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Repertorium. 
Cohn, Kryptogamen-FIora von Schlesien.   II. Band. 
2. Halfte. Flechten, bearbeitet von B. Stein. (Breslaul879.) 

Nachdem wir vor Kurzem  iiber  die  1. Halfte  des II. 
Bandes dieses ausserordentlich wichtigen Werkes, welche die 
Algen umfasst,  ref'erirt haben, sind wir schon heute in der 
Lage, auch die zweite Halfte, die Flechten  zu  besprechen. 

Die Bearbeitung einer Flechtenflora  im gegenwartigen 
Zeitpunkte war gewiss ein gewagtes Unternehmen; das emi- 
nent reformatorische Werk von Th. Fries ist nur erst zum 
Theil erschienen und was dieser Autor noch nicht gesichtet 
tat,  ist,  man darf es gewiss aussprechen,   noch in grosser 
Verwirrung und Unsicherheit.    Daher muss eine Bearbeitung 
der  gesammten Flechten   einer Gegend  zur Zeit immer in 
zwei Theile gesondert erscheinen;   einen fertigen, moglichst 
kritiach geklarten — die discocarpen Archilichenen umfassend 
— und einen unfertigen, chaotischen — alle ubrigen Flech- 
ten  in   sich  begreifend.    Nur  dadurch ist der zweite Theil 
einigermassen brauchbar zu machen, dass er sich an ein all- 
gemein   anerkanntes,  auf naturgemassen Eintheilungsprinci- 
pien  beruhendes System  anschliesst.    Und   dies  ist in vor- 
liegendem Werke geschehen,   so dass wir dasselbe als eine 
Arbeit begriissen konnen,  die,  rnit Riicksicht auf die obeu 
erwahnte Sachlage, die schwierige Aufgabe moglichst gliick- 
lich  gelost hat.    Freilich ist nicht zu verkennen,  dass ein- 
gehendere  anatomische Studien  wohl  manche jetzt noch 
als Flechte   behandelte Art ausgeschieden haben wiirden; 
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es ist dieses Verlialtnisses wenigstens kurz in der Einleitung 
gedacht worden (pag. 10 und 11). 

Das Werk beginnt mit einer historischen Uebersicht 
iiber die Licbenenkunde Schlesiens, an die sich Betrachtungen 
iiber die Verbreitung der Flechten Schlesiens in den ver- 
schiedenen Hohenregionen anschliessen. Audi in Schlesien 
ist die Ebene am armsten an Flechtenarten, nur 12°|0, von 
denen vielleicht nur eine der Ebene eigenthumlich ist. Die 
Hiigelregion enthalt 41 °/0 mit 17°/0 (oder 115 Arten) ihr 
allein zukommenden Flechten. Die Bergregion bietet unter 
60 °/0 12 °/o (82 Arten) fiir sie characteristische Formen, 
wahrend das Hochgebirge 42 °|0 der Gesammtzahl birgt, 
von denen 18 °|© oder 126 Arten sich nur hier finden. 76 
Spezies (11 °/o) sind durch alle 4 Regionen verbreitet. — 
Die Gesammtzahl der schlesischen Flechten betragt 705; ein 
Vergleich mit der Flechtenflora Deutschland's ist zur Zeit 
nicht moglich, weil seit dem Erscheinen von Korber's Pa- 
rerga eine Menge neuer Arten entdeckt worden sind, eine 
Zusammenstellung der gesammten Flechten Deutschland's 
aber nicht erschienen ist. Flechten-Gattungen, die Schlesien 
eigenthumlich sind, werden 5 angefiihrt: Harpidium, Belonia, 
Phylliscum, Sorotbelia und Gongylia.*) 

Es folgt dann ein von Dr. Schroter bearbeiteter Ab- 
schnitt, der das Wichtigste iiber die Anatomie und Ent- 
wicklungsgeschichte der Flechten bringt, wobei natiirlich 
auch der Schwendenerschen Theorie gedacht wird. Stein 
selbst steht auf Seite der Gegner dieser Lehre; er halt sie 
fiir vollstandig widerlegt „durch die zahlreichen positiven 
Beobachtungen, dass die ersten Gonidien aus gewissen 
Seitenasten der Flechtenhyphe sich durch Abschniirung ent- 
wickeln." Die Empfehlung der Minks'schen Arbeit hatte 
fiiglich wegbleiben konnen! 

Den ausfuhrlichen Spezies - Beschreibungen geht eine 
Gattungs-Uebersicht und ein Schliissel zum Bestimmen der 
Gattungen voraus. In der folgenden Zusammenstellung der 
Gruppen, Familien u. s. w. folgt Stein in der Hauptsache 
dem bewahrten Korber'schen System*, die Nomenclatur freilich 
musste nothwendigerweise vielfache Aenderungen erfahren, 
wobei — vielleicht mit zu grosser Strenge — die Prioritiits- 
rechte gewahrt wurden. Denn seit vielen Jahren eingebiir- 
gerte Namen, bei denen jeder weiss, welche Pflanze sie be- 
zeichnen, sollten nicht geandert, resp. auf ganz andere Gat- 

l) Sorothelia ist hier jedenfalls zn streiehen, da Lojka eine 
neue Art dieser Gattung: Sorothelia Pertusariae Rehm in 
litt. in Ungarn entdeckt hat. 
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tungen iibertragen werden; das gilt z. B. von Psoroma, 
Amphiloma u. a. — Auch die Unterscheidung von Gattungen 
nach der Farbe der Gonidien konnen wir nicht billigen; 
die Nylander'sche Manier, selbst auf verschiedene chemische 
Reaction hin Arten aufzustellen, ist gliicklicherweise nicht 
befolgt worden. 

Wir reproduciren nur noch die neuen Arten: 
Zuerst fin den wir da die neuen Gattungen Fritz ea 

und etwas spater Korberiella, die wir bereits in Hedwigia 
1879 No. 6 besprochen haben. Der dort angezeigte Separat- 
Abdruck stammt also aus dem Werke, iiber das wir jetzt 
referiren. — Unter Rinodina figurirt die neue R. pan Ha- 
noi des Korb. herb, et in sched. mit folgender Beschreibung: 
Kruste ausgebreitet, anfangs kornig - warzig, spater dick, 
tief rissig gefeldert bis getrennt lappig-zerbrockelt, schmutzig 
gelbbraun, mit zwischen den Feldern vortretendem dickem, 
schwarzen   Vorlager.     Friichte  klein,   anfangs   eingesenkt, 

ispater angedriickt sitzend, mit erst vertiefter, dann fast 
flacher, braunschwarzer, matter Scheibe und bleibendem, 
dicken, gelbgrauem Lagerrande. Sporen klein, breit-elliptisch, 
sweitheilig. — Friichte bis 0,5 mm, Sporen in kurzen breit- 
teuligen Schlauchen zu 8, 8—10 A* dick, 15—18 ft lang. — 
Vn Basalt. 

Gyalecta Fritzei Stein nova species. Kruste er- 
gossen, sehr diinn, firnissartig, weisslich oder rothlich weiss, 
Vorlager unkenntlich. Friichte erhaben sitzend, klein, durch- 
scheinend, mit tief krugformiger, fleischrothlicher oder braun- 
licher Scheibe und hohem, krat'tigen, dunkelbraunen, im 
Alter abgeriebenen weisslichen Rande. Sporen unregel- 
massig mauerartig - vieltheilig. — Friichte 0, 3 — 5 mm. 
Schlauche aufgeblasen, sehr gross, 60 ft dick, 120 {* lang. 
Sporen 12 —15 /t* dick, 24—28 p lang, — An iiberfluthetem 
Grranit. — 

Psora Limprichtii Stein (in Verhandl. der schles. 
vaterl. Gesellsch. 1869). Lager angepresst schuppig, Schuppen 
weissgriio bis schmutzig graugriin, vieleckig-rundlich, hocke- 
rig, in eine rissig - gefelderte Kruste zusammengedrangt, 
Friichte sitzend, mit flacher oder leicht gewolbter, blaugrau 
bereifter, schwarzer Scheibe und bleibendem, diinnen schwar- 
zem Rande; bis 2 mm gross. Sporen in keuligen Schlauchen, 
eiformig bis langlich-elliptisch, 2—3 Mik. dick, 6—8 Mik. 
lang. — An Basalt. 

Scoliciosporum Baggei Metzler (in litt. ad Korber). 
kruste sehr diinn Bchorfig, fleckig-ergossen, schmutzig-grun- 
lich, mit sehr winzigen weissen Kornchen bestreut, Vorlager 
undeutlich.     Frucht sehr  klein,   sitzend,   anfangs   rothlich, 
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dann braunschwarz, angefeuchtet heller, sehr bald gewolbt 
und berandet. Fiillfiiden gelblicli, ganz verleimt. Sporen 
in keilformigen Schlauchen zu 8, alchenformig, undeutlich 
vieltheilig, vielmals langer als dick. — An jungen Laubholz- 
zweigen. — 

Sphyridium speciosum Korb. nov. spec. Lager 
aus kriiftigen Anfangen ausgezeichnet schuppig, blatterig, 
meergriin, fast bereift; Schuppen ansteigend, dachziegelig 
sich deckend, vielfach getheilt, leicht gewolbt, an den Enden 
ein wenig zuriickgebogen und soredienstaubig, unten weiss. 
Friichte zahlreich, gestielt, hutformig, fleischfarbig, in der 
Jugend undeutlich weiss berandet. Sporen wie bei Sph. 
byssoides. — Auf sandiger Erde. 

Buellia viridis Korb. nov. spec. Kruste ergossen, 
diinn, weinsteinartig-schorfig, feinrissig, schmutziggriin, auf 
undeutlichem (weisslichen ?) Vorlager. Friichte gehauft, 
sitzend, mit mattschwarzer, flacher Scheibe und schwellendem, 
fast bleibendem Rande. Fullfaden verleimt, oben griinlich- 
braun auf griinlichbraunem Schlauchboden. Sporen zu 8 
in keuligen Schlauchen, ziemlich klein, 2—21^ langer als 
breit, undeutlich bisquitformig. — An Granit. 

Catocarpus Korberi Stein nov. spec. (Syn.: Catil- 
laria concreta Kbr. pr. p. non Wbg.) Kruste weinsteinartig, 
geschwollen warzig oder warzig gefeldert, weisslich oder 
hellgraurothlich, auf schwarzem, oft saumartigem Vorlager. 
Friichte fast eingesenkt, mit flacher, nacktschwarzer Scheibe 
und sehr diinnem, oft wellig gezahnten, im Alter fast ver- 
schwindendem Rande. Sporen erst ungefarbt, bald grau- 
griinlich, 10 — 13 (« dick, 22 — 28 (t lang, elliptisch, mitten 
eingeschniirt, mit breitem Schleimhofe, in aufgetrieben keu- 
ligen Schlauchen, Fullfaden oben kleinkopfig, grunschwarz, 
braunschwarzlich oder schwarz. — An feuchtliegenden Granit- 
blocken. 

Rhizocarpon melaenum Kbr. nov. spec. Kruste 
rissig gefeldert, braunschwarz, aufvortretendem tiefschwarzem, 
denciritisch ergossenem Vorlager. Friichte klein, sitzend, 
mit tiefschwarzer, leicht vertiefter oder flacher Scheibe und 
bleibendem, ungetheilten Rande. Sporen zu 8, ziemlich 
gross, dauernd ungefarbt. — An iiberspiilten Granitfelsen. 

Lecidella pontifica Korb. Herb. Kruste fast wein- 
steinartig, diinn, kornig - warzig, schmutzig-weisslich oder 
grunlichgrau, auf gleichfarbigem Vorlager. Friichte sehr 
klein, sitzend, mit flacher, bleibend dick und vortretend be- 
randeter, nackter, schwarzer Scheibe. Sporen langlich-ellip- 
tisch, 2    3/" dick, 6 —10 ft lang. — An Holz. 
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Xylographa Felsmanni Stein nova spec. Kruste 
unterrindig, in weichen Kornchen vorbrechend, weissgriinlich 
(meist durch Anflug schwiirzlich), Vorlager unkenntlich. 
Friichte sehr klein, sitzend, rundlich oder verzerrt - kurz- 
elliptisch, mit flacher dunkelbrauner Scheibe und diinnem, 
vortretenden, braunschwarzen Rande. 

Calicium gemeJlum Korb. in Stein, Nachtrage 1872. 
Kruste ausgebreitet, sehr feinkornig, fast mehlig, milchweiss, 
auf gleichfarbigem Vorlager. Friichte kurz und kraftig ge- 
stielt, schwarz, Kopfchen linsenformig, mit fast balbkugliger, 
schwarzer Scheibe und zuriicktretendem, dicht reinweiss be- 
reiftem Gehause. Sporen langlich, zweitheilig, 2—3 /* dick, 
8—10 j" lang. — Auf alten Dachschindeln. 

Thrombium Lecanorae Stein nova spec. Epiphy- 
tisch. Friichte oberflachlich sitzend, winzig klein, matt- 
schwarz, abgestutzt halbkuglig oder breitkegelformig, mit 
deutlich eingedriickter, breitdurchbohrter Miindung. Sporen 
langlich-eiformig, 6—8 p dick, 16—20 p lang. Schlauche 
walzig - keulig, meist 8- zuweilen aber nur 4-sporig. Auf 
Lecanora subfusca var. saxicola. — 

Thrombium Collemae Stein nova spec. Epiphytisch. 
Friielite kuglig, ganz eingesenkt, winzig klein, glanzend 
schwarz, mit kaum vorragendem, gewolbtem, nicht kenntlich 
durcbbohrtem Scheitel. Sporen eiformig oder elliptisch, ge- 
saumt, 8—10 (i dick, 12—16 ft lang. — Auf der Frucht- 
scheibe von Collema furvum. 

Microthelia Ploseliana Stein nova spec. Kruste 
ausgebreitet, verunebnet, weinsteinartig-schorfig bis fast mehl- 
staubig, undeutlich feinrissig, weiss oder schmutzig braunlich- 
weiss, auf weisslichem Vorlager. Friichte sehr klein, glan- 
zend-schwarz, eingesenkt, mit vortretendem, abgeflacht-halb- 
kugligem, unkenntlich durchbohrtem Scheitel. Sporen breit 
elliptisch, braunschwarz, 5—6 /" dick, 8—11 j" lang. Schlauche 
keulig bis breit-keulig. — Auf Glimmerschiefer. 

Sagedia parvipuncta Stein nova spec. Epiphytisch. 
Friichte winzig klein, sitzend, halbkuglig oder kegelformig, 
fast glanzend schwarz. Sporen spindelformig, viertheilig, 
4—5 (A dick, 12—18 f* lang. — Auf der Kruste von Theli- 
dium diaboli. — 

ArthopyreniaLomnitzensis Stein nova spec. Kruste 
verwaschen fleckig, diinn firnissartig, zusammenhangend, 
oliven-gninbruunlich, auf undeuthchem Vorlager. Friichte 
klein, sitzend, schwarz, fast kugelig, mit undeutlich ein- 
gedriickter, sehr fein durchbohrter Miindung. Sporen zwei- 
theilig, breit eiformig bis elliptisch, 5-6 ,« dick, 9—12 {* 
lang. — An iiberflufhetem Granit. 
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Arthpyrenia Porocyphi Stein nova spec. Epiphy- 
tisch. Friiclite winzig klein, sitzend, kegelformig bis kugelig, 
glanzend schwarz, ohne kenntliche Miindung. Sporen 
zweitheilig, ei-elliptisch, 2—3 f« dick, 6—8 p lang, zu 8 
in spindelformigen Schlauchen. — Auf Porocyphus cata- 
ractarum. 

Leptorha}>his Korberi Stein. Epiphytisch. Friichte 
anfangs eingesenkt, bald vortretend bis oberfiachlich sitzend, 
glanzend schwarz, sehr klein, kuglig, mit tief eingedriickter, 
sehr fein deutlich durchbohrter Miindung. Sporen lang 
nadelformig, meist gerade, 4—8theilig, 1—2 p dick, 24— 
30 jw lang. — Auf der Kruste von Korberiella Wimine- 
riana. 

Klebs, G.    TJeber  die  Form en   einiger  Gattungen 
der Desmidiaceen Ostpreussens.   (Inaugural-Dissertation 

der Universitat  Strassburg.    Konigsberg  1879.) 

Verfasser ist gelegentlich der Bearbeitung der ostpreus- 
sischen Desmidiaceen zu der Ansicht gekoramen, „dass in 
dieser Familie die Variability nach Bau und Gestalt der Zellen 
eine derartige ist, dassvorlaufig wenigstens jedenatiirlicheEin- 
theilung darnach unmoglich ist." Er bezeichnet es daher 
als erste Aufgabe, zu erforschen, wie weit eigentlich die 
Variation sfahigkeit eines bestimmten Formentypus geht, in 
welchen Beziehungeu die Variationen der einzelnen Typen 
zu einander stehen. Zur Klarung dieser Frage beziiglich 
der Desmidiaceen soil vorliegende Arbeit beitragen. Ver- 
fasser hat zwar das allgemein angenommene System zu 
Grunde gelegt, aber nur, um iiberhaupt eine Anordnung zu 
ermoglichen. Die einzelnen Formen sind, je nach dem 
Grade ihrer Verwandtschaft in Abtheilungen gebracht wor- 
den; solche Formenkreise, deren Glieder aufs engste und 
untrennbarste verbunden erscheinen, werden als Arten be- 
zeichnet. Jede Art zerfallt in eine Anzahl von Variationen, 
die mehr oder weniger von einander abweichen, die m 
Reihen angeordnet werden, je nach dem Verwandtschafts- 
grade, wobei natiirlich von der Voraussetzung ausgegangen 
wird, dass die verschiedenen Variationen aus einander ent- 
stehen. Die Aufstellung dieser Variationsreihen ist insofern 
eine willkiirliche, als die Maupttypen ja noch nicht fest- 
gestellt sind; man wird als solche vielfach in den verschie- 
denen Gegenden, verschiedene bisherige Arten betrachten 
konnen, weil man in der Kegel die vorherrschende Art als 
Typus annehmen wird. 
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Verfasser bearbeitet zunachst nur die Gattungen Cioste- 
rium, Penium und Cosmarium nach diesen kurz ent- 
wickelten Gesichtspunkten. 

Indem wir wegen der zahlreichen, hochst interessanten 
Details auf die Arbeit selbst verweisen, begniigen wir uns, 
die Hauptsache wiederzugeben. 

Ciosterium Lunula Ehbg. geht einerseits in CI. 
acerosum liber, indem die Zellen schmaler und spitzer wer- 
den, andererseits in CI. moniliferum, indem sich der Bauch 
starker hervorwolbt, die Enden mehr krummen. 

Ciosterium acerosum (Schrank) Ehbg. zeigt dem- 
entsprecbend ebenfalls Uebergange in CI. moniliferum; 
ausserdem ist es aber durcb die als CI. angustum Hantzsch 
bezeichnete Form mit CI. strigosum Bre"b. verbunden. 

Ciosterium strigosum Breb. „kann man als den 
Endpunkt einer Entwicklungsreihe betrachten, die von CI. 
acerosum ausgeht. Von ersterem geht die Entwiekelung in 
der Weise weiter, dass die Formen schmaler werden, wobei 
die Bauchseite in der Mitte gerade oder wenig gekriimmt 
wird"; man gelangt so zu CI. macilentum Breb., das wiederum 
in CI. intermedium hiniiberleitet, dessen glattes juncidum 
einer Form von macilentum oder strigosum mit etwas 
stumpferen Enden durchaus entspricht. 

Ciosterium obtusum Breb., ebenfalls von CI. ace- 
rosum ausgehend, variirt derart, dass Formen entstehen, die 
zu Penium gerechnet werden miissten. 

Ciosterium moniliferum Ehbg. besitzt einen ausser- 
ordentlich grossen Formenkreis; es gehoren dahin CI. Leib- 
leinii Kiitz und CI. Ehrenbergii Ralls; ebenso ist CI. angu- 
latum Hantzsch nur eine Form dieses Typus. Die als CI. 
Leibleinii bezeichnete Form geht in CI. Dianae Ehbg. iiber. 

Ciosterium Dianae Ehbg., auch CI. arcuatum Breb. 
und CI. acuminatum Kg, umfassend, variirt als Ciosterium 
Jenneri und CI. Venus; eine sehr kleine Form ist CI. in- 
curvum Breb. Ciosterium Dianae geht in CI. Archerianum 
Cleve iiber, beide unterscheiden sich, durchaus nicht con- 
stant, durch die Streifung. 

Ciosterium Archerianum Cleve, dem auch CI. 
Cynthiae Not. zugezahlt wird, liefert CI. striolatum, indem 
die Zellen im Verhaltniss zur Lange etwas breiter werden, 
(CI. Lagoense Nordst.), die Kriimmung abnimmt. CI. Ar- 
cherianum mit starkeren, entfernter stehenden Streifen, ist 
CI. porrectum Nordst. 

Ciosterium striolatum Ehbg. Hierher gehort auch 
CI. costatum Cda., Cl. regulare Bieb., CI. turgidum, wahrend 
CI. intermedium unmittelbar aus striolatum hervorgeht.   Zu 
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Closterium intermedium konnen wir CI. directum 
Archer und CI. juncidum Ralfs rechnen; auch CI. angusta- 
tum Ktz. diirfte hierher gehoren. Ungestreiftes juncidum 
geht in CI. strigosum liber. Auch Uebergange zu CI. atte- 
nuatum Ralfs finden sich, wie denn auch CI. lineatum und 
CI. Ralfsii Breb. sehr nahe stehen. 

Closterium Ralfsii Breb. zeigt einige Variationen, 
welche als Uebergange zu CI. rostratum Ehbg. aufgefasst 
werden konnen. Letzteres selbst, CI. Kiitzingii Breb. und 
CI. setaceum Ehbg. umfassend, ist durch diese beiden Formen 
mit Closterium pronumBreb. verbunden. Als Variationen 
dieses Typus erscheinen CI. acutum Breb., CI. Cornu Ralfs 
und CI. Linea Perty, mit denen in dieser Richtung die 
Gattung Closterium endigt. 

Zu Closterium striolatum haben wir schon oben Closte- 
rium turgidum Ehbg. gebracht; in seinen Formenkreis 
gehort noch CI. didymotocum Cda. 

An Closterium schliesst sich die Gattung Penium 
aufs Innigste an; es ist nicht moglich, einen constanten 
Unterschied zwischen beiden zu finden; Uebergange sind m 
Menge vorhanden. 

Beginnen wir mit Penium margaritaceum Ehbg., 
zu dem auch P. cylindrus Breb. gehort, so finden wir bei 
diesen Formen, wo die reihenweise gestellten Warzchen zu 
Streifen zusammenfliessen, wodurch der directe Uebergang 
zu gestreiften Closterien, z. B. CI. intermedium b. directum 
gebildet wird. Andererseits kommen Formen mit glatter 
Membran vor, durch welche wir zu Penium closterioides, 
truncalum und P. Jenneri gelangen. Letzteres selbst ist 
eine schmalere Form von Penium Brebissonii Ralfs, 
von dem P. crassiusculum de By. eine eingeschniirte abge- 
stutzte Form ist. Nach den Enden verschmalerte Formen 
gehen in Penium closterioides iiber, und steigert sich die 
Zuspitzung noch weiter, so erhalten wir P. Navicula Breb. 

Wahrend bei diesen Formen die Chlorophyllplatten 
ganzrandig sind, finden wir bei Penium Digitus Breb. 
dieselben mit gezacktem Rande. Dieser vielgestaltige Typus 
umfasst P. lamellosum Breb., P. oblongum d. By. und P. 
interruptum Breb. 

Hieran kniipfen wir durch Vermittlung von Cosma- 
rium Thwaitesii Ralfs die Gattung Cosmarium. Die 
genannte Art geht in ihren schmaleren Formen in der That 
unmittelbar in Penium closterioides iiber. Cosmarium cur- 
tum und attenuatum sind Formen von C. Thwaitesii, das in 
breiteren Formen die grosste Verwandtschaft zu Cosma- 
rium connatum hat, indess Formen mit starker gewolbten 
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Seiten und tieferer Einschmining auf C. de Baryi fiihren. 
Als C. Cucurbita bezeichnet man Formen von C. Thwai- 
tesii, deren Membran mit zarten Verdickungen versehen ist. 

Zu Cosmarium de Baryi Archer gehoren Pleuro- 
taenium cosmarioides d. By. und turgidum d. By. —; zu 
Cosmarium Cucurbita Breb. C. Palangula Breb.—; zu 
Cosmarium connatum Ralfs C. pseudoconnatum Nordst. 

C. connatum geht in C. pachydermum iiber, C. de 
Baryi in C. Cucumis, aus dem wiederum C. pyramida- 
tum sich hervorbildet. Die Forma subgranatum der 
letzteren Art hangt mit C. granatum innig zusammen. 
Eine ganze Reihe andrer Formen finden ebenfalls ihren 
Typus in C. pyramidatum, von dem sich auch Cos- 
marium Rail'sii abzweigt, indem die Endrander mehr 
und mehr convex werden. Wenn bei solchen Formen dann 
die Breite im Verhaltniss zur Lange zunimmt, so entsteht 
das breit elliptiscbe C. Phaseolus und C. bioculatum. 
In diesen Formenkreis gehoren C. pygmaeum Archer und 
C. tumidum Lundell; er ist eng verbunden mit jenen Formen, 
die als Staurastrum muticum zusammengefasst werden. 
C. Phaseolus mit fast kugligen Halften ist Cosmarium 
tinctum und Cosmarium moniliforme. Von typischem 
tinctum sind C. monochondrumNordst, C. Wittrockii 
Lund, und C. arctoum Nordst. nur wenig verschieden. 
Alle bisher besprochenen Formen bilden eine Gruppe, die 
sich cbarakterisirt durch die glatte oder nur mit kleinen 
War z en bedeckte Membran. 

Eine andere Gruppe zeigt dagegen grosse rundliehe 
bis spitze Vorragungen: Warzen, Hoeker, Stacheln etc. 
auf der Membran. Beide Gruppen werden durch Cosma- 
rium punctulatum verbunden. Den Haupttypus der 
zweiten Gruppe finden wir in Cosmarium Botrytis, das 
ausserordentlich variabel ist. Es umfasst: Cosmarium Bre- 
bissonii, ovale, tetraophthalmum, orbiculatum, praemorsum, 
cruciatum, notabile, Sportella, Corbula, protractum, Turpinii, 
ornatum und zahlreiche neuerdings unterschiedene Formen. 

Verfasser hat auch die iibrigen Desmidiaceen in der 
angegebenen Richtung hin untersucht; eine Veroffentlichung 
seiner weiteren Resultate ist gewiss sehr erwiinscht. 

Thiimen,  F, yon.   Verzeichniss der um Bayreuth 
in Oberfranken beobachteten Pilze. 

(S. A. aus d. 7. Bericht des  botan.  Vereines zu Landshut.) 
Ein sehr reichhaltiges Verzeichniss   der bisher noch so 

gut wie unbekannten Pilzflora Oberfranken's, das insbeson- 
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dere Parasiten, also: Uredineen, Ustilagineen, Peronosporeen, 
Erysipheen, Septorien etc. in grosser Zahl anfiihrt, wobei 
auf die Unterscbeidung der Niihrpflanzen besonders Bedacht 
genommen ist. So wird beispielsweise Cystopus candidus 
d. By. auf 14 Niihrspecies, Cladosporium Fumago Lk. auf 
38 Wirthspflanzen, Cladosporium herbarum Lk. auf 72 
Substraten angegeben. 

System und Nomenclatur sind hochst eigenthiimlich: 
Die Peronosporei beginnen; dann folgen die Chytridiei, 
Schinziei, Protomycetei, Hormisciei (Saccharomyces), Muco- 
rinei, Torulei und Verwandte, dann komnit Empusa, gefolgt 
von Aspergillus und Penicillium; dann die Botiytidei und 
das von Aspergillus glaucus getrennte Eurotium herbariorum. 
Unmittelbar reihen sich Ramularia, Trichothecium etc. an, 
die gefolgt werden von den Tuberculariei. 

Vor 30 Jahren konnte ein solches System wohl hin- 
gehen; aber in jetziger Zeit erwartet man von Mycologen 
von Each doch anderes, — Von den Ustilaginei an ent- 
spricht die Aufeinanderfolge der Familien mehr den heutigen 
Anschauungen. Doch kommt am Schluss noch eine Eigen- 
thiimlichkeit: Auf die Sordariei folgen die Dichaenacei, 
Phomei, Pbyllostictei, Cytisporei, Diplodiei etc., kurz alle die 
zahlreichen Pycniden- und Spermogonien-Formen, die liingst 
ihre Selbststandigkeit verloren haben, wenn auch von vielen 
noch nicht bekannt ist, wohin sie geboren. Auch die Sclero- 
tien, Rhizomorphen und Mycelia sterilia figuriren noch mit 
den alten Namen. Das lasst sich in einem Werke zum 
Bcstimmen der Pilze wohl rechtfertigen, in einem solchen 
Verzeichniss sollten diese Formen da zu finden sein, wohin 
sie gehoren. So werden auch bei den Uredineen die meisten 
Aecidien getrennt von ihren Teleutosporenformen angefuhrt, 
die Uredoformen hingegen nicht; und die Spermogonien- 
formen, die in die Gattung Aecidiolum gestellt worden 
sind, sollten doch auch nunmehr ihr Biirgerrecht verlieren! — 

Im Uebrigen ist das Verzeichniss fur die Pflanzen- 
geographie von grossem Werthe; zahlreiche neue Substrate 
fur Pilze aus der Reihe der Parasiten werden mitgetheilt, 
auch cinige neue Arten werden beschrieben. Wir begniigen 
uns die Diagnosen der letzteren zu reproduciren. 

Cladosporium aecidiicolum Thiimen n. sp. C. 
caespitibus tenuibus, folia fere tota occupans, brunneo viridi- 
bus, hyphis ramosis, flexuosis, septatis, hyalinis, conidiis 
ovoideis, acutatis, biseptatis, pallide cinereo flavis. 

Cladosporium Fumago Lk. var. maculaeforme 
Tbiim. CI. maculas plus minusve parvulas, orbiculatas, 
enuissimas, epiphyllas formans, numquam crustas solubiles. 
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Fusicladium dendriticum var. Pyracanthae 
Thiim.    Differ! sporidiis utrinque obtusis, minoribus. 

Helminthosporium vesiculosum Thiim.nov. spec. 
H. hyphis erectis, brevioribus, articulis vesiculosis, sporidiis 
3—6 septatis, obtusis, oblongo-ovatis, pallide griseis, 8—10 
Mik. long., 4 Mik. crass. — In Allii Scorodoprasi floribus 
fructibusque immaturis. 

Macrosporium Malvae Thiim. nov. spec. M. hyphis 
erectis, septatis, subramosis; sporis maximis, longi-pedicella- 
tis, erectis, pyriforniibus, septatis, ad septas constrictis, 
griseis, 58 Mikr. long., 17 Mikr. crass. — 

Unter den als Conidien zu Erysipheen gehorigen Oidien, 
die getrennt von ihren Schlauchformen aufgezahlt werden, 
findet sich eine Kase-bewohnende neue Art, die also wohl 
kaum in den Entwicklungskreis einer Erysiphe gehort. Man 
sieht, wohin der alte Zopf fiihrt!    Es ist: 

Oidium obtusum Thiim. nova spec. O. hyphis lon- 
gissimis, simplicibus, raro longiseptatis; sporidiis cylindraceis 
utrinque subrotundatis, obtusis, hyalinis, longitudine varia, 
6-16 Mik long., 5 Mik. lat. 

Unter den Uredineen finden wir folgende neue 
Arten: 

Melampsora Balsamiferae Thiim. nova spec. 
M. sporidiis fere ovatis, membrana vertice non incrassata, 
basin apice hyalino, brevissimo, ephemero. 

Coleosporium Potentillae Thiim. nov. spec, forma 
Potentillae argenteae. C. acervulis hypophyllis, rotundatis, 
sparsis, primo tectis, dein liberis, miniatis, sporis irregula- 
riter obovatis, epidermide crasso, fulvis, 25 Mikr. long., 19 
Mikr. eras. — 

Boletus amoenus Thiim. nov. spec. B. pileo carnoso, 
laevi, convexo, stramineo, margine laevi, stipite tenui, cur- 
vato, albo lutescente, carnoso, purpureo-ruaculato, tubulis 
minimis, brevibus, luteis, aequalibus, rotundatis. 

Polyporus fumosus Fr. var. ochroleucus Thiim. 
P. pallide ochroleucus, pileo tenui, carnoso, minore, margine 
lato, albido, poris albis, minutis aequalibus. 

Amphisphaeria Rehmii Thiim. nov. spec. A. perithe- 
ciis solitariis, epiphyllis, epidermide tectis, dein perforantibus, 
atris; ascis cylindraceis, paucicurvatis, apice obtuso, hyalinis, 
120 Mikr. long., 10 Mikr. crass.; sporis ovatis, utrinque 
acuminatis, unicellularibus, pseudodyblastis, 1—2 nucleatis, 
in uno latiore apice hyalino brevissima caudata , fuscidulis, 
8, uniseriatis, 15 Mikr. long., 4, 5 — 5 Mikr. crass.; para- 
physibus elongatis, tenuibus, ramosis, hyalinis. — 
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Phoma exsertum Thtim. Ph. peritheciis globosis, 
atris, exsertis, dense gregariis, sporidiis ellipsoideis, binueleatis, 
hyalinis, minimis. 

Hendersouia decipiens Thiim. nov. spec. H. perithe- 
ciis gragariis, rotundatis, dein liberis, perforantibus, pusillis 
atris in epidermidis partibus expallescentibus; sporidiis, 
numerosis, longe ovoideis vel subovatis utrinque obtusis, 
quadrilocularibus, loculis aequalibus, sine nucleo, sessilibus, 
dilute fuscis, subdiaphanis, 13—14 Mikr. long., 6—6, 5 Mikr. 
crass. — In ramulis aridis Corni albae. 

Gottsche et Rabenhorst, Hepaticae europaeae. 
65. und 66. Decade mit 3 lithograph. Tafeln. 

(Fortsetzung.) 

Schon 1820 hatte Raddi in Mem. Moden. XVIII. p. 29 
tab. III. tig. 3 eine Jungermannia turbinata aufgestellt, welche 
Nees nach der schlechten Zeichnung zu Jg. inflata y laxa brachte 
(Hep. Eur. II. p. 43), was allerdings in der Synopsis wieder 
geandert ist, wo aber nun der altere Name bei Jg, corcyraea 
(p. 103 n. 63) als Synonym eingeflickt wurde. Mit Recht 
hat Dumortier Hep. Eur. p. 79 no. 27 dies geandert (1874), 
dem auch Massalongo in seinen Epatiche rare e critiche 
(Padova 1877) pag. 11 folgte, c. tab. II. figg. D, E, F, G, 
H, J. In England hatte W. Wilson eine neue Art Jg. 
affinis aufgestellt, welche er spater in den Supplementtafeln 
(t. 2744 a. 1832) der Engl. Bot. als Jg. turbinata auffuhrte, 
und zunachst nur ihre Verschiedenheit von Jg. inflata be- 
tonte. Nees wahlte dafur Hep. Eur. IH. p. 548 den Namen 
Jg. Wilsoniana und setzt seine Grunde dafur in einer An- 
merkung p. 549 auseinander; dieser Name ist in der Synopsis 
geblieben (p. 103 n. 64), indessen ist doch p. 104 zu Ende 
hinter der Lokalitat angeftigt: An Jung, corcyraeae forma? 
Ich hatte meine Original-Exemplare von W. Wilson Nees 
zur Ansicht geschickt, er schrieb auf die Kapsel, dass das 
seine Jg. corcyraea sei. Dumortier hat sie in seinen Hep. 
Eur. pag. 65 n. 4 als Gymnocolea affinis Dum! aufgefuhrt. 
So werden also 3 Formen zu einer: Jg. turbinata Raddi. 
An den Original-Exemplaren von Nees habe ich unter einem 
Perianthium ein Amphigastrium gefunden, wie sie bei Jg. 
acuta vorkommen, ausserdem wuchs noch aussen am Kelch 
eine accessorische Lacinie. 

Limpricht geht nun noch einen Schritt weiter und ver- 
einigt Jg. corcyraea Nees, Jg. Wilsoniana Nees und Jg. tur- 
binata Raddi mit Jg. acuta Lindenberg 1. c. 274 und 275 
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Anmerkung; leider zeigt sich eine neue Schwierigkeit; alle 
diese kleinen Formen ahneln einander sehr und konnten als 
Localformen gern neben einander stehen, aber sie miissten 
nach der Anciennitat „Jg. turbinata Raddi" heissen und der 
Lindenberg'sche Name „Jg. acuta" miisste verschwinden. 

644.    Jungermannia  bicrenala Lindenberg. 
Man erkennt diese Pflanze schon an ihrem Standorte, 

ihrer Kleinheit ungeachtet, leicht durch die zahireichen dicht 
beisammenstehenden faltigen Perianthien und an der gelb- 
lichen Farbe der verhaltnissmassig dicken rundlichen mit 
dichtanliegenden (nicht gekrauselten) Blattern bedeckten 
Stammchen, welche in sehr verschiedener Richtung durch 
einander wachsen (Nees 1. c. p. 120); noch mehr aber durch 
den eigenthumlichen Geruch, den sowohl die frische wie die 
wieder aufgeweichte Pflanze ausdunstet, und bei mikro- 
skopischer Untersuchung durch die ganz eigenthumliche 
Bildung ihres Blattgewebes (textura poroso-reticulata Nees 
1. c. p. 119 und 122). 

Da nun Jung, intermedia diesen Geruch nie hat, so 
wird es sehr leicht sein, unsere Jungermannia theils von 
dieser wie von andern nebenstehenden Arten, die diesen 
Geruch nicht zeigen, zu unterscheiden. Jack hat auf der 
Kapsel des Proberasens notirt: 3 et Q, und so habe ich es an 
mehreren Pflanzen gefunden. Die Antheridien fanden sich in 
dem obersten Ende steriler Schosslinge, 1 Antheridie in jedem 
Perigonialblatt, vollkommen gelb, also reif, aber von Arche- 
gonien war in dem hoheren Wirtel nichts zu sehen, wahrend 
sonst gewohnlieh ein Torus von geschlossenen oder geoffneten 
Archegonien gefunden wird, welcher von den unterstehenden 
Antheridien wahrscheinlich befruchtet wird. Vor mir liegt 
ein fruchtendes Stammchen mit 3 Schosslingen, von denen 
2 gegen das Ende hin mehrere Antheridien tragen, demnach 
ist die Pflanze monocisch; oder nach der Lindberg'schen Be- 
zeichnung autoica, wenn man nach dem Wortlaute geht 
(Ofvers. af K. Vet. Akad. Forh. „Epipterygium" 10. Dec. 1862 
pag. 608), jedenfalls schienen aber diese Antheridien die Auf- 
gabe zu haben, eine nahestehende Pflanze zu befruchten! 
Anders findet sich dies an unseren hiesigen Pflanzen. An- 
fangs November in Winterhude aufgenommene Pflanzen 
zeigen in der Terminalknospe die mehr oder minder vor- 
bereiteten Archegonien und etwa im 3., 4. und 5. Blattwirtel 
die ausgebildeten gel ben zur Befruchtung geeigneten Anthe- 
ridien; dieses Gamoeciura paroicum scheint fur die eigene 
Pflanze zu dienen. Ganz ebenso finde ich dies Verhaltniss 
bei   der  Originalpflanze   no. 48.   Hiiben.   et Genth Hepat, 
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Germ, exsicc. Jg. commutata, und ebenso bei einer Pflanze 
aus der Dresdener Haide, welche Dr. Rabenhorst mir schickte. 
Auch Lindberg giebt in seinen Hepat. Hibernic. (Act Soc. 
sc. fennic. X. pag. 528.) Jg. bicrenata und intermedia als 
„paroicae" an, und ebenso Limpricht 1. c. pag. 281 no. 49. 
Auch fur Jg. intermedia kann ich dies bestatigen an fran- 
zosischen Exemplaren, welche ich 1867 im Sommer im bois 
de Meudon in der Umgegend von Paris gesammelt habe. 

ber nun fand ich unter den Pflanzen aus der Dresdener 
aide ebenfalls einen Schossling, der in der Terminalknospe 

nur 2 Antheridien trug, die oberste fast ganz ausgebildet, 
nur noch nicht gelb, also noch unreif, die des tieieren Blattes 
war noch schmal elliptisch, 2—3 mal so breit als ihr Trilger, also 
noch weiter zuriick. Nun kann ein solcher Spross vielleicht 
auch spater S Fructificationstheile produciren, aber fiir diese 

iirden die jetzt vorhandenen Antheridien viel zu weit ge- 
iehen sein. An der Spitze eines anderen Exemplars, welches 
er jetzige Prof. J. Reinke bei Woldegk (Mecklenburg- 
trehlitz) im Juli 1865 gesammelt hat, fand sich ein Perian- 

thium mit halbreifer Frucht; das linke Perichiatialblatt zeigte 
gegen die Basis des Dorsalrandes hin ein Lappchen und 
eine Ausbauchung, in deren Hohle ein noch nicht ganz reifes 
Antheridium stand; etwas Aehnliches hat wohl auch Lim- 
pricht 1. c. gesehen; das ware denn nach Lindberg's Aus- 
druck ein Gamoecium synoicum, welches ausnahmsweise bei 
Jg. bicrenata vorkommt. Auch in diesem Fall war die vor- 
handene Antheridie nicht fiir die Befruchtung der Terminal- 
knospe thiitig gewesen, sondern konnte nur bei ihrer Reife 
anderen Pflanzen dienen. Fiir diesen anomalen Fall konnte 
wohl nur eine Hemmungsbildung in Anspruch genommen 
werden; denn meistens werden in den Blattern unter dem 
Perianthium keine Antheridien mehr gefunden, wenn die 
Frucht halbreif ist. 

645 und 646. Riccia glauca Linn. 647. Lunularia 
vulgaris Michel. Ueberzieht eine feuchte Wand eines 
Treibhauses im Garten des Stadtkrankenhauses zu Dresden, 

gesammelt von dem Obergartner Herrn Kohl. 
Die im Proberasen mitgetheilten Exemplare theilen sich 

haufig in 2 gablige Lappen, die am vorderen Ende einen 
halbmondlbrmigen Keimkornerbehalter tragen und unterhalb 
mit zweizeiligen Schuppen bekleidet sind. Diese Keim- 
knospenbecher entwickeln sich sowohl auf fruchtbaren, wie 
auf unfruchtbaren Individuen. Am 20. Januar 1835 sprach 
Dr. Thomas Taylor schon aus: .,Seyphi soboliferi stirpibus 
turn  masculinis turn  (contra Dillenium) aliquando femineis, 
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semper vero infertilibus adsunt, lunulati, unde generis nomen. 
Frondes antheriferae per autumnum atque hiemem, capsuli- 
ferae per aestatem, scyphiferae vero per omnem anni tem- 
pestatem vigent. Contra Micheli tabulam stirps semper 
dioica." Diese Abhandlung wurde spater in den Linn. 
Transact. XVII. 3. gedruckt und unsere angefiihrte Stelle 
steht pag. 390 zu lesen; Tafel 14 fig. e und f zeigen „e. 
Frondes cum receptaculis masculinis atque cum scyphis lunu- 
latis. f. Frons cum receptaculis masculinis aucta" (1. c. pag. 
395). IMees von Esenbeck hat die Taylor'sche Arbeit ange- 
fiihrt und benutzt (1. c. p. 15 und 19) und so wird die An- 
gabe pag. 28: „Die mannlichen Bliithenboden fand mein 
Bruder zu Anfang des Monats Marz dieses Jahres (1837) auf 
Exemplaren des botanischen Gartens zu Bonn zwischen 
andern Pflanzen mit Keimknospenmonden, doch nicht auf 
denselbenlndividuen mit diesen", erst verstandlich. Dann folgt 
pag. 29—30 die vollstandige Beschreibung der Antheren und 
Antherenhohlen, p. 31 die Auseinandersetzung iiber Keim- 
knospen und Behalter nebst einer wohl zu beherzigenden An- 
merkung, worin p. 32 Nees sagt, dass „bei uns diese Pflanzen 
immer nur zweihausig gefunden werden, wahrend Michelis 
Figuren nur einhausige Individuen darstellen". R. Spruce 
hat diese Frage durch no. 73 seiner Hep. Pyren, welche in 
meinem Rasen nur Plantae masculae enthalt, praktich ge- 
lost; von ca. 60 einen Zoll grossen Pflanzen tragi jede 
mindestens 4 Antheridien-Warzen, wahrend hochstens der 
3. Theil eine Brutknospe zeigt. In der ersten Centurie seiner 
Recherches pour servir a la flore cryptogamique des Flandres, 
welche in den Nouveaux Memoires de FAcedemie roy. des 
Sc. et Belles-Lettres de Bruxelles torn. XIII. 1840. 46 Seiten 
in 4° (kurz angezeigt in Mohl & Schldl. Bot. Ztg. 1. Jahr- 
gang 1843 p. 658) erschien, beriihrt der Prof. J. Kickx (an 
der Universitat Gent) pag. 12. n. 16. die Verschiedenheit 
zwischen Lunularia vulgaris Micheli und Lunularia vulgaris 
Bischoff, und ist demnach der Vorganger von Le Jolis, 
welcher 2 Arten annehmen zu miissen glaubt, die er in der 
Sitzung vom 14. Februar 1853 als 1) Lunularia Michelii im 
Gebiete des Mittellandischen Meeres; monocisch, mit fer- 
tilem Thallus und im Friihjahr fruehttragend, und 2) Lunu- 
laria Dillenii im westlichen Europa (auch bei Cherbourg) mit 
sehr haarigem Fruchtstiel, diocisch, den fruchttragenden 
Thallus ohne Knospen, (welche nur auf dem Antheridien- 
tragenden Thallus vorkommen) und im Herbste Fruchte 
tragend; beschrieb. Memoires de la Soc. d. sc. naturelles de 
Cherbourg I; Referat von Schlecht. in der Bot. Ztg. 1856 
p. 358; Gottsche Uebersicht und Wiirdigung etc. in Botan. 
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Zeitung 1858, Anhang pag. 9 et pg. 51. 1873 folgte Prof. 
Lindberg einer Einladung Moore's nach Irland und besprach 
die im Juli 1873 dort niit Dr. Moore gesammelten Leber- 
moose in den Act. Soc. sc. fennic. X. 1875. p. 467—541; 
liber Lunularia vulgaris 1. c. p. 470. ist er natiirlich zu der- 
selben Ansicht wie Dr. Taylor gekommen? welche auch Lim- 
pricht in seiner Kryptog. Flor. von Schl. I. p. 442 schliess- 
lich annimmt. 

Das Laub wird von Nees 1 — 3 Zoll lang und 3 — 6 
Linien breit angegeben; unsere Pflanze ist 3'/2 — 4^2 cm. 
lang, theilt sich l1^ cm. vom Ende in 2 etwa 3 cm. Iange 
Aeste von 3 mm. Breite und ist also eine schmalere Form, 
was wahrscheinlich nur durch Localverhaltnisse bedingt wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

Eingegangene neue Literatur. 
Arnold, F. Lichenolog. Ausfliige in Tirol. 

XX. (S. A. aus d. Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. in 
Wien.    1879). 

Siebenter Bericht des botan. Vereins zu 
Landshut. Landshut 1879. Enthalt iiber Sporenpflanzen: 
Thiimen, Verzeichniss der um Bayreuth in Oberfranken 
beobachteten Pilze. — Stephani, Deutschland's Junger- 
mannien. 

Botaniska Notiser. 1879. No. 4. Enthalt iiber 
Sporenpflanzen: Theorin, P. G. E. Hymenomycetes 
Gothoburgenses. 

Brebissonia. Revue mensuelle illustree de Botanique 
cryptogamique et d'anatomie vegetale redigee par M. G. 
Huberson. n. Annee. No. 1. 1879. Juli. Enthalt eine 
Uebersetzung von: Richter, Neue Bacillarien in d. Hedwigia 
1879. No. 5 und die Fortsetzung von: Perrier, Ehrenberg, 
sa vie et ses travaux. 

The Journal of Botany. 1879. Octob. Nr. 202. 
enthalt liber Sporenpflanzen: Baker, On a collection of 
Ferns gathered in the Fiji Islands by Mstr. John Home. — 
Baker, Four new Ferns from South China. — Spruce, 
Hypnum (Brachythecium) salebrosum, as a British moss. — 
Howse, The Cryptogamic Flora of Kent. 
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