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iicbkeit Nach seiner Zurtickkunft theilte mirZiz ^iePflauze, jedoch

ohne Namen mit, zur Zeit, wo sie DeCandolle noch nieht be-

schriefoen hatte, und diese Pflanze ist nichts anders als Fnmaria mi-

crantha. Aber DeC. hat spater 1821 im Prodromus p. 137. eine

Varietat der F. officinalis mit seiner friihern F, densiflora ver-

miscbt, wie die Beschreibung zelgt; Hr. Prof. Parlatore fuhrt

letetere als F, officinalis §. densiflora auf, ich nenne sie F, offi-

cinalis var. florihunda. Es ist eine schoiie Pflanze mit weisslich

griinen Slattern, scbmalern Blattzipfein und satter purpurrothen Blu-

men von der Grosse derer an F, officinalis vulgaris oder der gross-

bliihenden Varietat; dass die Bluthen dicbter standen, als bei den

andern Varietaten, kann ieh nieht iinden, dass aber die Bestimmung

richtig ist, kann ich auch daraus schliessen, dass die Pflanze im Her-

barium des Hrn. Hofrath v. Marti us unter dem Namen Fumaria

densiflora sich befindet, und dass Hr. Prof. Parlatore bei seiner

Anwesenheit in Munchen die Gattung Fumaria dieser Sammlung

durchgesehen hat.

Zu Fumaria micrantha zieht Hr. Prof. Parlatore nach einem

in der DeCandollischen Sammlung befindiichen, wie es scheint,

Original-Exemplare die Fumaria prehensilis Kitaibel^ oder wieHr.

Prof. Parlatore schreibt, vermuthllch nach dem foeiliegenden Zet-

telchen, F. prehensibilis. Diese ware dann auch die Fumaria me*

dia p. DeC, syst. 3. p. 134, was freilich wunderiich klingt, wenn

man nicbt annimmt , dass bier eine Verwecbselung fitatt gefunden.

Man mag unter Fumaria media die F, agraria Lagasc. oder die

weitschweifige mit zusammengewickelten Blattstielen versehene Va-

rietat. der F. officinalis verstehen, so passt die F, micrantha am

allerwenio^sten dazu.

Dr. L. Rabenhorst, Deutschlands Kryptogamen-Flora,

oder Handbuch zur Bestimmung der kryptogami-

schen Gewachse Deutschlands, der Schweiz, des

Lombardisch-Venetianischen Konigreichs u. Istrien.

II. Band, 1. Abtlieilung: Lichenen. (Ladenpreis

1 Thlr. Oder 1 fl. 45 kr. rln)

Der verdieDstrolle Hr. Verfasser hat durch dieses mit viclcrK«»nt-

niss, Umsicht und Fleiss ausgearbeifete Werk einem BedMiii»»e
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abgeholfen, welches seit Fries klassischer Lichenographia europaea,

Lundae 1831, immer fiihlbarer geworden, nanilich deiii ehier ge-

dranglen Darstelluiig der Fiechten Deutschlaiids , mit Benutzung der

seitherigen Entdcckungea und Beobaclitungen auf deutschein Boden,

wodurch auch Anfanger «nd Dilettaiiten unter Beihiilfe der angezo-

genen Flechten-Sammlungen in Stand gesetzt werdcn, sich in diesem

so schwierigea, sAs schonein Gebiete zu orieniiren. — Wenn der

VerfL is der Vorrede aussert, wie vvenig noch fur eine streng wis-

senschaftUche Bearbeitung der Fiechten iin Verhaltniss zii andern

Bekhen der Kryptogainen geschehen, sey, und dass nanientlich das

anatomSsche Studium derselben noeh sehr vemachlassigt sey, so ist

wohl die ausserordentliche Vielgestahigkcit der Fiechten iiach Stand-

ort, WiUeruDg8-£lnfliis$eii und Alter, die Seitenheit von deren voll-

komi&neT Ausbildung uod die Sehwierigkeit der mikroskopischen Vi\-

(ersoehtingen in Anschlag zii bringen, vorziiglich bei den krusien-

fdrBQigeo, auf Steinen lebenden, deren Alter sich auf Jahrhunderte

erstrechen tnag; iiberdiess pflanzen sie sich meistens durch Bruten

fort, entwickeln bisweilen Jahre lang keine Friichte, oder erfordern

einen besonders gunstigen Standort zu deren Entwicklung, wie nam-

lich mancbe Fiechten, welcbe bei uns fast immer steril gefunden wer-

deD) nur ira hoben Norden Friichte ansetzen.

Der Verf. bat mit Becht' den Tballus, als das wichtigste Vege-

tations-Organ, vor Allem beriicksichtigt und nach dessen Hauptver-^

schiedenheit seine Haupt-EintbcHung \^ Krusten., Lager- und StieU

Fiechten gegrundet. Bei der Einfachheit der Fruchtbildung der Fiech-

ten, die nur in 3 Hauptformen , als Kerngehdnse^ Scheiben- tind

milen Fortn auftritt, ist allerdings die Untersuchung der Sporen «
Scblauche, der Schichten des Fruchtkerns und Lagers um so wich-

tiger, die jedoch bei der Veranderlichkeit der Sporen grosser Schwie-

rigkeit unterliegt.

Der Verf. schickt der BeschreHiung der ausgebildeteu Fiechten

die der unvoHkommenen Gebilde oder der Aflergattungen Lepra,

Pnlveraria, Variolaria, Spiloma, Isidhim voraus , welchen noch

fiiglich die Arthonien und Conioearpon anzureihen waren, und be-

ginnt dann naturgemass mit den niedern Bildungen , von ^welchen er

stufenweise zu den hochsten aufsteigt, wesshalb auch die genuinen

Fiechten mit den Limborieen, denen dieSporenschlaucbe fehlen und wo

die Sporen frei in der tiallertmasse des Kerns nisten, nach Ausschluss

von Gyahcta, Vrceolaria und Endocarpon, bi^ginnen sollteo, wab-
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rend von den letxtern die ersten 2 ftiglicher unmittelber vor Leca-

nora und Endocarpon vor den Vmbilicarien zu stefaen kommen^

denen sie ini unfruehtbaren Zustand zum Verwechselit ahnlich sind.

So schliessen auch die Leeanorinae nebst Lecidea and Biatora durch

ihren Habitus und Bau natiirlicher an die Krustenflechten an, so w^
auch die Calycien durch Trachylia sich innig mit Lecidea ver-

binden.

Die Collemaceae bilden nach Fries als homoomerische Flech-

ten naturgemass ein Mittelglied zwiscben Algen und Flechten, indem

ein'jungcs Collema^ z. B. pulposum^ von Nostoc ntchl zu uoier-

scheiden ist. — Die Faniilien, Gattungen und Arten erschein^ ^OBSt

naturgemass umgranzt. Der Verf. fiihrt 13 Famyien , urn 4 mefar

als Fries, auf, namlich ^\e Leeanorinae^ Vmbilicarieae^ Coniocar-

peae nnd RamaUnae^ mit 48 Gattungen , um 15 mehr als Fries,

namlich Stigmatidium, Pyrenula^ GraphiSj Thromhium^ Le^anora^

Omphalodiutn, Gyrophora^ Collema^ Lbbaria, Solorina^ Nephroma^

Pycnothelia^ Hagenia^ Chrysopogon und Atectoria^ and mit 434

Arten, wahrend Fries am angefuhrten Orte nur 407 fiir ganz Eu-

ropa ziihlt. Vorziigiich erscheinen Verrucaria mit 41 Arten gegen

26 nach Fries, Pyrenothea mit 10 gegen 3 nach Fries, Trachy-

lia mit 7 gegen 1 nach Ffies, Lecidea mit 62 gegen 45 nach

Fries vermehrt. Die Diagnosen sind treffend, die betreffenden Nr.

der hauflichen Fiechtensammlungen genau cltirt, nur von SyDoAyinen

fehlen manche wichtige, z. B. bei Lecanora LamareMi das gft-

brauchlichere Synon. L. Lagascae^ a. ebenso bei Parmdia ceratO-

phyUa P. physodeSj bei Lecidea speciosa L. amieniaca ^ woraus

zugteich zu ersehen, dass der Verf. die altern Namen gegen neuere,

wenn auch gewohnte, substituirt hat, so auch Lecanora rimosa statt

L. sordida. Die vor/uglichern Varietaten sind unter eigenen Na^

men beschriebea , die allgemeinen Standorte ziemlich genau angege-

ben , die speciellen , so viel es die bisherigcn mangelhaften Unter.

suchungen erlaubten. Den letzteren kann Kef. noch aus seinen mehr-

jahrigen Beobachtungen in den flechtenreichen Scbiefergebirgen von

Pinzgau und in den flechtenarmen Kalkalpen Ober-Ocstreichs Fol-

gendes hinzufijgcu

:

Verrucaria gelatinosa (muscorum V.) kommt auch im Pinzgau

auf Urgebirgsarpen in 5000', jedoch selten, vor, z. B. WasserfaM-

alpe im Kaprunerthale.

Bereits vordJahren enideckte Ref; am steiuerucn.Meere lH den
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Kalkalpen zwischen Saalfeiden and Berchtesgaden iu 6500' Seebobe

auf Moosen, nnd vor 2 Jahren am Pyrrbges (Kalk) bei Spitel in

gleicher Hohe auf scbwarzer Moder-Erde eine ausgezeicbnete neue

Verrucariay welcbe ein bis 2 Zoll breite Rasen bildet uud sich so

characferisirt : Verrucaria Sauteri Hampe msc, thallo membrana-

ceo albo-farinoso rugoso-plicato, ambitii sinuato-lobato peritheciis basi

immersis iiitegris hemisphaericis, ostiolis pertusis. Das bautige, un-
r

ebne, ioi Umfange bucbtig gelappte Lager von gelblicber Gruudfarbe

erscheint durch feine weisse Korncheii weiss bestaubt , ist uuten

cebwarz und mit wenigen Fasern besetzt, die Friichte sind an der Basis

eiogesenkt, Anfangs ganz, halbkugelrund mit durehlocherter Miindung,

werden aber bald durch Zusammenfalten becherformig geofiiiet. Die gan^e

Flecbte abnelt der Lecidea Candida und unterscheidet sich von der

zanachststeheuden V. gelutinosa durch den diinnen, blattartigen, fal-

tig - erbobeuen Tballas und grossere, eingesenkte Apothecien so \ve-

seutlieb, dass sie die VermiHhung Hampers rechtfe^tigt, dass selhe

von einer Biatora und zwar einer durch die La^^e verkiimmerten und ab-

geglatteten B, decipiens herstammeu mochte, aus welcher Ref. zvt^ar

Sagedia einerea^ jedoch nicht diese Verrucaria entstehen sab. —
Verrzicaria Hochstetteri kommt auf den hohern Kalkalpen Pinz-

gau's und Ober-Oestreicbs in 6000—8000' haufig vor, jedoch seltea

mit Friichten, und fuiU scbon von Feme durch die blaulicbe Farbung

des Gesteins auf. V, margacea fmdet sich auf Nagelfluhblocken au

der Enns bei Steyer. Thelotrema lepadimim sab Ref. in Pinzgaa's

Gebirgswaldern nicht , wahrend selbes im Kobernausser Walde bei

Bied im Innviertel und in den Gebirgen Ober-Oestreichs haufig vor-

kommt Th.clausum (Gyalecta exanthema Fr.) kommt vom Fuss der

Kalkalpen yon Pinzgau u. Ober Oestreich auf Kalkblocken bis 5000

vor. Pertmaria glomerata aucb auf den Alpen Pinzgau's mit Vr-

ceolaria verrucosa 'nicht selten. Sagedia cinerea in Pinzgau's

Kalkalpen von 5000' bis 7000'. Lecanactis impolith (Parmelia

Fr.) sah Ref. nur an einer Eicbe bei Ried , sonst noch nirgends.

Vrceolaria mutdbiUs fand Pfarrer En gel auf Brettern bei Steyer.

JX pelobotrya fand Ref. an einem Scbieferblock bei Mittersill. Gya-

lecta cupularis findet sich auf nassen Kalkfelsen in den Gebirgs-

gegendea von Salzburg und Oestreich uberall. G. foveolaris auf

Schieferalpen Pinzgau's in 6000 ' nicht aelten. G. Prevortii an

Kalkfelsen Oestreichs selten. Lecanora badia auf Tbonschiefer ia

Pinzgau's Alpen von 5000' bis 6000'. L, atrasulfurea Ach., welcbe
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der Verf, nicht auffuhrt, fancl Ref. auf eineiu Gneisblocke am Stu-

bachtauern in 7000' mit grosstentheils unvollkommnen Sagedieii-

artigen Friichteii im Pinzgaue» L, sophodes iin Pinzgaue auf abge-

storbnen Moosen vom Thale bis 7000^ (^m kleinen Rothenstein.)

L, tartarea v. corticola^ an Tannen in Voralpenwaldern Pinzgau's.

L, rubra nur in Gebirgsgegenden Ober-Oestreichs auf Malus, vom
Kef. gefnnden. L. atrocinerea auf einem Sebieferblocke im Fuscber-

bade. L, ocrinaeta an den Thonschiefer- Felsen der VVestseite des

kl. Rothenstein gemein. L. erythrocarpia h. arenaria Jm Leoganger-

thale Pinzgau's. L. atirea kommt auf den hochsten Kalkgebirgen

von Salzburg und Ober-Oestreich von 6000^ bis 7000' in Felsritzea

nicbt selten vor. L. orxina auf den Schieferalpen Pinzgau^s in

6000—7000' nicbt selten. L, gelida auf einem Granitblocke bei

Muhlbaeh im Ober-Pinzgau. L. vrassa c.'gypsacea in den Kalk-

bergen von Salzburg 2500' und Ober-Oestreich in 6000 bis 7000'

Seehohe, in Fekspalten. L, Lamarckii an den hochsten Kalkwanden
der Alpen von Salzburg und Ober-Oestreich, in 5000 bis 6000' nicbt

selten in grossen Flecken
,
jedoch grosstentheils steril. L, osfreata

auf Larchen im Pinzgau selten. L, Hooheri nur auf den Kuppen
der hochsten Schieferalpen im Pinzgau, bei Geisstein. Vmbilicaria

pustulata sah Ref. weder im Salzburgischen, noch in Ober-Oestreich.

Parmelia ruhiginosa In den Vqralpen Pinzgau^s, auf Schieferblok-

ken selten, in denen von Ober-Oestreich nicbt selten an Buchen.

P' encausta auf Granitblocben, auch in den Thalern von Pinzgau.

P' perlata u. speciosa sah Ref. im Pinzgau nicht, jedoch erstere

haufig um Steyer, wo selbe auf Brettern Fruchte bringt. Sticta

pUssima um Steyer selten an Apfelbaumen, im Salzburgischen

sah sie Ref. nicht. St. limbata (and Ref. nur in der Oede bei Mit-

tersili an einem Granitblocke , wo St. fuHginosa haufig wachst.

Solorina saccata im Salzburgischen und Ober- Oestreich gemein.

Peltigera maJacea im Nadelwald der Oede bei Mittersili am Fusse

von Felsblocken nicht selten. Calycium dlho-atrum und Coniocyhe

"Nigricans auch im Pinzgaue. Coniocarpon cinnabarinum sah Ref.

Dur um Steyer auf Picea. Lecidea aretica auch auf den Hochalpen

Pinzgau's, L. sangiiinaria in den Voralpenwaldern von Pinzgau u.

Ober-Oestreich. L. marginata auf Thonschieferf^lsen am Geisstein.

li. spectabilis anf Schieferalpen von Langau nod Ober-Steyermark,

z. B. Hoh-Golling und Rothkogel , nicht selten. X. Morio auf tJr-

gebirgsalpen Pinxgau's, %, B. Selbertauern nicht selten. L. Brunneri

w^
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(mamillaris m.) am kleinen Rothenstein in Tyrol. L. Wahlenbergii

auch am h. Golling im Lungau in prachtigen Exemplaren. L,cpigaea

auf den Alpen Pinzgau's und auf Hiigeln bei Steyer. L, conglomerata

auf b. Goliing im Lungan. Biatora lucida auf Holz im Pinzgau

selten. B, triptophylla sah Ref. im Pinzgaii nicht und um Kober-

naussen und in den Voralpen von Oestreich nicht haufig. B, carnosa

<|musconim) In Alpenwaldern Pinzgau's auf Felsblocken steril. B.

comtnutdta (V * elatine m.) auf Tannen in den Alpenwaldern von

PiQzgau und Ober-Oestreich nicht selten. B. Cladofiia (wobl nur

elne Zwerg-Cladonienform) fand Pfarrer £ n g e I bei Steyer. B.caprea

welche fehit, fand Ref. am kl. Rothenstein in Tyrol in 7000'. B.

lurida auf Kalkfelsen am Fuss der Gebirge von Pinzgau u. Ober-

Oestreich gem^n. B. globifera in Berggegenden Pinzgau's auf

Tlioflscbiefer selten. Stereocaulon qidsqtiiliare (nanumj in Thon-

schiefer-^elsspalten bei Mittersill. St, alpinum b: botryosum auf

Baehschutt bei Mtihlbach u. auf den Alpen des Pinzgau's nicht selten.

St, condensatum iiberzieht im Hochthale Moosen am Stubachglet-

scher in 6500 ' mit stiellos auf der Kruste aufsitzenden Friichtea

ganze Flachen. St, tomentosum b. alpestre auf Baehschutt bei

Zeli am See gemein.

Dr. Sauter.

Rleinere Mittheilungen.
In der Sitzung der physikalisch - mathematischen Klasse der k*

Akademie der Wissenschaften zu Berlin zeigte Hr. Mitscherlic**

2wei Hxemplare von Billbergia zebrina vor, welche in einem gtos-

sen gl^ernen Gefasse, das mittelst einer aufgeschliffenen Glasplatt^

und verschiedenen Kitten vollkommen luftdicht versohlossen war,

enthaften waren. Seit 1841 haften sie sich darin auf dieselbe Weise

wie in freier Luft entwickelt. Das eine Exemplar batte in dieseifl

Zustande gebluhet, beide batten im Jahre 1842 angefangen Knospea

zu treiben, die sich }etzt zu grossen selbststandigen Pflanzen entwi»-

kelt haben, deren Blatter denen der, Mutterpilanze an Grosse gleic"-

kommen und von frischer gruner Farbe siud. Die Entwickliing d<^'

ser neuen Pflanzen hat ganz auf Kosten der Mutterpflanze statt

gefunden. Auf dem Boden des Gefasses ist Wasser betindiich, w^^

ehes durch die Wurzein den Blattern zugefiihrt wird, von diesen vet-

dampft an den Wanden des Gefasses iieruttter rinnt und so d^

Wurzein wieder zugefiihrt wird, wie bei den von Ward angegcb^'

nen Apparaten. Bei diesen, so wie bei den auf gewohnliche Wc<^

verschlossenen Glasgefassen iindet aber mehr oder weniger c>^
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