde das Sekretionsprodukt der echten Drüsen-
haare, die alle oberirdischen Teile der Pflanze bedecken, erkannt.

Unerlässliche Voraussetzung für das Entstehen einer Primel-
hautentzündung ist die Berührung einer Primula obconica (direkte

Uebertragung) oder von losgelösten oberirdischen Teilen derselben
oder ihres auf Gegenstände übertragenen Drüsenhärchensekrets
(indirekte Uebertragung); stets muss aber wirksames Sekret in

ausreichender Menge auf die Haut gelangen, wenn eine Dermatitis
venenata entstehen soll.

Alle bisher gezüchteten (14) Spielarten der Becherprimel sind

gleich stark hautreizend. Die Gartenhybride Pr. Arendsii Pax =
Pr. obconica Hance X P^- megaseaefolia Boiss. zeigt nach Nestlers
Untersuchungen die hautreizenden Wirkungen der Becherprimel in

ungeschwächtem Masse.
Die vom Verf. untersuchte, angeblich nicht hautreizende Spiel-

art von Pr. obconica Hance, erzeugte die bekannte Dermatitis. Auch
hier erwies sich das Drüsensekret der Pr. obconica als ein isoliert

auf Blut- und Lymphgefässe der menschlichen Haut wirkendes
heftiges Gift, das indessen dauernde Gewebsänderungen nicht her-

vorruft. Eine absolute Immunität gegen das Primelgift besteht nicht.

Die Dermatitis blieb örtlich begrenzt und heilte ohne Narbenbil-
dung ab.

Nach des Verf. Erfahrungen darf eine Pr. obco)iica (oder eine

andere hautreizende Pflanze) nur dann als nicht hautreizend ange-

sprochen werden, wenn sie auch bei wiederholter und intensiver

Berührung empfindlicher Hautstellen keinerlei EntzUndungs- oder
Reizerscheinungen hervorruft; für die Pr. obconica ist eine solche

ungiftige Spielart noch nicht bekannt. Losch (Hohenheim).
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Bartholomew, E. T., Concerning the presence ofdiastase
in certain red algae. (Bot. Gaz. LVII. p. 136—147. 1914.)

Employing all usual methods of extraction, modified by the
necessities of the glutinous substances involved, the autor finds
diastase in Polysiphonia variegata, Dasya elegans, Agardhiella tenera,
and CeramiiDfi. These algae vvere used in relatively largo quantity,
while other species used in less quantity suggested similar results.
Corn starch was employed for the hydrolytic studies; and both the
iodine and the Fehling tests were applied. The evidence by these
methods was confirmed by hanging drop studies of the corrosive
action on corn starch. The manner of action of the diastase suggests
that it is composed, at least in pari, of translocation diastase, but
probably not of a Single enzyme. The presence of diastase together
with observations on the "grains" of the red algae suggest that
these food bodies are closely related to the starch grains of the
higher plants. Duggar (St. Louis).

Howe, M. A., Some midwinter algae ofLong Island Soundl
(Torreya. XIV. p. 97—101. June 1914.)

The author describes how little has been done in the study
of marine algae of the New York and New England coasts in

Winter, reviewmg the scant literature of the subject. He then gives
a list of algae collected by Roy Lathum in the month of February,
1914. Forty species in all were collected. Harshberger.

Hoyt, W. D., Some toxic and antitoxic effects in cultures
of Spirogym. (Bull. Torrey Bot. Club: XL. p. 333—352. 1913.)

Tap water and ordinary distilled water were markedl}'' toxic to

Spivogyra elongata (Vauch) Vg. The results obtained indicate that
the toxic materials present in the tap water were mostly volatile

while the toxic substances in the ordinary distilled water were
mostly non-volatile, W. H. Emig (St. Louis).

Pascher, A., Ueber Flagellaten und Algen. (Her. deutsch,
bot. Ges. XXXII. p. 136-160. 1914.)

Verf. wurde leider durch Krankheit verhindert auf dem letzten

Naturforschertage in Wien einen Vortrag über seine auf 10-jähriger

Beschäftigung mit Flagellaten und Algen beruhenden Resultate zu
halten. Hier möchte er nun einen kurzen vorläufigen Bericht geben,
dem dann die auf die Einzelresultaten bezüglichen Arbeiten nach
und nach folgen sollen.

Dass die Flagellaten imm^r die Rolle eines Stiefkindes beson-
ders bei den Botanikern, spielten, ist ja bekannt. Viele gesicherte
Tatsachen kommen in den gewohnten Darstellungen unserer Lehr-
und Handbücher deshalb nicht mehr zum Ausdruck. Verf. suchte
alles an tatsächlichen Beobachtungen zusammenzutragen, was
irgendwie auf eine der gefärbten Flagellatenreihen Bezug hatte

und es ergab sich ein ungeheures Tatsachenmaterial, das unsere
Anschauungen über Verwandtschaft und phylogenetische Beziehung
bei Flagellaten und Algen wesentlich, ändert.

Als wichtigstes Resultat fand Verf., dass sämtliche gefärbten
Flagellatenreihen (mit 2 Ausnahmen) in völlig paralleler Weise zu
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zellulären Algenformen führen. Wir haben demnach mehrere ph}^-

logenetisch differente Reihen brauner Algen, mehrere Reihen grü-
ner Algen. Im allgemeinen sind nun bei allen Reihen gefärbter
Flagellaten folgende Entwicklungsmöglichkeilen realisiert:

1. die Weiterentwicklung als Flagellate,
2. die Entwicklung zu rhizopodialen Formen (Rhizopodenorga-

nisation),

3. die Bildung vorherrschend palmelloider Formen (Tetraspo-
ralenorganisation),

4. die Bildung zellulärer Formen (Protococcalenoi'ganisation),

die mit der Zeit das Vermögen der Zellteilung gewinnen , wobei
schliesslich

a) die Proioplasten-(Kern)Teilung vorherrschend mit Zellteilung
zwangsläufig geht (monergide Reihen , Ulotrichadenorganisation) oder

b) die Kernteilung vorherrschend mit Zellteilung nicht gekop-
pelt ist (polyenergid, Siphonalenorganisation).

Verf. bespricht dann die Resultate bei folgenden Flagellatenreihen:
T. A. ChrysomonadUiae und B. Heterokontae.

. Für den Verf. ergibt sich die Notwendigkeit eine Braunalgen-
reihe zu fixieren, die ähnlich wie die Chlorophyceen mit den Vol-

vocalen beginnen, hier mit den Chrysomonaden zu beginnen scheint.

Diese Reihe heisst Verf. die CJirysopJiyceae und er fasst die drei

Gruppen der CJirysopJiyceae, Bacillanales und Heterokontae zum
Stamme der CJtrysopJiyta zusammen.

II. A. Desnionionadinae.
Durch die zwei neu gefundenen Formen von Desmon'iasiix und

Pleromonas ergibt sich nun eine lückenlose Reihe von Desinoniastix
über Pleromonas zu Haplodiniiim und von dem zu Exnviaella. Nach
des Verf. Resultaten hätte auch diese den Crj^ptomonaden und Dino-
flagellaten nahe verwandte Reihe der Desmomonadales eine selb-

ständige zu den anderen Flagellaten resp. Algenreihen parallele

Entwicklung genommen, von der wir derzeit nur die Flagellaten
und Tetrasporalenorganisation kennen.

B. Cryptonionadiiien.
Die Cryptomonadinen (Verf. verweist hier auf eine frühere Mit-

teilung) haben dieselben Organisationstypen wie die anderen Fla-

gellaten: Flagellatenorganisation {Cryptonionadinae)\ tetrasporale

Organisation: Phaeocapsales, protococcale Organisation: Cryptococ-
cales und schliesslich die Organisationsstufe der Fadenalgen: die

Cryptotrichales mit der Familie der PliaeotJiamnionaceae. Auch
rhizopodiale Cryptomonaden fanden sich.

C. Dinoftagellatae
Klebs zeigte, dass auch bei den Dinoflagellaten unbewegliche,

zelluläre Formen anschlicssen. Verf. fand, dass die fädige Braun-
alge Dinothrix Gymnodiniumartige Schwärmer bildet. Demnach
auch hier eine geschlossene Entwicklungsreihe, die mit nackten
Gymnodinienartigen Flagellaten beginnend, tetrasporoide und pro-

tococcoide Formen ausbildet und schliesslich bei Fadcnalgen endet.

Verf. bezeichnet diese Algenreihe als DinopJiyceae (DinoflagcUatae-

Dinocapsales-Dinococcales-Dinotrichales). Die drei Reihen der Des-

inoJiontae, Cryptopliyceae und DinopJiyceae vereinigt Verf. zu einem
eigenen Stamme der PyrropJiyta.

D. Stellung der PJiaeopJiyta\ die Beziehung der CJiryso-

und PyrropJiyta.
Verf. glaubt nicht, dass die Phaeophyceen von chrysomonaden-

ähnlichen Typen ableitbar sind. Nach unseren derzeitigen Kennt-
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nissen ist es am besten, vorderhand nach unten gar keinen be-
stimmten Anschluss der Phaeophyta zu suchen. Eine Verwandtschaft
zwischen Chryso- und Pyvrophyia ist derzeit nicht mehr erkennbar.

III. Chlorophyceae und Cojijiigatae.

Mit den Chlorophj'cee'n unbedingt in Zusammenhang bringen
möchte Verf. die Conjugatae. Nach noch nicht veröffentlichten Un-
tersuchungen des Verf. an Spivotaenia ist die Kernteilung der Indi-

viduen vor der Konjugation eine vegetative. Die Chromosomen-
reduktion erfolgt erst in den Z3'goten. Damit hat die Annahme von
Karsten und Oltmanns (näherer genetischer Anschluss der Bacil-

lariales an die Conjugatae) keine Basis mehr.
IV. Eugleniuae und Chlorotnonadinae.
Von keiner der beiden Reihen kennen wir einfachere Formen,

daher sind weder Beziehungen zu anderen Flagellaten noch zu
„höheren" algenartigen Organisationen zu finden. Ansätze zu tetra-

sporoiden Organisationen finden wir bei den Eiigleninae, erreicht

hat sie keine Eugleniuae wie Chloromonadutae machen jetzt den
Eindruck von Restformen früher reicher gegliederter Gruppen.

Zum Schluss gibt Verf. in einer Tabelle eine Uebersicht über
die verwandtschaftlichen Beziehungen der behandelten Reihen und
beschreibt folgende für die angenommenen Beziehungen wichtige
Organismen : Chrysosphaera, Chrysothrix, Hetevochloris, Pleromonas^
DesmomastiXj Tetvagonidhnn und Dinothrix.

Losch (Hohenheim).

Pieper, A., Die Diaphototaxis der Oscillarien. (Ber. deutsch,

bot. Ges. XXXI. p. 594—599. 1914.)

Verf. beschäftigt sich seit einiger Zeit mit speziellen Unter-
suchungen der Bewegungen der Oscillarien. Die vorliegende Arbeit
berichtet über eine bei diesen Untersuchungen hervorgetretene,
bisher unbekannte Art der Reizbewegungen der Oscillarien gegen
Licht.

Vor Untersuchung der eigentlichen Reizbewegungen waren die

Ursachen der schleifen- und spiralförmigen, bezw. geradlinigen
Bewegungen der Fäden aufzudecken. Als Objekt dienten Kulturen
von Oscillatoria fornwsa Bor}'^.

Zwischen Impffleck und Peripherie schmiegten sich die Fäden
häutig in grösseren Massen dicht aneinander, was der Verf. als

„Sehweifbildung" bezeichnet. Völlig aufgehoben wurde diese Schweif-
bildung nur, wenn Kieselgallerte als Substrat benutzt wurde. Schon
ganz kleine Staubteilchen auf der Oberfläche des Substrates veran-
lassen ein Umbiegen der Fäden und damit unregelmässige Bewe-
gung. Ferner scheint für eine geradlinige Bewegung eine völlig

gleichartige Natur des Mediums Voraussetzung zu sein.

Nun konnte Verf. an sein eigentliches Thema gehen. Belichtung
mit schräg von oben einfallendem diffusem Tageslicht und Tantal-

licht ergab für ersteres scharfe positive, für letzteres negative
Phototaxis.

Bei Versuchen zur Ermittlung derjenigen Lichtintensität, die

an der Grenze dieser beiden Reaktionen liegt, ergab sich innerhalb
einer bestimmten Intensitätsgrenze eine sehr eigentümliche Bewe-
gungsart der Oscillarien. Von ihrer ursprünglichen fast genau dem
Lichte parallelen Stellung gingen sie zu einer gegen die einfallen-

den Lichtstrahlen immer stärker abweichenden Lage über, bis

schliesslich eine zu dem einfallenden Lichte mehr oder weniger
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genau senkrechte Stellung eingenommen war. Es gelang die Licht-
intensität für die typische Senkrechtstellung zu bestimmen; sie

liegt zwischen den Intensitäten der positiven und der negativen
Phototaxis. Diese Intensität ist daher wohl als eine optimale aufzu-
fassen, bei der für die Oscillarien keine Veranlassung vorliegt, das
Licht aufzusuchen oder zu fliehen. In dieser Stellung können sie die
zur Verfügung stehende Lichtenergie voll ausnützen.

V^erf. gibt dieser Bewegung den Namen „ Diaphototaxis" und
weist auf die Aehnlichkeit mit den Bewegungen der Chloroph}']!-
körner vieler Pflanzen hin.

Für die nähere Beschreibung der Versuchsanordnungen und
Kulturen verweist Verf. auf eine später erscheinende ausführliche
Arbeit. Losch (Hohenheim).

Schmid, G., Zur Kenntnis einiger Oscillariaceen. (Ber.

deutsch, bot. Ges. XXXII. p. 122—130. 4 F. 1914.)

Das System der Artbegrenzung liegt für die Cvanophyceen
noch sehr im argen. Erst genaue Kulturversuche werden hier Klar-
heit schaffen können. Bei Abweichungen von schon beschriebenen
Cyanophyceen ist es geboten diese anzugeben und nicht ohne wei-
tere Bemerkungen sie irgend einer beschriebenen Art oder Formi,
„zu der sie am ehesten passt", zu unterstellen.

Es liegt nach dem Verf. nichts im Wege, ja, es ist vorläufig
dies allein einwandfrei, die neuen Formen als Arten zu bezeichnen.
Wir sind uns dabei klar, dass solch eine Speziesbenennung eben
nichts weiter als ein Name und nicht auch ein Inhalt ist.

Verf. gibt nun die Beschreibungen, Abbildungen und lateini-

schen Diagnosen von 3 bisher unveröffentlichten Formen winziger
Oscillariaceen von 3— 0,5 u Fadenbreite, die aus Jena oder seiner
Umgebung stammen. Am Schlüsse fügt er die Abbildung und
einige Bemerkungen zu der wenig bekannten Oscillatoria mnnidica
Gom. bei.

Verf. hat den neuen Formen folgende Namen gegeben:
Oscillatoria pseiidogeminata (zur Gruppe der Aeqiiales gehörig).
Plionnidium Jenkelinnwn (steht dem Ph. foveolanan Gomonts

sehr nahe und ist vielleicht mit ihm identisch).

Lyngbya Margaretheana (gehört zu den zartesten Lynghya-VoxTd^n)

.

Besondere Untersuchungen über die Variabilität der Oscillarien
und über die Abhängigkeit ihrer Formen von der Umgebung wären
zweifellos nicht aussichtslos und für die S5'^stematik von Wert.

Losch (Hohenheim).

Svedelius, N., Ueber Sporen an Geschlechtspflanzen von
Nitophylhnn punctatiun : ein Beitrag zur Frage des Gene-
rationswechsels der Florideen. (Ber, deutsch, bot. Ges.
XXXII. p. 106-116. 1 F. 1 T. 1914.)

Verf. bespricht zunächst die neuere Literatur und die von
Yamanouchi für die Florideen aufgestellte Generationswechsel-
theorie. Yamanouchi wies nach, dass die Tetrasporenbildung bei

Polysiphonia violacea mit einer Reduktionsteilung verbunden ist,

was zu einer ganz anderen Auffassung von dem Generationswechsel
der Florideen als der bisher vorherrschenden führte, die in den
Tetrasporen nur Organe für eine ungeschlechtliche Vermehrung
sah. Yamanouchi's Beobachtungen sind später von sämtlichen
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zytologischen Forschern bestätigt worden, die sich mit der Tetra-
sporenbildung der Florideen beschäftigt haben.

Verf. beschreibt nun die zytologischen Verhältnisse von Nito-
phyllum piuictatum und zwar von einem Exemplar, an dem ausser
Zystokarpien in verschiedenen Stadien auch Gruppen von tetraspo-
renähnlichen Bildungen sich befanden. Zwischen den Sporen und
den Zystokarpien besteht insofern eine Korrelation, als erstere
stets um die Punkte herum gebildet werden, wo Prokarpien ange-
legt werden.

In ihrer histologischen Ausbildung stimmen diese Sporen voll-

kommen mit den normalen Tetrasporen Uberein und auch in zyto-
logischer Hinsicht zeigen sie analoge Verhältnisse. Es handelt sich
um eine haploide weibliche Pflanze mit Zj'stokarpien und Sporen
an demselben Individuum. \on zahlreichen Kernen in der Spore
hat der siegende Kern schon vorher die reduzierte Chromosomen-
zahl, und da keine Reduktionsteilung eintritt, tritt auch keine
Vierteilung in Tetrasporen ein, sondern wir erhalten aus diesem
Grunde nur eine „Monospore". Diese aber ist jedenfalls beim
Austritt völlig gleichwertig einer normalen Tetraspore und hat
dieselbe Chromosomenzahl wie diese.

Die Zystokarpienentwicklung ist normal und die Karposporen
zeigen die vom Verf. früher für N. piinctainni nachgewiesene
diploide Chromosomenzahl. Das Sporangium. der Monosporen ist

entwicklungsgeschichtlich homolog mit dem Tetrasporangium. Nur
das Ausbleiben der Reduktionsteilung und der darauf folgenden
4-Teilung scheidet sie voneinander.

Verf. betont, dass alle bisher z\^tologisch untersuchten Fälle in

vollständiger Uebereinstimmung mit der Generationswechseltheorie
von Yamanouchi stehen.

Eine Sache, die noch der Klärung bedarf, ist die Frage dar-

nach, wie die an geschlechtlichen Pflanzen vorkommenden Tetra-
sporen zytologisch sich verhalten, wo eine wirkliche 4-Teilung
stattfindet. Losch (Hohenheim).

Andrews, F. M., Protoplasmic Streaming in Miicor. (Bull.

Torrey Bot. Club. XXXIX. p. 455—499. 1912.)

So long as the filaments of Mncov stolonifer and M. miicedo
were completely submerged no Streaming occured, but as soon as

the filaments emerged into the warm dry air an active Streaming
of the protoplasm comraenced. The dependence of protoplasmic
movement on transpiration was further proved by growing the spo-

res of fungi on ihe under side of a cover glass in a gas Chamber.
The inhibiting influence of hydrogen was more effective in moist

than in dry air, The protoplasmic Streaming of fungi growing in

saturated air, and changed to cells over various strengths of gly-

cerine, ceases in a very short time. A ver}"- weak Solution of ethyl

ether in dilute gl3^cerine may cause a temporary recommencement
of Streaming. Injury does not produce or accelerate Streaming but

has a tendency to decrease any Streaming that may be present.

Light alternating with darkness, ör a sudden change of temperature
of several degrees, may induce or accelerate Streaming.

W. H. Emig (St. Louis).

Brown, W. H. and P. W. Graff. Factors influencing fun-
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gus succession on düng c ultu res. (Phillipine Jour. Sei. VIII.

p. 21-29. 1913.)

. The author reports that the fungous succession in düng cultures
is not due neither to the exhaustion of the food suppl}^ to compe-
tition between the fungi present, nor to seif killing through the
excretion of toxins; but the order of succession is probably due to

the different rates of growth of the species. The disappearance of
such forms as Miicov and Oospora is connected with the presence
of microorganisms in the soil. L. O. Overholts (St. Louis).

Goddard, H. N., Can fungi living in agricultural soil as-
similate free nitrogen? (Bot. Gaz. LVI. p. 249—305. fig. 1 — 18.

1913.)

The author reviews earlier work on nitrogen fixation by the
fungi and reports his own experiments. He isolated from the soil

2 species of Phycomycetes, and 17 species of HypJiomycetes, and
these species are described. The modifications of the usual culture
media were employed. and the methods of chemical analysis were,
in substance, those of the Association of Official Agricultural Che-
mists of the United States. The results furnish no evidence to

indicate that any of the organisms employed are able to fix atmo-
spheric nitrogen in the absence of combined nitrogen, under the
conditions of his experiments. Moreover, allhough some of the fungi
used showed considerable growth in the presence of a small amount
of combined nitrogen, the results give no strong support to the
possibilit}^ of nitrogen fixation under these conditions. It is signifi-

cant that little or no positive evidence of fixation was secured with
so many species of fungi which exist under conditions similar to

those of bacteria which possess this propert3^
Duggar (St. Louis).

Tubeuf, C. von. Pflanzen pathologische Bilder und Noti-
zen aus den nordamerikanischen Wäldern. (Zeitschr. f.

Forst- u. Landwirts. XII. p. 89—91. 1914.)

Verf. beschreibt zwei, in Saccardos S3'lloge noch nicht ver-

merkte, wahrscheinlich neue Uredineen, die er in Nordamerika
an der Douglastanne bezw. Nutka-Cypresse entdeckt hat.

An Chnmaecyparis niitkaeusis beobachtete er in der obersten
Verbreitungsregion dieses Baumes, da wo der geschlossene Wald
des Mt. Rainer (Cascaden-Geb,) an saftige und blumenreiche
Alpenwiesen grenzt und in einzelne grössere und kleinere Baum-
horste übergeht, eine ihm unbekannte Uredinee.

Die Aestchen zeigten braune Partien an der Oberseite und auf
der Unterseite zeigten diese Stellen ein leuchtendes Orangerot. Es
handelte sich um Uredosporenlager.

Die Nutka-Cypresse wird im mittleren Bergteile häufiger, den
Pilz fand Verf. aber in dieser tieferen, geschlossenen "Waldregion
nicht mehr. Es dürfte daher eine etwaige zweite Wirtspflanze ihren

Standort an der Grenze des geschlossenen W^aldcs, respektive in

den aufgelösten Horsten oder in den Wiesenflachen haben.
Eine zweite Uredinee fand V^erf. auf dem in den Wald ver-

senkten Talboden Longmire-Springs.
Auf der Unterseite der Nadeln der Douglastannen fanden

sich je zahlreiche Lager eines Rostpilzes im G7^07;7<7- Stadium. Verf.
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vermutet einen Zusammenhang mit einer i/e/aw/)5c»r<7^ die auf einer
in der Nähe stehenden Populus trichocarpa vorkommt.

Man wird ihm, falls es noch nicht benannt ist, den Namen
Caeoma Pseiidotsiigae Dottglasii (und später den Namen Melampsora
Pseudotsiigae unter Beifügung der zweiten Wirtspflanze) wohl geben
müssen und die erstgenannte Uredinee als Uredo Chamaecyparidis
niitkaensis einstweilen bezeichnen. Losch (Hohenheim).

Bailey, V., The wild cotton plant ( Thurberia thespesioides) i n
Arizona. (Bull. Torr. Bot. Club. XU. p. 301—306. May 1914.)

The author describes in detail the distribution of the wild
cotton plant in the mountains of Arizona in connection with the
native cotton boUweevil Anfhonomiis grandis Thurheriae, which it

harbors. The plants associated with it are enumerated and the
ränge of the plant in altitude is given for the different mountains,
such as the Santa Catalina and Santa Rita, visited.

Harshberger.

Bartlett, H. H., An account of the cruciate-flowered
Oenotheras of the subgenus Onagvn. (Amer. Journ. Bot. I.

226-243. f. 1—2. pl. 19-21. May 1914.)
'

A key is given to O. cruciata, 0. venosa, O. atrovirens, O. bien-

nis and its var. leptonieres and O. stenouieres. As new names are
published Oenothera stenopetala lasiopetala Barth, 0. atrovirens ShuU
& Bart]., O. venosa Shull & Barth, O. biennis leptonieres Barth and
0. stenonieres Barth Trelease.

Cocks, R. S., Notes on the flora of Louisiana. I. (The Plant
World. XVII. p. 186—191. June 1914.)

The object of these notes upon the flora of Louisiana is to

record various observations made b}' Cocks during the past few
years upon the distribution and occurrence of such plants, as seem
worth\' of special notice, whether on account of their rarity, or

because their presence in Louisiana would seem to be remarkable.
Harshberger.

Douglass, A. E., A method ofestimating rainfall by the
growth of trees. (Bull. Amer. Geogr. Soc. XLVL p. 321—335.

1914.)

The author undertook to prepare a curve of tree growth, using
Piniis ponderosa, as it grows on the great northern plateau of

Arizona, as the object of measurement; secondly, to find if there

exists any connection between this growth and precipitation; thirdly,

to carry this back through long periods to find whether meteorologic

variations, if discovered, show association with astronomic pheno-
mena. The work was divided into the collection and measurement
of sections, the dating of the rings, the yearly Identification of

the rings, the time of year of ring formation. Throughout the results

are figured graphically and tests of accuracy are applied. Climatic

cycles of 33-year and larger variations, a 21-year period and a 11-

year cycle were deiermined. The U-year cycle of tree growth esti-

mated for a period of 500 years shows close correlation with a sun
spot frequency of 11.4 years, so that Douglass has found a con-
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nection between tree growth and rainfall; he has established a
curve of tree growth for one locality, and he has observed apparent
climatic C3''cles and indications of association between meteorologic
and astronoraic phenomena, Harshberger.

Happer, R. M., Car-window notes on the Vegetation of
the Upper peninsula of Michigan. (15th. Rept. Mich. Acad.
Offic. p. 193—198. 1913.)

As the title indicates, the aathor notes the most distinctive

features of the Vegetation in Upper peninsular Michigan. He gives
the numerical frequency of the different species noted under the
heads of trees, shrubs and herbs. The absence and scarcity of
certain plants are commented upon. Harshberger.

Harper, R. M., The "pocosin" ofPike Count)', Alabama,
and its bearing on certain problems of succession.
(Bull. Torr. Bot. Club. XLI. p. 209—220. fig. 1—4. May 1914.)

The several uses of the term pocosin in the southern states

are discussed. Pocosin in eastern North Carolina, where the term
is used more frequently than in all the rest of the world, means a

flat wet place with peaty soil, usually remote from large streams,
with a scattered growth of trees and a dense shrubby undergrowth.
A so-called pocosin in Pike County Alabama was visited and its

Vegetation intimately studied. The plants are listed under trees,

shrubs and vines, herbs, epiphytes, etc. The author concludes, that

the Alabama pocosin is a many-storied climax forest of a type
characteristic of dry sandy soils in thecoastal piain of the south, that

something like half of the woody plants are evergreen and that it

may be more or less of an accident that the name pocosin was
applied to this place by the early settlers instead of hammock,
because the soil of this area as in other hammocks is richer in

humus, than that of the surrounding sand hills. Harshberger.

Hüll, E. D., Occurrence of the Indian pipe {Monotropa uni-

flora) in a xerophytic habitat. (Torreya. XIV. p. 101— 105.

June 1914.)

Details the finding of this plant on the oak dunes with a

distinctly xerophyte flora including the black oak, Qiterctis velutina.

The plants of the undergrowth are given. The late blooming, of the

plant on Sept. 15th is noted, and the reasons for its occurrence on
the dunes are considered. Harshberger.

Falk, K. G. and J. M. Nelson. Studies on enzyme action.
II. The hydrolytic action ofsome amino acids and Po-
lypeptids on certain esters. (Journ. Am. Chem. Soc. XXXI V.

p. S28— 845. 1912.)

Methylacetate, ethyl but3'rate, and olive oil suspended or dis-

solved in water were digested at 38^ C. with various amino acids

and dipcplids. GlycocoU and alanin showed the greatest action on
ethyl butyrate but least on methyl acetate. The different acids and
dipeptids acted very differently on the three hydrolytes. This selec-

tive action is thought to be suggestive of the selective action of

lipases from different sources on different esters.
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It is thought that Ihe specific groupings which cause the hj^dro-
lysis may be present in proteins or Polypeptids from preparatjons
possessing lipolytic activity, and a study of the lipolytic power of
these bodies and their decomposition products may throw light
upon the substances capable of causing such lipol5'-tic action.

G. L. Foster (St. Louis).

Falk, K. G. and M. L. Hamlin. Studies on enzyme action.
III. The action of manganous sulfate on castor bean
lipase. (Journ. Am. Chem. Soc. XXXV. p. 210— 219. 1913.)

Castor bean lipase Solution after being inactivated by heat was
rendered slightly active again by the addition of manganous sulphate.

The foUowing explanation is offered: The enzyme is destro5^ed
by heat but the zymogen is not. On Standing in Solution after being
heated, the zymogen is changed to enzj^me by an Oxydation process
which is catalysed b}^ the manganous sulphate. The restored activit}'

of the Solution is then due to the newly formed enzyme.
G. L. Foster (St. Louis).

Falk, K. G., Studies on enz5''me action. V. The action of
neutral salts on the activity of castor bean lipase.
(Journ. Am. Chem. Soc. XXXV. p. 601-616. 1913.)

The Problem involv^ed was the effect of neutral salts on the
activity of castor bean lipase, using ethj'l but3'^rate as the Substrate.

In every case the change in activity, whether increase or de-
crease, was proportional to the concentration of the salt. All salts

made up of 2 univalentions decreased the activity, as did also Chlo-

rides and nitrates of barium, calcium, and magnesium, also sodium
Oxalate and dilute sodium sulfate.

Increased activity occurred in the presence of dilute CaC)2

,

ßaClo, MgSO^, more concentrated Na^SO^, MnClg, and MnS04.
The investigator suggests that the inhibiting action may be due

to a coagulation of the enzyme. The acceleration is unexplained
except in the case of manganese, where it is attributed to increased
formation of active lipase. G. L. Foster (St. Louis).

Headden, W. P., Deterioration in the quality of sugar
beets due to the nitrates formed in the soil. (Colo. Agr.
Exp. Coli. Bul. CLXXXIII p. 1— 179. 1912.)

The author shows that neither alkalies, seepage, lack of plant

food, the leaf-spot disease, climatic conditions, nor insect injuries

can be the cause of the increasing deterioration in the quality of

sugar beets produced in certain parts of Colorado. It was found
that an application of 200—350 Ibs. of Chili saltpeter per acre gave
beneficial results, but that larger applications depressed the sugar
content of the beet as much as 33.33<^/o, increased the pure ash

43%, increased the nitrate content from ten to sixty-three fold

,

depressed the phosphoric acid content about 37% ^
increased the

total nitrogen almost 50^/o and gave a large increase in the inju-

rious ash.

The conclusion is drawn that the increased production of nitric

nitrogen in the Colorado soils is the chief cause for the deteriora-

tion of the beet. L. O. Overholts (St. Louis).
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Headden, W., The fixation of nitrogen in Colorado soils.

(Colo. Agr. Coli. ßul. CLXXXVI. p. 1-47. 1913.)

The paper deals with the "brown spots" ihat are present and
still appearing in certain Colorado agricultural soils. These spots are

rieh in nitrates and known as "niter spots". Vegetation is extermi-

nated where these spots occur. The excessive amounts of nitrates

do not originate by concentration of pre-existing nitrates, for the

Irrigation water used is snow waler and the ground waters and
well waters are not richer in nitrates than water from other locali-

ties. The soils are not rieh in organic matter or in nitrogen, so

that nitrification and leaching cannot account for it. Examination
of these spots shows that species of Asotobacter are present in great

abundance, and they contain a brown or black pigment, the forma-

tion of which has been shown to be conditioned by the presence of

nitrates in the soll. Cultures of this Asotobacter showed a fixation

of 10.54 mg. of nitrogen for each 100 gms. of soll, in 27 days. It is

held then that these niter spots are due to the excessive activity

of these nitrifying organisms. L. 0. Overholts (St. l-ouis).

Jokisch, C, Lehrbuch des Obstbaues. (8". X, 320 pp. 193Text-
fig. 16 färb. Taf. Grausee, Selbstverlag, o. J. (1914.)

Verf. gibt einleitend zunächst einen orientierenden Ueberblick
über die zweckmässige Anlage von Obstbaumschulen, die Wahl,
Verbreitung und Einleitung des Bodens, die Anzucht der jungen
Pflanzen, das Okulieren, sowie die Behandlung der Okulanten und
die für die Anzucht der Formobstunterlagen massgebenden Ge-
sichtspunkte. Er erörtert dann die hygienische und insbesondere
die volkswirtschaftliche Bedeutung des Obstbaues und daran an-

schliessend die Grundlagen einer wirklichen rationellen Anlage
und Wirtschaft. Bis in Einzelheiten hinein bespricht er die Anlage
eines Obstgartens bezw. einer Obstplantage; die Bepflanzung eines

2600 qm grossen Gartens dient dabei als Musterbeispiel. Bei dieser

Gelegenheit finden sich auch sehr bemerkenswerte Kosten- und
Rentabilitätsberechnungen; auch werden an dieser Stelle die bei

der Pflanzung der Obstbäume sowie bei der weiteren Pflege dersel-

ben allgemein zu beachtenden Regeln und die wichtigeren nützli-

chen sowie die schädlichen Insekten und Pilze sowie deren Vertil-

gung abgehandelt.
Der zweite Hauptteil des Buches ist speziell den wertvolleren

Obstsorten gewidmet. An der Hand zahlreicher Textfiguren und
sehr guter Farbentafeln werden dieselben nach ihren Merkmalen
besprochen und nach ihren Ansprüchen an Klima und Boden sowie
nach ihren Erträgnissen, teils auch ihrer Verwendung gewürdigt.
Dabei werden die Besonderheiten, die bei der V^eredlung bezw.
dem Umpfropfen der einzelnen Arten zu beachten sind, berücksich-
tigt und insbesondere der rationelle Schnitt der einzelnen Obstarten
sowie die günstige Pflanzungsweise usw. eingehender besprochen.
Zum Schluss erfährt auch noch das für die Praxis wichtige Kapitel

des zweckmässigen PflUckens, Aufbewahrens und Versendens ver-

diente Berücksichtigung. Leeke (Berlin NW 87).
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Leiningen. zu. Zur Fräste der Bedenk artierung. (Natw.
Zschr. f. Forst- und Landw. XII. p. 114-121. 1914.)

Von der Lösung des Problems der Bodenkartierung, mit Berück-
sichtigung der praktischen Bedürfnisse von Land- und Forstwirt-
schaft, sind wir noch ziemlich weit entfernt.

Das geologische Prinzip darf bei der Bodenkartierung nicht
allein massgebend sein. Es muss vor allem für die Praxis Rechnung
getragen werden.

Die preussischen sogenannten „geologisch-agronomischen"
Karten sind nach der Ansicht des Verf. und Prof. C. Eberharts
„geologische Karten mit einem agronomischen Mäntelchen". Verf.
warnt ausdrücklich davor, diese Karten etwa als Muster für wirk-
liche, brauchbare Bodenkarten zu benutzen.

Der Vorstellung des Verf. von einer idealen Bodenkarte kommen
die württembergischen Karten schon näher, besonders, wo es sich

um Bodenkarten von gebirgigem Gelände handelt.

Einen grossen Nachteil, auch in der württembergischen Kar-
tierung, sieht der Verf. in der Unübersichtlichkeit. Diesem
Mangel abzuhelfen, schlägt Verf. die Verteilung von Eintragungen,
Schraffierungen und Farbtönen auf mehrere Parallelkarten vor, die

als durchsichtige Deckkarten auf die Hauptkarte aufgelegt
werden könnten. Zum Beweis der Durchführbarkeit dieses Systems
führt Verf. die Karten der Kgl. ungarischen Reich sanstalt
an, die von dieser Methode Gebrauch macht.

Auf Bodenkarten sollten statt rein geologischer Begriffe wie
Tonmergel älterer Eiszeiten, Geschiebemergel der älteren, jüngsten
Eiszeit, Talsand der Hochfläche usw., die dem Praktiker absolut

nichts unmittelbar Greifbares geben, Bezeichnungen wie sandiger
Löss, lössartiger kalkiger Sand, loser Sand usw. verwendet werden,
wie sie die ungarische Kartierung gibt. Geologische Details sollten

in Hilfs karten eingetragen werden.
Bei den relativ einfachen Verhältnissen der norddeutschen

Tiefebene kann die geologische Bezeichnung eventuell für die

Praxis genügen, aber nur bei genügender Schulung. Ganz verfehlt

wäre die preussische Methode bei gebirgigen Gegenden mit ver-

wickeiteren Bodenverhältnissen, wie z. B. in Bayern und Oester-
reich, selbst unter Voraussetzung eines höheren Bildungsgrades
des Benutzers.

Nach des Verf. Worten bestünde „die normale Ausbildung zur
Bodenkartierung in einer wenigstens Ubersichtsweisen Beherrschung
der Land- und Forstwirtschaft, einer gründlichen Schulung in

praktischer Bodenkunde und den nötigen geologischen Kenntnissen
und zwar mehr nach der petrographischen Seite hin. Damit sollen

durchaus nicht tatsächlich festgestellte Beziehungen zwischen
Geologie und Bodenkunde missachtet werden. Man sollte im Gegen-
teil darnach trachten, alles Gesicherte auf diesem Gebiet Allgemein-
gut werden zu lassen". Losch (Hohenheim).

Schwalbe, C. G., Beiträge zur Kenntnis der Kapok faser.
(Tropenpflanzer. XVII. p. 655—660. 1913.)

Verf. untersuchte Kapokwolle {Eriodendron anfractuosum)
aus Amani auf Wassergehalt (4— IO^/q) Aschebestandteile, Zellulose,

Fette und Wachse, (geringe Mengen) Stickstoffgehalt (0.3'^/o) Zucker
und Pektinstoffe, Verlust beim Kochen mit Wasser (hoher Gewichts-
verlust).
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Die Bleiche der Kapokfasern scheint ohne grossen Substanz-
verlust und Anwendung kostspieliger Bleichmittel (Kaliumperman-
ganat) nicht möglich zu sein. Verf. hält es daher für vorteilhafter,
die Fasern ungebleicht in der Textil- und Papierindustrie zu ver-
wenden.

Die Faser eignet sich zur Herstellung von Löschpapieren im
Gemenge mit anderen Fasern, ferner besonders gut zu Dachpappen.

Wenn sich die Faser in der Textilindustrie einbürgert, so kann
man sich in der Papier- und Pappenfabrikation mit altem Kapokpolster-
material begnügen, anderenfalls könnte die das Material sehr ver-
teuernde Reinigung von Samenschalenresten wenigstens für die
Pappenherstellung unterbleiben. W. Herter (Berlin-Steglitz).

Wibeek, E., Om självsädd och skogsodling i övre Norrland.
[U eher natürliche und künstliche Verjüngung in den Wäl-
dern NordschwedensJ. (Mitt. Forstl. Versuchsanst. Schv^edens. X.
47, VI. pp. 13 Textabb. Stockholm 1913. Deutsche Zusammenfassung),

In den achtziger und neunziger Jahren wurden in mehreren
nordschwedischen Revieren Verjüngungsfläche angelegt. Verf. be-
richtet über einige solche ältere Probeflächen und gibt ausserdem
vorläufige Mitteilungen über den Ausfall der eigenen, nördlichsten
Provenienzkulturen der Versuchsanstalt.

Die Probeflächen im Revier Stör backen in der Talmulde des
Lulestroms auf 66° 30' n. B. bestätigen die alten Erfahrungen,
dass in Nord Schweden die beste Form der Bestandesverjüngung
in noch samenproduzierendem Kiefernwald durch Kahlschlag zu er-

reichen ist. In dieselbe Richtung weist auch der Umstand, dass in

Nordschweden fast jeder gute und vollgeschlossene Bestand auf
altem Brandfelde emporgewachsen ist. In den geplenterten Bestän-
den erhält man hier niemals von der Natur allein aus einen befrie-

digenden Nachwuchs; schon eine sehr lichte Ueberschirmung genügt
oft, um denselben zurückzuhalten.

Die Probefläche in versumpttem Fichtenwald in Revier Boden
auf 66^ n. B. wurde nach schwacher Drainierung auf verschiedene
Weise behandelt. Es zeigte sich, dass Kahltrieb mit nachfolgendem
Breitbrennen und Kiefernbesamung zum Entstehen neuer, besserer
Bestände geführt hatte.

Um über die Bedeutung der Provenienz der Kiefernsamen und
Kiefernpflanzen für Kultur in Norrland Auskunft zu erhalten,
wurden in den J. 1911 und 1912 an verschiedenen Plätzen in Dale-
karlien und Norrland, am nördlichsten auf 67° 10' n.B., Ver-
suchsfelder von der Forstlichen Versuchsanstalt angelegt. Schon iin

Frühling 1913 zeigten die Kulturen der nördlichsten Versuchsfelder,
dass in Nordschweden Kiefernsamen heimatlicher Provenienz
schon denjenigen von Mittel- oder Südnorrland bedeutend über-
legen sind. Die häufigen Misserfolge der früheren Kulturen Norr-
lands erklären sich somit dadurch , dass das Saatgut aus südlicheren
Gegenden Schwedens bezogen wurde. Im übrigen sind die inneren
Provenienzfragen in Schweden noch nicht genügend geregelt.

Grevillius (Kempen a. Rh.).

A.ii»geßeben i O Oct.ober 191-4:.

Verslagr von Gustav Fischer in Jena,

Bucbdnickerei A. W. Sijthoff in LeideE.
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