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Alle für die Redaction bestimmten Sendungen sind zu richten an:

R idaction des Botanischen Centralblattes, Haarlem (Holland), Spaarne 17.

Rushton , W., Structure ofthe Wood ofHimalayanJuni-
pers. (Journ. Linn. Soc. Bot. XLIII. N'J 2S8. p. 1—13. 1 pl. 1913.)

This memoir records the results of an investigation of the

wood of Jiinipenis reciirva, Harn., /. Wallichiana, Hook. f. & Thoms.

(syn. J. pseudosahina, Fisch. & Mey.), /. niacropoda, Boiss. (syn./.
excelsa, ßrandis, non Bieb.) and /. communis L. The structure of

the wood of these species is described and compared in detail. In

all the species the tracheids are short and the medullary rays are
resinous. Resin cells occur in all four species, but are found in

different areas of the growth ring. The nature of the rims above
and below the pit areas in the tracheids (Sanio's rims) is shown to

agree with that of the same structures in the East Indian Pines in

being pectic and not cellulosic. Agnes Arber (Cambridge).

Rushton, W., The Development of 'Sanio's Bar 's' in Pinus
Inops. (Ann. Bot. XXX. p. 419—425. 4 textfigs. 1916)

The author opens his paper with a historical account of our

knowledge of the 'Bars of Sanio'. So many varying opinions have
been held as to the origin of these structures, that he feit it desi-

rable to reinvestigate their development, Material of about 25 spe-
cies of Pimis was coUected for the purpose and Pinus Inops was
chosen from among them, as showing the most frequent bars. Inte-

resting results were obtained from serial, microtomecut, tangential
sections, tracing the bars outward from the xylem through the
cambium into the phloem.. In the X5iem region they are lignified,
whilst in the phloem and cambium they are of cellulose. The bars
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in the cambium take the form of thin, solid rods, but, in the xylera
and phloem, these rods are more or less hoUow. The author did

not succeed in observing the actual initiation of the rods, but he
notes that, in the cambium cells, they are frequently surrounded

by small masses of protoplasm. Agnes Arber (Cambridge).

Sinnott, E. W., The Evolution of Herbs. (Science. New Ser.

XLIV. p. 291—298. Sept. 1, 1916.)

The author traces the evolution of Vegetation vphich he consi-

ders of more importance than the tracing of family trees alone; for

it is more often the growth habit of plants rather than their syste-
matic Position v^hich is correlated with the climatic, geologic and

Zoologie factor in their environment. He attempts to probe the ori-

gin of the growth forms. He finds that in al probability the woody
plants (trees and shrubs) are more ancient than the herbaceous which

probably during the course of time became degenerate woody plants.

Harshberger.

Schweizer, K., Tyrosinase et d esamination. (These N'^ 573
Univ. Geneve. Instit. Bot. Prof. Dr. R. Chodat. 117 pp. 1916.)

Dans un premier chapitre l'auteur resume brievement les tra-

vaux de Chodat et de ses coUaborateurs concernant la tyrosinase
ainsi que ceux des divers auteurs qui se sont occupes de ce fer-

ment. Le nombre des travaux cites ä ce propos s'eleve ä 46.

Le mode de preparation et l'etude des proprietes de la tyrosi-
nase fönt l'objet du second chapitre. L'auteur passe en revue les

methodes d'extraction 1" ä partir de divers organes animaux (peaux
de grenouilles, poches de seiches, eponges); 2*^ ä partir de vegetaux^
tels que les Champignons, Lactarius et Russula) et surtout des pe-
lures de pommes de terre qui fournissent une tyrosinase exempte
d'acides amines. *

La premiere partie de memoire se termine par quelques consi-

derations sur la „cinetique de l'action de la tyrosinase" et sur la

„Constitution et la Synthese" de ce ferment.
La seconde partie du memoire est consacree ä l'etude de la

desamination, c'estä-dire de la mise en liberte d'ammoniaque
aux depends des acides amines resultant de la proteolyse.

L'auteur y etudie successivement la desamänation par la tyrosinase
en presence d'un phenol, par la tyrosinase en l'absence d'oxygene,^
enfin par ce meme ferment en presence de la chlorophylle.

La tyrosinase apparaissant habituellement dans les feuilles ver-

tes, l'auteur s'est demande si la presence d'aldehyde formique dans
les plantes vertes ne pourrait pas etre expliquee par une action de
ce ferment oxydant sur le glycocolle ou sur les produits de degra-
dation des matieres proteiques contenant cet acide amine en liaison

avec un Polypeptide.
De ses recherches K. Schweizer tire la conclusion que la

desamination peut fort bien resulter de l'action d'oxydases en par-

ticulier de la tyrosinase dans les cellules qui sont le siege d'une

peptolyse, et que les ferments hydrolytiques connus sous le nom
de desaminases ne sont peut etre pas autre chose que des ferments

oxydants.
On pourrait ainsi concevoir une theorie generale de la desami-

nation par la tyrosinase, caracterisee par laproduction d'ammoniaque
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et d'acide carbonique et donnant naissance ä un produit d'oxydation
aux depends de Polypeptides ou d'acides amines.

II s'agirait en somme d'une espece de respiration de matie-
res azotees, aboutissant ä la formation d'aldehyde formique en

presence d'ammoniaque. Ainsi s'expliquerait ia formation de for-

miate d'ammonium et de formamide, d'oü, par elimination d'eau,
resulterait l'acide cyanhydrique si repandu chez les vegetaux.

Paul Jaccard.

Büren, G. von, Beitrag zur Kenntnis des Mycels der
Gattung Volkartia R. Maire (von Büren). (Mitt. Naturfor-
schenden Ges. Bern 1916. 16 pp. 8°. 9 Textfig. und einer farbigen
Tafel. Bern 1917.)

Es gelang dem Verf. nachzuweisen, dass bei Volkartia unihelli-

feraruni und V. rhaetica ein Perennieren des Mycels im Rhizom
stattfindet: An überwinterten erkrankten Pflanzen sind im folgen-
den Frühjahr fast sämtliche Blätter wieder pilzbefallen. Bei anato-
mischer Untersuchung Hess sich für Volkartia nnibelliferaru7n das

iVlycel subepidermal in der Rinne der Blattstieloberseite, in der
Obern Partie des Rhizoms (nach Verzuckerung der Stärke durch
Diastase auch im Speichergewebe), ferner im Dermatogen und Pe-

riblem, sowie auch in den Blattanlagen der jungen Achselknospen
nachweisen. In blühenden Exemplaren von Heracleuni Sphondyliuni
findet man Mycel in den Döldchenstrahlen (hier nicht nur subepi-
dermal wie im Blattstiel), in den Fruchtknotenwand (und zwar
sporenbildend), in Funiculus und Nucellusgewebe der Samenanla-
gen; ja in mehreren Präparaten wurden Hyphen gesehen, die
durch den Embryosack hindurch gewachsen waren. Die Frage aber,
ob eine Uebertragung des Pilzes durch die Samen stattfinde, wie
überhaupt die Frage nach der erstmaligen Infektion des Wirtes
durch den Parasiten muss weiterer Untersuchung vorbehalten blei-

ben. Bei Volkartia rhaetica liegen die Verhältnisse ähnlich; hier
konnte ebenfalls Mycel in Blattstielen und Rhizom nachgewiesen
werden, nur war es in ersteren nicht bloss subepidermal, sondern
im ganzen Grundparenchym verteilt, und im Rhizom nicht bloss
auf die obere Partie beschränkt, und zeigte sich besonders reich-
lich im Phloem der Gefässbündel.

Die Arbeit ist von instruktiven Textfiguren und einer farbigen
Tafel begleitet, die in vorzüglicher Weise den Habitus der Pilz-

befallenen Blätter veranschaulicht. E. Fischer.

Fischer, E., Mykologische Beiträge. 5 — 10. (Mitt. Naturfor-
schender Ges. Bern 1916. p. 125—163. Bern 1917.)

5. Der Wirts Wechsel der Uredineen Thecopsora sparsa
und Pucciniastrum Circaeae. Infektionsversuche ergaben für erstere
Picea excelsa (Nadeln), für letztere Abies pectinata (Nadeln) als Aeci-
dienwirt. Von beiden Arten gibt Verf. Beschreibung und Abbildun-

gen der Pykniden, der Aecidiosporen und Peridienzellen.
6. Zur Biologie von Coleosporium Senecionis. Das auf Sene-

cio Fuchsii lebende Col. Senecionis bildet seine Aecidien sowohl auf
Pinus silvestris als auch auf P. montana, es geht nicht auf Senecio

alpinus var. cordifolius und wohl auch nicht auf Senecio silvaticus

über; umgekehrt lässt sich das auf Senecio silvaticus lebende Coleo-

sporium nicht auf 5. Fuchsii und 5. alpinus var. cordifolius über-

tragen.
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7. Die Stellung der Puccinia Sesleriae coevuleae E. Fischer
ad int. In Bestätigung eines von Treboux erhaltenen Resultates

kommt Ref. durch Versuche zum Ergebnis, dass diese Puccinia

zur Sammelspecies P. graminis gestellt werden muss.

8. Zur Frage der Vererbung der Empfänglichkeit
von Pflanzen für parasitische Pilze. Es wurden die Nach-
kommen des Bastards Sorbus Aria X aucuparia {S. quercifolia) auf
ihre Empfänglichkeit gegenüber Gyrnnosporangium treynelloides ge-

prüft, welches bekanntlich Sorhus Aria, aber nicht 5. aucuparia zum
Aecidienwirte hat. Unter diesen Nachkommen waren die Formen
mit Blättern vom ^r/«-Typus und die dem gleichen Typus angehö-
renden mit stark incisen Blättern empfänglich. Von den Formen,
deren Blätter dem quercifolia-Ty^iUs entsprechen oder zwischen die-

sem und dem Aticuparia-Typxxs stehen, waren nur einzelne emp-
fänglich und zwar ging die Empfänglichkeit der Blattform durchaus
nicht parallel. Es kam hier relativ spät zur Pyknidenbildung und
nur sehr spät oder gar nicht zur Entstehung von Aecidien. Man
kann sogar vielleicht sagen, dass die Entwicklung des Pilzes um so

mehr verzögert wird, je stärker die Aucuparia-ChsiVSikiere hervor-

treten.

9. Interessantes Vorkommen einer exotischen Phal-
loidee in Europa. Es handelt sich um das Auftreten eines An-
thurus der dem sonst in Australien lebenden A. australiensis am
nächsten steht, in einem Garten in Hengelo (O.) in Holland.

10. Revision der schweizerischen £'r/c<7C^ew- bewohnenden
Exobasidien nach O. Juel. E. Fischer.

Guyot, H., Un Champignon ä acide cyanhydrique et äal-

dehyde benzoique. (Bull, Soc. bot. Geneve. 2eme Ser. VIII.

1916 et Inst. bot. Prof. Dr. Chodat. 9eme Ser. p. 22—24. 1916.)

II s'agit d'une mucorinee non encore identifiee, par suite de

l'impossibilite d'obtenir la formation d'organes reproducteurs sur

aucun des sept milieux de culture utilises. Inoculee sur du moüt

gelatinise dans un ballon ä distiller, hermötiquement ferme, le my-
celium de ce Champignon a donne naissance ä une quantite d'acide

C5Mnhydrique egal ä 1,1% HCN du poids sec du Champignon.
Se basant sur les travaux de Chodat et K. Schweizer d'oü

resulte qu'il est possible in vitro par Oxydation des acides amines
au moyen de la tyrosinase d'obtenir de l'aldehyde et de l'ammo-

niaque, l'auteur suppose que l'aldehyde oxydee donne de l'acide

formique qui reagissant avec NHg donne du formiate d'ammonium.
L'acide cyanhydrique etant le nitrile de l'acide formique, sa

formation s'expliquerait ä partir du formiate d'ammonium et du
formamide qui en derive.

Si ce point de vue est juste il s'effectuerait donc dans ce Cham-

pignon desamination voisine de celle produite |;ar la tyrosinase: il

faudrait alors admettre, contrairement ä la theorie de Treub, que
l'acide cyanhydrique n'est pas le premier produit de l'assimilation

azotee mais plutot le produit ultime d'une desagregation proteique.
Paul Jaccard.

Nüesch, E., Die Pilze unserer Heimat in „Die Stadt St. Gal-
len und ihre Umgebung". Eine Heimatkunde herausge-
geben von der städtischen Lehrerschaft mit Unterstüt-
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zung der Behörden und unter Mitwirkung zahlreicher
Fachleute durch Gottlieb Felder. (Band I. p. 140—147. St. Gal-
len 1916.)

Aufzählung der wichtigsten grösseren Basidiomyceten und As-

comyceten aus der Umgebung von St. Gallen. Als besondere Art
wird unterschieden Clytocybe sangallensis. In einem Tableau wird
der Wechsel im Auftreten der Fruchtkörper höherer Pilze in einem
bestimmten Walde (Falkenwalde) in den Jahren 1903— 1910 ver-

anschaulicht. E. Fischer.

Rytz, W., Cytologische Untersuchungen an Synchytrium
Taraxaci de Bary et Woronin. (Ber. Schweiz, bot. Ges. XXIV/XXV.
p. XXIV-XXV. 1916.)

Verf. konnte im jungen Sorus von Synchytrium Taraxaci Yon der
dritten Kernteilung an mitotische Teilungsbilder nachweisen und
hält den Schluss für berechtigt, dass auch die erste und zweite

Teilung mitotisch verlaufen. Er beobachtete zwar auch die von
W. Bally beschriebenen mitotischen Teilungsbilder, aber es müs-
sen diese seiner Meinung nach als Abnormitäten aufgefasst werden,
verursacht durch die Fixierungsflüssigkeit.

— Gegenüber dem ge-
nannten Forscher konnte ferner Verf. sicher feststellen, dass von

Synchytrium Taraxaci immer nur eine Epidermiszelle, niemals aber
durch die Spaltöffnungen subepiderinale Zellen inficiert werden,
ferner dass der Raum, in dem der Pilz lebt, eine einzige Zelle ist

und bleibt; Bildung eines Symplasten durch Auflösung der Mem-
branen der an die Wirtszelle anstossenden Zellen muss in Abrede
gestellt werden. E. Fischer.

Duesbepg. Bekämpfung des Kienschorfes. (AUg. Forst- u.

Jagdzeitung XCI. p. 251. 1915.)

Ein brauchbares Mittel zur Bekämpfung des Kienschorfes gibt
es nicht An den jüngsten Zweigen sitzen die Fruchtkörper in

grosser Menge, sodass ihre Verminderung um tausende bedeutungs-
los ist. Wie die Zweigspitzen oberhalb der Fruchtträger rot gewor-
den sind, fruchtet daselbst der Pilz das nächste Jahr gar nicht, das

Myzel bleibt am Leben und kriecht zweigabwärts zum Stamme und
bildet dort die langlebigen Schorfstellen, an denen sich aber nur in

geringstem blasse noch Fruchtträger bilden. Als Verbreitungsstellen
des Pilzes haben die absterbenden Zweige keine Bedeutung mehr,
sie veranlassen das Absterben des Kronenstückes über der Ansatz-
stelle des befallenen Zweiges, der als trockener Stummel mitten im
Stammschorf steckt. Plötzlich kann eine Kienzopfkiefer nur dann
absterben, wenn unter der Schorfstelle gar keine grünen Zweige
mehr sind. Wie der Wipfel getötet ist, wird meist der nächste Zweig
unter der Krebsstelle als Ersatzwipfel aufgerichtet, kann aber nach
vielen Jahren vom langsam abwärts wachsenden Myzel erreicht
werden. Man muss daher die Stangen und Bäume mit solchen

Ersatzwipfeln und mit vertrockneten Wipfelstücken entfernen.
Matouschek (Wien).

Floyd, B, F., Die durch chemische Substanzen verur*
sachte Gummikrankheit der Agrumen. (Intern, agr.-techn-
Rundschau. VI. 9. p. 1339—1340. 1915.)

Einige Krankheiten der Agrumen sind von einer gummiartigen
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Absonderung der veränderten Gewebe begleitet, z. B. der „Die back"
oder „Exanthema". Diese Krankheit wurde studiert; es handelte
sich vor allem darum, die Fähigkeit gewisser chemischer Substan-
zen behufs Gummibildung zu prüfen. Material: zwei zweijährige
Bäume von Citrus decumana , gepfropft mit 5 Monaten alten Schöss-

lingen der Apfelsinensorte „Pine-apple". Verwendete vStoffe (28 im
ganzen) waren besonders Hippursäure, Jodol, Asparagin, Gl5'kokoll,
schwefelsaures Ammoniak, Ammoniumphosphat, Kupfersulfat, Na-
Sulfat, K-Sulfat, Silber-Sulfat, K-Jodid, Quecksilberjodid, ein Enzym,
Malz. Die 13 genannten Stoffe verursachten Gummibildung. Man
gab sie entweder unter die Rinde oder in Löcher, die gebohrt
wurden, oder bestrich die Stammaussenseite. Die mit Gummi ge-
füllten Ringe und Vertiefungen wiesen keine Merkmale im Ver-

gleiche mit den durch den „Die-back" erzeugten auf. Die Gummi-
bildung erfolgte stets gleichzeitig mit der durch die chemische
Substanz bewirkten Veränderung. Reichlichste Gummibildung erfolgte
durch CUSO4 und die anderen Salze der Schwermetalle; da dehnte
sich die Krankheit von der Stelle, wo die Substanz mit dem Schöss-

ling oder Stamm in Berührung kam, bis in die obersten Zweige
aus. Die durch die anderen Stoffe bewirkte Veränderung blieb

dagegen auf die Kontaktzone begrenzt. Stets (d.h. in beiden Fällen)
hatte der Gummi die gleiche helle Ambrafarbe und war ganz in

Wasser löslich. Der Gummi entstand im lebenden Gewebe des

Meristems, das ausserhalb des abgestorbenen Herdes unter der

Einwirkung chemischer Stoffe das Xylem bildet; der Gummierung
war identisch mit demjenigen, der auf den Stämmen der von „Die-
back" befallenen Agrumen angetroffen wird. Die Bildung der

Ringe geht in einer regnerischen und sehr heissen Periode vor sich;
sie wird gefördert durch eine Verminderung der Ausdünstung zu
einer Zeit, wo die Pflanze grosse Wassermenge absorbiert.

Matouschek (Wien).

Stahel, G., De ^^w^^-bladziek te van Zuid-Amerika. (Med.

Dep. Landb. Suriname. 1. 3 pp. 1915.)

Stahel, G., Over de bestrijding der Zuid-Amerikaansche
Hevea-bladziekte. (Med. Dep. Landb. Suriname. 6. 2 pp. 1916.)

Maladie annoncee pour la premiere fois *en 1910 par Drost;
en 1912 une communication de Kuyper. Non consideree comme
dangereuse jusqu'en 1915, annee dans laquelle eile eclata comme
epidemie.

Symptömes caracteristiques: les jeunes feuilles s'enroulent irre-

gulieremenl et se couvrent de täches d'un gris verdätre. Quelquefois
le limbe entier presente cet aspect. Les feuilles tombent, repoussent
puis une seconde chute; l'arbre meurt d'inanition du sommet ä la

base. Car en examinant le bois on voit que tout l'amidon a disparu

dejä quant l'alteration des branches commence. Cette maladie est

produite par un Champignon qui possede 3 modes de fructifications:

1. le perithece ä as'cospores, 2. les pycnides et 3 une forme coni-

dienne le „Scolicotrichum". Le derniere forme surtout est impor-
tante car les conidies germent dans l'eau au bout de 2 heures et

poussent des conidiophores intracellulaires. Au bout de 20 heures

on constate sur une jeune feuille ainsi infectee une quantite de

conidiophores ramifies sous les cellules epidermiques. Les conidies

meurent par dessication. En pratique il s'agit d'enlever les jeunes
feuilles d'une plantation infestee; Operation qui doit etre repetee —
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Lire les details dans le memoire complet qui va paraitre prochai-
nement. — A. E. Cretier (Amsterdam).

Carpano, M., Beitrag zur Kenntnis des B. mallei. Morpho-
logisches und Biologisches. (Cbl. Bakt. 1. LXXI. p. 267—285.
4 Taf. 1913.)

Der Erreger der Rotzkrankheit ist mit grosser Variabilität in

seinen morphologischen Eigenschaften ausgestattet (Pleomorphismus).
Denn in den Kulturen zeigt er auch die Gestalt von + langen
Fäden von gleichmässiger oder variabler Dicke mit häufig spindel-
und keulenförmigen Enden. Diese Fäden sind wahre aktive, kulti-

vierbare und übertragbare und wohl mit hohem pathogenen Ver-

mögen versehene Formen. Sie wurden durch Einimpfung auf das

Meerschweinchen übertragen. In der Rotzsarkozele dieser Tiere fand

man: Granuläre Formen, einfache bazilläre, solche in Reproduktion
begriffene, gepaart, zu Haufen oder Bündeln vereint; auch filamen-

töse Formen von diverser Länge und Dicke, spindelförmige und

keulenartige Elemente. Die innerste Struktur dieser Formen besteht

aus einer Protoplasmamasse, die im allgemeinen dem Mikroben die

Form gibt und in der Vakuolen und grosse Körner von Chromatin-
substanz bemerkt werden. Letztere sind echte Kerne. Alle in den patho-

logischen Rotzprodukten angetroffenen Parasitenformen sind mit einer

Kapsel versehen; es werden hier auch (besonders in den Laesionen)
Zellen von epitheloider Natur gesehen, die in ihrem Plasma +
viele, aber variabel aussehende Bakterienelemente einschliessen,
die darin ihren vitalen Zustand vollständig bewahren. Diese Zellen

sind der Ausdruck eines echten Parasitismus und nicht als Phago-
cytoseerscheinungen anzusprechen. Verf. nennt sie „Rotzzellen".
Unter bestimmten aber sonst unbekannten Bedingungen ist der
B. mallei in Gestalt der filamentösen Formen befähigt, in diversen
Kulturböden besondere Elemente mit allen Eigenschaften der Exo-

sporen der Schimmelpilze und genauer der Chlamydosporen zu

erzeugen. Diese Sporenbildungen sichern den Kulturen selbst eine

lanee Vitalität. Echte Verzweigungen sah Verf. nie im reichhalti-

gen Materiale. Daher gehört B. mallei nicht zu den Streptotricheen
sondern wird vom Verf. zu Leptothrix gezogen, d.h. jener Gruppe
von Mikroben ohne Verzweigungen, die den Schizomyzeten am
nächsten steht. Die Tafeln bringen auch farbige Abbildungen der
diversen Formen. Matouschek (Wien).

Chodat, R. et de Coulon. La luminescence de deux bacte-
ries. (Arch. sc. phys. et nat. p. 237—239. Geneve, mars 1916.)

1°. Un microcoque isole d'un poison de mer achete ä

Geneve, et cultive dans un bouillon mineral additionne de l^/o de

Peptone ou de glycocolle, d'asparagine ou d'uree, en presence de
carbonate de calcium neutralisant, s'est montre luminescent en

presence de glucose, de fructose, de mannose, egalement, mais
dans une moindre mesure, en presence de galactose; tandis que les

sels ammoniacaux, les nitrates et nitrites alcalins restaient sans

valeur nutritive et ne provoquaient aucune luminescence.
20. Avec Pseudoyjtonas liiminescens les auteurs ont pu oblenir

des cultures lumineuses en substituant au bouillon de viande soit

le Peptone, soit le glycocolle, l'alanine, l'asparagine, l'uree, le

nitrate et le tartrate d'ammonium, le nitrate de potassium.
Cette bacterie se comporte donc comme un Champignon sapro-
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phyte qui peut elaborer ses r^serves azotees au moyen de sels
ammoniacaux.

Les alcools methyliques et ethyliques prolongent, la lumines-
cence de cette bacterie dont roptimum d'activite lumineuse s'observe
ä 14° C. le minimum ä 0° C. Paul Jaccard.

Headden, W. P., Do Azotobacter nitrify? (Science. XL-
NO 1028. p. 379—381. 1914.)

In manchen Reinkulturen von Azotobakter trat ein braunes
Pigment auf, das in folgenden Generationen sich abschwächte und
dann ganz verschwand. Bei der Pigmentbildung erhielt man eine

endgültige Reaktion mit Phenosulfonsäure, woraus man schloss,.
dass dies auf die Anwesenheit von Nitraten und also eines Nitrifi-

kationsvermögens des Azotobakters zurückzuführen sei. Nähere
Untersuchungen bewiesen, dass die kalorimetrische Reaktion dem
Pigment, nicht der Anw^esenheit von Nitraten zuzuschreiben sei.

Der Azotobakter kann also nicht nitrifizieren.

Matouschek (Wien).

Letellier, A., Etüde sur le Bacteriinn Psendaceti (Mig.) et son-
involution. ^Univ. Geneve. Instit. Bot. Prof. Dr. R. Chodat.
9eme S^rie. Illeme fasc. p. 25-36 et Bull. Soc. bot. Geneve. 1915.)

L'auteur etudie l'influence de divers milieux sur le developpe-
ment d'une bacterie isolee du sol

,
Bacterium Pseudaceti (Mig.), et

recherche en particulier ä determiner l'effet des variations du rap-
port carbone-azote sur les formes d'involution de cet organe en se
servant de milieux de Raulin neutres agarises contenant 0,10/o
d'azote sous forme de peptone, de glycocolle ou de nitrate d'ammo-
nium, et comme carbonee, du glucose ou du galactose de 0,50/q.

jusqu'ä 47o.
Suivant la composition de milieu, l'auteur a obtenu: 1° des for-

mes involuees sont fonction d'un rapport carbone-azote bien deter-

mine et ne sont apparues que sur des milieux contenant 0,3*^/0 de
nitrate d'ammonium avec l"/o et 2% de galactose ou 2% de Saccha-
rose ou de lactose.

Les conditions determinant l'apparition des petites formes invo-
luees sont moins evidentes; l'assimilation difficile de l'azote du gly-
cocolle semble en etre une.

Bacterium Pseudaceti est remarquable par son polymorphisme
et par la facilite avec laquelle il se laisse influencer par le milieu
oü il Vit. C'est une bacterie peu specialisee qui peut se nourrir de
diverses especes de sucre d'azote inorganique et organique; eile vit

en aerobie, mais parfois en anaerobie, se trouve dans les milieux
les plus differents, tels que la terre et le fromage; eile est peu
sensible aux variations de temperature entre 15° et 40° C. Serait-ce

une forme ancienne d'oü sont sorties des lignees plus etroitement
determinees quant ä leurs conditions de vie? Paul Jaccard.

Harper, R. M., The Fern Grottoes of Citrus County,
Florida. (Amer. Fern Journ. VI. p. 68—81. Sept. 1916.)

The paper describes the location of grottoes in the extreme
southeastern part of Citrus County, Florida on the border
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between the lime-sink and Gulf Lammock regions in about lati-

tude 28°40'. These grottoes are noted for their rare ferns, some of

which are tropical species which do not ränge much further north

and some are confined to Florida. Harshberger.

Bews, J. W., The Growth-Forms ofNatal Plant s. (Trans.

Roy. Soc. S. Africa. V. 5. p. 605—636. 1915.)

An examination ol" the Vegetation of Natal based on C. Raun-
kiaer's System of growth-forms and biological spectra. The author

recognises that the life histories of Natal plants are still incom-

pleteh'- known, but has gathered together the available information
and presents this as a provisional analysis. The varied liora and
Wide ränge of conditions are seen in the large number (3034) of

species, and by the Variation seen in the growth-forms of the same

species. Phanerophytes are meagrely represented in the limited

forest area, but the mixed character of the woods tends to raise

the percentage. Compared with Raunkiaer's normal phanero-
phytic spectrum of 6 p. cent, Natal has 3 p. cent. The tree-forms

present certain features which are discussed under the headings:
Variation in size and form, in foliage, and in pubescence, the deci-

duous tendency seen in certain evergreen species as a response to

the adversities of a dry winter, thickness of bark,and developm.ent
of coppice shoots. The Micvophanerophytes, about 420 species or 14

p. cent (normal spectrum 17 p. cent) include a large proportion ot

lianes, e. g. Vitis and Ipomaea\ there are considerable variations in

the growthform of the same species, and other features ascribed

mainly to the coastal climate wilhout frost and the Inland condi-

tions with frost; spinosity is discussed in considerable detail. Nano-

phanerophytes, about 430 species or 14 p. cent (normal 20 p. cent)^
are grouped as a series based on increasing lignification and xero-

morphy: soft-stemmed herbaceous perennials, Acanthaceous, Legu-
minous, Composite, Ericaceous, Succulent, and Liane types. Cha-

maephytes, excluding Pteridophyta, number 570 or 19 p. cent (normal,
9 p. cent). The high percentage is ascribed to the dry winters with

absence of prolonged frosts, and intensified by occasional hot winds.

The chamaephytic growth-forms are arranged in a series showing
progressive adaptation to rigorous conditions: Streptocarpus type,
herbaceous chaniaephytes, passive chmnaephytes , cushion plants,
active chaniaephytes, fleshy-leaved chamaephytes,, suffruticose cha-

niaephytes, and forms almost hemicvyptophytes. The hemicryptophytes
include 540 species or 18 p. cent (normal 27 p. cent); Compositae,
Gramineae and Cyperaceae make up 340 species. They are mostly
plants of the veld, adapted to recovery after the extensive grass
fires, and in places frequently burned they tend to replace Chamae-

phytes. Geophytes attain a high proportion, especially in the veld,
and include 550 species or 18 p. cent (normal 3 p. cent), mainly
species of Asclepiadaceae, Orchidaceae , Irideae, AmaryUidaceae, and
LiUaceae. HeJophytes and Hydrophytes attain to 5 p. cent (normal 1

p. cent), not because Natal is marshy, but because of the number
of species present in the numerous vleis or marshes along the

river Systems. Therophytes are low in the scale, 6,5 p. cent (nor-
mal 13 p. cent), mainly weeds of cultivated land. The climate ot

Natal is regarded as mainly chamaephytic and geophytic.
W. G. Smith.
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Clements, F. E., Plant Succession: An Analysis of the
Development ofVegetation. (Carnegie Instit. of Washington.
(Publ. 242. XIII, 512 pp. 61 pl. 51 text fig. Washington 1916.)

This treatise is an endeavor to give a complete account of the

development of Vegetation and to lay down the basic procedure
upon which future research must rest. The analysis falls into three

general divisions. One of these is historical, and brings together
practically all the results so far obtained in the field. The develop-
ment of successional ideas is traced by an analysis of major con-
tributions from the seventeenth Century to the present. For North
America abstracts are given of all the works upon succession, and
these are arranged under the various climaxes and seres.

The studies of European succession are summarized by regions,
while a special section is devoted to investigations of peat horizons.
A consistent attempt is made to take into account all existing
results and interpretations, A Chapter is devoted to the quadrat
and instrument methods which are regarded as indispensable to

adequate research,
The treatment of present-day succession falls under several

heads, namely, concept and causes of succession, initial causes,
ecesic causes, reactions, stabilization and climax, structure and
Units of Vegetation, direction of development and Classification ot

seres. An account is given of the topographic, climatic and biotic

forces which initiate succession, and of the processes, aggregation,
migration, ecesis, competition, and reaction, which carry it on.

The relation of stabilization to climax is discussed, and subcli-

max, preclimax, and postclimax are distinguished. Vegetation struc-

tures are interpreted as the outcome of development, and hence as

universal evidences of it. The concept of the formation is made as

objective as possible by basing it wholly upon development. As a

result, each climax becomes a formation, in which it is necessary
to recognize certain climax units, association, consociation and

Society, and developmental ones, associes, consocies and socies.

In anah^zing the various views upon regression and retrogres-

sion, the conclusion is reached that development is always progres-
sive. Regression is only the halting of succession in consequence
of partial or complete denudation, followed by the resumption of

the normal progressive movement. The various bases for the Clas-

sification of seres or unit successions are examined, and a sjJ'Stem

is proposed in which the climax is adopted as the primary criterion.

Within each climax, seres are distinguished as priseres and sub-

seres with respect to the course of development, and as hydroseres
and xeroseres with reference to the initial watercontent of the

barea area.

The assumption is made that succession took place during the

geologic part essentially as at present, and the field of paleo-ecology
is organized upon this basis. In the discussion of past climates and

climaxes, an account is given of Vegetation eras, the plant record,
deformation and gradation, past climates, with geologic, botanic and

Zoologie evidences of them ,
climatic changes, climatic cycles, and

the correlation of cycles and succession. On the basis of climax vege-

tations, four great eras are recognized, viz., Eophytic, Paleophytic,

Mesophytic, and Cenophytic. Successionally, each of these is cha-

racterized by an eosere, e.g., the Ceneosere, while collectively, the

four eoseres constitute the geosere, the total succession of the geo-

logic past. The various kinds of cycles are dealt with at length.
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and a tentative chart of them is constructed. The general principles
of the phylogeny and ontogeny of Vegetation are formulated , and a
somewhat detailed sketch is given of succession during the Ceno-

phytic and Mesophytic eras, and a general account of the Paleophy-
tic era. Harshberger.

Cooper, W. S., Plant Succession in the Mount Robson
Region, British Columbia. (The Plant World. XIX. p. 211—
238. 8 figs. Aug. 1916.)

The author distinguishes two forest belts: The Montane, or

lower, and the Subalpine, or upper. The climax forest of the first

with a lower limit of 3500 feet (1077 meters) consists of Thuja pli-

cata, Picea Engelnianni, Tsuga heterophyUa, Pseudotsuga mucronata
and Abies lasiocarpa. The climax forest of the upper, or subalpine
belt, whose upper limit is 6500 feet (2000 meters), is much poorer
in number of species and in the size of the trees of Picea Engel-
nianni (dominant), Abies lasiocarpa and Pinus albicaiilis. The suc-

cessions on rock surfaces and moraines are all short and much
teiescoped. The trees of the Talus succession are Betula papyrifera
and Salix sp. and the climax Conifers. The moraine succession is

characterized b}^ Dryas octopetala and Arctostaphylos rubra followed

b}^ a tall shrub stage including several species of Salix and Betula

glandulosa . The third stage is the climax forest of Picea, Abies and
Pinus albicaulis. The Shingle Flot Succession is also described,
where the pioneers are Epilobiuni latifoliuni and Saxifraga aisoides.

Harshberger.

Kolmberg, O. R., Släktet Puccinellia Part. i. Skandinavien.
[Die Gattung Puccinellia in Skandinavien]. (Bot. Notiser.

p. 251— 254. 1916.)

Da Linne's Poa distans und nahestehende Arten nach Verf.
eine besondere Gattung bilden müssen, so ist die Frage zu ent-

scheiden, welcher von den in diesem Sinn benutzten speziellen
Gattungsnamen, Atropis Rupr. oder Puccinellia Pari., der richtigere sei.

Ruprecht hat (in Fl. Samojed. cisural. 1845), wie vom Verf.
näher auseinandergesetzt wird, Atropis nicht als Gattung, sondern
als Untergattung von Poa aufgefast. Dagegen hat Grisebach in

Ledebour's Fl. Ross. IV (1853) ,, Atropis Rupr." mit näherer Be-

schreibung als Gattungsnamen aufgenommen. Indessen hatte Par-
iatore schon im J. 1848 in seiner Fl. It. I für diese Arten die
neue Gattung Puccinellia aufgestellt und beschrieben. Dieser Na-
me muss daher, als der älteste spezielle Gattungsname, verwendet
werden.

Die skandinavischen Formen der Gattung Puccinellia würden
dann in folgender Weise zu bezeichnen sein.

Puccinellia maritima (Huds.) Pari.
f. explanata (Lindeb. Bot. Not. 1898) nova comb.
var. reptans (Hartm.) nova comb, (an species propria z= P.

phryganodes Scribn. & Merr. The Grasses of Alaska 1910).
P. baltica (Lindeb. 1. c.) nova comb, (an var. speciei praeced.?)
f. vegetior (Lindeb. 1. c.) nova comb.
f. setacea (Lindeb. 1. c.) nova comb.
X P- Dusenii (Lindeb. 1. c.) nova comb. (=: P. baltica X distans).
P. rupestris (With.) Fernald & Weatherby in Rhodora 1916;

inquilina.
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P. distans (L.) Pari.

f. capillaris (Liljebla) nova comb. (Festuca capillaris Liljebl.
1798; = f. pulvinata Fr.).

f. litoralis (Hackel ap. Kneucker, Gram. exs. V, 1901) nova comb,
X P data (Holmb. Bot. Not. 1908) nova comb. (= P. distans X

suecica).
f. expaiisa (Holmb. 1. c.) nova comb,
f. gracillima (Holmb. 1. c.) nova comb.

X P- kattegatensis (Neum. Sveriges Fl. 1901) nova comb. (= P.
distans X marititna).

P. suecica (Holmb. 1. c.) nova comb,
f. gigantea (Holmb. 1. c.) nova comb.
V. angustifolia (Holmb. 1. c.) nova comb.
V. macilenta (Holmb. Bot. Not. 1913) nova comb.

Grevillius (Kempen a. Rh.).

Rubel, E.. C. Schröter, H. Broekmann-Jerosch. Programme
für geobotanische Arbeiten. (Pflanzengeografische Kommis-
sion der Schweiz. Naturf, Gesellsch. Beiträge geobotanischen Lan-
desaufnahme 2. Den Ber. Schweiz. Bot. Ges. XXIV—XXV beige-
legt. 16 pp. 1916.)

Die Verff. bezwecken, für geobotanische Arbeiten eine Weg-
leitung und neue Anregung zu bieten in Form von Programme mit
z.T. neuen oder bisher weniger beachteten Gesichtspunkten: Genaue
Festlegung des Areals der einzelnen Arten mit besonderer Berück-

sichtigung der Lücken und Ausbau der meteorologischen Daten im
Sinne einer ökologischen Klimatologie, auch auf kleinstem Raum;
stärkere Berücksichtigung der Kryptogamen, eingehende Betonung
land-, forstwirtschaftlicher und volkskundlicher Gesichtspunkte,
Ausdehnung der Arbeiten in physiologisch-ökologischer Richtung
durch Mitarbeit speziell physiologisch geschulter Kräfte (insbeson-
dere für eingehende Untersuchung der Aenderung des Einflusses
der Faktoren im Gebirge), experimentelle Prüfung der Wirkung
des Milieus auf Arten und Assoziationen.

Die Programme sind nach folgenden Kapiteln geordnet: I. Ge-

bietsmonographien. 1. Oreografische, 2. klimatische, 3. edafische, 4.

biotische Faktoren, 5. die Pflanzengesellschaften, 6. ökologische
Beobachtungen, 7. Florenliste. II. Monographien einzelner Pflanzen-

gesellschaften. III. Monographien einzelner Arten nach ihrer Gesamt-

ökologie und Verbreitung. IV. Die ökologische Faktoren und
Anpassungserscheinungen. V. Behandlung geobotanischer Einzel-

erscheinungen. VI. Geschichte der Flora und der Vegetation der

Schweiz, und zwar: a. Florengeschichte, b. Vegetationsgeschichte
(Entwicklung der Pflanzengesellschaften).

Am Schluss findet sich ein Verzeichnis der bis 1916 erschiene-

nen, schweizerischen geobotanischen Monografien.
E. Baumann (Zürich).

Samuelsson, G., Om den ekologiska växtgeografiens en-
heter. [Ueber die Einheiten der ökologischen Pflanzen-
geograph ie]. (Svensk bot. tidskr. X. p. 349—364. 1916.)

Verf. berichtet im vorliegenden Aufsatz über seine Auffassung
betreff'end die synökologischen Grundbegriffe.

Als Standort bezeichnet er, im Anschluss an Flahaultund
Schröter, die Zusammenfassung sämtlicher an einer geographisch
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bestimmten Lokalität wirkenden ökologischen Faktoren. Als Be-

stand wird die an an einer gegebenen Lokalität vorkommende
Vegetation betrachtet. Theoretisch ist ein Bestand das Reaktions-

produkt des Standortes, wenigstens, in ein und demselben Flora-

gebiet. Bisweilen sind aber auch auf Flecken, die der Vegetation
scheinbar möglichst gleichartige Bedingungen bieten, recht grosse
Unterschiede vorhanden. Diese beruhen doch wohl oft auf feinen,
nur durch genaue Untersuchungen nachweisbaren Variationen der

ökologischen Faktoren. Andererseits bewirkt jede Verschiedenheit
in der Zusammensetzung einer Pflanzendecke irgendeine Ungleich-
heit in bezug auf die äusseren Bedingungen der einzelnen Indivi-

duen. Eine Wechselwirkung ist also vorhanden.
Bei der natürlichen Gruppierung der Pflanzengesellschaften

muss sowohl auf die Eigenschaften des Standortes wie auf die

Zusammensetzung der Vegetation Rücksicht genommen werden.
Erstere als Hauptgrund bei der Einteilung zu wählen, hält Verf.

für unzweckmässig, da sie noch nicht genügend bekannt sind. Bei
dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse geht man daher, wie es

schon Hult tat, am sichersten von der Vegetation selbst aus.

Die Assoziation wird vom Verf. als die Zusammenfassung der

bezüglich der Zusammensetzung am meisten übereinstimmenden
Bestände betrachtet. Eine Abgrenzung der verschiedenen Asso-
ziationen z.B. nach der dominierenden Art der höchsten Schicht
kann zu Einseitigkeiten führen Um die wirklichen Einheiten her-

auszufinden, muss man bei der Klassifizierung der Bestände sämt-
liche Charaktere berücksichtigen. Die Bestände einer Assoziation
müssen in physiognomischer und floristischer Hinsicht nahe überein-
stimmen und einigermassen konstanter Natur sein. Kleinere, mehr
zufällige Bestände sind nicht als selbständige Assoziationen zu

betrachten; so treten Pflanzen mit starker vegetativer Vermehrung
oft in reinen Beständen auf, z. B. Antennaria dioica in subalpinen
Wiesen. Verf. bezeichnet solche als Alternatbestände (Braun 's

Subassoziationen).
Gewisse Unterschiede in der Zusammensetzung der Bestände

sind auf entwicklungsgeschichtliche Ursachen zurückzuführen. Se-

kuläre Veränderungen der Vegetationstypen können infolge einer
nicht klimatisch bedingten Bereicherung der Flora durch einge-
wanderte Arten, oder auch durch Veränderungen des Standortes

hervorgerufen werden; letztere beruhen teils auf rein äusseren

Umständen, teils auf der Einwirkung der Pflanzendecke auf die

Unterlage. Diese Veränderungen, sowie auch verschiedene andere
Umstände rufen Schwierigkeiten bei der praktischen Durchführung
der Assoziationsbegrenzung hervor. In diesem Zusammenhang
werden die Ansichten der Autoren, die entwicklungsgeschichtliche
Gesichtspunkte den Vegetationsbeschreibungen zu Grunde legen,
besprochen.

Die Formation umfasst nach Verf. die in bezug auf ihre

Lebensformen wesentlich übereinstimmenden Assoziationen. Sie

verhält sich zu diesen gewissermassen wie die Gattung zu den
Arten. Es lässt sich nicht vermeiden, dass man bei der prakti-
schen Abgrenzung der Formationen manchmal ökologisch wenig
verwandte Typen zur selben Gruppe führen muss.

Darauf werden einige mit der Beschreibung der Vegetation
eines Gebietes zusammenhängende praktische Fragen berührt. Es
wird oft wegen der Uebersichtlichkeit notwendig sein, u.a. auch

regionale und topographische Verhältnisse zu berücksichtigen, so
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z. B. die schwedischen Hochgebirgswiesen und die mittelschwe-
dischen Laubwiesen für sich zu behandeln. Die theoretischen Ge-
sichtspunkte müssen eben manchmal mit den praktischen Bedürf-
nissen Kompromiss schliessen.

Bei der Gruppierung der Pfianzengesellschaften hat man oft
zu grosses Gewicht auf die An- oder Abwesenheit der höheren
(Wald) Schichten gelegt. In gewissen Fällen, z.B. in den subal-

pinen und alpinen Stufen der schwedischen Hochgebirge wäre es
vielleicht am natürlichsten, bei der Einteilung in Assoziationen
sogar nur die Feldschichten und die ßodendecke zu berücksichtigen.

In den Flechten-Birkenwäldern der Hochgebirge z. B. repräsen-
tiert die Vegetation unter den Bäumen eigentlich eine andere
Assoziation als die der offenen Flecken. Hier ist es oft schwierig
zu entscheiden, ob solch' eine mosaikartige Mischung im ganzen
als eine Einheit zu betrachten ist, oder ob den verschiedenen
Flecken grössere Selbständigkeit beigemessen werden muss.

Zum Schluss empfiehlt Verf., bei der Beschreibung der Vege-
tation eines grösseren Gebietes zuerst gewisse mehr ausschliesslich

physiognomisch bestimmte Vegetationskomplexe (Wälder usw.) über-
sichtlich zu behandeln, und darnach die verschiedenen Einheiten
nach derer allseitigeren Zusammengehörigkeit zu besprechen, wobei
jedoch das Hauptgewicht immer auf die direkt wahrnehmbare Zu-

sammensetzung der Vegetation zu legen ist.

Grevillius (Kempen a. Rh.).

Sylven, N., Pyramidaspen. Popiilus trernula L. var, erecta
nov. var. (Svensk bot. tidskr. X. p. 529—535. 2 Textabb. 1916.)

Folgende Diagnose wird der neuen Varietät beigegeben: forma
pyramidalis vel potius columnaris ramis omnibus erectis.

Die Pyramidenespe wurde zuerst in Elgaräs, Westergöt-
land, Ende des vorigen Jahrhunderts beobachtet, wo sie ange-
pflanzt war. Der Ursprung des Baumes ist nicht genügend aufge-
klärt. Spontan ist die Varietät nicht gefunden; die in späterer
Zeit in mehreren Gegenden von Schweden kultivierten Exemplare
sind sämtlich als Wurzelsprosse aus Elgaräs, wahrscheinlich von
einem Exemplar, hervorgegangen. Es sind nur (/-Exemplare bekannt.
Alles deutet darauf, dass eine Varietät mit erblichen Eigenschaften
vorliegt.

Bei einem Alter von etwa 50 Jahren sind die Bäume nicht

länger fähig, die neuen Sprosse zu ernähren; diese werden immer
schwächer ausgebildet und unvollständig verholzt. Die Bäume ster-

ben dann meistens schnell ab. Diese Varietät scheint — ähnlich
wie die Pyramidenpappel — infolge des Sprossbaues und der

mangelhaften Exposition der assimilierenden Organe für das Klima
und die Beleuchtungsverhältnisse im Norden wenig geeignet zu
sein. Parasitische Pilze dürften bei beiden Formen nur als sekun-
däre Ursache des Rückganges zu betrachten sein, wenn sie auch
das Absterben beschleunigen. An toten und absterbenden Zweigen
der Pyramidenespe fanden sich Nectria ditissima Tul., N. cinna-

barina (Tode) Fr., Valsa nivea (Hoffm.) Fr., Dothiora sphaeroides
(Pers.) Fr. Grevillius (Kempen a. Rh.).

o

Tengvall, T. A., Carex Hephnvnii Boot, en för Skandinavien
ny art. (Svensk bot. tidskr. X. p. 543—550. 5 Textabb. 1916.)

In den von T. Vestergren aus den Sarek -Hochgebirgen in
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der Lule Lappmark heimgebrachten Sammlungen beobachtete

Verf. die für Skandinavien neue Carex Hepbiirnii Boott. Sie

war auf dem grossen As bei Matäive eingesammelt, wo sie in

unmittelbarer Nähe von der nahe verwandten C. nardina wuchs.

Küken thal bezeichnet sie als Varietät der letzteren; Verf. hält

sie jedoch, u.a. auf Grund der Grösse und Form des Utriculus und
der Nuss, übereinstimmend mit Boott für eine eigene Art. Untersu-

chungen von Herbarmaterial ergaben, dass C. Hepbiirnii auch an
mehreren anderen Stellen im nördlichen Schweden (Pite und
Lule Lapmark) sowie im arktischen Norwegen vorkommt.
Ausserskandinavische Exemplare sah Verf. aus Spitzbergen,
Grönland, Ellesmereland und dem westlichen Nordamerika.

Auf Grund der Verbreitung dieser Art ist Verf, der Ansicht,
dass sie zu den Pflanzen gehört, die die letzte (mecklenburgische)
Eiszeit in Skandinavien auf Nunataks oder in anderen eis-

freien Gebieten überlebt haben. Grevillius (Kempen a. Rh.).

Malpeaux, A., Die Eigentümlichkeiten der Zuckerrüben-
blätter und der Zuckergehalt der Rüben. (Internat, agr.-
techn. Rundschau. VI. 10. p. 1426—1431. 1915.)

Es besteht ein unmittelbares Verhältnis zwischen dem Zucker-

gehalt der Rüben und der Entwicklung ihrer Blätter, mit einem

Optimum bei der Menge der Blätter. Unter einer Mindestmenge
ist die Spärlichkeit des Blattwerks ein Zeichen von Entartung. Die
Pflanzen mit gelblichem Blattwerke haben bei gleicher Blattentwick-

lung weniger reiche Rübenwurzeln als die Pflanzen tcXX. grünem
Blattwerk. Die schwer zu ziehenden kegelförmigen Rüben sind

reicher als die leicht zu ziehenden eiförmigen. Rüben mit sehr tief-

gehender Pfahlwurzel zerbrochen oft und verursachen erhebliche
Verluste bei der Ernte. Matouschek (Wien).

M. B„ Ueber die Bekämpfung des Unkrautes in den
Reisfeldern. (Intern, agr.-techn. Rundschau. VI. 10. p. 1506— 1507.

1915, auch in II Giornale di Risicolture. V. 15. p. 248—249. 1915.)

Man iässt leider oft das Unkraut in den Reisfeldern unbehin-
dert wachsen. Es handelt sich namentlich um solche, die auch

längs der Gräben und Dämme gedeihen; Panicuni Crus galli und
P. phyllorysoides. Diese vermehren sich stark durch Früchte und
Schösslinge. Wiederholtes sorgfältiges Ausjäten nützt wenig. Man
beachte eine gute Bearbeitung des Bodens, benütze gut zersetzten

Dünger, verwende reines Saatgut, man trachte das Unkraut vor
der Blütezeit auszurotten. Matouschek (Wien).

Molisch, H., Die Verwertung des Abnormen und Patho-
logischen in der Pflanzenkultur. (Schriften Ver. Verbreit,
naturw. Kenntnisse in Wien. LVI. p. 317—341. 4 Textfig. 1916.)

Das Abnorme wird erst dann pathologisch, wenn es der Pflanze
schadet. Die Füllung der MatthioIa-QWite ist eine abnorme und auch

pathologische Erscheinung, da sie, indem sie zur Unfruchtbarkeit

führt, die Erhaltung der Art gefährdet. Das 4-blättrige Kleeblatt
aber bringt nichts Pathologisches, im Gegenteil, die Assimilation
ist eine stärkere. — Verf. gibt einige Beispiele für die obengenannte
Verwertung: 1. Panaschierung der Pflanze. Man kann zwei
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Arten unterscheiden. Die eine Art, die wohl die meisten Panaschie-

rungen umfasst, beruht auf unbekannten Ursachen; ist meist samen-
beständig und nicht infektiös. Die andere Art ist nicht samenbe-
ständig und kann durch Propfung auf rein grünen gesunden Pflanzen

übertragen werden [Abutilon Thompsonii). Man nimmt bei diesem
Beispiele an, dass ein Virus existiert, der auf die gesunde Pflanze

übertragen wird, sie ansteckt und panaschiert macht, wenn ein

Spross der gelbgrün gescheckten Form auf eine rein grüne Abutilon-
Art gepropft wird. Der Gärtner züchtet daher durch Propfung eine

ausgesprochene Krankheit weiter. Die infektiöse Panaschüre wurde
für Cytisus lahurnuni, Sorbus, Ptelea, Fraximts, Evonymus und
Ligustnirn von E. Baur nachgewiesen. 2. EtiolementoderVer-
geilung der Pflanzen. Der Gärtner macht Gebrauch davon
bei Spargel {Aspayagus)-Z,\Q.\\(ixs., bei Cichorium Endivia, Lactuca
sativa var, romana, Aphun graveolens, L. sativa var. capitata, Bras-
sica oleracea var. capitata.

— 3. Trauerbäume: Sie entstehen als

sprungweise auftretende Variationen der normal wachsenden Mut-

terarten, sei es, dass ein einzelner Zweig am Baume, sei es, dass
ein Sämling unter tausenden normalen die Abweichung zeigt. Von
den Samen der Trauerbäume macht der Gärtner keinen Gebrauch,
er pfropft vielmehr ein Auge oder einen Spross auf dem Stamm
der normalen Form. Wenn er die Trauerform aus Samen oder aus

Stecklingen ziehen würde, so bekäme er eine niedrige Pflanze,
deren Aeste sich bald zur Erde beugen und dann auf ihr liegend
weiterwachsen würden. Die auf dem Boden liegende Zweige wür-
den bald von anderen Pflanzen überwuchert werden und so unter-

liegen. Sich selbst überlassen müssten die Trauerbäume aussterben.
4. Japanische Z wergbäu mchen. Zu ihrer Zucht pflanzt man
möglichst kleine Samen in kleine Blumentöpfe, die festgestampfte
und nährstoffarrae Erde enthalten. Es wird wenig begossen. Die

Hauptwurzel entfernt man, ersetzt die geköpfte Hauptachse durch
eine Nebenachse, schneidet Zweige oft zurück, dreht, ringelt sie,

entblösst die Wurzeln zum Teil von Erde und macht sie zum
Stamm; dazu planmässiges Hungern. 5. Fasziation oder Ver-
bänderung. Die eigentliche Ursache derselben kennt man nicht;

Ueberernährung spielt eine grosse Rolle. Die Fasziation lässt sich

durch Pfopfen {Sambucus, Alnus) oder durch Samen [Celosia cristata)

fortpflanzen. 6. Parthenokarpie oderjung fern fr üchtigkeit.
Für die Obstzucht ist es ohne Zweifel ein Vorzug, dass es Sorten

gibt, die jungfernfrüchtig sind, z.B. die Birnsorte „Clairgeau" und
die Apfelsorte „Cellini". 7. Durchwachsung (Prolifikation).
Erläutert werden Arabis alpina var. ßore pleno und Reseda odorata

var, prolifera alba.

Dem Menschen kommt das Pathologische gar nicht zum Be-

wusstsein, weder bei den Pflanzen noch bei den Tieren. Das Ab-
sonderliche, Groteske kann Gegenstand der Kultur sein. Losgelöst
vom Menschen erscheint die Kulturpflanze in vielen Fällen nicht

veredelt in ihrem Sinne, sondern dekadent und dem Aussterben
näher gebracht. Unger sagt etwa: In der Kulturpflanze verehren
wir keineswegs den grossen Gesetzgeber der Natur sondern das

selbstgeschaffene goldene Kalb. Matouschek (Wien).
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