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var. lutea, 9, Frankenia laevis L., 10, Silene commutata Guss., 1\, S. fuscata Lk.j
12. S. fruticosa L, 13. Gypsophüa Arrostii Gus^s , 14. Linum de.cumhens Desf.,

15. Ononis ramosissima Desf., 16. Medicaqo ciliaris Willd., 17. M. Cupaniana
Guss., 18. Trifolium spumosum L., 19. T. speciosum Willd., 20. Lotus angustissimus

Ij., 21. Vicia atropurjmrea Desf., 22. Prunus Mahaleb L. (P. Cupaniana Guss.),

23. Bulliarda Vaillantii DC, 24. Heracleum cordatum Presl., 25. Anthriscus

sicula DC, 26. A. sicula DC. var. scabra, 27. Bupleurum dianthifolium Guss.,

28. Asperula laevigata L., 29. Valerianella coronata DC, 30. Scahiosa cretica L.,

31. Senecto Doria L., 32. S. erraticus Bert., 33. S. vernus Biv., 34. Anthemis
Cupaniana Tod., 35. Matricaria aurea Boiss., 36. Helichrysum rupestre DC,
37. Conyza ambigua DC, 38. Centaurea Cineraria L., 39. C. busambarensis Guss.,

40. C. Pariatoris Heldr., 41. Crepis hiemalis Ges. Pass. Gib., 42. Laurentia tenella

DC, 43. Urica peduncularis Presl., 44. Phillyrea media L., 45. Periploca laevigata

Ait., 46. Convolvulus italicus R. S., 47. C. tenuissimus Sibth. Sm., 48. C. penta-

petaloides L., 49. Lithospermum rosmarinifolium Ten., 50. Myosotis lithospermifolia

Hörn., 51, Cynoglossum Columnae Ten., 52. Scrophularia pinnatifida Guss., 53.

Linaria stricta Guss., 54. L. reflexa Desf., 55. Veronica panormitana Tin., 56.

Teucrium Polium L., 57. Scutellaria Columnae All., 58. S. peregrina L., 59.

Stachys dasyanthes Raf., 60. St. arenaria Vahl., 61. Ballota riipestris Vis.,

62. Calamintha meridionalis Nym., 63. Micromeria microphylla Benth., 64.

Origanum Onites L., 65. Aristolochia pallida Willd., 66. Parietaria lusitanica Li.,

67. Cellis australis L., 68. Najas marina L., 69. Serapias parviflora Pari.,

70. Barlia longibradeata Pari., 71. Orchis undulatifolia Biv., 72. 0. Tenoreana
Guss., 73. 0. longicorun Poir., 74. O saccata Ten., 75. 0. Brancifortii Biv., 76.

Tinea cyUndracea Biv., 77. Aceras antropophora R. Br., 78. Ophrys tenthredinifera

Willd., 79. 0. Bertolonii Moret, 80. 0. speculum Lk., 81. 0. lutea Cav., 82. 0.

fusca Lk., 83. Romulea Bulbocodium Seb. Man., 84. Asphodelus fistulosus L.,

85. Botryantus commutatus Kth., 86. Allium maritimum Raf., 87. Nothoscordum
fraqrans Kth., 88. Ambrosinia Bassii L., 89. Pollinia distachya Spr., 90. Panicum
compressum Biv., 91. Aristella bromoides Bert., 92. Avena australis Pari., 93.

Poa insularis Pari., 94. Agropyrum panormiianum Pari., 95. Notholaena vellea

R. Br., 96. Cheilanthes odora Sw., 97. Asplenium Petrarchae DC, 98. Aapidium
^pallidum Lk., 99. Gymnogramme leptophylla Desv., 100. Selaginella denticulata Lk.

Referate.

Ellis J. B. and Everliart B. M., New species of Fungi
frora various localities, (Bulletin of the Torrey
Botanical Club, 1897. p, 457).

Die Pilze stammen aus verschiedenen Gegenden der Ver-
einigten Staaten. Umgetauft wird Ustüago SporohoU Ell. et Ev.
in Ustüago funalis, weil der erstere Name bereits vorher vergeben

war. Die übrigen neuen Arten sind folgende:
Puccinia lufeobasis auf Umbelliferen. Hypocrea aurantio-cervina auf Rinde,

Thyroneciria sambucina auf toten Sambucus-^iÄmm&n, Sordaria ostiolafa auf

Kaninchenmist, Melanopsamma alpina auf Fichtenholz, Teichospora Opuntiae auf

toten Stämmen von Ojmntia arborescens, Teichospora infuscans auf alter Baum-
wolle, Teichospora strigosa auf abgestorbenen Zweigen von Symphoricarpus,
Cucurbitaria quercina auf toten Zweigen von Quercus undulata, Cucurbitaria

minima auf toten Stengeln von Artemisia tridentata, Lophiotrema incisum auf
toten Trieben von Bibes protratum (?), Sphaerella stenospora auf toten

Stengeln von Sphaeralcea (?), Sphaerella (Dermatostroma) frigida auf Holz,

Leptosphaeria microspora auftoten Stengeln von Lespedeza capitata, Leptosphaeria

monticola auf toten Blättern und Stengeln von Trifolium Kingii, Eutypella

Sarcobati auf toten Stengeln von Sarcobatus vermiculatus, Hysterographium
incisum auf toten Zweigen von Rhus aromatica, Hystographium insidiens (Schw.)

Ell. et Ev. auf altem Fichtenholz, Aj^osphaer-ia condensata auf toten Stämmen
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Ton Bigelovia, Ilypodenna alnetinum nuf entrindeten AeBtchen von Ahieg,
Sphaeropsig Comptoniae auf toten StSmnien von Comptonia, Pyrenochaeta
graminis auf toten Blättern von Chloria verticillata, Haploaporella microspora
auf Rinde von Quercus vnduJata, Botryodiplodia behilina Eil. et Dearn. auf
Birkenrinde, Ascochyta Ilanaenii auf Blättern von Arhutus Menzie.aii, Camaro-
tpormm roseUinioidea auf toten Zweipen von Bigelovia oder Outierrezia, Camero-
aporium velualum auf toten Stengeln von Artemiaia horealia, Diehomera Juglandia
auf toten Zweigen von Juglans cinerea, Septoria anguatifolia auf Blättern von Kalmia
angxiatifoUa, SchizothyreUa Fraxini auf abgefalleneu Blättern von Fraxinua viridia,

Crandallia (nov. geii.)junc{cola Ell. etSaoc. auf toten Stengeln von Juncua Drummondii,
Oloeoaporium Eriogoni auf Erigonum timleJlatum, Oloeoaporium Spinaciae auf Spinat-
blättern, CoUetotrichwm aoUtarium auf Blättern von Solidago radula, Coryneum aamhu-
ci7inm auf Sambucua, Lachnella albolabra a.n{ toten Schösslingen von Bibeaproalra-
tvm{'?), Lachnella Symphoricarpi auf toten Stämmen von Symphoricaipua, Cenangium
alpinum auf entrindeten Tannenästen, Cenangium aureum auf toten Stämmen von
Ceanothua velutinna, Fri7iella cervina auf Birkenzweigen, Cryptodiacua Anderaoni
auf toten Wedeln vom Adlerfarn, Stictis aerpentaria auf entrindetem Weidenholz,
Schizoxylon bicolor Huf Weidenholz, Karscliia impreaaa auf lebenden Stämmen
von Symplioricarpua, Agyriella (nov. gen.) Betheli auf toten Stämmen von
Bigelovia, Ooajjora heteroapora auf Xylaria polymorpha, Ovularia rhamnigena auf
Blättern von Ehamnus tomentella, Ovularia bullata auf Blättern von Stachya
bullata, Ovularia (?) glohifera auf Blättern von Lupinua Stiverai, Didymaria
Symphoricarpi auf Blättern von Symphoricarpua, Ramularia Heliavthi auf
Blättern von Helianthua exilis, Ramidaria Lophanthi auf Blättern von
Lophanthua acrophulariifoleua, Claateriaporium aigmoideum auf toten Zweigen von
Castanea, Hehninthoajiovium Tomato auf abgefallenen Tomatenfrüchten,
Claateriaporium pulvinatnm auf toten StäiLmen von Bigelovia oder Gutien-ezia,

Cercoaporella Helianthellae'[&\xi Helianthella quinquenervia, Cercoapora macrochaeta
auf Blättern von Quercua chryaolepia, Cercoapora Stachydis auf Slachya paluatria,

Cercoapora incarnata auf Blättern von Aaclepnaa incarnala, Cercoapora Gayophyti
auf Gayophytum diffusum, Cercoajjora Coleoaanthi auf Coleoaanthua californicua,

Cercoapora Tragopogonia auf Blättern von Tragopogo7i porrifoliua, Stigmella
Crataegi auf Blättern von Crataegua parvifolia, Isariopais mexicana auf toten

Stämmen von Sträuchern, Dendrodochium. compreaaum auf altem Holz, Helicoaporium
piloatim auf faulem Holz, Cylindrocolla Bigeloviae auf toten Stämmen von
Bigelovia, Dendrochium helotioidea auf trockener Borke des ^«c/:»<-Baumes auf
den Sandwich Inseln, Fusarium aleurinum auf altem Weizenmehl, Fusarium
Oxydendri auf Oxydendrum arboreum.

Die beiden neuen Gattungen werden folgendermaassen definirt:

Crandallia Ell. et Sacc. Perithecia scutellate, carbonaceo-membranous, of
nearly homogenous texture, not radiate-cellular, pierced in the contre with a
Single minute round opening; sporules bacillary, catenulate. Has the perithecia
of Leptothyrium with the fructification of SchizothyreUa. Nev*r genus of
Leptostromaceae.

Agyriella Ett et. Ev. ist von Agyriiim- durch den linealen, mehrzelligen
Sporen verschieden.

Soweit nicht anders bemerkt, sind als Autoren zu den auf-

gezählten Arten Ellis et Everhart zu nennen.
Lindau (Berlin).

Darbishire, 0. T., Weiteres über die Flechtentribus
der Roccellei. (Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft.

1898. Bd. XVI. Heft 1. p. 6—16. Mit einer Tafel.)

In dieser Mittheilung werden frühere Arbeiten des Verf. über
denselben Gegenstand ergänzt. Die durch Reinke in seinen Ab-
handlungen über Flechten angebahnte Erkenntniss, dass die strauch-

förmigen Roccelleen nahe Verwandte der krustigen Graphideen
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sind,*) hatte D. in seinen früheren Schriften durch Auffindung
lirellentragender, strauchiger Roccelhen-Gattun^en {Ingaderia, Rein-
kella) sicher gestellt. Einen weiteren Beweis für die Nothwendig-
keit einer Vereinigung beider Gruppen in eine einzige Familie

liefert eine fast krustenförmige, neue Roccellee^ die Roccellina

condensata Darb., deren auf der Tafel beigegebenes Habitusbild den
Ref. etwas an Pertiisaria communis und andere Krustenflechten er-

innert.

Betreffs der in dieser Arbeit vorgenommenen, genaueren
Fixirung der Ausdrücke für die einzelnen Theile des Apotheciums
sei hier nur des einzigen, neu eingeführten gedacht, des Paratheciums
= pars marginalis excipuli bei Hedlund.

Drei i?occeZ/ee/i-Gattungen haben Sorale: Reinkella, Dendro-
grapha und Roccella, nur bei letzterer färben sich diese Fort-

pflanzungsorgane mit Chlorcalcium roth.

Den grössten Theil der Arbeit nehmen die Diagnosen der
Roccelleen- Gattungen ein, deren Arten blos mit ihren Namen,
wichtigsten Synonymen und ihrer geographischen Verbreitung au-

geführt sind. Die Gattungsbeschreibungen sind mit Ausnahme der-

jenigen der neu aufgestellten Genera fast wörtliche Copien der im
vorjährigen Bande derselben Berichte veröffentlichten, nur nach
den vorher festgestellten genaueren Bezeichnungen für die ver-

schiedenen Theile der Frucht verändert und mit Angaben über

die Zahl der Sporenzellen bereichert. Die Zahl der Arten ist seit

der ersten Arbeit des Verf. über die Tribus von 19 auf 27 ge-

stiegen.

Dictyographa Darb, ist wegen der Priorität von Dictyographa
Müll.-Arg. in Darhishirella Zahlbr. verändert worden.

Lind au 's Anschauung, dem Fehlen oder Vorhandensein von
Haftscheiben der Hyphen an den Algen systematische Bedeutung
beizulegen, wird durch ein weiteres, andersartiges als die bisher da-

gegen vorgebrachten Beispiele widerlegt : Arihonia trachylioides

Nyl. hat Haftscheiben, wie die meisten Roccelleen.

Die Tafel zeigt den Habitus und Apothecienquerschnitt von
Roccellina und Reinkella, sowie die verschiedenen Sporentypen
der Roccelleen.

Bitter (Berlin).

Barbey, W., Bryum Haistii. (Bulletin de THerbier Boissier. 1897.

p. 833.)

Die von Schimper beschriebene Art scheint sehr selten zu
sein und ist bisher nur von Chaux bei Sainte-Croix im Jura be-

obachtet worden. Meylan hat auf Ersuchen von Barbey Nach-
forschungen am Standorte angestellt und dort ein Bryum gefunden,

*) Uebrigens hat bereits Almquist in „Monographia Arthoniarum
Scandinaviae" (Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. XVII. 1880. No. 6. p. 6.)

des engen Zusammenhanges zwischen Roccella und den Graphideen gedacht

^

„Cui autem tota indoles majoris est pretii quam una nota quamvis magni
ab auctoribus aestimata (thallum disco fruticulosum), is Roecellam a Dirina
haud longe removebit". (Anmerkung des Referenten.)
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das mit der Beschreibung von Schimper übereinstimmt, aber nur
veraltete Früchte trug. Die Art ist also uoch weiter zu be-

obachten.
Lindau (Berlin).

Rimbach , A. , Die contractilen Wurzeln und ihre
Thätigkeit. (Fünfstück 's Beiträge zur wissenschaftlichen

Botanik. Bd. II. Abtheilung I. 1897. p. 1—28. Mit Tafel

I und IL)

Verf. giebt in der vorliegenden Abhandlung ein zusammen-
fassendes Bild von der Thätigkeit der contractilen Wurzeln, wie er

es aus seinen bisherigen Beobachtungen gewonnen hat.

Um festzustellen, ob an den Wurzeln einer Pflanze bei Ent-
wickelung unter natürlichen Verhältnissen Verkürzung vorkommt
oder nicht , und um die Stärke der Verkürzung messen zu
können, bediente sich Verf. besonders construirter Culturkästen,

die ein Anbringen von Marken und wiederholtes Messen gestatteten,

ohne die Wurzeln aus den normalen Verhältnissen zu entfernen.

Verf. konnte so an 70 Species aus 6 monocotylen und 14 dicotylen

Familien contractile V/urzeln feststellen. In dem mitgetheilten Ver-
zeichniss derselben ist stets angegeben, ob die Verkürzungen an
der Hauptwurzel, an Adventivwurzeln oder an Seitenwurzeln ge-

messen worden sind. Ebenso werden die Pflanzen angeführt, bei

denen Verf. Verkürzungen der Wurzeln nicht auffinden konnte.

Als höchstes Maass der Contraction für die Strecke von 5 mm
Länge fand Verf. z. B. bei einigen Amaryllideen 70°/o, ferner

unter Anderen bei Agave Americana und Arum maculatum 50°/o,

bei Allium ursinum 30 ^/o , bei Bicliardia africana 25 "/g, bei

Asparagiis officinalis und Canna indica 10 "/q. Diese höchsten

Beträge der Verkürzung kommen aber nur in einem Theile der mit

Verkürzungsvermögen begabten Strecke der Wurzel vor. Wenn
man daher die ganze contractile Strecke der Wurzel in Betracht

zieht, so fällt deren Verkürzung geringer aus, z. B. für die er-

wähnten Amaryllideen auf nur 30—40 "/o-

Bei den Monocotylen ist von den Geweben, welchen den Wurzel-
körper zusammensetzen, nur das innere Parenchym der Rinde am
Zustandekommen der Verkürzung activ betheiligt. Der centrale

Gefässbündelstrang und die Aussenrinde verhalten sich passiv. Bei

vielen Dicotylen mit fleischigen Wurzeln nimmt nach den Unter-

suchungen von de Vries auch das innerhalb des Holzkörpers
befindliche Parenchym an der Verkürzung activ Theil. Möglicher-

weise kommt dies auch bei fleischigen Monocotylen -VfnxzeXn vor.

Die Contraction ist gewöhnhch nicht gleichmässig auf die ganze
Länge der Wurzel vertheilt. In zahlreichen Fällen ist das Ver-

hältniss so, dass sich der Spitzentheil der Wurzel wenig oder gar
nicht , der Basaltheil hingegen stark verkürzt. In Folge der

Contraction entstehen zwischen den antagonistischen Geweben
Spannungen. Bei den Monocotylen wird der centrale Gefässbündel-
strang, soweit die Beobachtungen des Verf. reichen, bei der Con-

traction nie verbogen, sondern bleibt geradlinig. Hingegen kommt
BoUn. Centralbl. Bd. LXZIV. 1898. 14
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bei den Dicotylen, z. B. bei Oxalis, häufig sehr starke Verbiegung

desselben vor. Bei Dicotylen mit secundärem Diekenwachsthum

sind die innersten, ältesten Gefässbündel am meisten, die äussersten,

jüngeren am wenigsten verbogen. Eine Folgeerscheinung der Con-

traction ist auch die wellige Verbiegung der radialen Längswände

der Zellen in der Endodermis und der Exodermis der Wurzeln.

Sie ist an älteren Wurzeltheilen fixirt und nicht wieder rückgängig

zu machen.
Das Resultat der Thätigkeit der contractilen Wurzeln hängt

ab von dem Betrage der Contraction, von der Richtung und An-

ordnung der Wurzeln , von der Bewegbarkeit der Theile, von

welchen die Wurzeln entspringen, und von der Beschaffenheit des

Mediums, in welchem sich die Pflanze befindet. Man kann, wenn
man das oft abweichende Verhalten der Keimpflanzen ausser Acht

lässt, die folgenden Typen aufstellen:

1) Die contractilen Adventivwurzeln entspringen aus abwärts

oder horizontal wachsenden, langen, häufig auch verzweigten Rhi-

zomen und verursachen keine merkliche Ortsveränderung derselben.

Z. B. Polygonum multiflorum, Canna indica, Äsparagus ofßcinalis.

2) Die contractilen Adventivwurzeln wirken einseitig an der

mehr oder weniger aufrecht wachsenden Sprossaxe und ziehen

dieselbe seitlich nieder. Die Pflanze bildet meist einen längeren,

häufig verzweigten Erdstamm und ihre Abwärtsbewegung ist ver-

hältnissmässig gering. Z. B. Iris germanica, Ranunculus repens,

JF'ragaria vesca, Hieracium Pilosella u. A.

3) Die contractilen Adventivwurzeln ziehen einseitig an auf-

wärts oder horizontal wachsenden Sprossaxen. Die Pflanze bildet

keinen umfangreichen Erdstamm, und ihre Abwärtsbewegung ist

bedeutend. Z. B. Tigridia Pavonia , Iris hispanica^ Gladiolus

communis, Oxalis elegans, Arum macnlatum u. A.

4) Die contractilen Adventivwurzeln ziehen rings an der senk-

recht aufwärts wachsenden Grundaxe und verursachen unter Bei-

behaltung der Richtung derselben eine Abwärtsbewegung der

Pflanze. Z. B. Succisa pratensis, Plantago major \ Lilium Martagon,

Hyacinthus candicans, Ällitim ursinum u. A.

5) Die contractile ausdauernde Hauptwurzel zieht die senkrecht

aufwärts wachsende Sprossaxe in ihrer Längsrichtung abwärts.

Z. B. Taraxacum ofßcinale, Cichorium Intybus, Dipsacus silvestris,

Phyteuma spicatum, Plantago media, Echium vulgare, Atropa bella-

donna, Gentiana Cruciata, viele ümbelliferen, Geranium pyrenaicum,

Chelidonium mafus, Aquilegia vulgaris u. A.

Die durch den Zug contractiler Wurzeln bewirkte Fortbewegung
der Pflanze hat, physiologisch betrachtet, das Charakteristische, dass

fertige, ausgewachsene Pflanzentheile durch in anderen Theilen der

Pflanze stattfindende Wachsthumsvorgänge von ihrem ursprünglichen

Orte entfernt w^erden. Wo im Entwickelungsgange der Pflanze

eine jährliche Periodicität besteht, da macht sich dieselbe gewöhnlich

auch im Wurzelleben geltend. Auch die Bildung und Thätigkeit

der contractilen Wurzeln ist bei vielen Pflanzen auf eine bestimmte
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Zeit des Jahres beschränkt. Besondere Wichtigkeit gewinnen sie

bei jenen Gewächsen, deren Eigenart es ist, ihre Erneuerunga-

knospen unter die Erdoberfläche zu verlegen, jenen Gewächsen,
die Arese ho ug als „geophile" Pflanzen bezeichnet hat. Inner-

halb dieses Typus sind zwei Gruppen zu unterscheiden, von denen

nur die eine sich der contractilen Wurzeln als Mittel bedient, um
die Erneuerungsknospen in eine bestimmte Bodentiefe zu bringen.

Bei der anderen geschieht dies durch Wachsthurasbewegung der

Sprossgebilde, ohne dass die Wurzeln dabei eine ausschlaggebende

Rolle spielen (z. B. Colchicum autumnale).
Weisse (Berlin).

Orüss, J., Ueber die Secretion des Schildchens. (Jahr-

bücher für wissenschaftliche Botanik. Bd. XXX. 1897. p.

645—664. Mit 1 Holzschnitt.)

Verf. hatte schon früher Versuche ausgeführt, die ilin zu der

auch von Bloziszewski und Brown und Morris vertretenen

Ansicht führten, dass vom Schildchen ein diastatisches Enzym ab-

gesondert wird. Diese Thatsachen haben dann auch Pfeffer und
Hansteen bestätigt. Dagegen hat vor Kurzem Ferd. Linz auf

Grund seiner Versuche die Vermuthung ausgesprochen, Grüss
habe sich durch ausgeschiedenen Zucker oder durch Bakterienwirkung

täuschen lassen. Verf. ist daher auf diesen Gegenstand noch einmal

zurückgekommen, wobei sein Augenmerk hauptsächlich auf Aus-
schliessung der Bakterien gerichtet war.

Bei der ersten Versuchsreihe wurden Keimpflanzen von Zea
Mais, deren Endosperme abpräparirt worden waren, mit Sublimat-

wasser (1 : 1000) und dann mit sterilem Wasser abgespült, worauf
sie in ein Erlenm e ier 'sches Kölbchen kamen, das mittels Watte-
pfropf verschlossen wurde und 100 ccm eines 1 °/o Stärkekleisters

enthielt. Zum Vergleich wurden den vorigen ähnliche Keim-
pflanzen in 100 ccm Wasser gesetzt. Beide Culturen blieben drei

Tage stehen, und nach Entfernung der Keimpflanzen wurden die

Flüssigkeiten, nachdem zur zweiten 1 g lösliche Stärke gegeben
war, aufgekocht und wieder auf 100 ccm aufgefüllt.

1 ccm der ersten Lösung reducirte 0,6 ccm Fehling'sche
Lösung,

1 ccm der zweiten Lösung reducirte kaum 0,1 ccm Feh-
lin g 'sehe Lösung,

10 ccm der ersten Lösung -)- 25 ccm Wasser -\- 1 Tropfen

Jodlösung : schwach hellviolett,

10 ccm der zweiten Lösung -\- 25 ccm Wasser -|- 1 Tropfen

Jodlösung: dunkelblau.

Untersuchung mittels des Wild'schen Polarisationsapparates

und quantitative Bestimmungen nach der All ihn 'sehen Methode
unter Anwendung der von Kusserow gegebenen Vorschriften

führten zu entsprechenden Resultaten. Hiernach kann zwar von
einer Täuschung durch ausgeschiedenen Zucker nicht die Rede
sein ; dagegen ist der Einwurf gestattet, dass der Zucker durch

die Einwirkung von Bakterien auf den Stärkekleister herrührt,

14*
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welche vielleicht durch das Abspülen mit Sublimatwasser nicht

entfernt wurden.
Bei einer zweiten Versuchsreihe wurde die Sterilisirung durch

'/4- stündiges Verweilen der Maiskörner in Sublimatlösung ausge-

führt, doch erwiesen sich bei der nachfolgenden Untersuchung noch
nicht alle Culturen als bakterienfrei. Es wurde daher eine weitere

Versuchsreihe in einem zu diesem Zwecke besonders construirten

sterilen Präparirraum ausgeführt. Die so erhaltenen Culturen

blieben in der That völlig bakterienfrei, Sie bewiesen auf das

Bestimmteste, dass Keimpflanzen, denen man das Endosperm ge-

nommen hat, ohne Gegenwart von Bakterien sich auf Stärkekleister

zu ernähren vermögen, wobei dieser verzuckert wird.
Weisse (Berlin).

Oiltay , E. , Vergleichende Studien über die Stärke
der Transpiration in den Tropen und im mittel-
europäischen Klima. (Jahrbücher für wissenschaftliche

Botanik. Bd. XXX. 1897. p. 615-644.)

Verf. hält die von G. Haberlandt ausgeführten Unter-
suchungen über die Transpiration in den Tropen nicht für einwands-

frei, da derselbe seine Experimente einerseits mit abgeschnittenen

Zweigen anstellte, andererseits bei den Versuchen directe Insolation

sowie Benetzung durch Regen vollkommen ausschloss. Die vom
Verf. während seines Aufenthaltes auf Java vom September 1895
bis Januar 1896 vorgenommenen Messungen hatten hauptsächlich

den Zweck, die Behauptung Haberlandt's näher zu prüfen, dass

in dem feuchtwarmen Tropenklima die Transpiration bedeutend

geringer sein müsse, als in unserem mitteleuropäischen Sommer.
Die zum Vergleich nothwendigen Versuche in Europa wurden
später in Wageningen in Holland angestellt.

Zunächst schickt Verf. einige Bemerkungen über das Klima
Javas voraus, da nach seiner Ansicht die von Haberlandt über

die dortigen Feuchtigkeitsverhältnisse gemachten Angaben über-

trieben seien. Es folgen dann die sich auf die Transpiration be-

ziehenden Wahrnehmungen , die sich hauptsächlich auf Beob-
achtungen an Pflanzen von Heliantlius annuiis stützen. Die Mittel

sämmtlicher mit Helianthus an ganzen Tagen ausgeführten Messungen
waren für Buitenzorg und Wageningen völlig gleich, nämlich 0,6 g
pro Stunde auf V2 qdm Oberfläche -\- V2 qdm Unterfläche der

Blätter. Für Tjibodas ist diese Zahl i'edenfalls geringer; das

Mittel von 4 Beobachtungen ist 0,39. Verf. glaubt auf Grund
seiner Messungen annehmen zu müssen, dass die Transpiration in

den Tropen nicht so gering ist, als man geglaubt hat. Zu einer

definitiven Entscheidung wären allerdings zahlreichere Versuche
nothwendig , als die von Haberlandt und Verf. bisher an-

gestellten.

Verf. wendet sich dann gegen den von Haberlandt ge-

zogenen Schluss, dass aus einer geringen Transpiration auch eine

geringe Bedeutung derselben für den Transport der Nährsalze folge.

Die vom Verf. angestellten Speculationen können zwar als Aus-
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gangspunkt für Versuche sehr nützlich sein; man wird sich jedocli

immer zu hüten haben, die Resultate derselben als feststehend

hinzustellen.
Weisse (Berlin).

Haberlandt, G., Ueber die Grösse der Transpiration im
feuchten Tropenklima. (Jahrbücher für wissenschaftliche

Botanik. Bd. XXXI. Heft II. 1897. p. 273-288.)

Gegenüber den in der vorstehend referirten Arbeit von Giltay
,

sowie schon früher von Stahl (Botan. Ztg. 1894) und ßurger-
stein (vergl. Bot. Centralbl. LXXIl. 1897, p. 178— 179) gegen die

zu Buitenzorg vom Verf. durchgeführten Transpirationsversuche er-

hobenen Bedenken bemerkt Haberlandt, dass die weitaus über-

wiegende Mehrzahl der Laubblätter im tropischen Regenwalde, an

dessen Transpirationsverhältnisse er bei seinen Untersuchungen in

erster Linie gedacht hatte, nicht direct besonnt wird, sondern im

diffusen Lichte unter ähnlichen äusseren Verhältnissen transpirirt,

wie sie bei seinen Versuchen geherrscht haben.

Die von Burg er st ein für die Transpirationsgrösse bei

directer Besonnung erhaltenen Zahlen hält Verf. für zu hoch, da

derselbe die Berechnungen pro Stunde auf Grund der in kürzeren

Zeiträumen beobachteten Transpirationsverluste ausgeführt hat, auf

diese Weise aber, wie Verf. zeigt, sobald das geringste Welken
eintritt, grobe Fehler begangen werden können.

Versuche, die Verf. mit zwei jungen Reispflanzen in Graz im

Juni anstellte, ergaben, dass diese bei directer Insolation etwa

doppelt bis dreimal so stark transpirirten, als die Wiesner 'sehen

Pflanzen in Buitenzorg. Auch die mit einheimischen Grasarten und

Holzgewächsen vorgenommenen Messungen führten zu einem ana-

logen Ergebniss : Die Transpiration ,
bezogen auf das Lebend-

gewicht, war in Graz bei directer Besonnung 2—6 mal so stark,

als zu Buitenzorg bei gleicher Exposition.

Die von Giltay in Tjibodas, wo der tropische Regenwald

in seiner grössten Ueppigkeit gedeiht, gewonnenen Versuchsergebnisse

bestätigen übrigens durchaus die Ansicht Haber lan dt's, da die

Transpiration dort ansehnlich geringer , als in Wageningen in

Holland gefunden wurde. Zu berücksichtigen ist hierbei noch,

dass Holland zu dem atlantischen Klimagebiet gehört, welches dem
mitteleuropäischen gegenüber durch hohe Luftfeuchtigkeit gekenn-

zeichnet ist.

Verf. kommt so zu dem Schluss, dass er seine Annahme be-

treffs der geringeren Transpiration der Pflanzen feuchter Tropen-

gebiete gegenüber der Transpiration im mitteleuropäischen Klima

vollkommen aufrecht halten könne. Der Unterschied in der Grösse

der Transpiration ist auffallender bei bloss diffuser Beleuchtung, er

ist aber, soweit die freilich noch spärlichen Experimente lehren,

auch dann noch vorhanden , wenn die transpirirenden Pflanzen

direct besonnt werden. Auch bei directer Insolation setzt eben

erhöhte Luftfeuchtigkeit die Transpiration herab.
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Es ist jedenfalls sehr bemerkenswerth , dass alle Autoren,

welche gegen Haberlandt's Ansicht bezüglich der niedrigeren

Transpiration im feuchten Tropenklima aufgetreten sind, sich zu-

gleich auch als Anhänger der Lehre von der hervorragenden Be-
deutung bezw. Unentbehrlichkeit der Transpiration für den Trans-

port der Nährstoffe in den grünen Landpflanzen zu erkennen

geben. Mit dieser Lehre ist eben der Nachweis, dass in feuchten

Tropengebieten mit ihrer so überaus üppigen Vegetation die

Transpiration geringer ist als in unserem Klima, kaum vereinbar.

Man wird sich wohl nach und nach mit dem Gedanken vertraut

machen müssen, dass der Transpirationsstrom nur eines der Mittel

und nicht das wichtigste ist, das den Transport der Nährstoflfe in

der Pflanze besorgt. Im tropischen Regenwalde z. B, ist der
„Hydathodenstr om", wie Verf. den durch die Function activer

oder passiver Hydathoden ermöglichten Saftstrom im Gegensatze
zum „Transpirationsstrom" nennt, für viele Pflanzen jedenfalls ein

wichtigeres Vehikel der Nährsalze, als dieser letztere.

Weisse (Berlin).

Schneider, Albert, The comparative anatomy of the
dorsiventral (earlier) and isolater al (later) leave»
of Eucalyptus glohulus Lab. (The Journal of Pharmacology.
Vol. IV. New-York 1897. No. 7.)

In der Arbeit werden zunächst die Beziehungen des Sonnen-
lichtes zum Bau der Blätter erörtert, hierbei das interessante Faktum,
dass die Häufigkeit der isolateralen Blätter vom Aequator nach

den höheren Breiten zu abnimmt.
Das typisch dorsiventrale Blatt ist relativ dünn, gross,

eiförmig, an der Basis herzförmig. Die obere Epidermis zeigt

nichts bemerkenswerthes. Sie ist chlorophyllfrei, zeigt aber hier

und da einige Chloroplastiden. Die erste Reihe des Palissaden-

gewebes besteht aus schlanken, fast cylindrischen, chlorophyllreichen

Zellen. Darunter liegt eine zweite, lückenhafte Palissadenschicht

mit kürzeren, breiteren, chlorophyllärmeren Zellen, an die sich hier

und da noch eine dritte, wenig typische Palissadenschicht an-

schliesst. Das Schwammgewebe besteht aus lückig verbundenen,,

sehr unregelmässigen, an der Blattunterseite bisweilen palissaden-

artig gestellten, fast chlorophyllfreien Zellen. Oeldrüsen finden

sich fast im ganzen Blatt; die Entwicklung derselben wird aus-

führlich wiedergegeben. Das Gefässbündelsystem zeigt nichts be-

merkenswerthes. Die untere Epidermis besteht aus etwas ge-

streckten polygonalen Zellen. Spaltöffnungen finden sich nur an
der Unterseite.

Das isolaterale Blatt ist lang, sichelförmig, zugespitzt,^

an der Basis nicht herzförmig, wesentlich dicker als das vorige.

Die Epidermis der Oberseite, d. h. derjenigen Seite, welche die

obere wäre, im Falle der Blattstiel nicht gedreht wäre, besteht aus

polygonalen Zellen. Die Spaltöffnungen sind in die enorm ver-

dickte Cuticula eingesenkt und als weisse Pünktchen mit einer

Loupe sichtbar. Die untere Epidermis unterscheidet sich von der
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oberen nur durch die grössere Zahl der Spaltöffnungen. Oben
und unten findet sich ein mehrschichtiges Palissadengewebe mit

Krystallzellen. Das Schwammgewebe ist nur schwach ausgebildet.

Die Oeldrüsen sind zahlreicher, als im vorigen Blatte. Das Ge-
fässbündel der Mittelrippe besitzt einen Bastring, das des vorigen

Blattes nicht. Siedler (Berlin).

SchnmanD, K.. Gesammtbeschreibung der Cacteen.
(Monographia Cactacearum.) Lieferung 2—5. Neudamm
(J. Neumann) 1897/98.

Auf dieses Werk ist bereits bei Erscheinen der ersten

Lieferung hingewiesen worden. Lieferung 2 und ein grosser Theil

der Lieferung 3 enthält die umfangreiche Gattung Cereits, deren

Arten in 31 Reihen gruppirt werden. Am Schlüsse werden die-

jenigen Arten genannt, welche zwar beschrieben, aber gegen-

wärtig nicht bekannt sind (über 32) ; etwas geringer ist die Zahl

der ohne Beschreibung genannten Arten. Die 25 Arten zählende

Gattung Pilocereus ist nach Cereiis hin noch nicht scharf begrenzt

;

Verf. hat unter diesem Namen alle mit Wollhaaren versehenen

Säulencacteen vereinigt, erst wenn man von allen Arten Blüten,

Früchte und Samen genau kennt, wird man die Abgrenzung
gegenüber Cereus genauer formuliren können. Der ursprünglichen

Auffassung nach sind die Gattungen Pilocereus Lem. und
Cephalocereus Pfeiff. identisch. Lemaire bildete 1838 auf Grund
des Cereus senilis Haw. und C. columna Trajani Karw. eine be-

sondere Section: Cerei cephalophori. Pfeiffer machte aus der

Section eine neue Gattung Cephalocereus. Erst im folgenden

Jahre that Lemaire dasselbe, nannte aber die Gattung Pilocereus.

Nach der Auffassung des Verf., der nur diejenigen Arten als

Cephalocereus - Arten anerkennt, die ein echtes Cephalium haben,

können beide Gattungen neben einander bestehen, so dass jedem
Autor sein Antheil an der Begründung bleibt, nur muss die

Lemaire 'sehe Gattung eine Beschränkung erfahren, weil die

beiden ursprünglichen Typen herausgenommen sind. Cephalocereus

umfasst nur 5 Arten, der Typus ist C. senilis Pfeiff. — Ueber
die Nomenclatur und Eintheilung der Gattung Phyllocactus Lk.

hat sich Verf. bereits in Engler's Jahrb. (XXIV. 1897. p. 1—9)
ausführlich verbreitet, und über diese JMittheilung ist auch

hier bereits referirt worden. Es handelt sich hierbei hauptsächlich

um das Verhältniss dieser Gattung gegenüber Eyiphyllum (mit nur

1 Art, E. truncatum Hasv.). — JEchinopsis Zucc. steht in der

Mitte zwischen Cereus und Echinocactus, und die Grenzen sind

schwer festzulegen. Die Gattung zählt 18 Arten.

Im Gegensatz zu anderen Autoren hat Verf. die Gattung

Echinocereus Eng, beibehalten, ja er glaubt sogar, sie als eine

derjenigen Gattungen betrachten zu müssen, die relativ am besten

umschrieben sind. Der sehr stark bestachelte Fruchtknoten, sowie

die eigenthümliche Weichheit des Körpers, eine Eigenschaft, welche

die längeren cylindrischen Formen leicht zum Bruche bringt, sind
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die Merkmale, die allen Arten zukommen; auch die smaragdgrüne
Narbe ist für fast sämmtliche Arten ein massgebender Charakter.

Die Gattung bewohnt ein sehr bestimmt begrenztes geographisches

Gebiet, das sich von Central-Mexico mit Tehuacan über den
Staat Kalifornien bis nach den südlichen Bergen von Wyoming
erstreckt, die 38, sicher zur Gattung gehörenden Arten werden in

4 Reihen gegliedert ; unsicherer Stellung, die einzige Art aus Süd-
Amerika ist E. hypogaeus Rümpl, diese Art ist besser zu Cereus zu
bringen. — Die sehr grosse Gattung Echinocactus Lk. (über 400
sind beschrieben oder benannt) wird in 11 Untergattungen gespalten.

Diese Untergattungen scheinen den Reihen, welche Salm-Dyck
und Lemaire unterschieden haben, zu entsprechen. Verf. hat

es für nöthig gehalten, diese Gruppen - Bezeichnungen in Namen
von Untergattungen umzuwandeln; da sie scharf umgrenzt seien,

so sei die Benennung als Untergattungen eher angebracht als die

von Reihen. Die Gattungen Discocactus und Malacocarpiis werden
vom Verf. als erste Untergattungen der Gattung Echinocactus ein-

verleibt. Auch die erst in neuerer Zeit auigestellte Gattung
Lophophora Coult. (auf Echinocactus Williamsii begründet) wird

wieder eingezogen. Die zahlreichen vortrefflichen Abbildungen im
Text rühren zum grössten Theil von T. Gurke her.

Harms (Berlin).

B08S^ Uermann, Icones et descriptiones plantarum
novarum vel rariorum Horti Botanici Panormitani.
Mit 3 chromolithographischen Tafeln. Palermo 1896.

Das vorliegende Heft enthält die Beschreibung und Abbildung
von folgenden drei Arten

:

Agave grandihracteata Ross. Tab. I.

A. (Euagave) acaulis. Folia numerosa, coriaceo-carnosa, supra plana

subtus convexiuscula, basi incrassata, inferiora patentia, late obovato-lanceolata,

sub medium constricta, basi dilatata, 60 cm longa, 16 cm lata, in apicem longum
producta, spina terminali longa (5— 6 cm), robusta canaliculata, margine sinuato-

dentato, dentibus paucis, spinis maguis uncinatis, versum basin minoribus, in

infima parte omnino deficientibus ; folia media et superiora gradatim angustiora,

erectiora, spinis tenuioribus, ad bracteas transeuntia. Scapus 5 m altus,

bracteis foliaceis magnis adpiessis omnino tectus, in tertia parte supei-iori pani-

culatus. Flores pedunculati, ad apicem ramorum fasciculati , viridi-fiavi.

Ovarium cylindraceum rostro brevi leviter constricto. Perigonii tubus late

infundibuliformis, laciniao oblongae, apice obtusiusculo cucullato, tubo duplo

longiores, exteriores planae, inteiiores Stria mediana prominente notatae. Stamina
ore tubi inserta, laciniis subtriplo lougiora, antheris viridibus. Stylus maturi-

tate stamina excedens, stigma leviter incrassatum. Capsula oblonga subtrigona.

Patria ignota.

Die Pflanze wurde aus Samen erzogen, welche unter dem Namen A. Van-

dervini bezogen worden waren, und kam nach zwölf Jahren zur Blüte. Sie ge-

hört zur Section „Americanae^ iind steht der A. Scolymus am nächsten, von der

sie sich durch die Beschaffenheit der Blätter sowie durch die grossen Bracteen

und den Habitus unterscheidet.

Agave Bakeri Ross. Tab. II.

A. {Euagave) caulescens. Caulis 1 m altus, usqne ad basin foliatus. Folia

numerosa, etricta, subcoriaoea erecto-patentia, 60— 70 cm longa, e basi dilatata

subito linearia, 3— 4 cm lata, in apicem longum, suprema parte brunueo-

niarginatum, spina terminali valida, poUicari, brunnea supra canaliculata, sensim
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«xcurrentia; ima basi percrassa, snpra plano-convexiuscula, demum valde cou-

cava, subtus convexa ; marjfine dentata, dentibus minutis, remotis, basi deltoideis,

antrorsum curvatis vel uncinatis.

Scapus 5— 6 m altus, bracteis foliaceis, remotis, adpressis tectus, in parte

superiori panicnlatus. Flores breviter pedunculati, ad extremitatem ramorum
fasciculati. Ovarium subcylindraceum, apice leviter constrictum, Perigonii tubus

infundibuliformis ; laciniae lineari-lanceolatae , obtusae , erectae, exteriores

planae, iuteriores paulo angustiores Stria mediana prominentae notatae. Stamina

medio tubi inserta, laciniis duplo longiora. Stylus maturitate stamina excedens,

stigniate leviter incrassato. Capsula et semina ignota. Planta tota viridi

olivacea.

Syu.: Agave Corderoyi bort, non Baker.

Patria ignota.

Diese Art, welche in ihrem Habitus einer Yucca stricto ähnlich sieht,

vFurde unter dem Namen Agave Corderoyi Bak. cultivirt, weicher sich als nicht

richtig herausstellte. Sie ist gut charakterisirt durch die Gestalt, Bestachelung

und Farbe ihrer Blätter, durch den bis 1 m hohen, vom Grunde an beblätterten

Stamm und durch den Habitus des Blütenstandes.

Leichtlinia.

Genus novum Agavearum. Perianthium subinfundibuliforme, tubo brevissimo

in faucem brevem ampliato, lobis 6 aequalibus, paten-tibus. Stamina 6 fauci

ad basin ioborum affixa, 'iisque longiora, filamentis filiformibus, antheris linearibus,

raajusculis, medio dorso affixis. Ovarium oblongum, vertice conico intra perianthium

breviter protruso, 3-loculare, Stylus tiliforrais, stigmate vix incrassato, triquetro

;

Ovula in loculis numerosa, 2-seriata. Capsula ovoidea, plus minus triquetra,

pericarpio membrauaceo, ad apice loculicide dehiscente. Semina numerosa,

plano-compressa, nigra.

Diese Gattung unterscheidet sich von Agave durch den oberen freien Theil

des unterständigen Fruchtknotens, ähnlich wie bei der Gattung Poliaiithes.

Dieser Charakter ist besonders bei der Frucht sehr stark ausgeprägt.

Leichtlinia protuberans Ross. Tab. III.

Caulis annuus e tubero globoso perenni erectus, simplex, strictus, teres,

glauco-viridis, 1^2— 2 m altus. Folia ima basi caulis conferta, in parte inferiori

sparsa gradatim breviora, remotiora, herbaceo-subcarnosa, fragilia, raargine piano

vel undulato, peranguste cartilagineo-albido, minutissime deuticulato ,
lineari-

lanceolata, 15—20 cm longa, 3—4 cm lata, patenti-recurvata, supra canali-

culata fere conduplicata, subtus convexa, glauco-pruinosa utrinque viridi-

guttata.

Racemus terminalis, densus, pauciflorus. Flores solitarii, subsessiles, pro-

terandri ; ovarium IB mm, perianthium 20 mm longum, laciniae lanceolato-

lineares, obtusae, patentes, apice recurvatae, 4 mm latae, 15 mm longae, intus

luteo-virides atropurpureo-punctatae, extus glauco virides, apice atropurpureae.

Filamenta lutea, castaneo-punctata, laciniis perigonii duplo longiora (SO— 32 mm
longa); antherae castaueo-atropurpureae, 11— 14 mm longae, ca. 2 mm latae.

Stylus colore fiiamentorum, sub anthesin recurvato-deflexus, maturitate erectus,

40 mm longus; stigma vix incrassatum, triquetrum. Bracteae 2 ad singuloa

flores, albido-scariosae, altera externa anterior major, altera lateralis interna

minor. Capsula ovoidea brevissime (ca. 5 mm) pedunculata, 20 mm longa,

centro ca. 17 mm diametro, maturitate subtrigona, apice breviter rostrata, peri-

gonio marcescente sub apicem coronata. Semina 5 mm longa, ca. 4 mm lata.

Syn. : Agave protuberans Engelm. inedit. (Baker, Handbook of the

Amaryllideae. pag. 197. pro parte).

Patria: Mexico.
Die Samen dieser Pflanze wurden 1878 von Palm er in Mexico ge-

sammelt und von Engelmann als „Agave protuberans (Engelm.) provisionai

name, singuliflor, coli. Dr. Palmer, Mexico 1878" vertheilt. In ihrem Habitus

und dem allgemeinen Bau der Blätter und Blüten steht diese Art den zur

Untergattung Manfreda gehörigen Agave-Arten sehr nahe. Jedoch ist der

Fruchtknoten bei diesen ganz unterstäudig.

In Bezug auf die Biologie der Blüten ist hervorzuheben, dass sie pro-

terandrisch und Nachtfaltern angepasst sind. Die Anthcren springen gegen
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Abend auf, während im Grunde der Blüte sich reichlich Honig findet. In
diesem Stadium ist der noch kurze Grifi'el scharf nach aussen und unten ge-

bogen. Nach Verlauf von 24 Stunden, am nächsten Abend also, hat der Grifi'el

seine definitive Länge erreicht und die Narbe ist jetzt reif, während die Antheren
bereits zu vertrocknen anfangen. Ausser durch Insecten, die durch den Abends
intensiv an warme, gekochte KartolFeln erinnernden Geruch angelockt werden,
kann Kreuzbestäubung auch dadurch zu Stande kommen, dass bei dem dichten,^

ährenartigen Blütenstande die reife Narbe mit den stäubenden Antheren der

nächsten oberen Blüte in Berührung kommt.
Ross (München.)

Pons, G., Sopra un ibrido nuovo e sopra una
nuova localita italiana pel Ranunculus Agerii Bert.
(Bullettino della Societä Botanica Italiana. Firenze 1897. p. 241
—243.)
Unter den verschiedenen, von D. Simon am Mont Cenis ge-

sammelten und im Herbare zu Turin aufliegenden Ranunculus
rutaefoUus L. will Verf. ein Exemplar bemerkt haben, welches

durch eigene Merkmale von dem Arttypus abweicht. Die nähere

Untersuchung desselben führte zur Erkenntniss einer Bastardart

mit R. glacialis L., für welche Verf. den Namen R. Delpontii auf-

stellt. Die ausführlichere Beschreibung des Hybriden kann hier

unterbleiben.

Was R. Agerii Bert, betrifft, so meint Verf., dass derselbe

lange mit R. chaerophyllos L. verwechselt worden ist, während die

typische Art Bertoloni's, von R. ftabellatus Desf. deutlich und
constant verschieden, ausschliesslich auf den Hügeln um Bologna
und in Sicilien vorkommt. Was die Autoren der Angaben
sicilianischer Gewächse für R. chaerophyllos ansprachen, ist ent-

schieden R. fiabellatus, während R. Agerii Bert., den sicilianischen

Botanikern (S tr ob 1 etwa ausgenommen) unbekannt, von Heiden-
reich 1874 zu Misterbianco bei Catania gesammelt wurde, und
zwar liegen die betreffenden Exemplare , mit der Bezeichnung
R. scaher Prsl., im Herbare Webb auf.

Schliesslich bemerkt Verf., dass der Presl'sche R. scaher

— der Beschreibung nach — wahrscheinlich nur eine Form des

R. ßabellatus Dsf. sein wird, und dass R. Agerii Bert, mit R. pelo-

ponnesiacus Boiss. vollkommen identisch ist.

Sola (Triest).

Thomas , Fr., Ein neues Helminthocecidium der Blätter
von Cirsium und Carduus. (Mittheilungen des Thüringischen

Botanischen Vereins. Neue Folge, Heft IX. p. 50—53.)

Das neue von einer Anguillule erzeugte Cecidium, Tylenchus

spec. wurde vom Verf. auf feuchten Wiesen bei Ohrdruf (seit 1891)

an den Blättern von Cirsium oleraceum beobachtet; es besteht in

einer schwammigen Verdickung eines unregelmässig rundlich oder

länglich begrenzten Blattstückes auf der Mitte der Spreite oder am
Rande der Blätter, von 3—15 mm Durchmesser und blassgrüner, zuweilen

fast weisslicher Färbung. Die andere ist eine ähnliche im Wesent-
lichen des anatomischen Baues gleiche Aelchengalle auf Blättern

von Carduus defloratus. gefunden vom Verf. in der Schweiz
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(Graubünden, Appenzell!; die Cecidien sind meist randständig und
mit einer Umbiegung oder Rollung des Randes nach oben ver-

knüpft. Beide haben mit den Helminthocecidien der Blätter von
Taraxacum grosse Aehnlichkeit, indessen gelang eine Uebertragung
der Gallenwürmer von Cirsium auf Taraxacum nicht. Ueber die

speeifische Differenz der Urheber der Cirsium- und Carduus-lilsiit-

gallen liegen noch keine bestimmten Anhaltspunkte vor.

J. Bornmüller (Berka a. I.)

Migliorato, Erni., Elenco di anomalie vegetali. (Estratto

del Bullettino della Societä Botanica Italiana. 1896. p. 166
— 168.)

Der Vortragende führt 21 von ihm gesammelte Anomalien
auf, wie Fasciationen, Pelorien, ungewöhnliche Verwachsungen oder

Spaltungen von Blumenblättern, Blüten und Früchte von un-

gewöhnlicher Gliederzahl etc., kurz Material für eine Teratologie.
Niedenzu (Braunsberg).

Ciamiciau, G. e Silber, P., Sui principi aromatici dell"
essenza di sedano. (Rendiconti della Reale Accademia dei

Lincei. Vol. VI. p. 363—372. Roma 1897.)

Die Sellerie-Essenz des Handels führt hauptsächlich mehrere
Terpene und geringe Mengen einer gelösten aromatischen Substanz

im Inhalte. Verff. trachteten, die weniger flüchtigen Verbindungen
des Productes zu analysiren und machten ihre Untersuchungen au

Rückständen des Destillates von Samen und au den weniger

flüchtigen Bestandtheilen bei der Rectificirung der Essenz. Unter
den letztgenannten fanden sichTerpenkohlenwasserstoffe, Palmitinsäure

und Phenolverbindungen etc. vor, womit nicht gesagt sein soll,

dass alle die Verbindungen auch in der Pflanze vorkommen. Vor-

wiegend ist, dass in den Pflanzen ein Lacton C12 H18 O2 vorhanden
ist, welchem in hohem Grade der speeifische Geruch der Sellerie-

pflanze zukommt, ferner wurde eine Säure von der Formel C12H18 O3
determinirt, welche aber weder in der Pflanze, noch in der Essenz

frei vorhanden ist.

Aus dem rectificirten Rohproducte wurden mit Kalilauge die

Palmitinsäure und die Phenolverbindungen entfernt, nach längerem

Kochen des Oeles mit 25^/o Kalilauge wurden in der alkalischen

Flüssigkeit die Salze von zwei neuen Säuren determinirt, für welche

Verff. die Bezeichnungen aufstellten: Sedano Is äure, C12H20O3,
und Sedanonsäure, C12H18O3.

Die erste ist eine Oxysäure, welche sich in das entsprechende

Lacton-Anhydrid mit der grössten Leichtigkeit verwandelt, nämlich

in das Sedanolid, C12H18O2. Trachtet man, Sedanolsäure rein

zu gewinnen, was nur bei sorgfältigem Vorgehen erreichbar ist,

so schiesst dieselbe aus dem Benzol in Form von langen weissen

Nadeln heraus, welche bei 88— 89" schmelzen. Schon bei gewöhn-
licher Temperatur, leichter beim Erwärmen, verliert die Säure eine

Molekül Wasser und verwandelt sich in eine ölige Flüssigkeit,

welche unter dem Drucke von 17 mm bei 18.')" siedet und das-
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ßedanolid darstellt, welches den charakteristischen Geruch der

Pflanze besitzt.

Sedanonsäure bildet, beim Krystallisiren aus dem Benzol,

-dicke farblose Prismen, welche bei 113*^ schmelzen. Sie ist eine

-Ketonsäure und giebt leicht ein Hydrazon und ein Oxym.
SoUa (Triest),

Nene Litteratur.*
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Allgemeines, Lehr- und Handbücher, Atlanten

:

Baileyj L. U., First lessons with plants: being an abridgraent of lessons with
plants. With delineations frora nature by W. S. Holdsworth. Sm. er. 8".

7V4X5. 128 pp. London (Macraillan) 1898. 2 sh. 6 d.

•Schilling) S., Kleine Schul-Naturgeschichte der 3 Reiche. Neubearbeitet
durch R. TVaeber. Teil IIA. Das Pflanzenreich nach dem Linnd' sehen
System. 21. Bearbeitung. [4. Druck der von R. Waeber besorgten Neu-
gestaltung.] gr. 8°. 158 pp. Mit Abbildungen. Breslau (Ferdinand Hirt)

1898. Geb. M. 1.50.

Algen:
'Church, A. H., Polymorphy of Cutleria multifida. (Annais of Botany. 1898.

March. 3 pl.)

West, W, and West, G. S., Observation» on the Conjugatae. (Annais of

Botany. 1898. March. 2 pl.)

Pilze:
'Boadier, Sur une nouvelle espece de Chitonia, le Chitonia Gennadii Chat, et

Boud. (Journal de Botanique. Annee XII. 1898. No. 5. p. 65—68. 1 fig.)

Britzelmayr, M., Revision der Diagnosen zu den von M. Britzelmayr auf-

gestellten Hymenomyceten-Arten. (Sep.-Abdr. aus Botanisches Centralblatt.

1898.) gr. 8^ 20 pp. Berlin (R. Friedländer & Sohn) 1898. M. 2.—
Lister, Athnr, Mycetozoa of Antigua and Dominica. (Journal of Botany British

and foreign. Vol. XXXVI. 1898. No. 424. p. 113—122. Plate 385.)

-Massee, George, Revision du genre Cordyceps. (Revue Mycologique.
Annöe XX. 1898. No. 78. p. 49—60. Avec plances CLXXVIII, CLXXIX
et CLXXXIII.)
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Dr. Uhlworm,

Humboldtstrasse Nr. 22.
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