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GyÖRFFY, Istvan, Negy ritkäbb növeny nj termöhelye
Erdelyben. [Vier neue Standorte seltener Pflan-
zen in Siebenbürgen.] (Magyar botanikai lapok.

— Un-

garische botanische Blätter. Jahrg. II. No. 3. Budapest 1903.

p. 97.) [In magyarischer und deutscher Sprache.]
/. Drosera rotundifolia L. und die Moose: 2 Amphidium Mougeotif.

Schimper, 3. Catharinaea Hausknechtü Broth. und 4. Buxbaumia indusiata

Brid. Matouschek (Reichenberg).

HÖBER, RUD., Physikalische Chemie der Zelle und der
Gewebe. (Leipzig [Wilhelm Engelmann] 1902. 344 pp.)

Die Forschungsresultate der letzten Jahre lassen keinen

Zweifel mehr an der Nothwendigkeit, dass der Biologe mit den

wichtigsten Ergebnissen der physikalischen Chemie vertraut

sein muss. Das vorliegende ausgezeichnete Buch vom Verf.

kommt den Bedürfnissen der Botaniker, Zoologen und Me-
dianer entgegen, indem es alle den Biologen interessirende

Probleme der physikalischen Chemie klar auseinander setzt.

Das erste Capitel behandelt den osmotischen Druck und

die Theorie der Lösungen, die sich bekanntlich auf Beobacht-

ungen am lebenden Organismus, speciell an Pflanzenzellen als

Grundlage aufbaut. Für den Botaniker sind neben diesem von

besonderem Interesse der Abschnitt über den „osmotischen
Druck in den Organismen und die Methoden für seine Bestimm-

ung", insbesondere die Plasmolyse, die Capitel über „Ionen-
Rotan. Centralbl. Bd. XCII. 1903. 29
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Wirkung auf Organismen" (Desiniection durch Ionen, Parthe-

nogenese durch Ionen u. s. f.) und über Permeabilität der
Plasmahaut (O verton 's neue Untersuchungen, intravitale Zell-

färbung u. A.). Das vorletzte Capitel handelt über die Fer-

mente, das letzte vom dynamischen Gleichgewicht im Organismus,
über Einfluss von Temperatur und Druck und über das Wachs-
thum. Auch diejenigen Capitel, welche in erster Linie für den
Mediciner geschrieben sind (Resorption; Blut, Milch und
Harn; Secretion und Lympfbildung), bringen dem Botaniker

vielfache Anregung.
Auf Einzelheiten einzugehen, erscheint bei dem reichen In-

halt des Buches nicht angängig. Den Fachgenossen sei das
Werk zur Leetüre warm empfohlen. Küster.

WARD, H. MARSHAL, On the histology of Uredo dispersa
Eriks s. and the „Mycoplasm" Hypothesis. (Royal
Society Proceedings. April 1903. Vol. LXXI. No. 473.

p. 353.)

The following Abstract of the füll paper is given in this

number of the Royal Society Proceedings:
„The paper deals with a detailed study of the histological

features of the germination, infection, and growth of the

mycelium of the Uredo in the iissues of grasses. Primarily,
the figures refer especially to the Uredo of Puccinia dispersa
in the tissues of Bromus secalinus but comparisons are made
with the behaviour of this and other Uredineae — e. g. Pucci-

nia glumarum and P. graminis
— in the tissues of other grasses

and cereals.

The research, which has been carried on over a year and
a half and has involved the preparation and microscopic exami-
nation of thousands of sections, is principally based on the

application of improved hardening and staining methotls to

preparations from tube eultures of the grasses concerned, the

leaves of which were infected at definite spots. The tube

eultures were prepared aecording to the method previously
deseribed. (Roy. Soc. Proc. 1902. Vol. LXIX. p. 461.) At definite

intervals after sowing the spores e. g. after 1,2, to 6 and
8 days the infected areas were removed and placed in

fixing Solutions, and the life history of the fungus traced step

by step, and controlletl by reference to uninfected areas.

The füll paper is illustrated by numerous figures, and deals

with the behaviour of the nuclei, vacuoles, septa, branches,
haustoria, and other details of the hyphae up to the commen-
cement of spore-formation.

The relations of the hyphae and haustoria to the cell Con-

tents of the host are eritieally examined, and the cumulative

evidence not only fails to support Eriksson 's Mycoplasm
hvpothesis; but is completely subversive of it, so far as histo-

lo ical facts are concerned.
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Eriksson' s hypothesis, which refers the epidemic out-

breaks of rust to the sudden transformation into the mycelial
form of a supposed infeetive substance, previously latent and

invisible in the eytoplasm of the host, is shown to be untenable

becanse the corpuscnles speciaux of this author are pro-
ved to be the cut-off haustoria of the fungus.

Eriksson supposes that the corpuscnles (haustoria)

are formed by the hithertho latent germs in the host cells,

growing up in the cells into vesicles, which then pierce the

cell walls and give rise to hyphae in the intercellular Spaces.
The present paper shows that Eriksson has entirely

reversed the true order of events. The haustoria have been

formed by the hyphae, and figures are given showing every

stage in their development. The first haustorium may be formed

bythe infecting tube immediately after its penetration through
the stoma, and figures are given showing the remains of the

germ-tube outside a stoma, the swelling of its tip over the

stoma into an appressorium, the passage through the stomatal

eavity, and its development into a vesicular swelling whence
the true infection tube arises, which latter may at once put
forth a haustorium. In some cases all these latter phenomena
are visible in one and the same preparation." a. D Cotton.

BOUYGUES, Sur l'existence et l'extension de la moelle
dans le petiole des Phanerogames. (Comptes lendus

des seances de l'Academie des sciences de Paris. T. CXXXVI.
23 mars 1903.)

L'auteur a precedemment signale sous l'epiderme superieur
des petioles ä Systeme libero-ligneux ferme une assise dont le

recloisonnement est precoce et abondant. A ses depens se

differencient, d'un part, une extension du Systeme libero-ligneux
et d'autre part, le tissu d'aspect medullaire intercale aux

faisceaux. Cette assise est-elle d'origine medullaire ou d'origine

corticale?

M. Col se basant sur la position de l'endoderme a cru

pouvoir affirmer qu'elle est medullaire, mais on sait qu'il peut
se produire deux endodermes successifs, le premier aux depens
du meristeme cortical, le second aux depens du meristeme

vasculaire; la position de l'endoderme caracterise ne peut donc

rien prouver. L'etude du developpement des tissus sera seul

capable de fournir la Solution de la question. Lignier(Caen).

Chauveaud, G., Developpement des tubes precurseurs
et des premiers tubes cribles dans XEphedra altissima.

(Bulletin Museum d'Histoire naturelle. 1903. p. 94.)

Dans la radicule de \"Ephedra altissima il existe, comme
chez les Coniferes, des tubes precurseurs entre le pericycle et

les premiers tubes cribles. D'autre part, les tubes cribles initiaux

29*
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apparaissent avant les vaisseaux ligneux initiaux, comme chez
les Angiospermes. Les Gne'tace'es offrent donc des caracteres

intermediaires aux Coniferes et aux Angiospermes.
Lignier (Caen).

FISCHER, K., Mikrophotogramme von Inulinsphäriten
und Stärkekörnern. (Berichte der Deutschen botanischen

Gesellschaft. Bd. XXI. 1903. p. 107.)

Die vorliegende Mittheilung bringt eine Ergänzung zu des

Verf. bekannter Inulinarbeit. Auf einigen vortrefflich gelungenen
Mikrophotogrammen wird die strukturelle Uebereinstimmung
zwischen geschichteten Stärkekörnern und den im Gummi ge-
züchteten Inulinsphäriten erwiesen. Die radialen Spalten werden
in ersteren nach rascher Entwässerung sichtbar. Küster.

Fraenkel, C, Ueber denGefässbündelverlauf in den
Blumenblättern der Amaryllidaceen. (Beihefte zum
Botanischen Centralblatt. Bd. XIV. 1903. p. 63.)

Nach dem Gefässbündelverlauf in den Blumenblättern unter-

scheidet Verf. bei den Amaryllidaceen folgende 10 Gruppen:
1. Ein Mittelnerv mit frei endenden Verzweigungen: Hessea

spiralis, Haemanthus eurysiphon, H. Katherinae, H. puniceus,
H. longipes, H. Lindeni.

2. Ein Mittelnerv mit nicht frei endenden Verzweigungen:
Conostylis setigera , Buphane disticha

,
B. longepedicellata ,

Eucrosia Lehmanni.
3. Ein Mittelnerv und zwei von demselben unabhängige,

frei endigende Seitennerven : Phlebocarya ciliata, Lophiola
aurea, Lycoris radiata, L. sanguinea, Brunsvigia humilis, Br.

striata, Chlidianthus fragrans, Curculigo recurvata, Hypoxis-
Arten, Eurycles silvestris, Hymen'ocallis-Arten, Crinum aqaa-
ticum.

4. Ein Mittelnerv und zwei nicht frei endende Seitennerven:

Cyanella-Arten, Nerine-Arten, Ixolirion-Arten, Blancoa canes-

cens, Calostemma purpureum, C. luteum, Conanthera bifolia.

C. campanulata, Ammocharis coranica, Vagaria parviflora,

Zephyra elegans, Stenomesson flavum, St. recurvatum, Placea

ornata, PI. Arzae, Phaedranassa angustior, Narcissus Bulbo-

castanum, B. Jonquilla, Anoiganthus breviflorus, Cyrtanthus

parviflora, C. sanguinea, Pancratium illyricum, P. amboinense,
Eucharis amazonica, E. subedentata, zahlreiche Alstroemeria-

nnd Leucojum-Arten, Urceocharis Clibranii.

5. Ein Mittelnerv und mehr als zwei frei endende Seiten-

nerven: zahlreiche Crinum-Arten, Beschorneria yuccoides, Poli-

anthes tuherosa, Ismene calathina, Clivia- und Zephyranthes-
Arten.

6. Ein Mittelnerv und mehr als zwei theils nicht frei, theils

frei endende Seitennerven : Sternbergia lutea, St. Clusii, zahl-
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reiche Narcissus-Arten, Amaryllis Belladonna, Sprekelia for-

mosissima, Bo/narea-Arten, Hippeastrum aulicum, H. bifidum.
7. Ein Mittelnerv und mehr als zwei nicht frei endende

Seitennerven: Galanthus nivalis, G. Fosteri, Gethyllis spiralis,

Agave Ghisbrechtii, A. mexicana.

8. Ein Mittelnerv und mehr als zwei in den Blättern der-

selben Blüthe stets verschieden endende Seitennerven: Cooperia

pedunculata, C. Drummondii, Zephyranthes carinata.

9. Ein Mittelnerv und Commissuralnerven: bei Arten von

Anigosatithns.
10. Ein Mittelnerv, zwei nicht frei endende Seitennerven

und Commissuralnerven: Bravoa geminiflora. Küster.

DELEZENNE, C. et MOUTON, Hm Sur la presence d'une
Kinase dans quelques Champignons Basidiomycetes.

(Comptes rendus des seances de l'Academie des sciences de

Paris. 19 janvier 1903.)

Plusieurs extraits de ces Champignons ajoutes ä des sucs

pancreatiques totalement inactifs vis ä vis de l'albumine, sont

capables de leur conferer un pouvoir digestif des plus evidents.

On peut attribuer cette action a un ferment soluble, analogue
ä Fenterokinase.

VAmanita muscaria et IM. citrina ont donne une kinase

fort active. VHypholoma fasciculare s'est montre actif. Le

Psalliota campestris et le Boletus edulis ont eu une action

extremenent faible. Un autre Champignon comestible (Hydnum
repandum f) est reste inactif.

Parmi les especes etudiees, ce sont les plus toxiques qui

ont donne la kinase la plus active. Bonnier.

GUERIN, P., Sur 1 e s a c embryonnaire des Gentiane'es e t

en partic ulier les antipodes des Gentianes. (Journ.

de Botan. No. 3. Mars 1903. p. 101— 108. fig. 1—9.)

L'auteur a limite son etude de l'ovule des Gentiane'es aux

especes de la flore de France et ä quelques especes asiatiques.

L'ovule montre un tegument unique plus ou moins

epais. Le sac embryonnaire se trouve dans la plupart des cas

(G. campestris L., G. ciliata Willd., G. amarella L.) en con-
tact immediat avec le tegument ovulaire par suite de la

resorption du nucelle.

Les cellules sexuelles du sac n'offrent de particulier que
le noyau secondaire, toujours applique contre roosphere;

il est

completement forme avant la fecondation, etsa
division est bien anterieure ä celle de l'oeuf, ainsi que Tont

Signale Hofmeister et Guignard dans le sac de G. ciliata

Willd.

Les memes phenomenes ont lieu d'apres Guerin chez

G. nivalis L.
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Les antipodes offrent des particularites interessantes. Leur
n o in b r e est variable.

fi en existe 3, mais representees par des cellules volumi-
netises ä noyau tres developpe, entotire par un protoplasma
dense chez G. ciliata Willd.

,
9 dans G. lutea L., 4 ehez

G. asclepiadea L., 5 dans G. nivalis L., enfin 8 dans G. cruciata

L. et G. thibetica King.
Les antipodes des G. campestris , germanica , amarella,

tenella atteignent des dimensions considerables.

Chez G. germanica Willd., le sac embryonnaire est lageni-
forme et les antipodes sont logees dans une cavite bien mar-

quee.
Le nombre des antipodes s'accroit pendant le

developpement de l'ovule, sans doute par karyokinese. On
en compte une douzaine chez G. germanica.

Les antipodes persistent tant que la fecondation ne s'est

pas operee, et leur activite se manifeste par la digestion du

tegument ovulaire, qui, dans cette espece, n'a plus que deux
assises cellulaires. Avec l'apparition de l'albumen, les antipodes
se resorbent (G. amarella).

Dans G. tenella Rottb., il existe 6 antipodes tres allongees
suivant le grand axe de l'ovule.

Apres avoir rappele que l'existence d'un aussi grand nombre

d'antipodes n'est pas exclusivement reservee ä la famille des

Gentiane'es, mais qu'on l'observe aussi chez les Tritice'es, dans

Triglochin maritimum
, Aglaonema , Lysichiton, Sparganium

simplex, et que le volume considerable des antipodes du
G. campestris se retrouve chez les Renonculace'es comme l'a

montre Guignard, l'auteur rappelle que les antipodes des

Renonculace'es ont toujours un noyau unique qui se divise
ulterieurement (Thalictrum purpurascens, Hepatica triloba),
tandis que le noyau des antipodes des G. campestris, germa-
nica, amarella ne se divise ja mais.

Guerin, termine sa tres interessante communication en

disant qu'on ne peut etablir de loi generale sur le röle des

antipodes, sur lequel les auteurs sont loin d'etre d'accord.

Mais si, dans la plupart des cas, il fant refuser toute espece
de fonction aux antipodes, il ne peut en etre de meme chez

ceux des Gentiane'es, qui digerent d'une facon evidente et

presque totalement le tegument ovulaire. Ces cellules anti-

podales disparaissent seulement apres avoir accompli la ionction

qui leur parait devolue. T. Chifflot (Lyon).

HEGELMAIEK, F., Zur Kenntnis der Polyembryonie von
Euphorbia dulcis J a c q n. (purpurata T h u i 1 1). (Berichte der

Deutschen botanischen Gesellschaft. Bd. XXI. 1903. p. 6

-19.)
Im Anschluss an seine frühere Mittheilung über genannte

Pflanze veröffentlicht Verf. einige weitere während des letzten

Sommers gemachte Beobachtungen.
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E. dulcis zerfällt in eine Reihe biologisch differenzirter

Einzeisippen, von denen die eine fast rein weiblich, also extrem-

oligandrisch ,
die andere relativ polyandrisch geworden ist,

während viele auch in verschiedenen Abstufungen Mittelformen

dazwischen vorstellen. Bei Vergleichung der Standorts-

verhältnisse lässt sich ein Einfluss der äusseren Factoren auf

ihre Ausbildung nicht constatiren. In der Verschiedenheit der

Zahl der männlichen Blüthen in den Cyathien kommt auch
nicht etwa, oder doch nur in geringem Maasse, der Ver-

zweigungsgrad, dem die Cyathien entstammen, zum Ausdruck.
Die extrem polyandren Blüthen sind aber in der Regel ganz
unfruchtbar, sie tragen eine Anthere, die vor der Reife ver-

schrumpft. Um ein Bild des Verf.'s zu gebrauchen, es ist, als

ob die Pflanze den Versuch mache, sich zur Diöcie zu ent-

wickeln, als ob ihr aber dies nach der einen Seite (der Ent-

stehung der männlichen Pflanzen) weniger gut gelinge als nach
der entgegengesetzten.

Abstufungen des Grades der Sterilisation treten auch
hinsichtlich der abortiven Beschaffenheit eines Theiles der

Pollenkörner zu Tage. Man findet als Extreme sehr oligospore
Formen (wohlgebildete Pollenkörner nur etwa 5°/o der Gesammt-
menge) und solche mit 50—60ü

/o im Maximum.
Constante Beziehungen zwischen Oligo- und Polyandrie

und dem Procentsatze an abortirten Pollenkörnern sind aber
nicht nachgewiesen.

Der Bau der normalen Mikrospuren ist tripor, daneben
kommen aber auch tetra- oder pentapore vor, eine Breite der

Variabilität, wie sie bei anderen Pflanzen wohl noch nicht

bekannt geworden ist. Zwischen abortiven und normalen
Pollen giebt es vielfach Mittelzustände.

Verwandte Euphorbia-Arten hatten fast alle normales Pollen.

Wo Unregelmässigkeiten vorkamen, Hessen sie sich mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit auf Standortseinflüsse zurückführen.
Mindestens ?

'\a. der in Weiterentwickelung begriffenen

Samenanlagen waren polyembryonische, eine Beziehung zwischen
diesem Zahlenverhältnisse und dem Grade der Oligosporie Hess
sich nicht nachweisen. Ein Suspensor fehlt den jungen
Embryonen fast immer; wo ein solcher vorhanden ist, dürfte

eine aus dem Eiapparat entwickelte Keimzelle vorliegen,
während alle übrigen wohl unsicheren Ursprung haben.

Die Entstehung des ganzen Complexes von Embryonen
muss sich innerhalb weniger Tage vollziehen.

Endosperm wird frühzeitig gebildet; ob nun dieses durch

parthenogenetische Weiterentwickelung des secundären Embryo-
sackkerns geschieht, ob gar die Zellen des Eiapparates selbst

parthenogenetisch auswachsen, ist vorläufig noch zweifelhaft, da
das Fehlen einer Befruchtung für alle Fälle noch keineswegs
gänzlich sichergestellt ist. Zur Entstehung der adventiven

Embryonen ist der Befruchtungsreiz aber jedenfalls nicht

erforderlich.
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Euphorbia dulcis dürfte ein gutes Beispiel für eine Pflanze

sein, die sich in Umbildung zur Apogamie, evtl. auch Parthe-

nogenese, befindet. Tischler (Heidelberg).

DANIEL, Lucien, Sur la structure comparee du bourrelet
dans les plantes greffees. (Comptes rendus des
seances de l'Academie des sciences de Paris. 2 Fevrier

1903.)

Les experiences ont porte sur des haricots greffes sur plante
de meme espece, et sur des greffes de Nicotiana glutinosa sur

Tomate. En dehors de ces experiences, plus de 6000 bourrelets

de greffes ont ete examines.
Le bourrelet, meme quand la greffe est faite entre plantes aussi

semblables que possible, presente une structure essentiellement

variable. La conduction des seves et parfois Ieur nature sont

modifiees plus ou moins suävant chaque greffe. Bonnier.

Fischer, M., EinigeNach träge überPflanzenzüchtung.
(Fühling's landw. Ztg. 1903. p. 55.)

Blüthenkopffarbe vererbt sich bei Rothklee gut (dieses gilt

aber nur für die vom Verf. berücksichtigte dunkel- und hell-

rothe Blüthenfarbe — Ref.), ebenso wie Samenfarbe, bei welcher
dies bereits nachgewiesen. Um Schnellwüchsigkeit zu fördern,
sind gelbe Samen raschwüchsiger Pflanzen, die viele dunkel-
rothe Blüthen zeigen, zu wählen, dagegen für Massenwüchsig-
keit und langsame Entwicklung dunkelviolette Samen langsamer
sich entwickelnder Pflanzen, die weniger und hellrothe Köpfe
aufweisen. Fruwirth.

GOEZE, Wirkungen des Pfropfens. (Wiener illustrirte

Garten-Zeitung.' 1903. Heft IL p. 52—54.)
Bekanntlich bewahren Pfropfreiser auf fremder Unterlage— sofern sie auf dieser überhaupt fortkommen — mit grosser

Zähigkeit ihre Eigenthümlichkeiten, nicht nur die morpholo-
gischen, sondern auch die biologischen. Einen Fall, der eine

tiefgreifende Beeinflussung des Pfropfreises durch die Unterlage

darthut, bespricht Goeze.
Er berichtet, dass Lucien Daniel über diese Verhältnisse

seit langer Zeit Versuche anstellt, welche z. Th. eine derartige

Umänderung der Eigenthümlichkeiten der aufgepfropften Pflanze

erwiesen haben.
Wenn man z. B. Triebe von Scopolia carniolica, die sehr

früh blüht und deren oberirdische Theile dann sehr bald ver-

welken, zu der Zeit, wenn sie zu welken beginnen, auf junges
Solanum Lycopersicum pfropft, so treiben sie von neuem aus

und bilden manchmal sogar Blüthen und Früchte, sodass die

Pflanze zweimal im selben Jahre blüht. Sollte ein solches Ver-

halten auch bei anderen Pflanzen nachzuweisen sein, so könnte



Descendenz und Hybriden.
-

Morphologie und Teratologie. 457

dies von grosser praktischer Bedeutung werden, da durch

entsprechende Wahl der Unterlage die Möglichkeit gegeben
wäre, das Pfropfreis in einem bestimmten Sinne zu ver-

ändern und gemäss den Intentionen des Züchters zu ver-

bessern. Ginzberger (Wien).

GOLLER, Die Aehrenform des Squarehead-Weizens.
(Mittheilungen der Deutschen landwirtschaftlichen Gesell-

schaften. 1903. Stück 5.)

Kolbige Aehren entsprechen höherem Ertrag, sie weisen in

der oberen Aehrenhälfte dichteren, in der unteren weniger
dichten Besatz an Aehrchen auf und sitzen auf dickeren Halmen.

Fruwirth.

Celakovsky, L. J., Die Be rindung des Stengels durch
die Blattbasen. (Flora. Bd. XC. [1902.] p. 433—465.
Mit 11 Textfiguren.)

Hofmeister hat zuerst dargelegt, dass die Basaltheile

der Blattanlagen bei einer sehr grossen Anzahl beblätterter

Pflanzen mit der Sprossachse gemeinsam wachsend, diese „be-

rinden", was auch von späteren Autoren für eine Reihe von

Fällen bestätigt wurde. Eine Abhandlung von Tob ler über

den Ursprung des peripherischen Stammgewebes (Jahrb. für

wissensch. Bot., Bd. XXXVII, 1901. Ref. Bot. Centralbl.

Bd. 89, p. 327) veranlasste Verf., die Berindungsfrage noch ein-

mal kritisch zu behandeln, wobei er zu ganz anderen Resultaten

als Tob ler gelangt. Es werden zuerst die entwickelungs-

geschichtlichen Thatsachen erwogen, dann die Ansichten

Tobler's kritisirt.

!n ersterer Hinsicht ist es von entscheidender Bedeutung,
ob die Blattanlagen in einem frühen Entwickelungsstadium in

vollkommenem Contact stehen oder nicht. Ist ersteres der

Fall, so sind zwei übereinanderstehende Blattanlagen im Längs-
schnitt nur durch einen scharf einspringenden Winkel (dessen

Scheitelpunkt an der Achse liegt) getrennt, ein freier Achsen-

theil tritt nicht zu Tage, das Internodium zwischen zwei im

vollkommenen Contact stehenden Blättern kann also nur unter

gleichzeitiger Streckung der Insertionsbasis des oberen Blattes

zur Entwicklung gelangen. Contact ist nun ausserordentlich

verbreitet, es giebt aber auch Fälle, wo die Blattprimordien
von Anfang an durch deutliche Zwischenräume der Achse ge-
trennt angelegt werden. Diese Zwischenräume resp. Lücken

gehören zu dem „Entwickelungsfeld", das Schwendener für

Blattanlagen supponirt, ein Feld, das von der Blattanlage all-

mählich ausgefüllt werden kann. Das ganz junge Blatt besitzt

in der Achse einen Zellbildungsherd, der sowohl in tangen-

tialer, wie radialer Richtung sich ausbreitet, wobei sich die

Grenze zwischen Achse und Blatt fortwährend ändert (vergl.

z. B. die Entwickelung des Grasblattes in Goebel, vergl. Ent-
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wickelungsgeschichte, p. 215, Fig. 41); die Ansicht, dass das
Blatt aus der ersten Höckeranlage von der Achse ein für alle-

mal geschieden sei, ist irrig. Bei der Berindung des Stengels
durch die Biattanlagen werden die in die äussere Blattbasis aus
der Achse aufgenommenen Gewebstheile mit der Streckung der
Internodien gleichsinnig wachsend dem Stengel wieder zurückge-
geben, wodurch die Grenze zwischen Blatt und Achse aber-

mals eine Aenderung erfährt. Blatt und Stengelglied bilden

eine morphologische Einheit, die Verf. als „Sprossglied" be-

zeichnet. Diese Anschauung vertheidigt Verf. gegen Tob ler 's

Einwürfe, die nach ihm zum Theil auf Missverständnissen be-
ruhen.

Es werden sodann aus der Litteratur und eigenen Beob-

achtungen eine Anzahl von Beispielen angeführt. So Cham,
wo die „congenitale" Berindung besonders klar ist, die Blatt-

anlagen werden hier in vollkommenem Contact angelegt, bei

Ch. coronata und stelligera sind von Anfang an die Quirle
durch Internodien getrennt, ein Contact der successiven Mittel

findet nicht statt (vergl. z. B. die Figur Giesenhagen's in

Flora, Bd. LXXXIII, p. 164). Bei Moosen ist eine freie

Stengeloberfläche zwischen den Blattanlagen ursprünglich nicht

vorhanden. Unter den Pteridophyten zeigen Equisetum und

Selaginella die Berindung besonders deutlich, was Verf. an den

Figuren von Sachs und Hofmeister erörtert. — Ausführ-
licher besprochen werden die „Blattkissen" der Coniferen. Ent-

wicklungsgeschichte und fertiger Zustand zeigen, dass sich die

Blattbasen, während die Achse sich streckt, an der Bildung der

Blattkissen betheiligen. Nur bei den Abietineen haben die

Blattkissen einen gemischten Ursprung, im unteren Theil aus
der interfoliaren Achse, im oberen breiten Theil aus der Blatt-

basis von Angiospermen werden erörtert Casuarina (stimmt mit

Equisetum überein) Salix, Fraxinus, Zea, Elodea U.A., speciell für

letztere wird hervorgehoben, dass die vermeintlich nackten
Internodien der jüngsten Blätter als blosse, später verschwindende

„Entwickelungsfelder" zwischenliegender Blätter sich erweisen,
die wahren Internodien aber erst viel tiefer und viel später, nur
unter notwendiger Theilnahme der Blattbasen, auftreten. Auch
die „Blattflügel" von Cirsium u. a. leitet Verf. von den
Rändern der Blattspuren, also in letzter Instanz von den

Blattanlagen ab, wenn sie auch nach Tobler Anfangs von
den Rändern des eigentlichen (definitiven) Blattes getrennt und

verspätet entstehen.

Verf. hält demnach die grosse Verbreitung für Allgemein-
heit der Berindung des Stengels durch die Blätter aufrecht,
meint aber, es werde weiterer Untersuchungen bedürfen, um fest-

zustellen, ob nicht doch auch Fälle vorkommen, in denen kein

Contact der jungen Blätter und auch keine Berindung der

von Anfang an vorhandenen Stengelglieder stattfinde.

Nach der Ansicht des Ref. kann man jetzt schon sagen,
dass sicher beide Vorgänge sich finden und durch Zwischen-
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stufen miteinander verknüpft sind. Ebensowenig wie bei andern

Gestaltlingsverhältnissen lässt sich bei der Berindungsfrage ein

allgemein gütiges Schema aufstellen. Das gibt ja eigentlich
auch der Verf. zu, indem er speciell auf das Verhalten der
Characeen verweist, die beide Vorgänge bei nahe verwandten
Formen zeigen. Leider war die referirte Abhandlung die letzte

grössere Arbeit des berühmten Morphologen. Goebel.

Wagner, R., U e b e r einige Arten der Gattungen Temple-
tonia R. B r. und Hovea R. B r. (Verhdlg. der zoologisch-
botanischen Gesellschaft in Wien. Bd. LH. 1902. p. 487
—503. Mit b Abbildungen im Texte.)

Die Abhandlung beschäftigt sich mit der Art der Ver-

zweigung und dem Bau der Inflorescenzen der im Titel ge-
nannten Leguminosen-Gattungen. Untersucht wurden *Temple-
tonia retusa R. Br., T. egenci Benth.,

*Hovea pnngens Benth.,
*//. Ceis11 Bonpl., H. chorizemaefolici DC. (Die mit * be-
zeichneten 3 Arten sind abgebildet.) Am Schlüsse erwähnt

Verf., dass die von Benth am und Hook er) als „genas ano-
malum" den Gattungen Templetonia und Hovea angeschlossenen
Gattung Goodia hinsichtlich des Baues und der Stellung der
Inflorescenzen von diesen Gattungen sehr abweicht.

Fritsch (Graz).

Bourquelot, Em., Generalites sur les ferments solu-
bles qui determinent l'hydrolysedes Polysaccha-
rides. (Academie des Sciences de Paris. 23 Mars 1903.)

On sait que le glucose peut se combiner ä lui-meme avec
elimination d'eau pour donner des ethers-oxydes isomeriques;
il peut egalement former des ethers-oxydes avec un autre

hexose, levulose ou galactose, p. ex. II faut un ferment parti-
culier pour hydrolyser chaeun de ces ethers.

Ces ethers qui sont des hexobioses peuvent se com-
biner ä leur tour avec 1 mol. de glucose on d'un autre hexose,
de facon ä former des hexotrioses; en partant des hexo-
trioses on peut former des hexotetroses, ou en general
des Polysaccharides plus condenses.

II faudra pour determiner Fhydrolyse complete, autant de
ferments moins un que le Polysaccharide renferme de mole-
cules d'hexose. Dans Fhydrolyse d'un Polysaccharide les fer-

ments doivent agir successivement et dans un ordre determine.
Bonnier.

Charabot, Eug. et Hebert, A., Influence de la nature du
milieu exterieur sur l'etat d'hydratation de la

plante. (Comptes rendus des seances de FAcademie des

sciences de Paris. 19 janvier 1903.,

Les experiences sont portes sur la menthe poivree. L'addition

au sol d'un sei mineral a pour effet d'aecelerer la diminution
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de la proportion d'eau chez la plante. L'effet des sels mineraux
est analogue a celui d'un eclairement intense.

Ce sont !es nitrates qui favorisent le plus la perte d'eau;
viennent ensuite les sulfates, les chlorures, eniin le phosphate
disodique. Bonnier.

Chodat. R. et Bach, A., Resume de 1 e u r s n o u v e 1 1 e s

recher ches sur le röle et la nature des ferments
oxydants dans les vegetaux. (Bulletin de I'Herbier
Boissier. See. serie 1903. No. 1. p. 73—76.)

Die Verf. isolirten aus verschiedenen Pflanzen, besonders
aus Russula foetens und Lactarius vellereus Oxydasen
(alkoholische Fällung des wässerigen Auszug der unreinen

Oxydase). Je reiner, um so energischer wirkt die Oxydase
nach Art eines Peroxydes. Diese oxydirende Wirkung zeigt
sich aber überaus lebhaft bei direkter Anwendung der Peroxyde
des lebenden Plasmas in Form des ausgepressten Saftes. Das
führte zum Schluss, dass diese Körper eine neue Categorie
vonOxydasen darstellen, die „Pe r oxydasen", deren speci-
fische Wirkung darin besteht, wie die Versuche zeigen, dass
sie die Wirkung sowohl des Wasserstoff-Peroxyds als der

pflanzlichen Peroxyde ausserordentlich beschleunigen. Zur

Darstellung der „Peroxydasen" empfehlen die Autoren Frucht-
fleisch von Cucurbita Pepo oder Parenchym aus der Wurzel
von Cochlearia Armoracia. Auch für die Pflanzenpathologie
scheinen diese Erscheinungen von Bedeutung zu sein. Die

Untersuchungen werden fortgesetzt.
M. Westermaier (Freiburg, Schweiz).

Delezenne, C. et Modton, H., Sur la presence d'une
erepsine dans les Basidiomycetes. (Comptes rendus des
seances de l'Academie des sciences de Paris. 9 Mars 1903.)

On peut extraire d'un certain nombre de Champignons une
diastase qu'il y a lieu de rapprocher de l'erepsine isolee par
Cohnheim de la muqueuse intestinale des Mammiferes.
Cette diastase, incapable d'attaquer la fibrine ou Talbumine,
transforme la peptone et les albumoses en produits de deshydra-
tations simples, cristallisables. L'erepsine a ete extraite de
X Arnanita muscaria, de XAm. citrina, de XHypholoma fasci-
culare. Le Champignon de couche (Psallotla campestris), tres

pauvre en kinase, donne au contraire une erepsine des plus
actives. Bonnier.

Demoussy, E„ Sur la Vegetation dans des atmospheres
rieh es en aeide carbonique. (Comptes rendus des
seances de l'Academie des sciences de Paris. 2 Fevrier

1903.)

Une serie d'experiences a montre quo les gaz degages par
la terre ou le furnier sont favorables ä la Vegetation.
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Apres un mois de väge'tation on obtint les poids suivants

(quatre plantes dans chaque cas) :

dans l'air normal 25 et 29 gr.

dans l'air ayant traverse la terre 44 gr.

dans l'air ayant traverse la terre et prive d'ammoniaque
41 gr.

On peut donc attribuer Finfluence favorable ä l'acide car-

bonique seul. Bonnier.

Ferrv, Rene, Recherches de M. Maze sur la fixation
de l'azote libre par le Bacille des nodosites des

Le'gumineuses. (Revue mycologique. No. 96. juillet 1902.

p. 88—94.)

Cet article resume un important memoire paru en 1897

dans les Annales de I'Institut Pasteur. 11 est divise en 9 sec-

tions. 1. Culture sur milieux artificiels du microbe des nodo-

sites: il est eapable par lui-meme de fixer l'azote de l'air. —
2. L'azote est fixe dans un produit de secretion du microbe

qui, dans les cultures, s'accumule sous forme d'une matiere

visqueuse sans emploi, mais qui, dans la plante envahie, est

consommee rapidement par cette plante elle-meme. — 3. Le
microbe des nodosites ne se nourrit pas de l'azote de l'air; il

n'enrichit le sol par l'intermediaire de la Lägumineuse qu'ä la

condition de trouver de l'azote combine pour sa propre nourri-

ture. — 4. L'absence ou la rarete des nodosites dans les sols

riches en nitrates resulte d'une modification des produits excretes

par les poils radicaux et, par suite, d'une suppression de l'action

chimiotactique qui provoque la penetration des Bacilles dans la

plante.
— 5. Pour obtenir un bon rendement en azote fixe, il

faut que l'aliment contienne l'azote combine et le sucre dans le

rapport de 1 ä 200. — 6. Le parasite est d'abord un Cocco-
bacille englobe dans une matiere glaireuse simulant un myce-
lium. Plus tard cette substance est intrainee par la seve et les

Bacilles, au contact des sucs acides, se ramifient. — 7. On a

trouve dans le sol une forme endosporee et une forme arthro-

sporee (Oospora auct.).
— 8. Les plantes des terrains calcaires

ne sont pas infectees par les Bacilles des Le'gumineuses des

sols siliceux et reciproquement. Pourtant par adaptation pro-

gressive aux milieux acides, le parasite pris sur la Luzerne

(calcicole* finit par attaquer le Lupin (silicicole).
— 9. Maze

pense que, pour favoriser l'action favorable des Bacteries en

agriculture, il est plus utile de modifier le terrain qui en con-

sent habituellement les germes que d'y introduire les cultures

pures preconisees sous les noms de nitragine et d'alinite. Les

fumures, les amendements, les drainages, les irrigations pre-

parent le sol et assurent la multiplication des microbes utiles.

Paul Vuillemin.
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Gonnermann, M., Ueber die Homogenitinsäure. (Be-
richte der Deutschen botanischen Gesellschaft. Bd. XXI.
1903. p. 89—91.)

Berichtigungen zu der Arbeit von Bertel: Ueber Tyrosin-
abbau in Keimpflanzen. Verf. macht auf seine eigenen Studien
über Homogenitinsäure aufmerksam. Küster.

Jaap, Otto, Zur Kryptogamenflora der nordischen
Insel Rom. (Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins
für Schleswig-Holstein. Bd. XII. 1903. Heft 2.) Gr. Octav.

32 pp. Mit 3 Textfiguren.

Das alpine Lebermoos Lophozia alpestris (Schleich.) Steph. ist wohl
durch Zugvögel aus Gebirgsgegenden hierher gebracht worden. Sporen
vieler Pilze wurden durch Wind auf die Insel geführt, da die Aecidium-
wirthe mancher heteröcischer Rostpilze auf der insel überhaupt ganz
fehlen.

Neu für ganz S c h 1 e s w i g- H o 1 s te i n sind: Lophozia minor Nees,
Sphagnum platyphyllum (Sulliv.) Warnst., Sph. Gravetii (Russ. ex parte)
Warnst., Archidium pliascoides Brid., Didymodon luridus Hornsch.,
Webera erecta (Roth) Corr., Weberei bulbiferei Warnst., Bryum Warneum
Bland., Br lacustre Bl., Br. cirratum H. et H., Hypmim pseudofluitans
(Sanio) von Kig. var. brachycladiim Wst, von Flechten: Biatorina
diluta (Pers.) Th. Fr., Pannaria nigra (Huds.) Nyl., Leptogium sinuatum
(Huds.) Kbr. und L. cornicidatum (Hoffm.), von den Pilzen eine

grössere Zahl.

Neu für ganz Deutschland sind: Bryum rubens Mitten und

Didymaria linariae Pass. auf der Blattunterseite von Linaria vulgaris.

Merkwürdige Standorte von Moosen sind: Metzgeria furcata
Lindbg. auf trockenem Sande und Antitriehia curtipendula Brid. auf

sterilem Sandboden.

Neue Wirthspflanzen von Pilzen werden angegeben: für

Phy so derma m aculare Wallr. die Blätter von Echinodorus ranuti-

culoides, für Peronospora myosotidis De Bary die Myosotis
eaespitosa, für Cintractia c ai icis (Pers.) P. Magn. der Carex trinervis.

Als Parasit wurde Marasmius graminum (Lib.) Fr. am Grunde
halb abgestorbener Stengel von Hordeum vulgare beobachtet.

Auf Suaeda maritima wurden Aecidien von Uromyces chenopodii
Schroet. gefunden.

Als neu beschrieben werden folgende Moose:
Bryum Romöense Jaap, in Gesellschaft von Pottia Heimii, in

der Tracht kleinen Formen des Bryum pendulum nicht unähnlich, im
Baue der Kapsel und des Peristoms dem Bryum Graefianum und Br.

globosum nahe verwandt, Seieropodium purum (L.) forma nova
nigrescens Jaap (nur die Astspitzen grünlich, der andere Theil der
Pflanze völlig geschwärzt).

Als neu von den Pilzen werden ebenfalls mit deutschen Diagnosen
beschrieben :

Ascochyta salieo miete P. Magn. auf den unteren Stengel-
theilen von Salicornia herbaeea. Vielleicht gehört diese Art zu

Spheierella salicorniae Auersw.; H e t er o s p or i u m Magnusianiim
Jaap auf den Blättern von Narthecium ossifragum im Torfmoore, doch
auch bei Hamburg bemerkt. Die Infection beginnt an der Blattspitze,
schliesslich sind die ganzen Blätter abgestorben. Eine gute Art.

Matouschek (Reichenberg).
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Anonymus. The Hereford Foray. (Transactions of the

British Mycological Society. 1902. p. 4—12.)
An account of the Funsus Foray of the British Mycological Society

Sept. 1
c)02. A list of 385 species collected is given. A. D. Cotton.

Barbier, Deux remarques sur 1

'

e t u d e des Cham-
pignons. (Bulletin de la Soc. mycol. de France, t. XVIII.

1902. p. 413—417.)
I. Le procede !e plus sur pour noter les caracteres d'un grand

Champignon consiste ä accompagner la description d'une coupe sagittale
sur laquelle ou pres de laquelle on indique les couleurs de chaque partie

par des plaques de couleur disposees d'une facon conventionnelle. En
un mot on evite la principale difficulte de la peinture en donnant separe-
ment les caracteres de forme et de couleur. C'est une sorte d'icono-

graphie analytique.
II. Pour apprecier la forme des spores sous leurs diverses faces,

il est utile de les faire rouler dans un exces de liquide.
Paul Vuillemin.

BlFFEN, R. H, On some facts in the iife history of

Acrospelra mlrabilis (Berk. and Br.). (Transactions of

the British Mycological Society. 1902. p. 17—24. 1 Plate.)

The author shows Berkeley' s Acrospelra mirabilis (a Hypho-
mycete) to be a stage in the life history of a Sphaeria.

Spores of the fungus (obtained from imported Chesnuts) gave rise

to a mycelium, which produced the thick-walled warted chlamydospores.
The latter arise from the penultimate cell of the coiled apices of special

upright hyphae. Spore balls similar to those of Urocystis violae were
also produced.

in cultures on living Chesnuts small reddish-brown hard-walled

perithecia were developed, containing clubshaped asci, with eight dark
coloured spores. The origin of the perithecia was not made out with

certainty, though bodies similar to the ascogonia of Ascobolus were
observed.

The detailed account of the development of perithecia and asci and
the entire life cycle will be published later. A. D. Cotton.

Bresadola, J., Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler
Iecti. (Annales Mycologici. Vol. I. 1903. No. 1. p. 65

—96.)
Verf. giebt die genaue kritische Bestimmung der Pilze , die

B. Eichler in der polnischen Provinz Podlachia gesammelt hat. Im

vorliegenden ersten Theile der Aufzählung werden die Hymenomyceten
mit Ausnahme der Clavariaceen behandelt, die Verf. merkwürdiger Weise
als Teleomycetes bezeichnet, ein Name, der Ref. bisher noch nicht auf-

gestossen ist.

Die Arten werden stets mit genauem Citat der betr. Veröffentlichung
des Autors und der wichtigsten ebenso citirten Synonymie angegeben,
sehr oft werden kritische Bemerkungen daran geknüpft, die auf den

genauen Untersuchungen des Verf. beruhen. Ferner werden kurz das
Auftreten der Art und die Jahreszeit notirt, während der specielle Standort
in der Provinz nicht genannt ist.

Von neuen Arten werden beschrieben : Polyporus podlachicus Bres.

an Zweigen von Populus tremula ; Trametes flavescens Bres. an Pfählen
von Pinus silvestris ; Tram, subsinuosa Bres. an berindeten Zweigen von
Piiius silvestris; Soleria confusa Bres. (Sol. anomala Aut. p. p) auf

Zweigen der Erle, Weide, Birke und Zitterpappel ; Corticium sublaeve Bres.
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auf Stämmen von Alnus ; Cort. Eichlerianum Bres. an Eichenzweigen;
Cort. albo-ochraceum Bres. an Erlenstämmen.

Besonders hervorgehoben zu werden verdienen noch die Bearbeitungen
der artenreichen und schwierigen Gattungen Poria und Odontia, sowie
die der Thelephoraceen. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

P. Magnus (Berlin).

Dangeard, P.A., Sur le n ouv eau genre Protascus. (Comptes
rendus des seances de l'Academie des sciences de Paris.

9 Mars 1903.)

Le Protascus subulifonnis, parasite des Anguillules, est voisin des

Lagenidium et surtout du Myzocytium vermicolum ; mais les zoospores
sont remplacees par des spores immobiles, tres longues, renflees en
avant A travers le col du sporange, dont la pointe perfore la paroi de

l'Anguillule, les spores sont projetees avec iorce en un ou plusieurs
paquets. La spore en germant sur une nouvelle Anguillule deverse son
contenu dans la cavite generale de Phote.

A cöte de la majorite des Ascomycetes dont l'asque derive d'un

sporange provenant de la germination de l'oeuf, il faut etablir une serie

parallele dans laquelle l'asque derive du sporange asexuel. Tels sont
les Protomyces, les Taphridium et les Protascus. Paul Vuillemin.

Feltgen, Joh., Vorstudien zu einer Pilzflora des
Grossherzogthums Luxemburg. I. Theil. Asco-

mycetes. Nachträge II. (Recueil des Memoires et des
Travaux publiees par la Societe G. D. de Botanique du
Grand-Duche de Luxembourg. XV. 1900— 1901. Luxembourg
1902.)

In diesem zweiten Nachtrag werden 273 Ascomyceten beschrieben,
welche neu für Luxemburg sind, darunter viele neue Arten überhaupt.
Ausserdem werden von verschiedenen früher schon für Luxemburg
angegebenen Arten neue Fundorte mitgetheilt. Die Gesammtzahl der

jetzt aus dem Grossherzogthum bekannt gewordenen Ascomyceten beläuft
sich schon auf 1437 Arten. Went.

GED0ELST, L., Les Champignons parasites de l'homme
et des animaux domestiques. (Ouvrage orne de
124 fig. dans le texte. 8°. VIII, 199 pages. H. Lamertin,
editeur, Bruxelles 1902.)

Cet ouvrage est dispose dans le meme ordre que les traites

generaux de mycologie, passant seulement sous silence les

groupes qui ne renferment pas de parasites de l'homme et des

animaux ä sang chaud. II comprend une Introduction et trois

parties:
I. Phycomycetes, II. Ascomycetes, III. Fungi imperieeti.
Le Chapitre des Phycomycetes donne un expose de nos

connaissances sur les Mucorinees pathogenes. La seconde

partie comprend, non seulement les Champignons dont les

asques sont connus, mais les especes qui leur ressemblent, soit

par leurs apparails conidiens, soit simplement par leur mode
de Vegetation, par exemple toutes les Aspergillace'es, les Tricho-

phytes, tous les Blastomycetes.
Cet ouvrage est le plus complet que nous possedions sur

cette matiere. Sans s'etendre outre mesure sur les questions
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controversees, l'auteur a su donner de chaque espece une des-

cription botanique precise, aecompagnee en generai de figures
claires, puis un expose des observations et des experiences
qui en etablissent le röie pathogene, enfin les indications tech-

niques indispensables pour I'examen direet et les eultures.

Le livre de M. Gedoelst sera consulte avec fruit non
seulement par les praticiens auxquels il s'adresse specialement,
mais par les mycologues qui y trouveront un repertoire clair

et exaet de l'etat actuel de nos connaissances sur les Cham-
pignons parasites de l'homme et des animaux superieurs.

Paul Vuillemin.

GliEGUEN, F., Remarques surlamorphologie et le deve-
loppement de Xtielminthosporium macrocarpum. (Bulletin
de la Societe mycologique de France. T. XIX. 1903. p. 56
—65. PI. II et III.)

Les conidies piriformes inserees par leur grosse extremite sont

terminales; il semble y avoir des conidies laterales abortives. Les
cellules qui portent les conidies germent tout comme elles. On trouve
dans les eultures en grande surface des sclerotes qui pourraient etre
les premier etats des peritheces de Letendraea eurotioides.

Paul Vuillemin.

GuiLLlERMOND , Recherches sur la germination des
spores dans le Saccharomyces Lndwlgli (Hansen).
(Bulletin de la Societe mycologique de France. 1903. T. XIX.

p. 19—32. PI. I.)

La fusion nucleaire, ou conjugaison par isogamie, s'eifectue entre
les spores du 5\ Ludwigü comme entre les cellules meres de l'asque
des bchizosaccharomyces. Les noyaux se rencontrent et s'unissent au
milieu de l'anse qui met en communication les contenus de deux spores
appartenant au meme asque on ä des asques diiferents.

On peut admettre que, chez cette espece, le gametophyte reduit ä
son minimum est represente uniquement par les spores, tandis que le

sporophyte oecuperait tout le reste du developpement. Cette pre-
ponderance du sporophyte placerait le 5 Ludwigü au-dessus des
autres Champignons pour le rapprocher des vegetaux superieurs.

Paul Vuillemin.

JOHNSON, T., Experiments in t h e Prevention o f Smut
Ustilago Avenue (Jens.) in Oats. (The Economic Proceed-

ings of the Royal Dublin Society. Vol. I. July 1902. p. 119—
131.)

The author endeavours to determine the most suitable fungieide ior
the prevention of this disease in Ireland. Beneficial results followed

by soaking the smutted grain in Formalin, hot water, Sodium sulphide
and Potassium sulphide; he especially recommends the last two for

simplicity oi procedure and eificiency. A. D. Cotton.

Hariot, P. e t Patouillard, Nm Quelques Champignons de
1 a N o u v e 1 1 e C a 1 e d o n i e

,
de 1 a c o 1 1 e c t i o n q\u Mu-

seum. (Journal de Botanique. t. XVII. 1903. p. 6—15.)
Sur un lot de Champignons envoye par M. Bernier, conservateur

du Musee de Noumea, les auteurs ont determine S4 especes, dont !3

Botan. Centralbl. Bd. LCII. 1903. 30
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nouvelles. Ces dernieres sont: Stereum neocaledonicum, Leucoporus

asperulus, Xanthochrous Bernieri, Ganoderina insulare, Trametes aratoi-

des, Lentinus Araucariac, Marasmius amabilis, Polysaccum pusillum

parmi les Basidiomycetes, Xylaria corrugata, Hypoxylon neocaledonicum,

Kretzschmaria scruposa, Daldinia cognata et Geoglossum noumeanum

parmi les Ascomycetcs. Paul Vuillemin.

KLEBAHN, H., Kulturversuche mit Rostpilzen. XI. Be-
richt. [1902.] (Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaft-

lichen Anstalten. XX. 3. Beiheft. Arbeiten der botanischen

Institute. 56 pp.)

I. Melampsora Amygdalinae Kleb. Nachdem durch frühere

Versuche, die in den vorliegenden, mit Sporidien unternommenen Ver-

suchen eine erneute Bestätigung fanden, erwiesen worden war, dass

dieser Pilz eine antöcische Entwickelung auf Salix amygdatina und

5. pentandra besitzt, stand die Frage offen, ob neben dieser Art der

Entwickelung vielleicht auch eine heteröcische erfolgen kann. Die hier

mitgetheilten Versuche lieferten eine verneinende Antwort auf diese

Frage.
II. Mel. Galanthi-Fragilis Kleb, und Mel. Allii-Fragilis

Kleb. Aussaaten der Sporidien einer Melampsora von einem schlesischen

Fundort, wo im Frühjahr das Caeoma Galanthi (Unger) aufgetreten war,

lieferten Spermogonien und Caeoma auf Galanthiis nivalis und Allium

vineale. Da andererseits mit einer Melampsora auf Salix fragilisvon zwei

anderen Standorten ein positiver Erfolg nur auf Allium vineale erzielt

wurde, dagegen keine Infection auf Galanthiis eintrat, so hält der Verf.

Melampsora Galantha-Fragilis und Mel. Allii-Fragilis für zwei ver-

schiedene Arten, wobei aber noch die Möglichkeit offen bleibt, dass

M. Galanthi-Fragilis auch Allium inficiren könnte.

III. Melampsora AI li-pop ul in a Kleb, und Mel. Allii-

Fragilis Kleb Als Nährpflanzen für die Caeoma-Form von Mel.

Allii-populina wurden Allium Schoenoprasum, A. vineale, A. Cepa, A.

ursinu.ni, A. sativum ermittelt, also dieselben Arten, wie für Mel. Allii-

Fragilis. Die Aussaatversuche mit Caeoma-Sporen führten zu dem Er-

gebniss, dass beide Arten specifisch verschieden sind, wobei aber Verf.

die Möglichkeit offen lässt, dass Meli. Allii-populina ein schwaches In-

fectionsvermögen gegen Salix pentandra besitzen könnte.

IV. Melampsora Allii- S alicis albae. Kleb. Die Aus-

saat von Sporidien dieser Art ergab eine Infection auf Allium vineale,

A. ursinum nnd A. Cepa, die in Uebereinstimmung mit den vorjährigen Ver-

suchsresultaten auffallend spärlich war. Die Ursache dieser eigentüm-
lichen Trägheit in der Entwickelung ist noch unbekannt.

V. M elamp so ra Larici-Pen tan drae Kleb. u. eine A llium
inficirende Melampsora auf Salix pentandra L. Eine Aus-

saat von Sporidienmaterial von Salix pentandra hatte Erfolg auf Larix

decidua, Allium vineale und A. Cepa. Der Verf. vermuthet, dass das be-

treffende Material eine Mischung von Mel. Larici-Pentandrae und Mel.

Allii-Fragilis darstellt, zumal da bei einem Versuch mit einem anderen

Material von Salix pentandra nur Larix inficirt wurde.

VI. Anfänge einer Specialisirung innerhalb der

Melampsora Lar ic i- epitea Kleb. Uni die Versuchsbedingungen
so gleichmässig wie möglich zu gestalten, wurden an den Versuchs-

exemplaren die Zweige in zwei möglichst gleiche Theile getheilt und

beide Hälften durch eine Pappenscheibe getrennt. An jedem Stocke

wurden dann auf die eine Hälfte Caeoma-Spoven aufgetragen, die von

der Melampsora auf Salix viminalis stammten, auf die andere solche, die

von der Melampsora auf Salix cinerea gezüchtet worden waren. Das letztere

Sporenmaterial brachte auf Salix cinerea und 5. aurita eine starke In-

fection hervor, auf 5. viminalis nur eine schwache. Weniger deutlich

war der Einfluss der Abstammung bei dem von 6\ viminalis herstammen-
den Material. Es scheint also, dass der vorliegende Pilz im Begriff
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stehe, nach den Nährpflanzen in specialisirte Formen zu zerfallen, wie
dies Verf. schon nach früheren Versuchen vermuthete.

VII. M elatnp s or a Larici- D aphnoidis Kleb. Das zu den
Versuchen verwendete Teleutosporenmaterial auf Salix daphnoides
brachte Erfolg auf Larix deeidua, nicht auf Ribes aLpinum. Mit dem er-

haltenen Caeoma wurde auf Salix daphnoides und 5. acutifolia eine

reichliche, auf 6\ aurita und S. cinerea tricolor eine spärliche Infection

erzielt Es scheint also, dass Mel. Larici-Daphnoidis eine durch ver-

änderte Specialisirung aus M. Larici-epitea oder aus einem dieser nahe-
stehenden Pilze von allgemeinerem Infectionsvermögen entstandene
Form ist.

VIII. Melamp s or d Ribes ii- auritae Kleb. Die Selbst-

ständigkeit dieser Art wird durch neue Versuche bestätigt. Sie lebt in

der Uredo-Teleutosporenform auf Salix aurita, befällt aber schwächer
auch 5". caprea und S. cinerea tricolor. Die Caeoma-Yoxm lebt auf Ribes

nigrum, R. alpinum, R. Grossularia und R. aureuin.

IX. Melamp sora Ribes ii - Viminalis Kleb, und Mel.
Ribesii- Purpureae Kleb. Bezüglich dieser beiden Arten wurden
im Wesentlichen die früher gewonnenen Ergebnisse bestätigt.

X. Melampsora pinitorqua Rostr. Versuche dieser Art wurden
unternommen, um die Frage zu prüfen, ob Met. pinitorqua eine eigene
Art oder mit Mel. Larici-Tremulae identisch sei. Eine Entscheidung war
nicht möglich, da das benutzte Material möglicherweise eine Mischung
beider Arten darstellte. Es wird auch hier unerlässlich sein, Teleuto-

sporen zur Aussaat zu verwenden, die unter genauer Kontrolle aus
einer der beiden in Betracht kommenden CWowß-Formen gezüchtet sind.

XI. Me lampsora Rostrupii Wagner, Mel. Magnusiana
Wagner und Met. Larici-Tremulae Kleb. Es wird die Ver-
schiedenheit dieser drei Arten erneut bestätigt. Die seltenere Mel. Rost-

rupii und Met. Magnusiana, wahrscheinlich auch Mel. pinitorqua, treten

um Hamburg anscheinend immer mit Mel. Larici-Tremulae gemein-
schaftlich auf.

XII. Cronartium Nemesiae Vestergren identisch mit
Cron. asclepiadeum (Willd.) Fr. Durch Aussaat von Peridermium
Cornui gelang es, die Uredo auf Vincetoxicum officinale, Paeonia tenni-

folia, P. peregrina und Nemesia versicolor, also auf Angehörigen dreier

verschiedener Familien zu züchten. Ferner gelang auch die Ueber-

tragung der Uredo von Vincetoxicum und Paeonia auf Nemesia. Der

Uebergang des Cron. asclepiadeum auf Nemesia ist auch insofern merk-

würdig, als in der Heimath der Gattung Nemesia (Südafrika) über-

haupt keine Kiefern vorkommen. Flerr Kleb ahn knüpft an dieses

Versuchsresultat noch folgende allgemeinere Betrachtungen : „Cronartium
Nemesiae scheint zu zeigen, dass ein scharf an bestimmte Nährpflanzen
angepasster Pilz doch ptötzlich auf neue Nährpflanzen übergehen kann,
wenn solche mit geeigneten biologischen Eigenschaften sich in seinem

Verbreitungsgebiete einstellen oder umgekehrt der Pilz in das Ver-

breitungsgebiet dieser Pflanzen eindringt. So könnte man sich auch das
Entstehen des Wirthswechsels überhaupt so vorstellen, dass die Ver-

breitungsgebiete eines zunächst autöcisch lebenden Pilzes und einer zu-

fällig für die Entwickelungsansprüche einer seiner Sporenformen ge-
eigneten höheren Pflanze in Berührung traten. Auch die Specialisirungs-

erscheinungen lassen sich auf Grund des vorliegenden Falles in anderer
Weise wie gewöhnlich beleuchten. Nicht der plurivore Pilz braucht un-

bedingt der Ausgangspunkt zu sein, aus dessen „Gewohnheitsrassen" die

univoren Pilze entstehen; auch der univore könnte am Anfang der Ent-

wickelung stehen und durch das Hinzutreten neuer Wirthe zur Entstehung
plurivorer Formen Veranlassung geben."

XII I. Zur Frage nach der Empfänglichkeit der Stachel-
beeren gegen Cronartium ribicola D i e t r. Die hierüber ange-
stellten Versuche ergeben, dass entweder die Empfänglichkeit der

Stachelbeeren für Cronartium im Allgemeinen eine sehr schwache ist,

30*
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oder dass vielleicht die verschiedenen Kultursorten derselben ein ver-
schiedenes Verhalten zeigen

XIV. C eleosporiu m Camp anulae (Pers) Lev. Es wird zu-
nächst gegenüber den entgegengesetzten Angaben Wagner's die

trübere Beobachtung des Verf. bestätigt, dass Col. Campanulae von
Campanula rotundifolia auf Phyteuma spicatum überzugehen vermag.
Es zeigte sich ferner, dass Col. Campanulae in zwei specialisirte Formen
respective Arten zu zerlegen ist: Col. Campanula rotundifoliae auf

Camp, rotundifolia, pusilla, turbinata, glomeratai. dahurica, bononiensis,
Phyteuma spicatum, Ph. orbiculare und Col. Campanulae rapunculoidis,
auf Camp, rapunculoides, C. glomerata, C. glomerata f. dahurica und

Phyteuma orbiculare.

XV. Mel ampsoridium betulin n m (Perb.) Kleb. Von den

Teleutosporen dieses Pilzes auf Betula pubescens wurde das Aecidium
auf Larix deeidua gezüchtet und zu weiteren Aussaaten benutzt. Durch
die Aecidiosporen wurde Betula pubescens und B. nana reichlich, B.

verrucosa schwächer inficirt.

XVI. M elamp so rell a Cary op hy llacearum (D.C.) Schrot.
Aussaat von Aecidium elatinum war erfolgreich auf Stellaria media und St.

Holosten'.; kein Erfolg trat im Gegensatz zu vorjährigen Versuchen auf

Moehringia trinervia und Cerastium arvense ein.

XVII. U romyces Pastin acae-Scirp i Kleb. Mit Teleutosporen-
material eines Uromyces auf Scirpus maritimus, das vom Röblinger
See bei Eis leben stammte, erhielt der Verf. eine reichliche Infection

von Pastinaca sativa. Er beschreibt diesen Pilz als Uromyces Pasti-

nacae-Scirpi. Ausserdem trat bei gleichzeitiger Infection auf Hippuris
vulgaris nur eine sehr schwache Aecidienbildung ein, auf Sium lati-

foliuin erschienen wenige Infectionsstellen, die sich aber nicht bis zur

Bildung von Aecidien weiterentwickelten. Ob es sich hier um Bei-

mischung einer anderen Art oder ein schwaches Infectionsvermögen
desselben Uromyces gegen diese Nährpflanzen handelt, ist unentschieden.

XVIII. Uromyces Dactylidis Otth. Aussaat der Sporidien
ergab Spermogonien und Aecidien auf Ranunculus bulbosus und R. repens.
Dies steht in Uebereinstimmung mit den Versuchsergebnissen von
Schröter, während nach Plowright das Aecidium dieser Art nur
auf R. bulbosus vorkommen soll.

XIX. Uromyces Ficariae (Seh um.) Lev. wurde aus vor-

jährigen Teleutosporen gezüchtet.
XX. Puccinia Polygoni vivipari Karst. Der Verf. hatte

früher durch Aussaat des Aecidiums von Angelica silvestris auf Poly-
gonum Bistorta eine reichliche Production von Uredo- und Teleutosporen
erhalten, auf Pol. viviparum mit demselben Material aber zunächst nur

spärliche Teleutosporenlager und dann erst einige Uredolager. Mit

Aecidien, die aus Teleutosporen der Pucc. Polygoni vivipari auf Angelica
gezüchtet worden waren, erzielte er auf Polygonuni abermals Teleuto-

sporen, auf Pol. Bistorta traten spärliche Uredo- und Teleutosporenlager
auf. Es ist dadurch bewiesen, dass Pucc. Polygoni vivipari auf Pol.

Z?/s/o/"/« überzugehen vermag, und Verf. leitet daraus die Vorstellung ab, dass
Pucc. Angelicae-Bistortae und Pucc. Polygoni vivipari auf eine gemeinsame
Stammform zurückzuführen sind, die beide Nährpflanzen gleich gut infi-

cirtc, oder dass sie durch eine derartige Form verknüpft sind. Als
identisch sind sie nach Ansicht des Verf. deswegen nicht zu betrachten,
weil dem Aecidium von Pucc. Polygoni vivipari die Spermogonien fehlen,
während sie bei Pucc. Angelicae-Bistortae vorhanden sind. Auch die

Teleutosporen weisen eine geringe Verschiedenheit auf.

XXI. Zur Kenntniss der Specialisirung der Carex-
Puccinien, die ihre Aecidien auf R i bes bilden. Auf Carex acuta,
strieta, caespitosa und Goodenoughu hat Verf. zwei Arten von Puccinia
mit Aecidien auf Ribes unterschieden, nämlich P. Pringsheimiana mit

Aecidien auf Ribes Grossularia und anderen Arten, nfcht auf R. nigrum
und P. Ribis nigri-Acutae mit Aecidien auf Ribes nigrum u. A., nicht

auf R. Grossulana. Durch die hier mitgetheilten Versuche mit reinem
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Teleutosporenmaterial von bekannter Herkunft wurde eine schwache In-

iection auch auf R. nigrum erzielt. Da auch Pucc. Ribis nigri-Acutae
ein schwaches Infectionsvermögen gegen R. Grossularia besitzt, so liegt
es auch hier nahe, die Entstehung beider Arten aus einer Stammform
mit gleichem Infectionsvermögen gegen R. nigrum und R Grossularia
anzunehmen.

Versuche mit Puccinia Ribesii-Pscudocypiri ergaben nicht völlig
übereinstimmende Resultate. Verf. neigt zu der Annahme, dass diese

Art ein verschieden hoch entwickeltes Infectionsvermögen gegen ihre

Aecidienwirthe besizt, ein starkes gegen R. nigrum, ein geringeres gegen
R. rubrum und ein schwach entwickeltes gegen R. Grossularia. - - Für
die Bewerthung negativer Versuchsergebnisse wichtig ist einer von
diesen Versuchen, bei welchem Teleutosporenmaterial, das aus Aecidien
von Ribcs rubrum gezüchtet worden war, keinen Erfolg auf R. rubrum.

gleichzeitig aber sehr reichlichen Erfolg auf R. nigrum hatte.

XXII. Eine Mischung von Puccinia Pkragmitis (Schum.)
Körn, und P Trailii P 1 o w r. lag bei einem Pilzmaterial auf Phragmites
communis von Königstein a. Elbe vor.

XXIII Versuche mit Phalar is- P ncc in ic n. Seit 1892 hat

Verf. zusammenhängende Versuche mit einer Puccinia von Phalaris
arundinacea in der Weise vorgenommen, dass Aussaaten der Teleuto-

sporen auf Polygonatum multiflorum, Convallaria majalis, Majanthemum
bifolium und Paris quadrifolia ausgeführt, aber nur die auf ersterer

Nährpflanze gewonnenen Aecidien zur Fortsetzung der Cultur benützt
wurden, um den rassen- und artenbildenden Einfluss der Cultur auf einer

einzigen Nährpflanze zu ermitteln. Ein solcher ist auch insofern hervor-

getreten, als der Schmarotzer nicht mehr im Stande ist, Aecidienbildung
auf Paris und Majanthemum hervorzurufen. Auf Convallaria war der

Erfolg gleichfalls sehr gering, an keiner der Infectionsstellen kam es bis zur

Aecidienbildung; aber da das verwendete Teleutosporenmaterial spärlich
war und im Vorjahre noch reife Aecidien auf dieser Nährpflanze aufge-
treten waren, so ist Verf. selbst geneigt, hier nicht von einem völligen

Erlöschen, sondern nur von einer deutlichen Schwächung des Infections-

vermögens zu sprechen.
— Bezüglich der übrigen mit Phalaris-Pucci-

nien ausgeführten Versuche sei auf die Arbeit selbst verwiesen.
XXIV. Zur Kenntniss der Kronenroste. Die mit Puccinia

coronifera ausgeführten Versuche sprechen dafür, dass die Formen auf

Avena sativa, Festuca elatior und Lolium perenne als verschieden anzu-
sehen sind. Hiernach würde der ältere Name P. Lolii Nielsen nur für

die Puccinia auf Lolium. nicht aber für die anderen Formen der P. coroni-

fera in Betracht kommen.
XXV. Gy mnosp oran gium clavariae f ortne (Jacq.) Rees.

Von diesem Pilze wurden Aecidien erzielt auf Pirus communis, Crataegus
Oxyacantha und Amelanchier vulgaris. Auf Cydonia vulgaris traten nur

Spermogonien auf. Dietel (Glauchau).

Lutz, A., Waldmosquitos und Waldmalaria. (Central-
blatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrank-

heiten. I. Abt. Bd. XXXIII. 1902. p. 282.)

Beim Bau einer zweiten Eisenbahn von Säo Paolo nach San tos
erkrankten zahlreiche Arbeiter an Malaria. Die Krankheitsfälle, die meist

gutartig verliefen, erschienen darum besonders merkwürdig, weil keine

Mosquitos in der Gegend beobachtet waren und bei der starken Steigung
des Terrains — die Sierra-Bahn erreicht in ziemlich kurzer Strecke eine

Kammhöhe von ca. 900 m. — stehende Gewässer nicht vorkommen. Verf.

stellte nun zunächst das Vorkommen einer kleinen, zarten Mosquito-Art,
Anopheles Lutzii Theob., fest, die in dem waldreichen Gebirge recht

häufig ist, aber nur in der Dämmerung fliegt. Die Brutstätten der

Mosquitos wurden in den Wasseransammlungen gefunden, die als

Eigentümlichkeit vieler tropischer Epiphyten. namentlich Bromeliaceen,
bekannt sind; Arten von Vriesea, Xidulaiium, Rillbcrgia. Aechmea,
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Bromelia u. a., ausser diesen auch Eriocanlon vaginatum Kcke be-
herbergen in ihren Wasserbehältern verschiedenartige Insectenlarven in

grosser Individuenzahl, viele Arten fanden sich ausschliesslich in solchen
Pflanzen. Selbst auf trockner Erde und an Felsen wachsende Bromeliaceen
enthielten öfters Mückenlarven.

Die durch jene Anopheles übertragenen Malaria-Plasmodien sind

verhältnismässig gross und im Blute der Erkrankten nicht besonders
zahlreich. Hugo Fischer (Bonn).

SCHAUDINN, FRITZ, Studien über Krankheitserregende
Protozoen, Plasmodium vlvax (Grassi und Filetti),
die Erreger des Tertianfiebers beim Menschen.
(Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte Berlin. Bd. XIX.
1902. p. 169—250.)
Aus dieser sehr eingehenden Arbeit kann nur das für

den Botaniker Wichtige hervorgehoben werden. Verf. hat

seine Untersuchungen sowohl an lebendem als auch an fixirtem

Material unternommen; für die Fixirung erwies sich die Her-
rn an n'sche Flüssigkeit als sehr geeignet, für die Tinktion
Heidenhain's Hämatoxylin sowie Romanowski's Färbung.

Die Gestalt der reifen „Sporozoiten" von Plasmodium vivax; die in
den Speicheldrüsen oder dem Darm von Anopheles claviger parasi-
tiren, ist sehr langgestreckt spindelförmig oder schwach sichelförmig ge-
krümmt; die Struktur des Plasmas erscheint alveolär, der ovale Kern
zeigt sich als glatt contourirtes, von feinen Granulationen (= Chromatin)
erfülltes Bläschen. Die Sporozoiten vermögen lebhafte Bewegungen aus-
zuführen, bei denen wir zwischen Krümmungen, peristaltischen Kon-
traktionen und Lokomotionsbewegungen unterscheiden können. Durch
den Stich der Mücke werden die Sporozoiten in das Blut des Menschen
gebracht; es gelang, in allerdings sehr seltenen Fällen, unter dem Mikro-

skop das Eindringen des Parasiten in die rothen Blutkörperchen zu ver-

folgen. Der Sporozoit ist im Augenblick des Eindringens ganz gerade
gestreckt, seine feine glänzende Spitze in den Rand des Blutkörpers
etwas eingesenkt. Daraui krümmt sich nach mehrmaliger Kontraktion
des Körpers die gerade Spindel langsam ein und sowie ihr hinteres Ende
das Blutkörperchen berührt, schnellt sie mit einem Ruck wieder in die

gestreckte Lage zurück. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrfach, wo-
bei die Spitze immer tiefer in den Erythrocyten hineinrückt, bis endlich
ein vollständiges Eindringen des ganzen Thieres erfolgt ist.

Die Gestalt des Parasiten weicht nun sehr von der vorherigen ab,
er ist nämlich ungefähr bohnenförmig geworden, und auch im Kern gehen
einige Veränderungen vor sich, vor allem scheinen die Chromatinkörner
zu einem einzigen kompakten Nucleolus zu verschmelzen.

Aus Experimenten des Verf geht hervor, dass nicht überall die

Sporozoiten in die Blutkörperchen einzudringen vermögen, so zerfallen
erstere z. B. immer, wenn Thierblut genommen wird, in Körnerreihen und
sterben nach kurzer Zeit ab. Es gelingt vielleicht, diese Erscheinungen
mit der Immunität verschiedener menschlicher Individuen oder Thiere

gegen die Malaria in Zusammenhang zu bringen.
Der Parasit erscheint zuerst als heller mattglänzender Fleck in der

Scheibe des Blutkörperchens, ein intensiv färbbarer Kernkörper (= Karyo-
som) ist von einem oft farblosen Alveolarsaum umgeben; beide zu-
sammen stellen wohl den Kern der Zelle dar. Das Karyosom scheint
wie bei den Coccidien ausser Chromatin und Linin in manchen Stadien
noch eine dritte Substanz (vielleicht Plastin) zu besitzen. Darauf tritt

eine Vacuole neben dem Kern auf, die immer mehr anwächst, bis der
Parasit das Bild eines Ringes annimmt In den Blutkörperchen erscheinen
wie Chromatin färbbare Pünktchen und Tüpfel, die vielleicht der ursprüng-
lichen Kernsubstanz des Erythrocyten entsprechen. Nun beginnen auch
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bald im Sporozoiten die ersten Exkretkörner zu erscheinen, krystallinische
Körnchen, die Umwandlungsprodukte der Blutkörpersubstanz vorstellen
und, wie Verf. fand, in polarisirtem Licht sich als doppelbrechend er-
weisen. Der Parasit wächst weiter hin ziemlich schnell, wobei durch
amöboide Bewegung seine Gestalt oft sehr verändert wird, das Pigment
sich peripher anzusammeln pflegt und im Karyosom ein oder zwei Vakuolen
auftreten. Die amöboide Beweglichkeit steigert sich immer mehr, der
Parasit ist keinen Augenblick in Ruhe, lange Pseudopodien werden
gebildet, Vacuolen erscheinen und verschwinden. Das Karyosom wird
weiter aufgelockert, indem die Vacuolisirung in ihm fortschreitet, bis

schliesslich der vorher homogene Kern fein granulirt aussieht. Allmählich
rundet sich der Sporozoit dann ab und es beginnt die reproduktive
Thätigkeit ihren Anfang zu nehmen, die „Schizogonie" tritt ein. Die
färbbaren (Chromatin-) Körnchen lagern sich zu einer Art „Kernplatte"
an; mit grosser Mühe lassen sich an gut tingirten Präparaten auch

Spuren einer parallelen Anordnung der achromatischen Substanz des
Kernes entdecken. Die Aequatorialplatte wird sodann breiter, in ihrer
Mitte beginnen kleine Lücken zu entstehen, die schliesslich eine Spaltung
des ganzen zu Stande bringen. Die Tochterplatten rücken dann von
einander fort und fangen an, sich zu Tochterkernen zusammen zu fügen.
Bevor dies jedoch noch vollendet ist, theilen sie sich wieder von neuem.
Nur verläuft dieser Theilungsschritt schon viel weniger mitotisch, und die

folgenden Theilungen nähern sich immer mehr und mehr den amitotischen

Durchschnürungen; jeder Anklang an eine Mitose ist hier verschwunden.
Nachdem die Kerntheilungen beendet und die einzelnen Kerne (12

—24,
meist 16) kugelig abgerundet sind, beginnt auch die Sonderung der

Plasmapartien. Das Pigment drängt sich an einzelnen Stellen zu

Klumpen zusammen und bleibt als „Restkörper" schliesslich allein von
der alten Zelle übrig. Im Einzelnen zeigt der Vorgang der Schizogonie
mannigfaltige Modifikationen. Die Gestalt der nun so entstandenen
„Merozoiten" ist recht variabel, auch die Lage des Kerns schwankt sehr.

Die Bewegungen sind ähnlich denen der Sporozoiten, das Eindringen in

die Blutkörperchen, das sieh ganz wie bei jenen verhielt, lässt sich leicht

verfolgen.
Verf. untersuchte noch, wie Chinin auf die beiden oben skizzirten

Stadien des Parasiten wirkt und kam zu dem vorläufigen Ergebniss, dass
die vegetativen Stadien am leichtesten durch dasselbe beeinflusst werden,
die reproduktiven viel weniger. Bei ersteren zeigten sich bald die Para-
siten zerrissen oder wenigstens in ihrem Umfang verändert, der Kern
geschrumpft und degenerirt, während er bei letzteren fast ganz intakt blieb.

Ausser den Merozoiten gehen bei den Malariaamöben nicht nur die

oginannten „Schizonten" durch weiteres Wachsthum hervor, sondern
auch noch männliche und weibliche Gameten. Die Makrogameten
sind fast stets grösser als die erwachsenen Schizonten, ihr Plasma ist

mehr granulirt, die Pigmentkörner sind zahlreicher. Ebenso ist der stets

peripher gelegene Kern weit grösser als dort. Die jüngsten Stadien der

Makrogameten gleichen noch fast völlig den jungen Merozoiten, nur fehlt

beinahe ganz amöboide Beweglichkeit. Der Kern lockert sich schliesslich
immer mehr auf, das Plasma wird immer dichter. Im Gegensatz dazu

tragen die männlichen Geschlechtszellen, die „Mikrogametocyten", einen
auffallend grossen chromatinreichen Kern und nur sehr wenig und ganz
blasses, schwach lichtbrechendes und grob vakuolisirtes Plasma.

Kommen die Geschlechtszellen nicht rechtzeitig in den Magen der

übertragenden Mücken, so müssen die Mikrogametocyten bald absterben,
während die Makrogameten unter Abschnürung eines Theiles von Kern
und Plasma sich wieder durch Schizogonie vermehren. Ihre Abkömmlinge
werden wieder zu typischen Schizonten.

Ist aber von Anopheles claviger Blut entnommen, so bilden
die Mikrogametocyten bald in ihrem neuen Wirthe die zur Befruchtung
nöthigen Mikrogameten, die (zu 8 angelegt, nur werden nicht immer alle

ausgebildet) sich als lange spindelförmige Gebilde entwickeln. Die

Mikrogameten bestehen, wie die entsprechenden Zellen der höheren
Pflanzen und Thiere, vorwiegend aus Kernsubstanz.
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Leicht lässt sich die Befruchtung beobachten. Zuerst wird von dem
Makrogameten ein Theil, dem Richtungskörperchen entsprechend, abge-
stossen und darauf dem Makrogameten ein Plasmabuckel nach Art eines

Empfängnisshügels entgegengestreckt. So wie nun ein Mikrogamet an
diesen herantritt, werden beide blitzartig bis über die Hälfte eingezogen.
Nach Verschmelzung der beiden Sexualzellen sehen wir den weiblichen
Kern die Mitte der Zelle einnehmen; ihm hat sich der männliche als halb-

kugelige Kalotte aufgelegt.
Der so entstandene „Ookinet" dringt nun in das Epithel der Darm-

wand ein, allmählich verschmelzen auch die beiden Kerne mit einander.
Das Heranwachsen des Ookineten zur „Oocyst" und die Ausbildung des

Sporozoiten ist schon völlig richtig von Grassi beschrieben worden.
Tischler (Heidelberg).

BITTER, G., UeberdieVariabilität einigerLaubflechten
und über derrEinfluss äusserer Bedingungen auf
ihr Wachstum. (Pringsheim's Jahrbücher für wissen-

schaftliche Botanik. Band XXXVI. 1901. p. 421—492.
Taf. VII—XIII.)

Die vorliegende mustergültige Arbeit Bitter 's erweitert unsere
Kenntnisse über die Morphologie der Flechten durch eine Fülle neuer
und bemerkenswerther Thatsachen. Sie ergänzt auch vielfach Bitter 's

Studie über die Untergattung tiypogymnia der Gattung Parmelia. Zur

Hervorhebung der wichtigsten Resultate dürfte es angezeigt sein, über die

Arbeit capitelweise und in der Reihenfolge des Originals zu berichten.

I. Das Verhalten einiger Laubflechten je nach der
verschiedenen Orientirung des Substrates zum Horizont.

Wächst Parmelia physodes auf horizontalem Substrate, so bildet

sich ihr Lager kreisförmig aus, ihr Rand besteht aus dicht zusammen-
schliessenden radiär gerichteten Lappen, die an ihren Seiten miteinander
verwachsen. Solche Lager zeigen eine sehr geringe Neigung zur Soral-

bildung, ausserdem brechen die Randlappen selbst nie sorediös auf und
nur die mehr in der Mitte des Lagers liegenden Seitenlappen schreiten

zur Soredienbiidung. Wesentlich andere Verhältnisse zeigt dieselbe

Flechte, wenn sie auf senkrechtem Substrat wächst. In diesem Falle be-

sitzt der Thallus zunächst keine radiäre Symmetrie; die primär nach
unten gerichteten Lappen sind die ersten, welche Sorale bilden. Die

jüngeren Zweige der primären Lappen brechen bald an ihren Spitzen
auf, und da sie nicht an den Ursprungslappen vorbeiwachsen, erfolgt
eine Vergrösserung des Lagers nach oben und nach den Seiten. Die
schon ursprünglich nach abwärts gerichteten Lappen und ihre Ver-

zweigungen wandeln sich an ihren Enden zuerst zu Soralträgern um,
dann erst folgen diejenigen Auszweigungen der nach den Seiten ge-
richteten Lappen, welche in der Richtung nach abwärts gebildet wurden.
Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, dass die nach abwärts ge-
richteten Lappen gegenüber den übrigen eine stärkere Feuchtigkeit ge-
messen. Das soredientragende Lappenende selbst zeigt eine horizontale

Orientirung; diese Erscheinung will Verf. auf diageotropische Reize zu-

rückführen. Ganz ähnlich verhalten sich Parmelia vittata, P. lubiilosa,
P. obscurata f. glauca und P. farinacea var. obscurascens.

Bei Menegazzia terebrata konnte Bitter in einzelnen Fällen beob-

achten, dass sich auf senkrechter Unterlage längere Sorallappen nach
unten krümmen, so dass die Soralköpfe dadurch aus ihrer normalen

Lage verschoben werden. Physcia ascendens und PI/, tenella, Arten, welche
vom Verf. schärfer getrennt werden und von welchen die erstere heim-,
die andere lippenförmige Terminalsorale besitzen, zeigen die soredien-

tragenden Lappen nach abwärts gerichtet, es fehlt ihnen ferner ebenfalls

auf senkrechter Unterlage die radiäre Symmetrie. Auch Ramalina
obtusata (Arn.) Bitter besitzt nach unten gerichtete Soralträger. Bei Psora
ostreata bildet die gesammte Lagerunterseite Sorale. Bei Nephromium
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laevigatiim sind auf senkrechter Unterlage sämmtliche erdwärts gerichtete
Lappen mit endständigen Apothecien versehen, die oberen Lappen hin-

gegen sind zumeist vegetativ. An den nach abwärts gerichteten Lager-
lappen erzeugen Soredien: Cetraria pinastri und ähnlich dürften die
Verhältnisse auch bei auf senkrechter Unterlage wachsenden Exemplaren
einiger Arten aus der Gruppe der Parmelia perlata sich verhalten.

Die Orientirung der Unterlage zum Horizont bedingt auch bei Par-
melia encausta einen Einfluss auf das Wachsthum; bei auf senkrechten
Steinwänden wachsenden Stücken sind die feinen epithallinischen Spross-
ungen nach abwärts gerichtet, nach oben wachsen die breiten vegeta-
tiven und nackten Randlappen in dichtem Zusammenschlüsse auf wage-
rechter Unterlage hingegen zeigen die feinen Auszweigungen des Lagers
eine radiäre Anordnung wie die primären Randlappen. Bei Evemia fur-

furacea nehmen die nackten Lappen den oberen Theil des Lagers ein,

die isidientragenden sind nach unten gebogen. Nach oben sind die

Lappen zahlreicher und üppiger entwickelt, was wohl durch die Ein-

wirkung des Lichtes begründet werden mag.
II. Ueber die Bedingungen desUeberganges vom vege-

tativen Wachsthum zur Soralbildung.
Verf. weist für mehrere Laub- und Strauchflechten nach, dass der

Mangel einer Unterlage für das Lager die Soralbildung begünstigt. So-
bald bei Parmelia physodes die frei horizontal von den Zweigen ab-
stehenden Lappen eine bestimmte Länge erreicht haben, tritt an den

Spitzen derselben Soralbildung ein. Aehnliches beobachtete Bitter bei
Parmelia tubulosa, Physcia ascendens, Physcia te/iella und Ramalina
obtusata.

III. Ueber das Wechsel verhältniss zwischen Apothe-
cien- und Soredien erzeugung je nach den äusseren Be-
dingungen.

Die Fortpflanzung durch Soredien überwiegt bei vielen Parmelien

gegenüber denjenigen durch Schlauchfrüchte und umgekehrt zeigen Arten
mit zahlreichen Apothecien nur eine geringe Neigung zur Soredien-

bildung. Den Grund dieser Erscheinung führt Verf auf äussere Be-

dingungen zurück. An gut beleuchteten und von stetig feuchter Luft

umgebenen Standorten wird der stärkere Lichtgenuss die Entwickelung
der Apothecien fördern.

IV. Ueber die Einwirkung äusserer Bedingungen auf
das Wachsthum und die Form der Sorale.

Auf wagerechter Unterlage bildet sich bei Parmelia physodes an
der Oberfläche der Soredienhaufen schliesslich eine aus verklebten, kurz-

gli^drigen und gebräunten Hyphen gebildete „secu.idäre Rinde" aus,
welche wahrscheinlich einen Schutz gegen äussere Unbilden darstellt.

Andere secundäre Erweiterungen der Sorale bestehen ferner darin, dass
auf der Rückenfläche des auf seiner Innenseite soredientragenden Lappen-
endes isidienartige Verzweigungen zur Ausbildung gelangen, was häufig
ein Zerreissen oder eine Löcherbildung des betreffenden Lappenendes
zur Folge hat. Parmelia vittata zeigt, wenn sie an schattigen Stellen

wächst, eine dendritische Zerschlitzung ihrer Sorale, auch bei Mene-
gazzia terebrata sind die Sorale mitunter zerschlitzt oder fast netz-

artig durchbrochen; diese Erscheinungen sind ebenfalls die Folge des

schattigen Standortes.

V . Ueber die Bedingungen isidien ähnlicher Spross-
ungen bei Parmelia physodes und P. tubulosa

Die Erzeugung dieser Gebilde an der Thallusoberfläche der ge-
nannten Arten wird durch stärkere Feuchtigkeit bewirkt.

VI. Ueber die Einwirkung der Bei euch tun gs inte nsität
auf die Farbe des Thallus und auf seine Gestalt.

Gewisse Hypogymnien zeigen in höheren Gebirgen, insbesondere an

sonnigen Standorten eine dunklere Farbe, während ihr Lager an weniger
beleuchteten Standorten aschgraugefärbt ist. Der Grund dieserErscheinung
lässt sich anatomisch feststellen. Die Rinde der Schattenform zeigt eine
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beträchtlich geringere Dicke und eine geringere Ablagerung von Flechten-
stoffen in derselben, als die an sonnigen Orten wachsenden Exemplare.
Einen ferneren Einfluss zeigt die Beleuchtungsintensität auf die Gestalt
des Lagers, so besitzen die Schattenexemplare der Parmelia tubulosa
schmälere Lappen und einen geringeren Zusammenschluss derselben am
Rande

VII. Ueber die Felde rung der Assimilationsflächen
verschiedener Lichenen durch gon dien los e Partien und
ihre Beeinflussung durch die Standortsverhältnisse.

Mehrere Parmelien zeigen eine Felderung ihrer Lageroberfläche,
welche dadurch zu Stande kommt, dass die gonidienlosen Partien mit
einer gefärbten, die gonidienführenden mit einer hellen Rinde bekleidet
sind. Das Auftreten dieser Felderung hängt mit Standortsverhältnissen
zusammen; je höher und je mehr dem Lichte exponirt die Flechte wächst,
desto dunkler das Lager und desto reichlicher die Felderung. Gebänderte
Formen der Evernia furfuracea konnte Bitter ebenlfals nur im Hoch-
gebirge beobachten. Wie diese Erscheinung physiologisch zu Stande
kommt, lässt sich nicht aufklären.

VIII. Ueber den Einfluss des Thallus auf die Gestalt
spätererAussprossungeninnerhalb seinesgeschlossenen,
centralen Theiles.

Für die Bildung cylindrischer centraler Aussprossungen ist die

wagerechte Unterlage günstiger, als die senkrechte.

IX. Ueber die Verschiedenheiten von Individuen
derselben Art unter den gleichen äusseren Bedingungen.

Bitter erörtert in diesem Capitel Variationen einzelner" Flechten
an demselben Standorte. Die prächtigen Photographien und die
klaren Textabbildungen bilden beweiskräftige Stützen für die geschilderten
Verhältnisse. Zahlbruckner (Wien).

Fink, B., Some Talus Cladonia Formations. (Botanical
Gazette. XXXV. p. 195—208. PI. 1—5. Mar. 1903.)

An account of some liehen societies on talus at several points

along the north shore of Lake Superior. Describes two forms
of these societies which are designated as a „ Cladonia gracilis
formation of shaded talus" and as a „Cladonia rangif'erina for-

mation of shaded talus", aecording to which form of liehen

predominates. If the trees surrounding or growing on the

talus are small, and especially if conifers be not among them,
the first type of society is found. If on the other hand the

trees are large and include a goodly number of Conifers, the

second type prevails. A considerable number of other Cladonias
are also found with the two prevalent forms, especially the

species related to the predominant form.
The writer adds that these Cladonia formations are pro-

bably by no means the only liehen societies which exist on
the tali. Richards (New York).

BRAITHWAITE, R., The British Moss-FIo r a. Part XXII.

(London: published by the author, 26, Endymion Road,
Brixton Hill. March 1903. p. 169—200; tabb. CXV—CXX.)

In this, the penultimate part of the whole work, twenty-three species
are described and twenty-six figured. The remaining three species of

the genus Stereodon are given and followed by four other Hypnaceous
genera - - Isopteryginm (six species), Plagiothecium (six), Acrocladium
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(one), Entodon (one). Then come three Pterygophyllaeemis genera
—

Pterygophyllum, Cyclodictyon, Daltonia, each with one species; and
finally rwo Neckeraceous venera — Porotrichum and Homalia, with two
species and one respectively. A. Gepp.

Bryhn, N., Ad Cognitionen) gener is muscorum Ambly-
stegii contributiones. (Nvt Magazin for Naturvidenskab.
T. XLI. 8". Kristiania 1903/ p. 45—50.)

L'auteur a etudie VAmblystegium noterophilum (Süll.) Holz de beau-

coup de localites d'Europe, du Caucase et de l'Amerique. Cette espece avait
ete consideree par plusieurs auteurs comrne synonyme de VA. fallax
(Brid.), specialement de la varie'te spinifolium (Schimp ). Le nom le

plus ancien est ici restitue et l'auteur donne des diagnoses differentielles
entre les deux especes en question.

II donne en outre la description de deux especes nouvelles: A. salinum
Bryhn n. sp., de la cöte austro-orientale de Norvege et .4. gallicum
Bryhn n. sp., espece palustre de la France du Nord (Eure et Loire).

Porsild.

CROZALS , A. , Flore b r y o 1 o g i q u e de Roquehaute
(Herault). (Revue bryologique. 1903. p. 17—32.)

Im Süden von Frankreich liegt etwa 2 km. vom Meeresstrande
die Meierei Roquehaute auf einem Basalthügel, umgeben von drei
Seiten mit grossen Felsblöcken und Trümmerfeldern desselben Gesteins

;

nur gegen Osten fällt der ca. 27 m. über dem Meere gelegene Basalt-

hügel allmählich gegen die Ebene des Dorfes Vias ab. Die basaltische
Anhöhe von Roquehaute bildet ein Plateau von etwa 70 Hektaren,
mehrere verlassene Steinbrüche, deren Boden das Regenwasser viele
Monate lang festhält, bilden die Wohnstätte vieler merkwürdigen Pflanzen,
ebenso ein nahes Gehölz immergrüner Eichen, 100 Hektaren umfassend.
Nachdem Verf. auf diesem Terrain gegen 932 Phanerogamen und Gefäss-

kryptogamen zusammengebracht hat, giebt er in obiger Moosflora eine
Uebersicht von 75 Laub- und 25 Lebermoosen. Unter letzteren
überrascht die grosse Anzahl Arten (13) von Riccia, z. B. R. Crozalsü
Levier, R. macrocarpa Levier, R. papulosa Moris etc. Bei den Laub-
moosen herrschen die Pottiaceen bedeutend vor; es fehlen viele

Hypnaceen und die Gattung Hylocomium ist gar nicht vertreten. Ebenso
fehlt, wohl in Folge der Trockenheit, die Gattung Sphagnum.

Von den seltensten Laubmoosen seien aus dieser interessanten

Region erwähnt: Phascum carniolicum W. et M., Ephemerum steno-

phyllum Schpr., Funaria microstoma Br. eur., Fontinahs Duriaei Schpr.
Geheeb (Freiburg i. Br.).

Buchheister, J. C, Notes from the Cat skills. (The Fern
Bulletin. Vol. XI. January 1903. p. 15—16.)

Calls attention to the variability of Botrychium matrycariaefolium,
the finding of Struthiopteris germanica in rocky hollows in forest and
other facts in regards to ferns of this locality. Moore.

Clute, Willard N., Fem wort notes. I. (The Fern Bulletin.

Vol. XI. January 1903. p. 12—15.)
Fragrance of Polypodium pustulatum. Lycopodinm lucidulum on

the Pacific coast. This form lacks the toothing towards the tip characte-
ristic of eastern forms and is given the name occidentale. Name of the

Japanese Polypody. Calls attention to the fact that P. Japonicum was
previously described as P. Faurii. Brings up question of when varietal
names should be ignored. Ceratopteris in Florida. Asplenium pinna-



476 Pteridophyten.
— Floristik und Systematik der Phanerogamen.

tifidum in Connecticut. The ränge of Nephrodium patens. Pteris
serrulata in Georgia. Nephrodium unitum glabrum in Florida.
Another Station tor Psilotum nudum. Lake Helen, Florida.

Moore.

COCKS, R. S., Equisetum robustum, A. Br. 1844. (The Fern
Bulletin. Vol. XI. January 1903. p. 16—17.)

Notes priority oi Rafinesque's name of E. praelatum which
seems to be the same species. Moore.

EATON, A. A., The g e n u s Equisetum in North America.
XII. (The Fern Bulletin. Vol. XI. january 1903. p. 7—12.)

The sub-genus Hippochaetae consists oi a number of races of which
the species are centers of Variation and the connecting links should be
treated as varieties. There are two sub-sections represented in North
America, the first consisting of ramosissimum, Funstoni, and laevi-

gatum, the other represented by hiemale, robustum, variegatum and
scirpoides

E. Funstoni described as new was collected and distributed as E.

Mexicanum Milde. 1t is between laevigatum and ramosissimum and has
been collected under the following forms; caespitosum, nudum, raniosuni,
and polystachyum. Moore.

FLETT, J. B., Variations in the habitat of two ferns.

(The Fern Bulletin. Vol. XI. january 1903. p. 17.)

Nephrodium spinulosum dilatatum common at sea level in extreme
western part of United States. Lomaria spicant above snow line on
Prince of Wales Island. Moore.

ADLERZ. E., Potentilla thuringiaca B e r n h.
* Goldbachii (R u p r.)

funnen uti Närke. (Botaniska Notiser. 1903. Heft 1.

p. 45—48. Mit 2 Tafeln.)

Verf. hat diese im mittleren und südlichen Russland und in

Galizien heimische Form in der mittelschwedischen Provinz Nerike
(bei ca. 59° n. Br ) gefunden. Sie ist wahrscheinlich mit fremden Säme-
reien eingeschleppt worden und breitet sich weiter aus.

Grevillius (Kempen a. Rh.).

Brlnard , Observations sur quelques formes de

Coryclalis solida Smith et C. cava Schw. (Bulletin de la

Societe des naturalistes de l'Ain. VIII. 1903. p. 50—57.)

L'auteur Signale des particularites observees par lui dans la

Vegetation des Corydalis solida et cava du Jura, rarement signalees

par les botanistes contemporains. C. cava et C. solida se montrent en

effet, dans quelques locaütes du Jura, avec des bulbes portant deux
ou meme trois tiges ;

ces anomaiies dejä signalees par j. Bau hin, ont
ete expliquees par Michalet en 1859, d'une maniere qui parait satis-

faisante ä M. Brunard. C. Flahault.

BRUNARD, Dans les 1 a c s et marais du Jura meridional.
(Bulletin de la Societe des naturalistes de l'Ain. VIII. 1903.

p. 26—35.)
Compte rendu d'une herborisation aux environs de Belley

(2—4 septembre 1902). L'auteur y discute les conditions biologiques du

Juncus supinus Moench. avec ses varietes aliginosus Roth et viviparus
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St. Lager. Cette espece reputee silicicole n'est ni calcifuge ni silicicole,
rhais ^implement hydrophile. 11 doute de la valeur spöcifique du Drosera
obovaia Koch que quelques auteurs ont considere jadis comme uu

hybride et qui represente peut etre une forme accidentelle. II Signale en
outre Hieracium coronopifolium Fries, du groupe des H. umbellata,
Potamogcton plantagiiieus Ducros (P. coloratus Hörnern.), P. gramineus
L., Utricularia intermedia Hayen, Ceratophyllum submersum L., plantes
nouvelles pour Ie pays. C. Flahault.

FLATT VON AlfÖLD, Karl, Zur Geschichte der Herbare.
(Magyar botanikai lapok.

= Ungarische botanische Blätter.

Jahrg. II. Budapest 1903. No. 12. p. 30—37.) [Magyarisch
und deutsch.)

Die Fortsetzung beschäftigt sich mit zwei von spanischen
Botanikern des XVI. Jahrhunderts angelegten Herbarien: 1. Das von
Andres Laguna (* 1494, fl560) verfertigte, welches in Bezug auf das
Alter gleich nach jenem Turner 's und Falconer's folgen; das Her-
bar ist nicht mehr erhalten. 2. Das angebliche von Francisci Her-
nandez angelegte, in der Bibliothek des Eskurials aufbewahrte Herbar,
das spanische, nicht mexikanische Pflanzen enthält. Es stammt aus der
2. Hälfte des XVI. Jahrhunderts und besteht aus mehreren Bänden.
Beschrieben wurde es bisher noch nicht.

Ausserdem wird noch das im Staatsarchive von Modena vor-
handene Herbai' (mit dem Titel „Ducale Erbario Estense de secolo XVI-o
sul fine") besprochen. Es erfuhr drei Beschreibungen: Durch Cesare
Foucard (1882), durch L Picaglia und namentlich durch J. Camus
und O. Pen zig (1885). Das Herbar wurde in Ferrara angefertigt,
enthält in einem aus 146 fortlaufend paginirten Blättern bestehenden

Pergamentbande 182 aufgeklebte Pflanzen, welche mit Ausnahme von
ein bis zwei Arten bestimmt werden konnten. Es enthält sehr viele in

den fürstlichen Gärten zu Ferrara damals gezogenen Pflanzen und
wurde während der Zeit 1580— 1599 angefertigt. Drei Pflanzen werden
von Camus und Penzig für älter gehalten; der Verfertiger des Herbar
dürfte wohl ein Hofgärtner sein. Keines der alten Herbare wurde so

gründlich besprochen als das in Modena aufbewahrte.
Matouschek (Reichenberg).

Flatt von Alföld, Carl, A herbar iumok tärtenetehez.
ZurGeschichte der Herbare. (Magyar botanikai lapok
- Ungarische botanische Blätter. Jahrg. II. No. 3. p. 86—94. Budapest 1903.) [Fortsetzung. In magyarischer und
deutscher Sprache.]

Fortsetzung der Besprechung über das in der Bibliothek des Es-
curials aufbewahrte, von Francisci Hernandez gefertigte Herbar. Die
42 ste in demselben aufbewahrte Pflanze hat nach Camus und Penzig
keinen Namen, sondern führt die Bemerkung: „Herba che portö Andrea
d'Oria in Italia". Daraus glaubten die letztgenannten zwei Forscher

folgern zu müssen, dass die Pflanze von dem berühmten Admiral
d'Oria selbst stamme. Verf. deutet die Bemerkung aber so: „eine
Pflanze, welche durch d'Oria nach Italien importirt wurde", was er als

Admiral leicht bewerkstelligen konnte Gepresst hat wohl d'Oria diese
leider nicht mehr bestimmbare Pflanze nicht.

Ferner wird das Herbar des Caspar Bauhin (in der Bibliothek
des botanischen Gartens der Baseler Universität), des Joachim
Burser (f 1639) in der Upsalaer öffentlichen Bibliothek und das
Meraner Herbar aus dem Jahre 1587 des genaueren beschrieben. Viele
bio- und bibliographische Notizen sind stets eingesprengt.

Matouschek (Reichenberg).
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GAGNEPAIN
( F.],

L e s Zinglberacees de l'herbier Bodinier.
(Bulletin Academie intern, de Geogr. botanique. XII. 1903.

p. 35—40.)

Zingiberacies du Kouy-Tcheou: Globba bulbosa Gagnepain, pro-
bablement lä au voisinage de la limite septentrionale du genre ; Zingiber
roseum Roscoe, probablement subspontane; Hedychium coronarium var.

maximum Baker (FI. maximum Rose.) non spontanee; H. spicatutn
Hamilt., non spontanee. L. Blanc (Montpellier).

GEROME, Note sur YArenga saccharifera ,
ä l'occasion de

sa floraison dans les serres du Museum. (Bulletin

Museum d'Histoire naturelle. 1903. p. 99.)

Apres avoir rappele que ce palmier avait probablement ete mis
en place en 1S33 e 1 avoir indique ses dimensions M. Geröme constate

qu'avant de fleurir i! avait semble subir un arret de Vegetation. Une
premiere inflorescence s'est produite dans l'aisselle de la derniere feuille

normale; une deuxieme commence a se developper dans l'aisselle d'une
feuille inferieure. Lignier (Caen).

Hackel, Eduard, Neue Gräser. (Oesterreichische botanische

Zeitschrift. Jahrg. LIII. Wien 1903. No. 1. p. 30—36.)
Mit ausführlichen lateinischen Diagnosen werden 5 neue Festuca-

Arten beschrieben: Festuca Reverchonii (Sierra del Pinar in His-
pania, eine gute endemische Art der Sierren Spaniens, Festuca

Hystrix nahestehend), Festuca eriostoma (Sierra Famatina in repu-
blica Argentin a), Festuca Hieronymi (Sierra Achala republicae
Argentinae, verwandt mit F. setifolia Steud.), Festuca trinervis (in

monte Dryman 2800 m. in Nova Guinea, eine recht merkwürdige
Art), Festuca Teneriffae (in insula Teneriffa, nur mit Festuca geni-
culata verwandt). Matouschek (Reichenberg).

Hackel, Eduard, Neue Gräser. [Fortsetzung.] (Oester-
reichische botanische Zeitschrift. 1903. p. 153— 159.)

Mit ausführlichen lateinischen Diagnosen werden beschrieben:

Chusquea Pittieri (Costarica, der Ch. anelytroides Rupr. am nächsten

stehend), Chusquea qultensis (Ecuador, verwandt mit Ch. scandeiis

Kunth.), Chusquea Tonduzii (Costarica, die erste aus Amerika be-
kannte ganz niedrige halbstrauchige, fast krautige Bambuse, wie sie so

oft im Co ngogebiete vorkommen), Chusquea discolor (Rio de
Janeiro, verwandt mit Ch oligophylla Rupr.), Chusquea virgaia
(Costarica, sehr charakteristisch durch die Vorspelze) und Chusquea
urelytra (Rio de Janeiro, mit köpfchenförmiger Inflorescenz und lang
begrannten untersten Hüllspelzen. Matouschek (Reichenberg).

Hallier, H., Ueber die Abgrenzung und Verwandt-
schaft der einzelnen Sippen bei den Scrophu-
larineen. (Bulletin l'Herbier Boissier. III. 1903. p. 181

—207.)
L'auteur se livre ä un examen critique des tribus qui composent la

iamille des Scrophulariacees. II partage aujourd'hui Fopinion de
Baillon et v. Wettstein que les Se'tagine'es doivent former un

groupe des Scrophulariacees. II en est de meme des Planta gi-
ii ccs (qui se placeraient entre les Manulees et les S e l a gine'es) ,

des Lentibul arides, voisines des A ntirrhinees , et des Oro-
hanche'es qui se rattachent aux Rhinanthe'es. On ne saurait entrer

ici dans le detail des considerations morphologiques et anatomiques
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consignees dans ce memoire, dont on devra se borner ä indiquer les

conclusions generales.
En prenant les Verbascces pour centre, d'oü les autres groupes

rayonnent dans deux directions principales, Tauteur arrive ä grouper
toutes les tribus de la famille dans l'ordre suivant:

1. S dl a g in de s. 2. Planta gin de s. 3. Manulc'cs (y compris
Erinus et Camptoloma). 4. Digitale es (y compris les G lobular lies).
5. Verbascces (Verbuscum, Celsia, Staurophragma). 6. Leuco-
phylldes. 7. Che lo aide s. 8. Aptosimiees (Lancca, Aptosimum,
Peliöstomum, Anticharis). 9. Hdminidride'es (Scrophularia, Alonsoa,
Angelonia , Diascia, Hemimeris). 10. C alcdo l a ric'es. 11. Antir-
rliine'es. 12. Le n t ib ul ar ie'es. 13. Oratio l des. 14 Gärardides.
15. Rhin a nthdes (y compris Lathraea, mais a l'exclusion de Hemiar-

rhena). 16. r obanchec s.

Signaions enfin quelques genres exclus des S c ro ph u I ariacdes.
Paulownia et Wightia appartiennent aux B ign o n iace'es

, Brookea,
Uroskinnera , Denuatobotrys . Ourisia (p. p.) aux G esne'r ace'e s

,

Zcnkerina au genre Staurogyne des Acanth acdes
, Byblis et Roridula

aux Och n a c des. A. de Candolle.

Medwedjew, J. S., Die Eidarsche Kiefer (Pimis eldarlca

sp. n.). (Arbeiten des Tifliser Botanischen Gartens. Lief. VI.

Heft 2. Tifles 1902 [herausgegeben 1903]. Mit 1 Abbildung.)
Modice elata, coma dilatata, ramis longis patentibus, foliis geminis

brevibus rigidis acutiusculis margine scabris viridibus et lere adpressis,
amentis masculis cilindricis obtusiusculis erectis vel curvatis et fasci-

culato-conglomeratis , antherarum squamulis rotundatis margine denti-

culatis, strobilis solitariis vel interdum 2—4 verticillatis in pedunculo
brevi erecto-patulis, junioribus lato-ovatis vel lere sphaericis,
maturis ovato-oblongis, squamarum apophysi parte supe-
riori convexa transverse elevatim carinata.

Habitat in Transcaucasia centrali prope desertum Eldar in

declivitatibus Eldar-oughi ripae dextrae fluni. Jorae.
Arbor erecta vel curvata 40 — 50 pedalis. Folia plerumque 4" longa,

0,5'" lacta, strobilis maturis 2"—3.5" longis et 1,2"— 2" latis, sesquilongiora.
Proxima speciei ad Pontum Caucasicum incolae, sed specifice

distincta foliis brevioribus et apophysi magis convexa. A P. Brutia
Ten. differt foliis brevioribus et strobilis solitariis vel 2—4 verticillatis,

a P. halepense Mill. foliis magis crassis et rigidis et praecipue pedun-
culis strobilorum erecto patulis (nee reflexis) satis distincta.

Nach Angabe des Herrn M. A. Skibicki, der die Exemplare der
eldarschen Kiefer verschaffte, wächst sie auf steinigem Soden, in Spalten
des sarmatischen Lehmsandsteines, die im Winkel von 50- 60° gegen den
Horizont geneigt sind. Ihre Bestände sind an den Gehängen des Eilar-

oüghi auf l'r_> Werst verstreut, nehmen aber insgesammt nicht mehr als

25 Dessiatinen (an die 30 ha.) ein, bei 1475' Meereshöhe anfangend,
ohne über den Berg hinüber zu reichen. Der Zwischenraum zwischen
den Bäumen beträgt 4—8 Foden (8—15 m.). Selten finden sich zwischen
ihnen Wacholder und Ephedra.*) Die Stämme der Kiefern sind, in Folge
der häufig hier wehenden Winde, zumeist stark geneigt. Jungholz findet

sich zwischen ihnen selten, frisch aufgeschossene Bäumchen waren nicht
zu sehen. Im ganzen Forste von Eilar-oüghi giebt es gar keine Wasser-
quellen, und selbst im Monat April, der sonst in der Eldar-Steppe reich
an atmosphärischen Niederschlägen ist, war in den zahlreichen Schluchten
und Thälern dieses Berges kein Tropfen Wasser zu bemerken.

An die weite baumlose Schizak-Steppe, die im Winter und Vorfrüh-

linge von Schafherden überfüllt wird, angrenzend, werden die Bestände

*) Eine kurze Beschreibung dieses lichten Waldes mit einer Photo-

graphie gab Ref. vor einigen Jahren in ,,Globus" unter dem Titel „Ein
Reliktenwald im östlichen Transkaukasien".
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der eldarschen Kieier von Jahr zu Jahr durch das Beil der Hirten ge-
lichtet, die das Holz vornehmlich zu Kienspänen verwenden.

Die vollständige Ausrottung dieser seltenen, nirgends weiter ge-
fundenen und offenbar das Ueberlebsel einer uralten Vegetation dar-
stellenden Art wäre sehr zu bedauern. N. v. Seidlitz (Tiflis).

Genvlrsse, P. et Chablay, E., Sur l'essence de Calamintha

Nepeta dite de Marjolaine dans le midi de la

France. (Comptes rendus de I'Academie des Sciences.
9 fevrier 1903. p. 387).

L'essence dite de Marjolaine du midi de la France (Var) ne pro-
vient pas de YOriganum Majorana, mais de Calamintha Nepeta. Elle
contient du pinene, une cetone nouvelle la calaminthone et de la

pul ego n e. A. Giard.

GlLSON, EUG., Sur deux nouveaux glucotanno'i'des.
(Comptes rendus de l'Acad. des Sciences. 9 fevrier 1903.

p. 385.)
La Rhubarbe de Chine contient deux glucotanno'i'des qu'on peut

obtenir ä l'etat pur et cristalüse: la glucogalline et la tetrarine.
A cöte de ces glucosides on trouve une catechine. 11 en resulte la

presence dans le meme organe vegetal de tanno'i'des appartenant ä trois

groupes differents : au groupe de l'acide gallique (la glucogalline et la

tetrarine); au groupe de l'acide protocatechique (la catechine); au groupe
du styrolene (la tetrarine). A. Giard.

Greshoff, M. en Sack, J., Bydrage tot de kennis van
Ardisla-hors [Getah Adjak]. (Pharmaceutisch Weekblad.

Jaarg. 40. 1903. p. 127-133.)
Les auteurs decrivent ies proprietes d'une matiere resineuse brun-

rouge fonce, provenant de YArdlsia (Pimelandra) fuliginosa Bl. (Myrsinee
de l'ile de Java). 11 semble permis de supposer que cette matiere

remplit les lacunes qui ont ete signalees chez de nombreux representants
de cette famille. La resine fournit deux Corps cristallins desmotropes,
de couleur jaune, les ardisiols a et ß, ainsi qu'un oxy-ardisiol, dont les

caracteres sont donnes avec quelque detail. Ces corps, dont les formules
brutes sont respectivement C35 H« Oio et Css H-w On, sont fort probable-
ment des derives de l'anthraquinone. Verschaffelt (Amsterdam).

amacnr

Herr Prof. Dr. M. Treub ist nach Buitenzorg (Java) zurück-

gekehrt und hat die Direction des dortigen Botanischen Gartens
wieder übernommen. Alle für denselben bestimmten Briefe sind

demnach wieder nach Buitenzorg (Java) zu richten.

Botaniker Dr. R. Laubert ist in der Biologischen Abtheilung
des Reichsgesundheitsamtes in Berlin angestellt.

Ausgegeben: 19. Mai 1903.
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