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A.  Referate und kritische Bespreehungen. 

Grafe, V. Uber ein neues spezifischesFormaldehydreagens. (Osterreich. 
botan. Zeitschrift. Wien 1906. 56. Jahrg. No. 8, Seite 289—291.) 

Fur weitere Kreise sicher sehr wichtig. Das Reagens ist folgendes: l°/0ige 
Auflosung von Diphenylamin in konzentrierter Schwefelsaure. Lafit man zu einer 
schwach formalhaltigen, wasserigen Losung von 1 cm3 das Reagens vorsichtig an 
der Eprouvettenwand herabfliefien, so bildet sich zuerst ein weifier Niederschlag 
(ausfallendes Diphenylamin), sofort erscheint auch an der Beruhrungsstelle des 
Niederschlages und des Reagens ein smaragdgriiner Ring. Beim Schiitteln der 
Kprouvette und eventuellen Hinzufugen kleiner Mengen des Reagens farbt sich 
der ganze Niederschlag tiefgrun infolge der Bildung eines grunen Kondensations- 
produktes des Formaldehyds und Diphenylamins. Die Empfindlichkeit dieses 
neuen Reagens ist eine sehr hohe. Man kann in assimilierenden Blattern stets 
Formaldehyd, wenn auch nur in Spuren, nachweisen. Die Reaktion ist auch 
mikrochemisch zu verwerten, wobei die griine Farbung hervortritt, wenn man 
den Objekttrager einige Male uber die Bunsenflamme zieht. 

Matouschek (Reichenberg). 

International Catalogue of Scientific Literature. Fourth annual issue. 
M. Botany.    London 1906.    Pr. 36 M. 

In einem stattlichen Bande von 951 Seiten Iiegt die Zusammenstellung der 
botanischen Literatur aus den Jahren 1903 und 1904 mit Nachtragen aus fruheren 
Jahren vor. Eine absolute Vollstandigkeit fur den angegebenen Zeitraum konnte 
auch diesmal uoch nicht erzielt werden, weil die Bureaus der einzelnen Staaten 
noch nicht alle ihre Vorarbeiten dazu abgeschlossen haben, indessen niihert 
sich doch dieser Band abermals mehr dem erstrebten Ziel der ganz vollstandigen 
Aufnahme aller botanischen Arbeiten. Gegen 5000 Arbeiten sind diesmal auf- 
genommen und nach ihrem Inhalt verarbeitet. Das wichtigste an dem Werke 
ist die peinlich genaue Durcharbeitung des Inhaltes und die Zusammenstellung 
der sich daraus ergebenden Namen. Mit Hilfe eines Pflanzennamens oder des 
ungefahren Inhaltes einer Arbeit ist es jederzeit moglich, den Titel der be- 
treffenden Abhandlung zu linden. Wenn es moglich ware, die Vorarbeiten far 
einen Jahresband schneller zum Abschlufi zu bringen, so wiirde der Catalogue 
ein sehr gefahrlicher Mebenbuhler von Justs Jahresbericht werden. 

Wer nur irgend sich intensiver mit der botanischen Literatur beschaftigen 
mufi, dem sei die Anschaffung des Werkes empfohlen, desscn vorlaufig hoher 
Preis bald herabgesetzt werden konnte, wenn sich zahlrcichere Abnehmer fiinden. 

G. Lindau. 
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Meyer, H. Verzeichnis der vom Autor in den ecuatorianischen Hoch- 
Anden gesammelten Pflanzen. (In Hans Meyer, In den Hoch- 
Anden von Ecuador.    Berlin 1907, p. 513—527.) 

Das Verzeichnis enthalt aufier Phanerogamen, welche von J. Bornmuller, 
G. Hieronymus und R. Pilger bestimmt wurden, auch die Aufzahlung von 
1 Pilz (bestimmt von H. Rehm), 49 Flechtenarten und Varietaten (bestimmt von 
A. Zahlbruckner), 18 Lebermoosen (bestimmt von F. Stephani), 48 Laubmoosen 
(bestimmt von V. F. Brotherus und E. Levier) und 16 Pteridophyten (bestimmt 
von G. Hieron\mus). Der Pilz Masseea Johannis Meyeri Rehm war neu und 
ist bereits in der »Hedwigia« XLIV, p. 13, beschrieben. Die 10 neuen Flechten- 
arten und Varietaten, die 5 neuen Lebermoosarten und die 10 ncuen Laubmoos- 
arten sind nur mit den Namen aufgefuhrt, werden wohl aber bald von den be- 
treffenden Autoren an anderer Stelle beschrieben werden. 

Bemerkt sei noch, dafi die Sammlung von Dr. Hans Meyer in der Umgebung 
der Berge Chimborazo, Altar, Antisana, Cotopaxi und Quilindana und auf diesen 
zusammengebracht worden ist. G. H. 

Richter, Oswald. Uber den Einfluft verunreinigter Luft auf Helio- 
tropismus und Geotropismus. Mit 6 Abbildungen im Texte. 
(Medizinische Klinik, redigiert von Kurt Brandenburg. 1905. 
No. 19,20.)    18 Seiten des Separatums. 

— Der gleiche Titel. (Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften in Wien, math.-naturwiss. Klasse. Bd. CXV. 
Abt. I.    1906.    Seite 265-352.)    Mit 4 Tafeln. 

Den Kryptogamisten interessieren aus diesen sehr .umfangreichen in- 
teressanten Arbeiten insbesondere folgende Resultatc: 

1. Keimlinge der verschiedensten Pflanzen sind fur Lichtreize viel empfind- 
licher, wenn sie in verunreinigter Luft (Laboratoriumsluft) wachsen, als wenn 
sie sich in reiner Luft befindcn. So ist z. B. im ersten Falle der Heliotropis- 
mus und Geotropismus ein erheblich grofierer als im zweiten Falle. 

2. Als die gunstigsten Versuchsobjekte erwiesen sich Wicken und Erbsen, 
wobei die Empfindlichkeit gegen Licht und Laboratoriumsluft bei den ver- 
schiedenen Spezies verschieden ist. 

3. Die Wicken gewohnen sich allmahlich an die narkotisierende Wirkung 
der Laboratoriumsluit. 

4. Der Winkel, den Keimlinge der diversen Arten bei Flankenbeleuchtunt; 
in reiner und unreiner Luft mit der Vertikalen bilden, ist als beilaufiges Mali 
fur ihre Empfindlichkeit gegen die gasformigen Verunreinigungen der Luft auf- 
zufassen; das Plasma ist also verschieden reizbar. 

Matouschek (Reichenberg). 

Schreiber, Hans. Die vier Hauptarten der Torfverkohlung. (Oster- 
reichische Moorzeitschrift, Jahrg. 7, No. 8, p. 122—124. Staab bei 
Pilsen 1906.) 

Genauere Erlauterungen zu folgenden Verkohlungsarten: Meilerverkohlung, 
Grubenverkohlung, die Torfverkohlungsofen und die Retortenverkohlung. Hierzu 
2 Tafeln mit photographischen Darstellungen der Torfmeiler, der Chabeaussier's 
Grubenverkohlung, der Verkohlungsbfen und der Zieglerschen Torfverkohlung. 

Matouschek (Reichenberg). 
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Schreiber, Hans. Torfstreufabrikation in Osterreich. (Osterreichische 
Moorzeitschrift, Jahrg. 7, No. 6, p. 81—90, No. 7, p. 98—105. Staah 
bei Pilsen [Bohmen], 1906.)    Mit 8 Tafeln und 1 Tabelle. 

Nach der Griindung der ersten Torfstreufabrik in Gifhorn (1880) ist die 
Zahl der Ha ndelsstreufabriken anfanglich sehr gewachsen, dann trat ein 
stationarer Zustand ein, der erst seit den letzten Jahren einem neuerlichen Auf- 
schwunge Platz macht. Die Torfstreuerzeugung fur den Hausbedarf hat da- 
gegen eine langsame, aber standige Zunahme erfahren. Klarlegung der Grunde, 
warum Torfstreu besser als Stroh-, Ried- und Waldstreu ist. In einzelnen 
Kapitein werden behandelt: Geeignete Streutorf lager, der Abtorfungsplan, die 
Torfarbeiter, Entwasserung. die Herrichtung des Trockenplatzes Torfsticharbeit, 
Torftrocknung, die Torfbeforderung auf dem Moore, das Zerreifien des Torfs 
mittelst des Reifiwolfes, die fabriksmafiige Herstellung der Torfstreu, die Torf- 
streuerzeugungskosten, Streuabsatz und Fracht, die Wertbestimmung der Torf- 
streu, die Torfstreugewinnung fur den Hausbedarf, Torfstreugenossenschaften, 
Verwendung von Torfstreu und Mull, Hebung des Torfstreuverbrauches. Die 
Kapitel enthalten sicher die brauchbarsten Resultate auf diesem Gebiete, da der 
Verfasser ein praktischer Moormann ist, der das meiste aus eigener Anschauung 
kennt. In einer Tabelle werden die 13 osterreichischen Torfstreu- 
iabriken aufgezahlt. In der Tabelle werden verzeichnet: Besitzer, Griindungs- 
jahr, Meereshohe, Lage, beilaufiger Niederschlag, Jahreswarme, Torfart, Arbeiter- 
zahl, ortsublicher Tagelohn, Kosten des Torfstechens, Ziegelgrofie (frisch), Stich- 
beginn und -schlufi, Trocknung, Verwendung des Trockenplatzes, Feldbahn- 
geleise, Triebkraft der Maschinen, Bezugsquelle derselben, mittlere Jahres- 
erzeugung, die Balle.ngrofie in Zentimetern, das Gewicht der Ballen, Preise der- 
selben, Verwendung der Streu und Mull, Export. Die Tafeln zeigen das 
mittlere Aufsaugungsvermogen der osterreichischen Streuarten (z. B. Beeren- 
krauter, Farnkraut, Heidekraut, Moorerde, Stroh, Waldmoos, Fasertorf, Sphag- 
num etc.), ferner die Methoden der Torfziegeltrocknung, dann photographische 
Bilder der Hordentrocknung in Sebastiansberg (Erzgebirge), der Torfwerke 
bezw. der Torfstreufabriken im Erzgebirge, Bohmerwald, SudbOhmen, Salzburg, 
Steiermark, Tirol, Karnten und Krain. Matouschek (Reichenberg). 

Kaserer, Hermann. Die Oxydation des Wasserstoffes durch 
Mikroorganismcn. (Centralblatt fiir Bakteriologie, Parasitenkunde 
und Infektionskrankheiten. II. Abt. 1906. 16. Bd. No. 22/23, 
Seite 681—696, und No. 25, Seite 769—775.) Mit 2 Text-Ab- 
bildungen. 

Einige iiberraschende Resultate: 
1. In der Ackererde wurde ein allgemein vcrbreiteter beweglicher Mikrobe 

gefunden. der den Namen Bac illus pantrotrophus erhalt. Er gehort in die 
Gattung Pseudomonas Migula und wachst nur aerob. Dieser Bazillus wachst 
sowohl autotroph als auch heterotroph (auf fast alien Nahrboden) und oxydiert 
den Wasserstoff in der Weise, dafi er katalytisch die Reduktion von Kohlen- 
saure zu Formaldehyd durch den Wasserstoff derart beschleunigt, dafi der Form- 
aldehyd ihm als Nahrstoff dienen kann. 

2. Bacillus oligocar bophilus Beij. et von Delden veratmet Kohlen- 
oxyd, er kann aber auch Wasserstoff oxydieren, wenn er mit anderen Bakterien 
in Symbiose lebt. Diese Oxydation scheint so vor sich zu gehen, dafi katalytisch 
die Reduktion der Kohlensaure zu Kohlenoxyd durch den Wasserstoff derart 
beschleunigt wird, dafi der Mikrobe das Kohlenoxyd als Nahrstoff verwenden 
kann. 
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3. Die Assimilation der KohlensJiure scheint iiberhaupt auf zwei Arten 
moglich zu sein: 

A. Nach dem ersten Typus arbeitet der Bacillus pantrotrophus, aber auch 
die Pflanzen scheinen so zu arbeiten, d. h. als Reduktionsprodukt ent- 
steht Formaldehyd, der dann weiter verarbeitet wird. 

B. Nach dem zweiten Typus arbeitet der Bacillus oligocarbophilus. Auch 
anderc bisher noch nicht bekannte autotrophen Mikroben scheinen 
so zu arbeiten, was man daraus auch schliefien kann, dafi ihre Empfind- 
lichkcit gegen organische Substanz eine grofie ist. In diesem Typus 
entsteht als Reduktionsprodukt Kohlenoxyd. 

Matouschek (Reichenberg). 

Molisch, Hans.    Zwei neue Purpurbakterien  mit Schwebekorperchen. 
(Botanische Zeitung 1906. Heft XII, pag. 223—232.) Mit 1 Tafel. 

Verfasser gab in Glaszylinder Zostera, ein totes Meertier und Triester 
Meerwasser, in andere die Floridee Polyides und Helgokinder Seewasser und 
setzte die Zylinder monatelang dem Sonnenlichte aus. Verfasser erhielt nebst 
anderen Bakterien (z. B. Chromatium) Purpurbakterien in derartig grofien 
Mengen, dafi sich auf dem Wasser eine Schicht von 2 mm Dicke von diesen 
Bakterien bildete und die ganze Fliissigkeit rot gefarbt war. Wir haben also 
ein bequemes Mittel erfahren, wie man ohne Miihe Purpurbakterien erhiilt, 
und zwar in fast reinen Kulturen. 

Die zwei neuen Gattungen (und Arten): Rhodocapsa suspensa 
und Rhodothcce pendens, bringt Verfasser in eine neue Unterabteilung, 
die er Rhodocapseae (Zellen frei, nicht zeitlebens schwarmfahig) nennt und 
welche die obigen Gattungen enthalten: Rhodocapsa: Zellen zeitweise 
schvvarmfahig, stab- oder fadenformig, von einer Schleimkapsel umgeben, und 
Rhodothece: Zellen bisher nicht schwarmfahig beobachtet, auch von einer 
Schleimkapsel umgeben. Die Rhodobakteriaceae Migula enthalten jetzt also 
sechs Unterfamilien; die oben genannte sechste ist am nachsten mit der Unter- 
familie der Chromatiacese bekannt, doch die hierher gestellten Gattungen sind 
zeitlebens schwarmfahig. — Verfasser beschreibt die Arten sehr genau, bildet 
die Einzelindividuen und Kulturen ab. Beiden Arten ist folgendes ge- 
meinsam: 1. Hochst charakteristisch ist die Schleimkapsel, die man jedoch nur 
sieht, wenn vom Rande des Deckglases fliissige Perltusche zufliefit, es tritt urn 
jede Bakterie eine farblose Gallerthiille wie eine Sonne auf dem dunklen Unter- 
grunde auf. 2. Es sind im Plasma stark lichtbrechende Korperchen von ganz 
unregelmafiiger Form vorhanden, durch welche der Plasmaleib wie gekammert 
und bizarr zerkluftet erscheint. Sie sind rot, bestehen nicht aus Schwefel 
(Schwefelkornchen sind auch vorhanden) und dienen dazu, dafi die Bakterien 
sich dauernd schwebend erhalten konnen; verschwinden sie, so sinken die 
Bakterien. Verfasser nennt diese Korperchen Schwebekorperchen oder 
Airosomen und es ist merkwiirdig, dafi nunmehr in zwei ganz verschiedenen 
Pflanzengruppen, den Phykochromaceen (z. B. Aphanizomenon flos aqua;) 
und den Purpurbakterien Airosomen vorkommen, welche an der Schwebe- 
fahigkeit unbedingt beteiligt sind. Verfasser widerlegt die von A. Fischer 
und Brand gemachte Behauptung, als ob bei den Phykochromaceen die Airo- 
somen Bilder waren. 

Der grofien Arbeit des Verfassers, welche sich mit der Morphologie, Biologie 
und Physiologie der Purpurbakterien befassen wird, konnen wir mit Spannung 
entgegensehen. Matouschek (Reichenberg). 

—  Untersuchungen   iiber   das   Phykocyan.      (Sitzungsberichte   der 
Kaiserl. Akademie  der Wissenschaften in Wien,  math.-naturwiss. 
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Klasse.    CXV. Band,  Abt. I.    Wien 1906.    Seite 795-816.)    Mit 
2 Tafeln. 

Im Zellinhalte der Cyanophyceen kommen drei Farbstoffe vor: Chlorophyll, 
Carotin und Phykocyan. Man nahm bis jetzt fast allgemein an, dafi letzt- 
genannter Farbstoff bei alien Cyanophyceen immer dieselben Eigenschaften hattc 
(im durchfallenden Lichte eine blaue und im auffallenden eine karminrote Farbe 
zeigend). Verfasser zeigt nun, dafi es sicher drei, wahrscheinlich gar 
noch mehr Phykocyane gibt, die zwar sehr nahe verwandte Eiweifikorper 
darstellen, aber durch die Farbe ihrer wasserigen Losungen, ihre Fluoreszenz- 
farbe, durch ihre Kristallisationsfahigkeit und ihr spektroskopischcs Verhalten 
sich leicht unterscheiden. 

I. Alle untersuchten spangriinen Cyanophyceen (z. B. Oscillaria lepto- 
tricha Kg. oder Anabama inaequalis Bornet) geben eine Phykocyanlosung, die 
im durchfallenden Lichte eine blaue (mit Stich ins Griine) Farbe zeigt. im auf- 
fallenden Lichte aber prachtvoll dunkelkarminrot fluoresziert. Verfasser nennt 
diesen Farbstoff das blaue Phykocyan. 

II. Die braunen, grunlichgrauen, olivgrflnen oder grau- 
braunen Cyanophyceen (z. B. Oscillaria Froelichii Kg. oder Osc. sancta Gom.) 
geben violette Phykocyanlosung (das violette Phyk. des Verfassers) mit 
venezianischroter, fast ockerartiger oder karminroter Fluoreszenz. Verfasser 
konnte da zwei Modifikationen unterscheiden. 

III. Ubergange gibt es auch, z. B. gibt Oscillaria limosa Ag. ein blauviolettes 
Phykocyan. Beziiglich der Spektren ist auf folgendes aufmerksam zu machen: 
Das blaue Ph. hat nur zwei, das violette drei (Oscillaria limosa) oder gar vier 
t'Scytonema Hofmanni) Bander. 

Von der Verschiedenheit der Phykocyane kann man sich auch durch eine 
einfache mikrochemische Reaktion iiberzeugen: Legt man spangriine Cyano- 
phyceen in Eisessig, so nimmt die Alge eine blaue Farbe an, da Carotin, und 
Chlorophyll in Losung gehen und das Phykocyan von den Farbstoffen allein 
zuriickbleibt. Die anders gefarbten Arten werden unter denselben Umstanden 
violett. Dies alles kann man makroskopisch bereits konstatieren. Verfasser er- 
lautert noch den Farbstoff, den er aus den Gonidien der Peltigera canina 
gewonnen hat. Die grofie Mannigfaltigkeit der Farbung im Bereiche 
der Cyanophyceen beruht sicher auf verschiedenen Faktoren, aber die 
"verschiedene Farbe der Phykocyane spielt dabei unbedingt eine Rolle. 

Verfasser empfiehlt den allgemein eingebiirgerten Namen Phykocyan nicht 
fallen zu lassen; es ist dieser Farbstoff wohl kein chemisches Individuum, son- 
de• ein Gruppenbegriff, ctwa wie Carotin oder FUemoglobin 

Anhangsweise untersuchte Verfasser auch die blutrote AlgePorphv- 
ridium cruentum Naeg.; sie enthalt kein Phykocyan, sondern ein kristalli- 
sierbares Phykoerythrin. Sie ist die einzige Luftalge, die diesen Farbstoff fiihrt 
und dadurch wird nur die Ansicht Schmitz' und Gaidukovs von der Verwandt- 
schaft des Porphyridiums mit den Bangiales unterstutzt. — Die Tafeln zeigen 
Spektra und die Farbentone verschiedener wSsseriger Phykocyanlosungen in 
durch- und einfallendem Lichte und auch Farbstoff-Kristalle und -Kugeln. 

Die aufierordcntlich wichtigen Arbeiten des Verfassers uber Algenfarbstoffc 
Averden auch die Systematiker zu wiirdigen wissen. 

Matouschek (Reichenberg). 

Reinelt, Josef. Beitrag zur Kenntnis einiger Leuchtbakterien.  (Central- 
blatt fur Bakteriologie etc.    II. Abt.    XV. Band 1905.    No. 10/11 
Seite 289—300.) 
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Die Arbeit gibt eine ausfiihrliche Beschreibung der sehr oft miteinander 
verwechseken oder fur identisch gehaltenen drei Bakterienarten: Bacterium 
phosphoreum (Cohn) Molisch, B. phosphorescens Fischer und B. Pfliigeri (Ludwig) 
Keinelt. Sie sind zwar miteinander verwandt, doch sicher verschieden. Das 
I.euchten des Fleisches toter Schlachttiere wird nur von dem zuerst genannten 
Bakterium hervorgerufen. Dabei erscheint es naturlich nicht ausgeschlossen, 
dafi Fleisch auch infolge der Infektion mit einer Leuchtbakterie des Meeres 
leuchten kann. Die von Foa und Chiapella gefundene und beschriebene Leucht- 
bakterie, die von den genannten Autoren den unsystematischen Namen Photo- 
bacterium italicum erhalten hat, envies sich als ein Pseudomonas, den Verfasser 
Vs. italica (Foa et Chiap.) Reinelt nennen darf. 

Wer sich mit Leuchtbakterien beschaftigt, dem wird diese auf langer Unter- 
suchung basierendc Arbeit des Verfassers sehr erwunscht sein. 

Matouschek (Reichenberg). 

Schorstein, Josef. Schwellenkonservierung durch oligodynamische 

Gifte. (>Baumaterialienkunde«, herausgegeben von H. Giefiler in 

Stuttgart. XI. Jahrg. 1906. Heft 22.) 1 Seite und 1 Textabbildung. 

Nachdem Nageli gezeigt hat, dafi Metalle (namentlich Cu) in Wasser 
gebracht, auf Spirogyren giftig wirken, und Osw. Richter nachgewiesen hat, 
dafi Ni, aber besonders Cu, in Agarkulturen von Diatomeen die Abtotung der 
letzteren verursachen, vermutet Verfasser, dafi solche Metalle (und namentlich 
Cu) auch auf Pilzmycelien, die in Holzern wachsen, die gleiche Wir- 
kung ausiiben. Versuche wurden zwar noch nicht gemacht, aber waren sicher 
sehr interessant. Die Wirkung der oligodynamischen Gifte diirite darauf beruhen, 
dafi die Hautschicht des durch sie zu tStenden Protoplasmas nicht zur Gegen- 
wehr gereizt wird, und sie daher eindringen liifit, wahrend konzentrierten Gift- 
tosungen das Eindringen ins Plasma von einer Hautschicht verwehrt wird, wo- 
durch solche Gifte unschadlich bleiben (Wachstum von Penicillium auf Cu- 
Sulfatlosungen). Verfasser empfiehlt, die Schienennagel und Tirefonds unseres 
holzernen Querschwellenoberbaues oberflachlich im Schaftteile zu verkupfern. 
Es diirfte dadurch das Holz in einem gewissen Umkreise von den Nageln 
wesentlich dauerhafter gemacht werden. Matouschek (Reichenberg). 

Zederbauer. Emmerich. Spaltpilzflechten. (Osterr. botan. Zeitschrift. 
Wien 1906.    56. Jahrg. No. 5/6.   Seite 213—218.)    Mit 1 Tafel. 

Verfasser beschrieb in einer in den Sitzungsberichten der Akademie der 
Wissenschaften in Wien 1903 erschienenen Abhandlung mit dem Titel: Myxo- 
bacteriaceac, eine Symbiose zwischen Pilzen und Bakterien, zwei Organismen: 
Myxococcus incrustans und Chondromyces glomeratus, die auf Grund wiedei- 
holter genauer Experimente und Kulturversuche aus Pilzen und Bakterien zu- 
sammengesetzt sich erwiesen. Verfasser hat von R. Thaxter inzwischen lebendcs 
Material von Chondromyces crocatus erhalten und damit experimentiert. Sicher 
ist, dafi diese Pfianze aus einem Pilze besteht, der alsTrager und als Gerust fungiert, 
ausgefiillt und umgeben von Bakterien, die auf dem Stiele Cysten bilden. Chondro- 
myces lichenicolus besteht nur aus Bakterien und hat gar nichts sonst mit der 
anderen Chondromyces-Art zu tun. 

Myxococcus rubescens und M. macrosporus sind echte Bakterien oder ein 
Gewirr von stabchenformigen und kugeligen Schizomyceten. M. incrustans 
besteht aus Bakterien und Pilzen, sowie die Tremellinee Coryne sarcoides, die 
Verfasser irrtiimlich als Chondromyces glomeratus beschrieben hat. Die von 
Thaxter, Baur und Quehl (in A. Quehl: Untersuchungen fiber die Myxobakterien, 
("entralblattfur Bakteriologie, XVI.B. 1906, No.l/3)beschriebenenMyxobacteriaceer» 
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diirften teils zu den Bacteriaceen, teils zu den Myxobacteriaceen Thaxters, teils 
zu den Spaltpilzflechten Zederbauers zu zahlen sein. Da konnen nur genaue 
Kulturversuche und Experimente Aufschlufi geben. 

Matouschek (Reichenberg). 

Brebm,  V.  und Zederbauer,   E.    Beobachtungen  iiber  das Plankton 
in den Seen der Ostalpen.   (Archiv fur Hydrobiologie und Plankton- 
kunde.   Band I, 1906.    Seite 469—495.) 

Die Lebensverhaltnisse und der landschaftliche Charakter der untersuchten 
Seen ist naturgemafi ein hochst mannigfaltiger.  Die Hochgebirgs-Seen, fast immer 
mit   Eis   bedeckt,   erinnern   in   ihren   Lebensbedingungen   an   die   arktischen 
Gewasser   der Birkenregion.     Die  tiefer  gelegenen Seen  des Salzkammergutes 
und Karntens haben enorme Planktonmengen wegen der von menschlichen An- 
siedelungen herriihrenden Abfallsstoffe,  so dafi oft  eine rationellere Fischzucht 
in ihnen betrieben vverden konnte.    Ein   klcines isoliertes Gebiet bilden wegen 
des endemisch auftretenden Diaptomus Steueri der Garda-See und derLago Ledro. 
Die  biologischen Erscheinungen  des Plankton  im Achensee erinnern trotz der 
geringen Hohe, etwa 1000 m, ganz an die Hochgebirgsseen; ahnlich verhiilt sich 
etwa der Konigs-See bei Berchtesgaden (600 m), in dem der in der Schweiz an 
die  Hochalpen   gebundene  Diaptomus  bacillifer  Kolbl   sogar im Sommer zur 
herrschenden   Planktonform   wird.     Wir   iibergehen    das   Zooplankton,   in 
welchcm Kapitel  in  sehr  interessanter Weise  die Wege  erlautert werden,  auf 
denen die marinen Tiere ins Sufivvasser gelangten.   Im Kapitel Phytoplankton 
wird ein Verzeichnis der im Plankton angetroffenen Arten gegeben; beriicksichtigt 
werden 29Seen. Es ergibt sich folgendes: Die Hochgebirgs-Seen beherbergen 
ein sehr verschiedenes, artenarmes Plankton,  in manchen findet man nur vom 
Ufer losgerissene Faden von Zygnema und Spirogyra.   Die Quantitat des pflanz- 
lichen  Plankton  ist  stets  sehr  gering.    Die  grofieren  A'penseen  besiedelt ein 
gleichartiger   zusammengesetztes   Plankton:   uberall   ist   Ceratium   hirundinella 
reichlich  vorhanden,  im Winter  aber sparlich (oder gar nicht),  im Sommer in 
besonderer Menge.   Das Winterplankton besteht namentlich aus den Diatomeen 
Asterionella gracillina und Fragilaria  crotonensis,  im Sommer treten sie stark 
zuriick.   Diese geschilderten Verhaltnisse geben einen Fingerzeig fur Fischzucht. 
lmLunzerSee fiel im Sommer die Massen vegetation desStaurastrum paradoxum, 
im Caldonazzo- und Zcller See die der Oscillatoria rubcscens (im Winter!) auf. 
Die  oben  genannte Asterionella-Art  weist ein merkwurdiges Verhalten in den 
Grofienverhaltnissen   auf:   in  den  siidlichen Seen  (Garda-See usw.) jst sie bis 
100 a lang, in den Karntner Seen hochstens 80 ^, in den  der nordlichen Kalk- 
alpenzone angehorenden Seen sinkt sie bis 30 ^.   Analog verhalt sich Fragilaria 
crotenensis.    Die  verschiedenen  Grofien   scheinen  von  Verschiedenheiten  der 
Temperatur und der Wasserbeschaffenheit abzuhangen.    Gegen diese Faktoren 
ist  auch  der  dritte  Hauptvertreter des  Phytoplankton, Ceratium  hirundinella, 
sehr  empfindlich,  doch  in gleicher Weise wie die zwei genannten Diatomeen, 
wie iiberhaupt diese drei Hauptvertreter eine sehr grofie Verbreitung in Europa 
haben. Matouschek (Reichenberg). 

Holtz, Ludwig. Ober Characeen, gesammelt in Australien und auf 

Sizilien. (Mitteilungen aus d. naturwiss. Verein fur Neuvorpommern 

und Riigen in Greifswald. 37. Jahrg. 1905. Berlin, Weidmannsche 

Buchhandlung 1906.    Seite 36—43.) 
L. Diels (Berlin)  sammelte Characeen in Australien,  H. RofS (Munchen) in 

Sizilien.   Aus ersterem Weltteile werden  aufgezahlt:  Nitella gelatinosa  A. Br 
N. subtilissima  A. Br.,   Chara   scoparia Bauer herb. 1828,   Ch. australis  R. Br 

Hcdwigia Band XL VI. 4 
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Ch. dichopitys A. Br.; von Sizilien sind 13 Arten gesammelt worden, auficrdem 
wird als ncu genau beschrieben: Chara crinita Wallr. nova forma pseudo- 
spinosissima Holtz (Lago Pergusa, (5 mit C Pflanzen vereint vorkommend). 

Matouschek (Reichenberg). 

Keifiler,   Karl.     Notiz   iiber  das  August-Plankton   des  Garda-Sees. 
(Osterreichische   botanische   Zeitschrift.     56.   Jahrg.     Wien   1906. 
No. 10.    Seite 414—415.) 

Wertvolle Erganzung zu den Untersuchungen iiber das Gardaseeplankton 
von Brehm-Zederbauer. Diese fanden Fragilaria crotonensis Kitt. var. sub- 
prolongata mit stattlicher Banderbreite, Asterionella formosa Hassk. var. 
gracillima Grun. und Ceratium hirundinella (in der Form C. carinthiacum Zed.) 
im September und Dezember vor. Erstere Alge tritt mehr zuriick, die zweite 
kommt vereinzelt vor, die dritte ist die haufigste (im Monat September). Im 
August aber verhalt es sich nach Verfasser anders: Die erstgenannte Alge tritt 
am haufigsten auf, dann kommt die zweite, als dritte kommt Ceratium in Be- 
tracht. In diesem Monat tritt auch Botryococcus Braunii Kiitz. mafiig haufig 
auf. In der Liste der Phytoplanktonten wird von Oocystis sp. eine Form er- 
wahnt, die neu scin diirfte: Gallerte ohne Warzen, sehr schmal (18 ,u Diameter). 
Zellen spindelig, sehr klein (9X3 ,«) zu vier in einer Gallerte. Besonders auf- 
fallend ist die Breite der Bander der oben an erster Stelle erwahnten Alge — 
meist 120 ,«; ferner mifit die Lange der Einzelfrustel von Asterionella form, 
fast 90 ju, der Durchmesser der Sterne sogar 160 /J. — Das Zooplankton ist 
reich an'Krustazeen (namentlich Diaptomus), Bosmina fehlt, ebenso Rotatorien. 
— Die Fange wurden ausgefuhrt: 7 Uhr vorm., 10 m Tiefe, Netz bis 4,5 m sicht- 
bar, Wasseroberflachentemperatur 22° C. Matouschek (Reichenberg). 

Pascher, Adolf. Neuer Beitrag zur Algenflora des siidlichen Bohmer- 
waldes. (Sitzungsberichte des deutschen nat.-mediz. Vereins fur 
Bohmen  »Lotos« No. 6.)    36 Seiten des Separatabdruckes. 

Keine trockene Aufzahlung, da Schritt auf Schritt anatomische, morpho- 
logische, biologischc und systematische Betrachtungen, Rcsultate der Kultur- 
versuche und Studien iiber Reproduktion cingeflochten sind. In der 
systematischen Anordnung folgte Verfasser dem Werke von West: British 
fresh wather algae.    Uns interessieren hier namentlich folgende Daten: 

1. Diemeistcn Arten der GattungCharacium bedfirfen einergenauenPriifung. 
2. Einzelne Conferva-Formen scheinen die geschlechtlicheFortprlanzung 

ganz unterdriickt zu haben, da die Vermehrung durch Schwarmer und durch 
Akineten eine ausgiebige ist. 

3. Verfasser spricht sich bei der Abgrenzung der Genera der Desmidiaceen 
fur eine richtige Verwendung beider Einteilungsprinzipien (aufiere Form und 
Skulptur, anderseits innerer Bau, besonders der Bau der Chromatophoren) 
aus.    Die Lagerung der letzteren ist nicht invariabel. 

4. Es scheint nicht ganz sicher zu sein, ob die Gattung Roy a zu den 
plakodermcn Desmidiaceen gehort; von Closterium wird sie mit Recht getrennt. 

5. Einige Closterium-Arten  bilden   abnorme fragezeichenartige Formen. 
6. Bei Conjugaten bemerkte Verfasser bei derKopulation zurfickbleibende 

Inhaltskorper. Die Abbildungen iiber die Zellteilung von Cosmarium Botrytis 
werden 2 symmetrisch gelegene wurstahnliche Korper abgebildet, die fiber den 
beiden Pyrenoiden liegen; doch sind dies nur Faltungen in den Chromatophoren. 

7. Bei Tetraspora-Arten treten im Lager enzystierte Zellen auf, die 
sich durch eine derbe rostrote Membran gut von den anderen 7 Zellen abheben; 
aus solchen Zysten gehen nicht immer Schwarmer hervor, sondern es tritt der 
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grune Inhalt nach Aufreifien der dicken Membran heraus und bildet in der 
Nahe eine den normal regetativen Zellen gleiche Zellen. Zilien sah Verfasser 
nicht; auf welcheWeise die Bewegung erzielt wiru, ist bisher unklar. Ahnlichcs 
beobachtete Klebs bei den Ruhestadien der Mikrozoosporen von Draparnaldia. 

8. Einzelne Arten der Gattung Protococcus sollten aufrecht erhalten werden. 
9. Ob die Gattung Dactylococcus bei den Sclenastreac oder bei den 

Tetrasporaceen einzureihen ist, ist fraglich. 
10. Die Unterfamilie Phythelea: ist nur auf biologischer Grundlage auf- 

gebaut.    Chodatella z. B. schliefit sich mehr an Oocystis an. 
11. Die Systematik der Protococcales wird iramcr eine subjektive bleiben, 

auch durch Oltmanns wurde die Familie wenig aufgeklart. Das Gegenteil er- 
zielt aber der genannte Forscher bei der Familie der Chsetophoroidea:. 

12. Die Systematik der .Gattung S tigeoclonium liegt noch sehr im Argen 
— da sind die Reproduktionsverhaltnisse zu verwerten. Einige Arten sind nicht 
homogen, sondern unterscheiden sich eben in der Reproduktion und in der 
Morphologie der Schwarmer. Die Gattung ist auf jeden Fall intermediar 
zwischen Ulothrix und Draparnaldia zu stellen. Mehr daruber in den Ab- 
handlungen desVerfassers. (Flora 1905 Erganzungsband, Archiv fur Hydrobiologie 
und Planktonkunde 1906, osterr. bot. Zeitschrift 1906.) 

13. Die Gattungen Conochaete Kleb. und Chaetosphasridium Kleb. 
werden zu den Chaitosphairidieae gestellt, mit den Cha;topeltideae konnen sie 
kaum vereinigt werden.    Polychatophora gehiirt wohl nicht hierher. 

14. Zu den Glaucophyceen wird man wohl die Gattung Glceocha:te 
Lag. rechnen miissen, die eine eigene Reihe innerhalb der Glaucophyceen (die 
Reihe der Glceochsetese) reprasentiert. 

15. Arten aus derVerwandtschaft von StigonemaBoutcillei, St.ocellatum 
und St. panniforme konnen nicht immer genau unterschieden werden. 

16. Die Beschaffenheit des Lagers bei den Scytonema-Arten ist 
von aufieren Umstandcn abhangig und leider wird darauf bei der Systematik 
wenig Gewicht gelegt. 

Eine grofie Zahl von Arten und Formen sind fiir Bohmcn neu. 
Matouschek (Reichenberg). 

Pascher, Adolf.    Ober die Zoosporenreproduktion bei Stigeoclonium. 
(Osterreichische   botanische   Zeitschrift.    Wien  1906.    LVI. Jahrg. 
No. 10 Seite 395—400 und No. 11 Seite 417—423.) 

Die Arbeit entstand im Anschlusse an zwei Arbeiten des Verfassers: >Zur 
Kenntnis der geschichtlichen Fortpflanzung bei Stigeoclonium sp.« (Flora 1905, 
Erganzungsband pag. 95) und »Uber die Reproduktion bei Stigeoclonium nudiu- 
sculum (Archiv fur Hydrobiologie 1906, 433). Verfasser fand nun Ostern 1906 im 
Bohmerwalde ein Stigeoclonium, das am meisten Ahnlichkeit mit St. longipilum 
Kutzing besafi, aber viel kiirzere Haare aufwies. Durch Uberfiihren in ruhigeres 
Wasser liefi es sich zur Zoosporenbildung anregen. Es bildeten sich 
Makrozoosporen, diese normale Keimlinge oder Zwergkeimlinge 
iwenn sie wenigzellig blieben). Im letzteren Falle bildeten letztere gleich wieder 
Makrozoosporen. Diese Zwergkeimlinge haben grofie Ahnlichkeit mit den 
Zwergmannchen der Oedogoniaceen. Die Mikro zoosporen bewegten sich leb- 
hafter; auch sie werden genauer beschrieben. Mitunter gelangten sie nicht ein- 
nial ins Freie, sondern enzystierten sich innerhalb der Muttermembran; sie 
bildeten dann die Aplanosporen, die fiir samtliche Cha:tophoraceen nach- 
gewiesen sind. Manchmal enzystierten sich die Mikrozoosporen wahrend des 
Ausschlupfens. Diese beiden »Sporen« unterscheiden sich weder genetisch noch 
in ihrem Verhalten bei der Keimung; letztere findet in einzelnen Cysten sehr bald, 

4* 
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sonst aber in gewissen unglcichen Zeitabschnitten statt. Die Mikrozoosporen 
kopulierten niemals. Auch einzelne Schwarmer fand Verfasser, die morpho- 
logisch tntermediar zwischen den letztgenannten und den Makrozoosporen 
stehen. Diese Schwarmer sind morphologisch abweichend gebaut gegeniiber 
den Mikrozoosporen und ahneltcn den Schwarmern, die Verfasser im Akineten- 
stadium von St. fasciculare fruher schon nachgewiesen hat. Sie entstehen in 
der Zweizahl aus den Zellen der normal vegetativen Stadien in Faden, die sich 
mitten unter den Mikrozoosporen erzcugenden Stadien befanden. Welche Um- 
stande da reizauslosend auf die Bildung derartiger Schwarmer einwirkten, 
mufite unermittelt bleiben. Diese Schwarmer sind zweiwimperig, schwarmten 
langere Zeit herum als die Makrozoosporen und machten den Eindruck, als 
wiifiten sie nicht, was sie beginnen sollten. Eine Kopulation derselben sah 
Verfasser nicht. Moglich ist eine solche wohl nur dann, wenn ihrer eine grofiere 
Zahl gebildct wird und es ist auch unwahrscheinlich, dafi ein Glied einer Ent- 
wickelungsreihe, deren morphologisch niederstes und hochstes Glied typische 
geschlechtliche Fortpflanzung haben, ganz die Sexualitat vcrloren haben sollte. 
Es sind diese Schwarmer wohl sicher Trager der geschlechtlichen Fortpflanzung, 
da Mikrozoosporen-Kopulation (und auch Zygoten) nie beobachtet vvurden. 
Bei St. fasciculare kopulierten diese zweiwimperigen Zoosporen nicht, well hicr 
die Mikrozoosporen in vollstandiger Weise. kopulierten. Es ist daher unwahr- 
scheinlich, dafi eine Stigeoclonium-Art zweicrlei Typen isogamer Zoosporen be- 
safie, von denen die einen noch kopulieren, die anderen diese Fahigkeit erst 
sekundar erworben haben. Auf jeden Fall schliefit sich die vom Verfasser 
untersuchte Art in seiner Reduktion an Ulothrix zonata an; die zweiwimperigen 
Schwarmer stehen den Isogameten von Ulothrix zonata morphologisch nahc. 
Ob die Funktion beider aber die gleiche ist, bleibt fraglich. Dieses Stigeo- 
clonium steht viel tiefer als die anderen Arten, bei denen bereits eine Reduktion 
eingetreten ist. — Der Verfasser beschreibt noch ausfuhrlich die Entstehung 
und das Entleeren der Schwarmer. Matouschek (Reichenberg). 

Richter, Oswald. Zur Physiologie der Diatomeen. (Sitzungsberichte 
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, math.-natunv. 
Klasse. Bd. CXV. Abt. I. 1906. Seite 27—119.) Mit 5 Tafeln. 

Dem Verfasser gliickte es schon fruher, Reinkulturen von Diatomeen zu 
erhalten. Er experimentierte mit diesen in vielfacher Richtung und Weise und 
gelangtezu folgenden Resultaten, von denen einige von grofierTragweite sind. 

Zuerst weist Verfasser nach, dafi in der Diatomee Nitzschia Palea zum 
ersten Male eine Pflanze gefunden wurde, fur die unbedingt Kieselsaure 
(Si02) ein notvvendiger Nahrstoff ist. Diese Art sowie Navicula minuscula 
brauchen wahrscheinlich Ca, aber Magnesium sicher zu ihrem Leben. Beide 
Diatomeen konnen den organisch gebundenen Stickstoff assimiliercn 
und da eignet sich am besten Asparagin und Leucin. Freier Stickstoff wird 
von der ersten Art nicht, von der zweiten Art wahrscheinlich nicht verwertet. 
Beide Arten haben die Fahigkeit, Kohlehydrate und hohere Alkohole zu ver- 
werten, und zwar im Lichte, was ihnen sehr zu gute kommt. Im Lichte kommen 
beide Arten ohne O-Zufuhr gut aus, da sie O selbst erzeugen, scheinen aber 
trotzdem an eine bestimmte Sauerstoffzufuhr von aufien angepafit zu sein. Fur 
Nahrboden I fur Diatomeen) empfiehlt sich eine schwache alkalische Reaktion; 
Verfasser gibt das Rezept an. Die beiden Arten wachsen auf 0,5°|0, l°/0 "

nJ 

1,5% NaCl-haltiger Gelatine sehr gut, doch sind sie weder bei direkter 
Impfung noch durch langsame Gewohnung fiber 2°/0 NaCl in der Gelatine hinaus- 
zubringen; da gibt es also eine naturliche Grenze. Die Riickimpfung aut 
Gelatine niederen Kochsalzgehaltes bringt stets eine prachtvolle Entwickelung 
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hervor. Eine Gewohnung an den niederen Kochsalzgehalt ist unnotig. Gewisse 
Meeres-Diatomeen zeigen auf Agar mit blofi l«/0NaCI sehr schone Entwickelung. 
Von Ausscheidungen der Diatomeen wurde CO, beobachtet, ferner ein 
gelatine- oder eiweifi- und ein agarlosendes Ferment, schliefilich ein Gas, das 
der Hauptmasse nach hochstwahrscheinlich Sauerstoff ist. Durch Ca-Salze auf 
nahrsalzfreiem gewasserten Agar erhielt Verfasser positive, auf nahrsalz- 
haltigem durch sauer reagierende Stoffe auch negative Auxanogramme. Die 
ersteren erhalt man schwieriger. Verfasser hat aber auch die oligodynamische 
Wirkung von Kupfer- und Nickelmiinzen auf Diatomeen ausserordentlich klar 
festgestellt und da ein Objekt fur Demonstrationszwecke geschaffen; nach 
14 Tagen erhalt man eine aufierordentlich gute photographierbare Kultur. Kulti- 
vierte Diatomeen brauchen zur Entwickelung Licht, doch konnen sie monate- 
lang Dunkelheit vertragen, wobei eine nennenswerte Vermehrung nicht statthat. 
Starkem Lichte leisten die Algen einen geringen Widerstand. Sie zeigen posi- 
tive Phototaxis. Gelbe Strahlen sind sehr gtinstig fur die Entwickelung der 
Diatomeen; ob sie die einzigen Strahlen sind, ist noch zu untersuchen. Die 
Tabellen befassen sich mit der Erniihrungsphysiologie, eine Tafel bringt Kui- 
turen und eine Photographie eines Lichtversuches. 

Matouschek (Reichenberg). 

Rlittner, Franz. Die Mikroflora der Prager Wasserleitung. (Archiv 
der naturwissensch. Landesdurchforschung fur Bohmen. XIII. Band, 
No. 4. Prag 1906. Kommissionsverlag von Fr. Rivnac. I — IV 
und 47 Seiten. Mit 4 Textbildern und 4 graphischen Darstellungen.) 

Die Nutzwasserleitung in Frag entnimmt das Wasser dem Flufilaufe der 
Moldau; dasselbe besitzt eine ungemein grofie Mannigfaltigkeit der verschiedensten 
Organismen, so dafi es fur eine biologische Untersuchung geradezu geschaffen 
erscheint. Die Arbeit zerfallt in drei Abschnitte. Der ersteAbschnitt 
ist betitelt: Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung. Die 
Methode Istvanffiis (Stehenlassen von Gefafien mit dem Wasser im Lichte durch 
langere Zeit) wurde wegen gar zu grofier F'ehlerquellen verlassen; Verfasser 
filtrierte das Wasser und der Riickstand wurde direkt untcrsucht, ein Verfahren, 
das in ahnlicher Weise schon lange in der Planktologie Verwendung findet. 
Ein Apsteinsches Oberflachennetz erwies sich wegen der 60 — 70 a weiten 
Maschen als noch zu wenig fein; es wurde daher eine Filzdiite angewendet, 
wenn auch der PHlterruckstand sich nicht vollstandig aus dem Filze auswaschen 
lafit. Der erstere wurde teils lebend, teils in Formol untersucht. Manchmal 
wurde nebenbei ein Teil auch in Gefafien aufbewahrt. Die Hensensche Zahl- 
methode wird verwendet und der Vorgang genauer beschrieben. Die Organismen, 
welche in zwei Jahren im Prager Leitungswasser gefunden wurden, kann man in 
zweiGrupen naturgemafi unterbringen. I. Gruppe. Sie umfafit die Bioccenosen, 
welche eine abgeschlossene Lebensgemeinschaft bilden. Sie entwickelten sich 
erst in den Raumen der Wasserleitung und sitzen an den Wanden, Rohren usw. 
fest. Verfasser nennt diese Vegetation die primare. Es sind dies wegen des 
Lichtmangels in den Raumen Wasserpilze und Tiere. Die Artenzahl ist nicht 
sehr grofi, wohl aber ihre Individuenzahl.    Es sind zu nennen: 

* Leptothrix ochracea Ktzg., 
* Crenothrix polyspora Cohn, 

Cladothrix dichotoma Cohn, 
Clonothrix fusca Schorler, 

* Anthophysa vegetans Mull, (ein 1'lagellat), 
Carchesium Lachmanni Kt., 
Epistylis umbellaria L. (zwei Ciliaten). 
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Die mit * bezeichneten Wesen wurden im Plankton der offenen Moldau in der 
Nahe der Stelle, von wo das Wasser in das Reservoir entnommen wird, gar nicht 
gefunden, die anderen Wesen nur aufierst sparlich. Alle die in die I. Gruppe 
gehiirigen Organismen gedeihen im Winter sehr gut, sind sonst auch im Somraer 
reichlich vorhanden. II. Gruppe. Hierher gehoren Lebewesen, welche von 
aufien her mit dem einstromenden Wasser in die Leitung gelangt sind, dort sich 
aber nicht erheblich vermehren. Die Zusammensetzung dieser Gruppe ist at>- 
hangig von der Beschaffenheit der Mikroflora desjcnigen Gewassers, vvelchem 
das betreffende Wasser entstammt. Diese Vegetation nennt Verfasser die 
sekundare. Aus der iiberaus grofien Artenzahl (das Phytoplankton der Moldau 
ist bekanntermafien sehr speziesreich) wahlt Verfasser nur diejenigen heraus, 
die haufiger sind. Die iiberwiegende Mehrheit der aufgefundenen Arten 
sind Planktonformen also; ein kleiner Teil gehort dem Benthos an, riihrcn 
demnach vom Grunde und den Randern des Moldaubettes her, z. B. Bodenformen 
von Diatomeen, wobei Cymbella-Arten am haufigsten waren. Von Flagellaten 
werden 10 Arten, von Peridiniaceen 5, von Bacillariaceen 16, von Konjugaten 4, 
von den Chlorophyceen 30, von Schizophyceen 4, von Siifiwasser-Rhodophyceen 
1, namlich Chantransia chalybdea Fr„ die klares Wasser liebt, trotzdem aber auch 
von Schorler und Volk auch in der Elbe gefunden wurde. Viele der Arten sind 
fur Bohmen neu; Verfasser geht bei einzelnen dcrselben auf Details ein. Die 
»Beobachtungen uber die Periodizitat im Auftreten der einzelnen 
Arten* bringen Interessantes. 1. Der Verlauf der Vegetation im Laufc eines 
normalen Jahres ist folgender: Im Winter: Kolonien von Scenedesmus und 
uppige Entwicklung der Vertreter der I. Gruppe. Im Vorfriihling: Viele 
Flagellaten und Peridineen, bald aber weisen die Diatomeen starke Vermehrung 
auf, wobei als erste Ceratonei's arcus schon im Miirz das Maximum hat. Bald 
darauf wuchert Synedra ulna uppig und fuhrt durch ihr massenhattes Auftreten 
im April das erste Maximum der Gesamtvegetation herbei. Im Fruhling 
und Sommer: Individuenzahl im Riickgange, Artenzahl in steter Zunahme. Die 
Chlorophyceen verdrangen teihveise die Diatomeen, und zwar treten zuerst die 
Volvocineen auf, dann Scenedesmus, Pediastrum, Ccclastrum und Staurogenia, wobei 
im Juli die maximale Entwickelung dieser Tiere eintritt (das zweite Maximum 
der Gesamtvegetation),daderFilterruckstandgrasgrunist. ImSpatsommer 
und Herbst: Abnahme des Planktons mit dem Fallen der Temperaturkurve 
des Wassers, unterbrochen von kleinen Maximis von einzelnen Chlorophyceen-, 
Cyanophyceen- und Diatomeen-Spezies. Melosira granulata erreicht im Oktober 
das dritte Maximum der Gesamtvegetation. Dann bricht die Kurve 
plotzlich steil ab. 2. Hochwasserkatastrophen verdiinnen das Plankton, eine 
Abnahme der Individuenzahl tritt ein, nur Melosira ist gemein. Grofie Diirren 
erzeugen geringere Entfaltung und Verschiebungen der Maxima. Die Be- 
ziehungen der Mikroflora der Wasserleitung zu jener der Moldau. 
Verfasser untersuchte das Plankton der freien Moldau. Das Phytoplankton des 
Flusses stimmte in seiner qualitativen Zusammcnsetzung ganz mit dem in der 
Leitung gefundenen iiberein und zeigte auch die gleiche Periodizitat vvie dieses. 
Eine Ausnahme machen naturlich die Vertreter der I. Gruppe. Bezuglich der 
quantitativen Zusammensetzung des FluCpIanktons ergab sich, dafi die fur 
die Individuenzahl gewonnenen Werte im allgemeinen hoher sind als in der 
Leitung. Ebenfalls gilt der fur die Mikroflora der Wasserleitung festgestellte 
Verlauf der jahr lichen Periodizitat auch fur das Phytoplankton der Moldau 
unmittelbar oberhalb Prag. Das Zooplankton verhalt sich anders in dieser 
Beziehung als das Phytoplankton; stets aber steht ersteres weit hinter dem 
letzteren zuruck. DerCharakter der Lcbensgemeinschaft in der PragerLeitung 
entspricht dem Potamoplankton im Sinne von Zacharias;   es hat grdfiere 
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Ahnlichkeit mit dem Plankton von Altwassern, Tiimpeln und kleineren Teichen, 
und solche finden sich auch im Ouellgebiete der Moldau und deren Zufliissen in 
Menge vor. Ahnliche Verhaltnisse existieren in der Elbe (Dresden, Hamburg) 
und in der Wolga. 

Der zweite Abschnitt fiihrt den Titel: Ergebnisse der bakterio- 
logischenUntersuchung. Trotzdem Verfasser kaum zwei Jahrc sich mit den 
Baktcrien des Prager Leitungswassers beschiiftigen konnte, so sind doch einige 
Resultate interessant und neu. Die Zahlungen ergeben eine hohere Keimzahl 
im Winter als im Sommer, und zwar cine etwa doppelt so gro fie. Die Grunde 
hierfur sind: Der Flufilauf wird im Sommer intensiver beleuchtet, das Licht 
iibt auf Bakterien *einen schadigenden Einflufi aus. Die grofien Mengen von 
Algen im Leitungswasser vvirkcn ebenso (Untersuchungen von Eemmermann 
und Strohmeyer). Die anderen Grunde zu erforschen, gelang nicht, da sich 
grofie Schwierigkeiten entgegenstellen. Bei Hochwasser in der Moldau und 
ebenso bei der Schneeschmelze oder dem ersten Eisstofie wird die Bakterien- 
zahl erhoht, weil Keime vom Erdboden, der Staub auf dem Schnee und Lis 
andererseits mit ins Wasser gelangen. Die Schwankungen des Keimgchaltes 
sind beim normalen Verlaufe nicht allzu grofi; die Zahlen niihern sich einem 
Mittelwerte, ungefahr 2000 Keime in 1 cm3 Wasser. Das haufigste Bakterium 
in der Prager Nutzwasserleitung ist Bacterium Coli L. et. N. In Bacterium 
kiliense erblickt Verfasser eine physiologische Rasse von Bacterium prodigiosum 
mit kraftiger Saure und Alkalibildung, da bei ein und derselben Kultur des 
ersten Bakteriums unter sonst vollig gleichen aufieren Versuchsbedingungen 
eine Anderung des Farbentones infolge einer im Stoffwechsel begrundeten 
Anderung der Reaktion des Nahrbodens eintritt. Von Bacterium violaceum 
wird eine n. var. pragense beschrieben, vom Typus durch das Wachstum auf 
verschieden konzentrierten Agar Verschieden. 

Der dritte Abschnitt gibt den Versuch einer Beurteilung des 
Prager Leitungswassers auf Grund der biologischen Methode. 
Die Haufigkeit von Anthophysa und Carchesium und die Massen von Crenothrix 
polyspora lassen auf erheblichen Gehalt an organischen Substanzen im Wasser 
der Leitung schliefien. Die organische Substanz ruhrt von Verunreinigungen 
durch Abwasser des menschlichen Haushaltes her, welche teils direkt, teils 
durch verunreinigte Biiche in die Moldau und nach teilweiser Zersetzung durch 
Eaulnisbakterien auch in die Leitung gelangen. Bedenkt man, dafi Bacterium Coli 
und Bacterium Typhi im Wasser vorkommen, so ist das Wasser als ein schlechtes 
zu bezeichnen.    Hoffentlich  wird Prag bald eine Tr inkwasserleitung besitzen. 

Matouschek (Reichenberg). 

SvedelillS N. Uber die Algenvegetation eines ceylonischen Korallen- 
riffes mit besonderer Riicksicht auf ihre Periodizitat. (Botaniska 
Studier tillagnade F. R. Kjellman Uppsala 1906, p. 184—220, 
Taf. VI.) 

Die Abhandlung gliedert sich in ein einleitendes Kapitel uber die Periodizitat 
in der Meeresalgenvegetation im allgemeinen, in ein zweites, in welchem die 
Algenvegetation auf dem Riff bei Galle wahrend des NO-Monsuns (November- 
Marz) und in ein drittes, in welchem die Algenvegetation daselbst wahrend des 
SW-Monsuns (August) behandelt wird. In einem »Ruckblick« uberschriebenen 
Schlufikapitel werden die Resultate der Forschungen des Verfassers mitgeteilt. 
Aus letzterem entnehmen wir hier die nachfolgenden Angaben. 

Aus der Schilderung des Verfassers geht hervor, dafi auch in einem 
tropischen Gebiet eine reiche rein litorale Algenflora vor- 
kommen   kann.     Da   wo  Korallen   vorhanden   sind,   existicrt   ein   gewisser 
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Antagonismus zwischen dem Algenwuchs und dem Korallenleben. Wo lebende 
Korallen dominieren, konnen nur wenige Algenformen existieren, eigentlich nur 
solche, die sich durch kraftige Horizontalachsen auszeichnen, z. B. Caulerpa 
clavifera. 

Die Florideen sind sowohl hinsichtlich der Arten als der 
Individuenmenge den anderen Algengruppen auch in der tropi- 
schen, stark belichteten Litoralregion, jedenfalls an den Kiisten 
Ceylons uberlegen, doch haben die litoralen Florideen gewohn- 
lich nicht rein rotes Chromophyll, sondern vorzugsweise dunkel- 
violette, graubraune und graugrunc Farbentone. Es herrscht 
ferner eine ausgepragte Periodizitat in der tropischen Algenflora 
an den Kiisten Ceylons, die sich zunachst darin zeigt, dafi gewisse 
kurzlebige Arten nur wahrend einer gewissen Zeit des Jahres 
vorkommen (Beispiele Porphyra suborbiculata, Dermonema dichotomum), aber 
sich auch darin zeigt, daft perennierende Arten mit kraftigen Basal- 
partien zeitweise die Zweige wechseln und darin, dafi mehrere 
Arten nur wahrend gewisser Zeiten des Jahres fertil sind (Champia 
ceylanica, Martensia fragilis, Claudea multifida u. a.). Auch kann die Periodizitat 
verursacht werden dadurch, dafi an den Standorten eine Veranderung eintritt, 
dafi sie z. B. von Sand oder Schlamm iiberdeckt werden (Caulerpa verticillata). 
Dieser letztere Fall von Periodizitat mufi als »irregular« (nach Fritsch, 
Problems of aquatic biology L. 159) bezeichnet werden im Gegensatz zu ^seasonal*. 
In mehreren Fallen ist festgestellt worden, dafi die Periodizitatserschei- 
nungen mit dem Monsunwechsel zusammenfallen. So treten Porphyra 
suborbiculata und Dermonema auf dem Riff bei Galle erst auf, nachdem der 
SW-Monsun einige Zeit geweht hat. Wahrend derselben Zeit findet auch der 
Zweigwechsel bei vielen Arten statt, wie auch die Ausbildung von Fruktifikations- 
organen an vieleh vorher nur sterilen Algcnarten. Auf welche Weise die Monsune 
Periodizitatserscheinungen in der Algenflora hervorrufen, ist dagegen noch nicht 
klargestellt. Wahrscheinlich geschieht es in der Weisc, dafi durch sie die 
aufieren Verhaltnisse im Wasser (Temperatur, Salzgehalt, Meeresbewegung) be- 
einfiufit werden. Dafi direkt durch die Monsune veranderte Stromverhaltnisse 
das Landen und Keimen von Fortpflanzungskorpern begiinstigen, ist indessen 
nicht vollig ausgeschlossen. 

Aus dem Angefuhrten geht also hervor, dafi auch die tropische Algenflora 
periodischem Wechsel unterworfen ist, obwohl derselbe durch ganz andere 
Ursachen hervorgerufen wird als in arktischen und temperierten Zonen. In der 
Arktis ist das Licht der grofite Periodizitatsfaktor, der die Vegetation zu einer 
intensiven Arbeit wahrend der hellen Jahreszeit zwingt, wahrend die reproduktive 
Tatigkeit aufgeschoben wird. Die Kiirze der Vegetationsperiode verhindert die 
Ausbildung einjahriger Arten. In der temperiCTten Zone finden sich sowohl 
zahlreiche perennierende Arten als auch zahlreiche kurzlebige, einjahrige 
Sommerformen. Die Periodizitat wird wahrscheinlich in demselben Grade sowohl 
von dem Licht als von der Temperatur usw. hervorgerufen. Die Anzahl der 
kurzlebigen Algenarten scheint in gewissen Teilen der warmtemperierten 
Zone (Mittelmeer) zuzunehmen, wahrend gleichzeitig ihre Entwickelung mehr und 
mehr in den Friihling und Vorsommer verlegt wird. Wahrend des Hochsommers 
tritt eine Ruheperiode ein, nach der Ansicht der meisten Verfasser dadurch 
bedingt, dafi diese temperierten Arten nicht das Starke Sommerlicht zu ertragen 
vermogen. Dagegen entwickelt sich dann eine Vegetation in der Meerestiefe. 
In der tropischen Zone schliefilich (wenigstens auf Ceylon) ist die Zahl der 
kurzlebigen Arten aufierst gering. Die Hauptmasse der Vegetation 
besteht aus perennierenden Arten, die,  wenigstens die litoralen, 
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das Jahr hindurch das intensivste Sonnenlicht vertragen. Die 
Arten mit sehr beschrankter Lebensdauer treten nur zu bestimmten Zeiten auf. 
Die Periodizitat sowohl bei diesen als bei den perennierenden Arten hangt an 
den Kusten Ceylons mit dem Monsunuechsel zusammen; mehrere Arten gibt 
es indessen, bei denen Periodizitatserscheinungen nicht haben bemerkt werden 
konnen, jedenfalls nicht solche, die zu einer fur die ganze Art gemeinsamen 
Zeit zum Vorschein kommen. 

Ein Verzeichnis der beniitzten Literatur schliefit die interessante Abhandlung. 
Auf der sehr gut ausgefuhrten Tafel sind Photographien wiedergegeben, welche 
die Rhodomelacrassicaulis-Formation auf exponierten Felsen und die Corallopsis 
Opuntia-Formation an mehr geschutzten Stellen darstellen und auf den Felsen 
bei Galle (Pigeon Island) bei Ebbe im August aufgenommen wurden.      G. H. 

Torka, V. Algen der Ordrmng Conjugatae aus der Umgebung von 
Schwiebus. (»Helios«. XXIII. Bd. Berlin 1906. Seite 91—104.) 

In dem Verzeichnisse werden die Arten nicht trocken aufgezahlt, 
sondern die gefundenen Exemplare genauer beschrieben. Von Closterium 
obtusum Breb. und von Micrasterias denticulata Brcb. werden neue Formen 
beschrieben. Matouschek (Reichenberg). 

Charles, V. K.    Occurrence of Lasiodiplodia on Theobroma Cacao and 
Mangifera indica.    (Journ. of Mycol. XII, 1906 p. 145.) 

Auf Kakaofruchten von Brasilien fand sich eine Lasiodiplodia, die mit 
€inem aus Florida stammenden Pilz auf Mangifera indica morphologisch uberein- 
stimmte. Ob es sich um L. tubericola handelt, ist noch nicht entschieden; 
ebenso bleibt abzuvvarten, ob Impfungen die Identitat der auf den beiden 
Nahrpflanzen beobachteten Pilze ergeben. G. Lindau. 

Dietel,  P.    Monographic  der Gattung  Ravenelia Berk.    (Beihefte z. 
Botan. Centralbl. XX, 2. Abt. 1906, p. 343—413. Mit Taf. V u. VI.) 

Der Verfasser hat bereits 1894 in der »Hedwigia« eine Studie (iber die ge- 
nannte Pilzgattung veroffentlicht, die auch schon eine monographische 
Bearbeitung aller damals bekannten Arten war. Seitdem sind jedoch viele 
neue Arten beschrieben worden. Die Anzahl derselben ist von 31 auf 81 
(unter Einschlufi von 7 neuen hier beschriebenen) gestiegen. Da der Verfasser 
in der Lage war, mit Ausnahme von 4 Arten, die authentischen Exemplare zu 
untersuchen, so hat er sich entschlossen, seine Studien iiber diese Gattung zu 
einer neuen Monographic zu erweitern. Nach einer Cbersicht fiber die Er- 
forschung der Gattung behandelt er deren Morphologie, die Verwandtschaft 
der Gattung mit anderen Gattungen, die Verwandtschaft der Arten unter 
einander, den Generationswechsel, die geographische Verbreitung, gibt dann 
ein Verzeichnis der Arten nach den Nahrpflanzen, ein solches von isolierten 
Uredoformen, die vielleicht zu Ravenelien gehoren, eine tlbersicht fiber die 
Anordnung der Arten in dem Hauptteil, welcher dieser folgt und die genauen 
Beschreibungen der 81 Arten nebst Angaben fiber Nahrpflanzen und Fundorte 
enthalt. Folgende Arten sind neu: Ravenelia Acaciae micranthie, R. Acacia; 
pennatukc, R. Leucama; microphylla;, R. Mimosa; albida;, R. Mimosa; caerulese, 
R. Henningsiana und R. zeylanica samtlich mit dem Autor Dietel. Die Figuren- 
erklarung der gut ausgefuhrten Tafein und ein alphabetisches Register der Arten 
beschliefien die wertvolle Abhandlung. G. H. 

Hiekel   Rudolf.   Beitrage zur Morphologie und Physiologic des Soor- 
erre<*ers   (Dematium   albicans Laurent = Oidium albicans Robin). 
[Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, 



(58) 

math.-naturw. Klasse, Band CXV,   Abt. I. 1906, Seite 159—197.] 
Mit 1 Textfigur und 2 Tafeln. 

Die eingehendste Untersuchung des Soors. Die oben genanntc Art stellt 
eine Formenreihe dar, die nach zwei Endpunkten variiert. Die Endglieder 
stellen zwei vvohl unterscheidbare Varietaten vor: 1. den Konidiensoor (=var. 
mutabilis Hiekel) und 2. den Hyphensoor (=var. filiformis Hiekel). 
Ubergange sind moglich, da eine allmahliche langsame Umwandlung eines 
Stammes in den anderen vorkommt; doch darf die Konidie und die Dauer- 
spore nicht als Ausgangspunkt von gewissermafien zwei verschiedenen Gene- 
rationen betrachtet werden. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Varietaten sind: 

Der Hyphensoor: Der Konidiensoor: 

1. Stets verzweigtes Mycel mit geglie- 
derten farblosen Hyphen, deren 
Glieder mittellang sind und am Ende 
viele rundliche Konidien abschniiren, 
die sich zu stockwerkartig gelagerten 
Haufchen ansammeln. 

2. Grofie Neigung zu Konidienbildung. 

3. Dauersporen kommen sehrselten vor, 
dann aber auch nicht in typischer 
Ausbildung. Es scheint die Varietiit 
die Fahigkeit der Dauersporenbildung 
verloren zu haben. Die biologische 
Wirkung der Konidien kann diejenige 
der Dauersporen vollkommen er- 
setzen. 

4. Dauersporen erzielt man auf der 
nebenbei angefuhrten modifizierten 
Pilznahrlosung nicht. 

1. Das gleiche Mycel, aber die Glieder 
sind sehr lang. Zvveige meist an den 
Gliederenden. 

2. Konidien selten. 

3. Dauersporen beialtenKulturenhaufig 
und typisch ausgebildet, sie sind um- 
gewandelte Hyphenenden (echte 
Chlamydosporen) mit starker Mem- 
bran, die konzentrierlerH2SO\i wider- 
steht und sehr scheme Raspailsche 
Eiweifireaktion zeigt. Langere Zeit 
der Wmterkalte ausgesetzt keimen 
die Dauersporen am besten. 

4. Um Dauersporen schnell und reichlich 
zu erhalten, eignet sich eine Gelatine 
von der Zusammensetzung der Mo- 
lischschen Pilznahrlosung -f- l°/0 As- 
paragin als N- und C-Quelle. Dabei 
tritt reichliche Sporenbildung unter 
zwei Umstanden auf: 1. bei diinn ge- 
saten Kolonien nach langerer Zeit, 
vvenn die Kolonien grofi sind und Aus- 
trocknung v/irken kann, 2. bei sehr 
dicht gesaten Kolonien gleich am 
folgenden Tage. 

5. Hier schwach. 

Allgemein la£t sich sagen: Die Soorhyphcnzelle ist vom Grade der je- 
weiligen Sauerstoffspannung im Agar abhangig; die Soorhyphen wachsen 
stets zu einer bestimmten Sauerstoffspannung hin und konnen daher mehr oder 
weniger aerotrop sein. Das Licht wirkt so, dafi die belichtete Plattenhalfte nur 
in Konidien wuchs, wahrend die verdunkelte Kolonien zeigt, die insgesamt mit 
schonem radiaren Hyphenkranze (Stockwerke) umgeben waren. Submerse 
Kulturen des Konidiensoores weisen infolge der Hyphenbildung die 
charakteristischen Sterne auf, die aus lauter Stockwerken aufgebaut sind, wahrend 
die oberflachlichen nur aus Konidienhaufchen bestehen. Die geeignetste 
Temperatur,  bei der das schnellste Wachstum des  Konidiensoores  er- 

5. Giirkraft  gegen  die Monosen stark. 
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folgt, liegt bei 37° C, doch gedeiht der Pilz auch bei Zimmertemperatur, dann 
aber in der ausschliefilichen Konidienform. Konidiensoore sind haufiger als 
Hyphensoore. Endosporen wurden nie beobachtet. Bezuglich derVer- 
wandtschaft: Der Soorerreger ist mehr mit Dematium pullulans De Bary als 
mit Oidium Iactis Fries verwandt. Des Verfassers Streben, das natiirliche 
Vorkomraen des Soors aufierhalb des Wirtes festzustellen, mifilang; auf 
Sauerkraute fand er ihn im Gegensatze zu Grawitz (1878) nicht, wohl aber 
konnte er ihn im Munde gesunder erwachsener Frauen gelegentlich finden und 
es ist moglich, dafi er durch den Speichel der Mutter in den Mund des Kindes 
gelangen kann. 

Die Tafeln zeigen jiufierst instruktive Lichtdrucke von Kulturen des Pilzes 
auf verschiedenen Nahrsubstraten. Matouschek (Reichenberg). 

Mattirolo, Or.    Prima contribuzione alio studio della Flora ipogea del 
Portogallo.    (Bolletino  da Soc. Broteriana Vol. XXI [1904—1905].) 

Der Verfasser, der durch seine Arbeiten iiber die italienischen Fungi hypo- 
gsei wohl bekannt ist, gibt hier die Bearbeitung der Fungi hypogaci Portugals, 
soweit er sie erhalten hat aus dem Museum von Coimbra besonders durch den 
alien fur die portugiesische Pilzflora Interessierten stets aufs liebenswiirdigste 
entgegenkommenden Herrn Ad. Fed. Moller, sowie der von Herrn P. Torrend 
in den Kiefernwaldern von St. Fiel gesammelten Arten, die er durch Herrn 
Abbate Bresadola erhielt. Hierzu kommen noch Notizen des Herrn Moller iiber 
die zur Nahrung verwandten und auf den Markten verkauften Arten. 

Verfasser gibt die Bestimmung der einzelnen Arten und begriindet dieselbe 
bei den selteneren durch beschreibende und vergleichende Bemerkungen. Bei 
jeder Art gibt er ihre bisher bekannte Verbreitung genau an und bespricht 
ihren okonomischen Wert. 

Von Tuberineen wurde Tuber lacunosum Matt, von mehreren Lokalitaten 
festgestellt. Sie war bisher aus der Peloponnes, Sardinien, Sizilien und Algier 
bekannt. Von Terfezia liegen drei Arten vor, die weit verbreitete Terf. Leonis 
Tul., die schon Clusius von Spanien kannte, die Terf. Hafizii A. Chatin, die 
man bisher nur aus Bagdad und dem sudlichsten Tunis kannte, und die Terf. 
Fanfani Mattir., die bisher nur aus Sardinien und Sizilien bekannt war, aber 
wahrscheinlich bisher mit der Terf. Goffarti Chatin vervvechselt wurde und eine 
sehr weite Verbreitung hat. Ferner begriindet Verfasser auf die Terfezia oligo- 
sperma Tul. die neue Gattung Delastreopsis, die, wic Verfasser ausfiihr- 
lich darlegt, einen Ubergang bildet von den echten Terfeziaceen zu den 
Tuberaceen; die Art wurde mehrfach in Portugal gesammelt. Die Ietzte Tuberinee 
ist Choiromyces Magnusii Matt., der bisher nur aus Sardinien bekannt war. 

Von Hymcnogastreen liegen die drei allgemein verbreiteten Rhizopogon- 
Arten vor, Rh. rubescens Tul., Rh. luteolus Tul. und Rh. provincialis Tul. Ver- 
fasser stellt deren weite allgemeine Verbreitung der anderer Pilze aus den ver- 
schiedensten Abteilungcn an die Seite. 

Der Ietzte angefuhrte unterirdische Pilz ist die interessante Hydnocystis 
Beccari Matt, die bisher nur von Florenz und von Sizilien bekannt war. 

Verfasser hat daher durch diese kritische Studie unsere sichere Kenntnis 
der Verbreitung der unterirdischen Pilze bedeutend erweitert. Es ist Iebhaft 
zu wiinschen, dafi er zur Fortsetzung dieser interessanten Studien durch Mit- 
teilungen der portugiesischen Botaniker auch ferner unterstiitzt wird. 

P. Magnus (Berlin). 

Olive, E. W.   Cytological studies on the Entomophthoreac.   (The Botan. 
Gaz.   XLI, 1906, p. 192, 229.)    Mit Taf. 14—16. 
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Auf Sciara fand Verfasser die neue Empusa Sciarse, die er auf ihre Ent- 
wickelung und ihre Kernteilungen genauer untersuchte. Das im Innern des 
Insektes lebende Mycel ist vielzellig, in jeder Zelle befinden sich 3—5 Kerne. 
Die konidientragenden Mycelaste durchbohren die aufiere Wandung des Wirtes 
und erzeugen an der Spitze eine einkernige Konidie, die in der bekannten 
Weise abgeschleudert wird. Die Teilungen der vegetativen Kerne, die vom 
Verfasser sorgfaltig studiert und abgebildet sind, vollziehen sich in einfachster 
Form nach Art gewisser Protozoen. Es finden sich zwei Typen von Teilungen, 
die einen in den kurzen Zellen, wobei die Kerne in den spateren Stadien eine 
eiformige oder ellipsoide Form annehmen, die anderen in den langen Zellen, 
wobei die Kerne schon friihzeitig eine langliche, sanduhrformige Gestalt be- 
kommen. Uber die Bildung der Zellwande bei den Tochterzellen, sowie iiber 
das Abschleudern der Konidien finden sich genauere Beobachtungen, auf die 
hier nur verwiesen sein mag. G. Lindau. 

Peck, Ch. H. A new species of Galera. (Journ. of Mycol. XII, 1907, 
p. 148.)    Mit Taf. 

Galera Kellermani fand sich in einem Kalthause in Columbus. Die 
Exemplare wachsen gesellig in Rasen beieinander, die Hiite sind flach, grau- 
braun mit fein granulierter oder mehliger Oberfiache. G. Lindau. 

Romer, Julius. Unsere wichtigsten efibaren und giftigen Pilze. Ein 
Merkblatt fiir Schule und Haus. Verlag von H. Zeidner, Kronstadt 
in Siebenbiirgen, 1905. Mit einer farbigen Doppeltafel. Preis 
20 Heller osterr. Wahrung. 

Das 15 Seiten enthaltende Heftchen ist fur die weitesten Volkskreise be- 
stimmt. Die Einleitung ist daher recht popular gehalten. Es werden im ganzen 
42 Pilze erwahnt. Aufgezahlt werden bei jeder Art aufier dem gebrauchlichsten 
deutschen Namen noch die mindergebrauchlichen; dazu noch die Namen im 
siebenburgisch-sachsischen Dialekte, in der magyarischen und rumanischen 
Sprache; ferner die Grofie, die Beschaffenheit des Hutes, der Blattchen und 
Sporen, des Stieles, des Fleisches etc., der Standort, die Zeit des Erscheinens 
und solche Pilzarten, die zu Verwechselungen Anlafi geben konnten. 19 der 
efibaren und giftigen Pilze werden farbig abgebildet. Die Bilder sind sehr 
richtig und tadellos. Darin besteht der Hauptwert des Schriftchens, das auch 
Standorte der erlauterten Pilze in Siebenbiirgen bringt. Zum Schlusse folgen 
Bemerkungen fiber das Sammeln und die Zubereitung der Pilze, ferner fiber 
den Nahrwert und die Vergiftung durch diese. 

Matouschek (Reichenberg). 

Schorstein, Josef. Polyporus fulvus (Scop.). Mit 1 Abbildung. (Zeit- 
schrift fur das landwirtschaftliche Versuchswesen in Osterreich, 
1906.)    3 Seiten. 

Nachweis, dafi der genannte Pilz auch auf Weiden (z. B. in Nieder- 
osterreich) vorkommt. Er ist kein Parasit, sondern befallt nur abgestorbenes 
Holz. Durch dieses dringt er in den toten -oder kranken Kern, den er aus- 
hohlt. Da das Kambium der befallenen Baume gesund bleibt, gedeiht der 
Baum weiter sehr gut und schlagt auch gut aus. Verfasser bildet die Hyphen 
ab und wfinscht, dafi die Hyphengestalten von Pilzen, die Holzer bewohnen, 
flcifiiger abgebildet werden, da sie hiiufig recht charakteristisch sind. Bei 
P. fulvus kommen Hyphen nur in den grofien Gefafien vor 

Matouschek  (Reichenberg). 
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Vereitinolf, J. A. Note sur les formes de Parmelia physodes (L.) 
Ach. (Bull, du Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg VI. p. 128—132. 
Tab.    Russisch mit franzosischem Resume.) 

Wir geben hier die Ubersetzung des franzosischen Resumes: 
Der Verfasser  unterscheidet 3 Formen von Parmelia  physodes nach der 

Gestalt  und Art der Bildung  der  Soredien   tragenden  Oberflachen und zwar: 
A. Die Bruchstelle entsteht an der Grenze der Oberflachen. 

1. Die Bildung des Bruchs erfolgt vor dem Heranwachsen der oberen 
Oberflache des Thallus — es bildet sich dabei ein nach abwarts 
gerichteter Einschnitt (forma typica). 

2. Das Heranwachsen der oberen Oberflache geht der Bruchbildung voraus, 
auf der oberen Oberflache bilden sich Protuberanzen in Helmform 
(forma cassidiformis). 

B. Die Bruchstelle bildet sich aufierhalb der Oberflachengrenze. 
3. Die Soredien tragende Oberflache bildet einen ununterbrochenen Ring 

um die Offnung in einer inneren Hohlung (forma foraminifera). 
Der Autor vermochte keine Ubergangsformen zwischen P. physodes und 

P. tubulosa festzustellen und schliefit sich daher der Meinung Dr. G. Bitters 
an,  der diese  Flechten  als zwei  verschiedene  unabhangige  Arten betrachtet. 

G. H. 

Busch, Hans. »Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. forekommande 
afven i vart land« und »Pohlia annotina«. (Meddelanden of Societas 
pro Fauna et Flora Fennica, h. 32. 1905,1906.    Helsingfors 1906.) 

1. Bestimmungstabelle von den oft in der letzten Zeit kritisch beleuchteten 
Pohlia-Arten und zwar Pohlia grandiflora Lindb. fil., P. proligera Lindb., P. anno- 
tina (Leers) Lindb., Warnst. und P. bulbifera (Warnst.) Warnst. 

2. Verfasser macht besonders darauf aufmerksam, dafi Leers in seinem 
Werke »Flora Herbernensis« (1775) ein Mnium annotinum beschrieb, das 
Warnstorf spater unter dem Namen P. annotina und Correns unter dem Namen 
Webera Rothii beschrieben hat. Matouschek (Reichenberg). 

Gtowacki, Julius.   Bryologische Beitrage aus dem Okkupationsgebiete. 
(Verhandlungen der k. k. zoolog.-botanischen Gesellschaft in Wien 
1906.    Seite 186—207.) 

Verfasser weilte durch 47 Tage in vielen Gegenden von Bosnien und 
Montenegro und zwar im Sommer 1904. Von 29 Gegenden werden Moose auf- 
gezahlt, von denen viele Arten und Abarten als neu fur das Okkupationsgebiet 
zu gelten haben; hierbei wird auch besonders des geologischcn Baues Erwah- 
nung getan.    Uns interessieren besonders: 

1. Polytrichum formosum var. nova minus Glow. (Kapsel nickend 
oder iiberbogen, kubisch oder fast kubisch mit schwach entwickelter Apophysc, 
alle Teile der Pflanze sind klein;. Velka Usora-Tal bei 320—370 m). 

2. Eucladium angustifolium (Jur.) Glow, als spec.nova (fruch- 
tend am Wasserfalle der Pliva bei Jajce gefunden; unterscheidet sich von 
E. verticillatum insbesondere durch das Vorhandensein eines Wurzelfilzes und 
die Abwesenheit des die Rasen durchsetzenden Kalktuffes, durch die aus- 
tretende Blattrippe und die aufien mit wurmformigen Linien gezeichneten 
Peristomzahne; Wasserfall der Pliva bei Jajce). 

3. Didymodon bosniacus Glow, nova sp. (in schwellendem Rasen 
auf Kalktuff im Spriihregen desselben Falles; sehr nahe verwandt und habituell 
sehr ahnlich  dem Trichostomum Ehrenbergii (Lor.) Lpr.,  aber von ihm durch 
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die am Rande bis gegen die Spitze hin stark zuriickgebogenen, nach aufwarts 
ziemlich rasch verschmalerten, mit deutlichen, wenn auch sparlichen Papillen 
besetzten Blatter unterschieden, wahrend Trich. Ehrcnbergii fast zungenformige 
am Rande fast flache und glatte Blatter besitzt). 

Auf jeden Fall ist das bosnische Erzgebirge das in bryologischer Hinsicht 
reichste Gebiet Bosniens  und  der Herzegowina  und  wiirde eine eingehendere 
Besichtigung sicher uberaus lohnen. Matouschek (Reichenberg). 

Kern, Friedrich.    Die  Moosflora  der Dolomiten.     (Jahresbericht  der 
Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Kultur.   Breslau, 1905. 
Seite 7—19.) 

Wahrend die Vater der Bryologie, Hedwig, Hoppe, Hornschuh, die Hohen 
Tauern griindlich durchsuchten und mit Recht sie als bryologische Eldorados 
bezeichneten, wurden zu dieser Zeit die Dolomiten bryologisch nicht durch- 
forscht. Der erste Bryologe, der hier sammelte, war Johannes Miiller aus 
Genf, spater Carl Miiller Hallensis, welcher aber vom Gebiete nicht gerade 
cntzuckt war. Milde besuchte auch Teile, Molendo hatte mehr Gliick. Ver- 
fasser war im Gebiete durch drei Jahre tatig. Er konnte folgendes konstatieren: 
Kin Unterschied in der Vegetation der eigentlichen Dolomiten und der eigent- 
lichen Kalkalpen existiert nicht. Im ganzen sind die Dolomiten fur das Wachs- 
tum der Moose nicht sehr giinstig. Im kleinen beweglichen Gerolle kampfen 
kleinere Moose vergebens um ihre Existenz; feuchte Felsbander von festem 
Gestein, rauschende Wasserfalle, Bache von klarem Schneewasser, Moore fehlen 
ganz. Wegen des Substrates fehlen kieselstete Moose ganz, daher k e i n 
Sphagnum, keine Andreasa; die ganze Gruppe der Cleistocarpen fehlt; 
es fehlen Limnobien aufSer Hypnum palustre. Lebermoose sind sehr sparlich. 
Viele Moose, die sonst die Ebene bewohnen, gehen auf Kalk recht hoch hinauf. 
Die Hohenangaben im folgenden kritischen Verzeichnisse sind stets angegeben. 
Neu fur das Gebiet ist: Cynodontium alpestre Ldb. Als hochste 
Standorte werden angegeben: Didymodon cordatus von 2000 m, Encalypta 
vulgaris von 2000 m, Mnium Seligeri Jur. von 2100 m, Amblystegium varium 
Ldb. von 2100 m, Hypnum Sommerfeldtii Myr. von 2000 m. NeueArtenund 
Form en sind: Grimmia Limprichtii n. sp. (Revue bryologique 1897, pag. 56^ 
Rhacomitrium canescens Brid. var. dolomiticum n. var. (blaugrun, Haarspitze 
sehr kurz und breit oder ganz fehlend, Rippe nur halb, Zellen des Blattgrundes 
nicht verdickt und wenig eingebuchtet; Aufstieg von Paneveggio nach dem 
Rollepafi in der Palagruppe, 1900 m, leider steril; der Standort ist verschwunden), 
Polytrichum gracile Dicks, var. Iatomarginatum n. var. (Lamellen nur die Halfte 
der Lamina bedeckend, daher die Blatter breitgerandet; Blattsterne frischgriin; 
unterhalb des Caressapasses am Latemar, 1700 m, und Mons Sorassio, 1900 m, 
auch aus dem schlesischen Altvatergebirge bekannt, steril); Lescuraea saxicola 
Mol. var. nova attenuata (Blattspitze sehr lang, grannenartig verlangert; Marmo- 
lada, 2050 m); Plagiothecium silvaticum nov. var. auritum (Stengel gedunsen, 
katzchenformig, Blatter mit breit herablaufenden, aus grofien hyalinen Zellen be- 
stehenden Blattfiiigeln, Marmolada 2050 m); Hypnum molluscum, Hedw. var. nova 
gracillimum (aufierst fein, entfernt fiederastig, an der Punta Masare im Rosen- 
garten, 2000 m). Sonst interessieren uns folgende Angaben: Tortula mucroni- 
folia Schwgr. bildet Ubergange zu Tort, subulata (vollig glatte Blatter, aber mit 
deutlichem Blattsaume). Lescursea saxicola Mol. bildet in den Dolomiten 
mannigfaltige Formen, z. B. mit kurzen Rippen, oder mit herablaufenden 
Blattern, mit kurzeren oder langeren Blattzellen. Da die Formen steril sind, 
ist es moglich, dafi einige zu Ptychodium-Arten gehoren. Es hat den Anschein, 
dafS alle die Formen mit Ptychodium Pfundtneri etc. nur einer sehr variablen 
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Art angehoren. Homalothecium Philippeanum zeigt oft Blattrippen, die 
in lange feine Grannen endigen. Eurhynchium cirrosum Schwgr. ist recht 
haufig, kommt aber immer nur im kleinen Rasen vor. Hypnum pallescens 
Br. eur. in einer Hohlenform mit langgestreckten Brutkorpern, Cimonegipfel 
2100 m, vielleicht neue Spezies. Matouschek (Reichenberg). 

Levier, E.   Muscinee raccolte nello Schen-si (Cina) dal Rev. Giuseppe 
Giraldi.    (Nuovo Giorn. Bot. Ital. N. S. XIII. 1906.   p. 237— 280, 
347—356.) 

Die Moosflora der chinesischen Provinz Schen-si ist in den Jahren 1896 
bis 1898 noch von Carl Muller in Halle zuerst bekannt gemacht worden (vergl. 
N. Giorn. Bot. Ital. 1896, 1897 und 1898). Derselbe fuhrte 265 Laubmoose aus 
diesem Gebiete auf. Nicht weniger als 228 davon waren von diesen neu, also 
ungefahr 86 Prozent. Allerdings sind einige dieser neuen Arten wieder ein- 
gezogen worden. Ebenso hat C. Massalongo (Atti dell'Academia diVerona 1897) 
die Lebermoose des Gebietes seiner Zeit bekannt gemacht. Seitdem hatte der 
Missionar G. Giraldi eifrig weiter gesammelt und das Material, unterstiitzt 
besonders durch einen seiner chinesischen Convertiten Giovanni Tsan, ver- 
mehrt bis zu seinem 1901 erfolgten Tode. Auch Carl Muller-Halle konnte 
seine Studien iiber diese reichhaltige Moosprovinz nicht fortsetzen und iiber- 
nahm daher nach dem Tode desselben V. F. Brotherus die Bestimmungen 
des reichhaltigen neuen Laubmoos-Materials, nach welchen nun der Verfasser 
die neue Aufzahlung zusammengestellt hat. In dieser werden 286 Laubmoose, 
darunter 6 von Brotherus aufgestellte neue Arten aufgefuhrt. Die Leber- 
moose wurden, soweit sie nicht schon C. Massalongo bestimmt hatte, von 
F. Stephani bestimmt. Die neue Aufzahlung derselben enthalt 69 Arten, 
darunter 8 neue Arten. Im folgenden fuhren wir die Namen der neu be- 
schriebenen Arten auf: Laubmoose: Barbula (Heticopogon) ochracea, 
Didymodon (Eudidymodon) Levied, Forstrcemia schcnsieana, Orthothecium 
catagonioides, Rhynchostegiella acicula, Webera propagulifera, samtlich mit 
dem Autor Brotherus; Lebermoose: Clevea chinensis, Frullania Iacerostipula, 
Fr. sinensis, Fr. subdilatata Massal., Lophocolea regularis, Plagiochasma Levieri, 
Plagiochila lacerata, Radula chinensis, mit dem Autor Stephani, wo kein anderer 
angegeben ist. Bei manchen Miillerschen Laubmoosarten finden sich Er- 
ganzungen und Berichtigungen zu den Diagnosen Miillers, einige Arten werden 
in andere Gattungen umgestellt und werden demnach in der Abhandlung 
einige neue Namenkombinationen gegeben, auf die wir hier jedoch nicht ein- 
gehen wollen. G. H. 

Mdnkemeyer, W.    Bryologisches  aus  der Umgebung Leipzigs  nebst 
Beobachtungen iiber einige Drepanocladen und ihre Formenkreise. 
(Sitzungsberichte   der   naturforschenden   Gesellschaft   zu   Leipzig. 
1906.    42 Seiten des Separatabdruckes und 2 Tafeln.) 

Verfasser konnte die Lehmausstiche bei Gautzsch nachst Leipzig durch 
mehrere Jahre hindurch zu alien Jahreszeiten genau bryologisch untersuchen. 
Er fand da zwar nicht eine grofie Anzahl (etwa 100) Moosarten, aber dafur 
konnte er eine Reihe von Formenkreisen beobachten, wie sie, ziemlich 
nahe zusammenwachsend, unter den jeweiligen Verhaltnissen sich ihren Stand- 
orten anpafiten und veranderten. 1. Hypnum, Sektion Drepanocladus 
C. Mull. Die am meisten der Variation unterliegende Art ist I. Hypnum adun- 
eum Hedw. Warnstorf stellt hier sieben Arten mit ihren Formenkreisen auf, 
wahrend Renauld nur eine Art mit dem Formenkreise annimmt. Verfasser 
kommt, oft in Ubereinstimmung mit Renauld, zu folgenden Schliissen:  1. Hyp- 
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num aduncum Hedw. ist durch eine Reihe von Varietaten und Formen mit 
Hypnum pseudofluitans (Sanio) als extremste Form verbunden. Zwischen 
H. Kneiffii, polycarpum, subaduncum und pseudofluitans existieren tfbergange. 
2. Hypnum simplicissimum Wst. gehort auch zu H. aduncum und lafit sich 
sowohl von der »var.« Kneiffii als auch von der »var.« pseudofluitans ableiten. 
Limprichts Hypnum pseudofluitans ist die simplicissimum-Form von Hypnum 
aduncum pseudofluitans. 3. Hypnum capillifolium Wst. umfafit Abande- 
rungen verschiedener Arten, die durch ^ austretende Blattrippen, welche 
in manchen Fallen stark verdickt sind, als capillifolium-Formen charakteristisch 
sind. Als Art ist die Pflanzejiicht zu betrachten. Verfasser schlagt hierbei vor, 
solche F'ormen z. B. zu nennen: H. aduncum typicum capillifolium, H. Sendtneri 
capillifolium etc. Diese Nomenklatur ist einfach und sofort verstandlich; neue 
Benennungen einzufuhren, ist ganz uberfliissig und belastet nur. II. Hypnum 
exannulatum (Giimb.) ist ebenfalls sehr formenreich. 4. Hypnum Rotse ist, da 
durch viele Obergange mit H. exannulatum verbunden, nicht artberechtigt; Hyp. 
Rotse und H. capillifolium sind parallele Formenreihen verschiedener Abstammung. 
5. H. purpurascens Lp. ist nur eine Form von H. exannulatum. 6. Hypnum 
Schulzei   ist   die   alpine   Oder  subalpine  Form  von  Hypnum fluitans  falcatum. 
7. H. fluitans wie H. exannulatum erzeugen in H. pseudostramineum C. M. und 
H. tundra; Jorg. parallele Formen, die jedoch nicht als »Arten« aufzufassen sind. 
8. H. pseudorufescens Wst. gehort in den Formenkreis von H. fluitans, ebenso 
H. aurantiacum (Sanioj. 9. Mit Recht betont Verfasser, dafi es unmoglich ist, 
jede Standortsform eines Drepanocladus eincr beschriebenen Varietat oder Form 
als gleichwertig zuzuweisen. Es ist verdienstvoller, eine jede auffallige Ab- 
iinderung der betreffenden Art anzugliedern, als sie als »neue Art« aufzustellen. 
Leider geschieht das letztere jetzt fast immer, so dafi man den Wald vor lauter 
Baumen nicht mehr sieht. 10. Die Umtaufung von Hypnum uncinatum 
»Hed\v.« in Drepanocladus (Hypnum) aduncusWst. ist eine ungluckliche. 
da nur neue Verwirrungen entstehen. 11. Verfasser schliefit infolge eigener 
Untersuchungen an die Renauldsche Auffassung der Harpidien, da sie der 
Natur am nachsten kommt. III. Gattung Amblystegium. Die Ansichten iiber 
die Amblystegiumarten und ihre Formenkreise sind noch wenig gekliirt; doch 
hute man sich, einfache Anpassungserscheinungen zu » Arten« zu machen. 1. In 
den obengenannten Lehmausstichen wachst Amblystegium riparium var. longi- 
folium in Menge im Wasser oder an sehr feuchten Orten. In langeren Trocken- 
perioden mufi es sich an das Land gewohnen; es bilden sich da biischel- 
formige Kurztriebe, welche so stark von der normalen Form abweichen, dafi 
man solche Pflanzen fur sich recht gut als neue Art beschreiben konntc. Die 
Biischeltriebe fallen ab und erzeugen neue Pflanzen. 2. Ambl. rigescens Lpr. ist 
nur eine Serpcns-Form, Ambl. radicale und Juratzkanum ist, wie schon S c h i ff n e r 
nachwies, ein und dieselbe Art. 3. Zwischen Euamblystegium und Leptodictyon 
ist kein durchgreifender Unterschied. 4. Limprichts Abbildung von Ambl. 
varium-Blattern ist eine schlechte. IV. Brya. Die 1902—1903 am angegebenen 
Orte gefundenen Brya wurden zum Teile von Hagen in einer besonderen Ar- 
beit: »Ein Bcitrag zur Kenntnis der Brya Deutschlands.« Trondjem 1904, be- 
schrieben. Er stellte vier neueArten auf: Br. castaneum, lipsiense, Moenke- 
fneyeri und saxonieum. Aufierdem wurden 17 andere, schon beschriebene 
Arten gefunden (mit einigen Varietaten). Die Standorte haben sich stark ver- 
andert, so dafi immer weniger und weniger zu finden ist, ja manche Art wohl 
ganz verschwunden ist. — V. Neue Oder seltene Formen. Pleuridium alterni- 
folium var. flagellatum Wst. (bisher aus den Pyrenaen bekannt), Bryum fallax 
nova forma propagulifera, Hypnum cupressiforme var. depressum Roth_ 
VI. Kapseln von Dieranella varia und Bryum saxonieum mit zwei und 
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drei   Deekeln,   mit  zwei  und  drei   ubereinanderstehenden  Peristomen 
(acrosyncarpie renversee). (Vergleiche dariiber die in der »Hedwigia« veroffent- 
lichten Aufsatze des Verfassers und Hagens.) Die zwei Tafeln vorliegender Ab- 
handlungen sind der »Hedwigia« entnommen. VII. Andere Resultate. An 
frisch aufgeworfenen Grabenrandern und dergl. finden sich die interessantesten 
und oft seltensten Moosarten. Bald aber verschvvinden sie wegen derEntwickelung 
der Phanerogamen. Das Auftreten solcher Arten kann nur darin begrilndet 
sein, dafS die Sporen im Boden Jahrzehnte, wenn nicht langer, aufbevvahrt 
blieben Der Beweis ist schwer zu erbringen, aber von der Hand ist er nicht 
zu weisen. Nur so lafit es sich erklaren, da6 manche in Gautzsch gefundene 
Brya ihren Verbreitungsbezirk in hoherem Norden haben. An eine Verbreitung 
der Sporen durch Wind ist nicht zu denken. VIII. Aufzahlung der aus 
Saehsen und speziell aus der naehsten Umgebung von Leipzig zuerst als 
neue Arten bekanntgewordenen Arten (es sind dies 38). 

Matouschek (Reichenberg). 

Nemec, B. Die Wachstumsrichtungen einiger Lebermoose. (Flora 
der allgem. botan. Zeitung. 96. Bd. 1906. II. Heft. Seite 409—450.) 
Mit 15 Textabbildungen. 

Resultate: Im Dunklen verhalten sich die verschiedenen Leber- und 
Laubmoose recht verschieden, d. h. manche Arten zeigen kein merkliches, andere 
ein sehr kurzes und ohne Etiolierungserscheinungen andauerndes Wachstum, 
noch andere wachsen sehr stark und andauernd, wobei sie verschiedene 
Etiolierungserscheinungen zeigen. Von diesen letzteren sind die meisten 
geotropisch, sie wachsen im Dunkeln orthotrop oder sehr steil schriig (plagiotrop) 
aufwarts. Lophocolea bidentata und Lejeunia ser py llifo lia wachsen 
im Dunkeln stark, sind ageotropisch und sind ganz desorientiert, da es ihnen an 
Starke und anderen Statolithen fehlt. Anfanglich wachsen sie hyponastisch, 
spater nutiercn sie ganz regellos. Aneura pinguis verhalt sich bezuglich der 
Sporogone ganz ahnlich, aber die vegetativen Sprosse sind stark geotropisch 
und enthalten viel Statolithenstarke. Die Sporogone von Pellia calycina 
wachsen wohl im Dunkeln auch, sind aber schwasch geotropisch. Wahrend 
der definitiven Streckung verlieren sie ganz ihren Geotropismus. Die Sporogone 
von Pellia epiphylla sind dagegen stark geotropisch, sie enthalten in den 
Kapselstielen sehr Ieicht bewcgliche reichliche Statolithenstarke. Die Sporogone 
der drei letztgenannten Lebermoose sind stark heliotropisch, die Perzeptions- 
undReaktionsfahigkeit ist keineswegs an das Vorhandensein derKapsel gebunden. 
Die vegetativen Sprosse von Pellia calycina wachsen im Dunkeln sehr gut, die 
von Pellia epiphylla gar nicht, da sie unbewcgliche, zerstreute Starkekorner 
haben. Das Verhalten der vegetativen Sprosse von Pellia epiphylla, Lophocolea 
bidentata und Lejeunia serpyllifolia, wie auch das der Sporogone von Aneura 
pinguis im Dunkeln mufi als unzweckmafiig betrachtet werden. 

Matouschek (Reichenberg). 

Schiffner, Viktor.   Notiz iiber die Moosflora von Reichenhall in Bayern. 
(Allgemeine botanische Zeitschrift fur Systematik etc., 1906.   No. 11, 
4 Seiten des Separatums.) 

Trotzdem in diesem Gebiete schon viele Bryologen tatig waren, so ergab 
doch die griindliche Revision des von Dr. V. Patzelt gesammelten Materiales 
viel Interessantes, was bei einer Bearb'eitung der bayrischen Moosflora nicht 
iibersehen werden darf. Nachgewiesen wird Brachythecium salcbrosum var. 
sericeum Warnst. (olim p. sp.) und ein Amblystegium filicinum forma foliis ram. 
angustis, Ionge costatis. Eine Trennung der var. julaceum Br. eur. und der var. 

Htdwigia Band XL VI. 5 
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subalpinum Ren. von Rhynchostegium murale (Neck.) Br. eur. ist kaum durch- 
fiihrbar. Sphagnen sind im Gebiete sehr selten. Fissidens Velenovskyi Podp. 
ist mit F. decipiens synonym, welcher Ansicht auch Warnstorf ist. 

Matouschek (Reichenberg). 

SchifFner,   Viktor.    Bemerkungen iiber Riccardia major S. O. Lindb. 
(Osterr. botan. Zeitschr.   LVI.   Jahrg. 1906.   No. 5/6.    S. 169—174.) 

Neuerliche   Untersuchung    von   Sporogonen    der    im    nachfolgenden   ge- 
nannten Arten: 

Riccardia sinuata. i Riccardia  major. 
Wasserpflanze, untergetaucht am 

Grunde klarer Quellen, oder auf sehr 
nassen Orten. 

Gegenteilig. 

An mafiig feuchten Orten, nicht typisch 
untergetaucht, im Norden oft mit 
R. multifida. 

Dunne Frons, fast stets nur einfach 
gefledert. 

Spitzen der Hauptaste nie verbreitert. 
Sporogone haufiger. 
Nur fiinf Zellschichten. 

Spitzen der Hauptaste stets verbreitert. 
Sporogone sehr selten. 
Kraftigste  Stammchen   mehr  als  fiinf 

Zellschichten. 
Wahrend diese beiden Spezies auf der innersten Tangential wand undeutlich 

begrenzte Halbringfasern und die Radialwande der iiufieren Zellschicht sehr 
dicke, scharf begrenzte Halbringe besitzen, besitzt Riccardia latifrons Lind. auf 
den nach innen gelegenen RadiaKvandcn der inneren Wandschicht sehr scharf 
begrenzte, reichliche, braune Halbringfasern. Dieses Merkmal ist wichtig, da 
sumpf bewohnende Formen von R. latifrons von denen von R. major nur schwer 
zu unterscheiden sind. R. major steht der R. sinuata am nachsten, abcr sie 
ohne weiteres als Synonym zu letzterer zu stellen, geht nicht an. Verfasser 
gibt Standorte von R. major aus seinem Herbare an. 

Matouschek (Reichenberg). 

— Die bisher bekannt gewordenen Lebermoose Dalmatiens, nebst 
Beschreibung und Abbildung von zwei neuen Arten. (Verhand- 
lungen der K. K. zoologisch-botan. Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1906, 
Seite 263—280).    Mit 1 Tafel. 

Das Gebiet ist sicher an Lebermoosen arm. Erst K. Loitlesberger wies 
seit Em. WeiS eine grofiere Zahl von Arten nach, welche durch die Bearbeitung 
der von Jul. Baumgartner gesammelten Materialien von Seite des Verfassers 
um ein bedeutendes vermehrt wurde. Sie belauft sich jetzt auf 38 Arten, wovon 
folgende drei fur das ostliche Mediterrangebiet uberhaupt neu sind: Riccia 
Henriquezii Lev., Riccia commutata Jack et Lev. var. acrotricha Lev., Dichiton 
calyculatum (Dur. et Mont.) Schflfn. Zwei Arten sind neu: 1. Riccia Le- 
vieri Schffn. (Den grofiten Formen von R. macrocarpa ahnlich, aber mit 
Cilien, etwas zugespitzten Endlappen und tief schwarzen undurchsichtigen Sporen, 
deren Rand stark krenuliert ist; eine scharfe Mittelfiache fehlt auf dem alteren 
Frons. In humosen Kalkspalten mit R. Michelii var. ciliaris auf der Insel Cur- 
zola.) 2. Cephaloziella Baumgartneri Schffn. (Echte Kalkpflanze, bisher 
aus Dalmatien, dem osterr. Kiistenlande und Frankreich bekannt, pseudodiozisch, 
da sich die Sprosse friihzeitig trennen; sehr nahe mit C. Bryhnii [Kaal.] Schflfn. 
verwandt.) Beide Arten werden im Habitus und in Details abgebildet. Verfasser 
fuhrt iiberdies die Literatur an. Matouschek (Reichenberg). 

Torka, V. Ricciella Hubneriana (Lind.) N. v. E. (»Helios«, 23. Band, 
Berlin 1906.    Seite 105—107.)    Mit 3 Textbildern. 
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Biologisches iiber diese Art. Die Kultur zeigte, dafi sich die Pflanze 
schwimmend nicht erhaken kann. Nur unter Wasser ist es ihr moglich, den 
Winter zu iiberdauern. Im Friihjahr, wenn die vom Grunde Iosgetrennten 
Pflanzchen an der Oberflache des Wassers den Rand des Sumpfes erreichen, 
vermogen sie sich festzuwurzeln und neue Prliinzchen hervorzubringen. 

Matouschek (Reichenberg). 

Zschacke, Hermann.   Vorarbeiten zu einer Moosflora des Herzogtumes 
Anhalt.    II.   Die Moose des  Nordostharzes.    (Verhandlungen  des 
botanischen  Vereins   der  Provinz Brandenburg.    47. Jahrg.   1905. 
Berlin,   Verlag  von  Gebruder Borntraeger 1906.     Pag.  223—316.) 
Mit 4 Karten im Texte. 

Orographic, Geologie, Hydrographie, Klimatologie des Gebietes. In Tabellen 
werden die unteren und oberen Hohengrenzen von Moosen im Gebiete ver- 
zeichnet. Ein Eldorado ist das Bodetal, eine tiefe Felsschlucht: Neben Arten 
der Ebene auch solche des Hugellandcs und der oberen Bergrcgion (z. B. Ha- 
plozia cordifolia, Grimmia incurva, G. elatior, Rhacomitrium sudeticum, Ortho- 
trichum urnigerum, Plagiobryum Zierii), ja sogar subalpine (z. B. Philonotis alpicola, 
Grimmia funalis, G. torquata). Letztere sind Relikte einer kalteren Erdperiodc, 
wahrend Riccia Bischoffii und Grimaldia fragrans Zeugen einer entschwundenen 
wiirmeren Zeit sind. Sorgfaltig wird die Verteilung der Moose auf die »Region 
der Ebene, des Htigellandes und des unteren Berglandes« vorgenommen, wobei 
auch auf den sehr scharfen Gegensatz zvvischen der Moosflora des Harzes und 
der des Vorlandes nach Norden hingevvicsen wird. Der Vergleich der Moos- 
flora des Nordostharzes mit der Flora der anderenTeile des Harzes ist interessant. 
Von vielen Gegenden werden Bilder der Moosflora entworfen. Auf den Karten 
wird die Verbreitung vieler Arten im Gebiete und dessen weiterer Umgebung 
eingezeichnet. Da interessieren uns folgende Fakta: 1. Moose, die im Gebiete 
ihre Nordgrenze fur Deutschland finden : Gymnostomum rupestre Schl., 
Hymenostylium curvirostre Ldb., Eucladium verticillatum Br. cur., Rhabdoweisia 
denticulata Br. eur., Oreoweisia Bruntoni Milde, Dichodontium Havescens Ldb., 
Fissidens pusillus Wils., Fiss. crassipes Wils., Seligeria recurvata Br. eur., Ditrichum 
vaginans Hpe., Schistidium pulvinatum Brid., Coscinodon cribrosus Spruce, 
Grimmia anodon Br. eur., Gr. montana Br. eur., Rhacomitrium affine Ldb., 
Amphidium Mougeotii Schimp., Ulota americana Mitt., Plagiobryum Zierii Lindb., 
Webera proligera Kdb., Bryum alpinum Hds., Plagiopus Oederi (Gunn)., Oligo- 
trichum hercynicum L. et DC, Pterogonium gracile Sw., Heterocladium hete- 
ropterum Br. eur., Eurhynchium velutinoides Br.eur., Hylocomium rugosum DeNot. 
(und einige wenige fragliche). 2. Moose, welche im Gebiete ihre Westgrenzc 
fur Deutschland finden: Weisia crispata Jur., Ditrichum glauccscens Hpe., 
Grimmia incurva Schwgr., Gr. elatior Br., Gr. funalis Schpr., Gr. torquata Hornsch., 
Orthotrichum urnigerum Myr., Tayloria tenuis Schpr., Mnium orthorhynchum 
Brid., Philonotis alpicola Jur., Timmia austriaca Hdw., Fontinalis squamosa L., 
Drepanocladus Rotae Wst., Hygrohypnum dilatatum Lske., Hylocomium cal- 
vescens Wils. 3. Moose, welche im Gebiete ihre Ostgrenze fur Deutsch- 
land finden: Pottia mutica Vent., Orthotrichum rivulare Turn., Funaria medi- 
terranea Ldb. 4. Moose, die im Gebiete ihre Sudgrenze fur Deutschland 
finden: Plagiothecium latebricola Br. eur. — Leider sind in dieser. Tabellen die 
aufiereuropaischen Vorkommen mangelhaft angegeben, da speziell in Nordbohmen 
viele der speziell in der ersten Gruppe genannten Arten auch vorkommen. 

Nach einem geschichtlichen Riickblicke auf die Erforschung der Moosflora 
des  Gebietes  folgt ein  kr itisches Vcrzcichn is  der  Arten  (Leber-, Torf- 

•V 
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und Laubmoose), wobei auch die von alteren Bryologen und Floristen verzeich- 
neten Fundorte beriicksichtigt vvurden. Neu werden beschrieben: Eurhynchium 
Stokesii Br. eur. forma elata (dichte aufrechte Rasen) und Lophozia quinque- 
dentata Schffn. var. decipiens Lske et Zsch. (sihr klein, meist nur dreilappige 
Blatter, Blattstachelspitzen fehlen oft). — Im Anhange werden die gefundenen 
Flechten des Gebietes aufgezahlt. Matouschek (Reichenberg). 

Christ, H. FilicesInsularumPhilippinarum. Collections de M. A.Loher,. 

determinees   et   decrites.     IIme   partie.     (Bull,   de   I'Herb.   Boiss. 

2• ser. VI [1906].    No. 12.    p. 987—1011.) 

Die erste Aufzahlung von A. Loher gesammelter Pteridophyten von den 
Philippinen-Inseln hat derVcrfasser 1898 (im Bull, de I'Herb. Boiss. 1. sen VI. f£vr.) 
gegeben. Seitdem ist die Erforschung der Gefafikryptogamenflora dieser Insel- 
gruppe sehr durch die Mitglieder des Bureau of Science, besonders durch 
Copeland und Merrill gefordert worden, aber auch der verdienstvolle Florist 
A. Loher hat seine Studien auf diesem Gebiete weiter fortgesetzt und nun 
dem Verfasser der vorliegenden Schrift eine weitere reichhaltige Sammlung von 
Philippinen-Pteridophyten ubergeben, die wir grofitenteils hier bearbeitet linden. 
Ausgeschlossen aus dieser Bearbeitung wurden jedoch zahlreiche Dryopteris- 
Arten, ferner die ebenso zahlreichen Pteris-Arten der Pt. quadriaurita-Gruppe, 
welche beide ein besonderes Studium erfordern, und anscheinend auch die 
Selaginellen, die wohl kaum in der neuen Loherschen Sammlung ganz gefehlt 
haben durften. Diese neue Lohersche Pteridophytensammlung stammt aus dem 
Centrum der Insel Luzon und zwar aus den Provinzen Rizal, Zambales, Laguna 
und Union. Besonders interessant ist die Auffindung von der australischen 
Lomaria Patersoni Spreng. auf dem Gipfel des Berges Banahao (Laguna), wo 
auch die Var. philippinensis Christ der neuseelandischen Lomaria Fraseri All. 
Cunningh. vorkommt. Manche der von Copeland vor kurzem beschriebenen 
neuen Arten haben sich auch in der Loherschen neuen Sammlung wieder- 
gefunden. Aufierdem aber auch noch eine grofiere Anzahl von ganz neuen 
Arten und neuen Varietaten friiher bekannter Arten. Diese neuen Formen sind: 
Hymenolepis rigidissima, Cyclophorus argyrolepis, Selliguea flexiloba Christ var. 
Loheri, Polypodium Elmeri Copel. var. separata, P. mindanense, P. subirideum, 
P. subdrynariaceum, P. suboppositum, Aspidium (Polystichum) batjanense (syn. 
A. aculeatum Sw. var. batjanensis Christ), Stenochlama arthropteroides, Asple- 
nium (Thamnopteris) cymbifolium, A. (Thamnopteris) colubrinum, Diplazium 
acrotis, D. inconspicuum, Athyrium Loheri, Dryopteris (Lastrea) rizalensis, 
Aspidium (Sagenia) biseriatum, A. (Pleocnemia) angilogense, Leptochilus stolo- 
nifer, L. rizalianus, Saccoloma moluccanum Bl. var. stenoloba, Pleurogramme 
Loheriana, Vittaria philippinensis, V crispomarginata, Cyathea Loheri, C. callosa, 
C. adenochlamys, Gleichenia Loheri und Gl. linearis Burm. var. stipulosa. 
Wenn man in Betracht zieht, dafi alle diese neuen interessanten Formen von 
der ja verhaltnismafiig am besten erforschten Insel Luzon stammen, so durfte 
der Schlufi berechtigt sein, dafi die Pteridophytenflora der Philippinen noch 
langc nicht genug erforscht ist und diese noch viele unbekannte weitere neue 
Formem in Zukunft bieten werden. G. H. 

— Filices Cavalerianse II.    (Bull, de l'Acad. Internat. de Geogr. bota- 

nique 1906, p. 233—246.) 

Dem im Jahre 1904 (im Bull, de lAcad. Intern, de Geogr. bot. Avril 1904) 
publizierten ersten Verzeichnis der vom Pere Cavallerie aus Kouy-Tcheou an 
H. Leveille gesendeten  Pteridophyten-Sammlungen   lafit der Verfasser  hier 
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ein zweites folgen, welches die in den Jahren 1902 bis 1905 von dem be- 
treffenden Sammler zusammengebrachten Pteridophyten enthalt. Viele von den 
neuerdings gesammelten Arten sind schon in der genannten ersten Abhandlung, 
wie auch in des Verfassers Abhandlung fiber die Filices Bodinieriana; (1. c. 1902) 
erwahnt worden, so dafi sie hier nicht vveiter aufgefiihrt werden. Dagegen 
werden hier die entweder ganz neuen oder docn bisher in der genannten 
chinesischen Provinz noch nicht aufgefundenen Arten aufgezahlt. Wir er- 
wahnen hier die Namen der neu aufgestellten Arten und Varietaten: Hymeno- 
phyllum (Leptocionium) spicatum, Selliguea Leveillei, Polystichum fimbriatum, 
P. nanum, P. Dielsii, Cj rtomium grossum, Aspidium (Lastrea?) subsageniaceum, 
Asplenium Wrightii Eat. var. Fauriei, A. affine Sw. var. sinensis, Allantodia 
Cavaleriana, Pteris decrescens, Adiantum Leveillei. G. H. 

Christ, H.   Filices Esquirolianae.    (Bull, de l'Acad. Internat. de Geogr. 
bot. 1906, p. 247—252.) 

Zugleich mit der neuen Sammlung vom Pere Cavallerie erhielt H. 
Leveille eine solche vom Pere Esquirol in Kouy-Yang in der Provinz 
Koy-Tcheou, welche dieser in den Jahren 1904 und 1905 zusammenbrachte. 
Der Verfasser gibt eine Aufzahlung der Fame, die einen vveniger xerophytischen 
Charakter zeigen als die der Sammlungen von Bodinier und Cavalerie. 
Neu darunter sind folgende Arten und Varietaten: Polypodium simplex Sw. var. 
Esquirolii, P. hastatum Thnbg. var. semiauriculata, Sagenia Esquirollii und 
S. longicruris. G. H. 

Copeland,  Ed. B.    New  Philippine Ferns II.    (The Philippine Journ. 
of Science I, 15. Sept.  1906.    Suppl. IV, p. 251-262.) 

Der Verfasser, welcher fieifiig fortfahrt die Pteridophytenflora der 
Philippinen zu erforschen, gibt die Beschreibung folgender neuer Arten und 
Varietaten: Trichomanes Christii, Cyathea tripinnata, Aspidium (Arcypteris) 
Bolsteri, Schizoloma angustum, Schizoloma fuligineum, Athyrium hyalostegium, 
A. aristulatum mit der Var. sphagnicola, Diplazium Bolsteri, Asplenium militare, 
Adiantum opacum, Pteris Whitfordi, Monogramma (Pleurogramme) intermedia, 
Polypodium Merillii (gedruckt ist: »Merittii«, doch ist zu vermuten, dafi die Art 
nach E. D. Merrill benannt worden ist), P. (Phymatodes) Whitfordi, P. (Schellolepis) 
benguetense, P. (Selliguea) Bolsteri. P'erner zahlt der Verfasser eine Anzahl 
Fame auf, welche in benachbarten Gebieten bisher gefunden, nun auch auf den 
Philippinen beobachtet wurden. Unter diesen linden sich folgende neue Namen- 
kombinationen: Schizoloma ovatum (J. Sm.) =• Lindsaya ovata J. Sm., Sch. 
jamesonioides (Bak.) = L. jamesonioides Bak., Gleichenia dolosa (Copel.) = 
Dicranopteris dolosa Copel., Gl. crassifolia (Presl) Copel. = Mertensia crassifolia 
Presl, eine von Gl. linearis (Burm.) Clarke genugend unterscheidbare Art.    G. H.    • 

Bain, S. M. and Essary, S. H. A new anthracnose of Alfalfa and red 
clover.    (Journ. of Mycol.    XII. p. 192.) 

Bain beschreibt eine neue Kiankheit von Trifolium pratensis and Medicago 
sativa, deren Ursache das Colletotrichum Trifolii ist. Die schwarzen Flecken, die 
der Pilz verursacht, treten fast ausschliefslich auf den Stengcln und Blattstielen 
auf und verursachen bedeutende Verluste dieser wertvollen Futterpflanzen. Zu 
vergleichen damit ware die deutschc Krankhcit des Klees, die von Glccosporium 
caulivorum Kirchn. verursacht wird. G. Lindau. 

Bubak, Franz. Infektionsberichte mit einigen Uredineen. III. Bericht 
(1904 und 1905). (Zentralblatt fur Bakteriologie usw. II. Abteilung 
XVI. Band, 1906, S. 150—159.) 
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1. Zu Puccinia argentata (Schultz) Winter gehort ein Aecidium von 
Adoxa mit orangegelben Sporen. Das Aecidienmyzel zu dieser Puccinia 
perenniert nicht, sondern es mussen die Adoxa-Pfianzchen jedes Jahr von 
neuem infiziert werden. Ahnlich wird es wohl sicher sich auch bei Puccinia 
albescens und Puccinia Adoxa; verhalten. 

2. Das auf Ranunculus auricomus vorkommende Aecidium gehort zu 
Uromyces Pox (auf Poa pratensis). 

3. Peridermium Pini (Willd.) forma corticola gehort zu dem 
pleophagen Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. 

4. Aecidium Seseli Niessl (von Seseli glaucum) gehort zu Uromyces 
graminis Niessl auf Melica ciliata. 

5. Bestatigung der von Tranzschel entdeckten Konnexion zwischen 
Aecidium sangui n olen t um und Puccinia Polygoni amphibii. Die 
Versuche geschahen unter Glasglocken. 

6. Die Infektionsversuche mit Puccinia punctata Link (P. Galii Autt.) 
ergaben, dafi Galium Mollugo und verum pilzfrei blieben. Die Form auf Galium 
silvaticum weicht biologisch von den Formen auf Galium Mollugo und verum ab. 
Naher auf weitere hierher gehorige Versuche einzugehen, wiirde zu weit fuhren. 

7. Hartig und Kiihn haben die Zugehdrigkeit von Aecidium columnare 
Kiihn zu Calyptospora Gceppertiana Kiihn bewiesen, Verfasser wiederholte die 
Versuche. 

8. Die Exsikkaten Sydows Uredineen No, 1840 und Vestergreens Mikro- 
mycetes rariores No. 754 mussen als Pucciniastrum Chamamerii Rostr. bezeichnet 
werden; in beiden Fallen handelt es sich um ein Aecidium, von dem Verfasser 
vermutete, dafi es zu Calyptospora gehore. 

9. Versuche mit Melampsorella Symphyti (DC) Bubak zeigen: Die 
Uredosporen von Symphytum tuberosum konnen Symphytum officinale nicht 
infizieren, ferner: Die bei der Infektion aus den Teleutosporen von Symphytum 
tuberosum entstandenen Aecidiosporen konnen die Blatter von Symphytum 
tuberosum und Symphytum officinale nicht infizieren, so dafi man voraussetzen 
mufi, dafi die Infektion auf einem anderen Wege (z. B. durch das Rhizom) erfolgt 
oder dafi sie erst im nachsten Jahre sichtbar wird. Weitere Versuche werden 
Aufklarung bringen. 

10. Die Aecidiengeneration von Hyalospora Polypodii Dryopteridis (Mong. 
et Nest.) Magn. entwickelt sich wohl gewifi auf Nadelholzern und zwar auf 
Fruchtschuppen. 

11. Uromyces Ranunculi-Festucae Jaap ist von Uromyces Festucae ver- 
schieden, was schon aus den Diagnosen beider Pilze klar hervorgeht; die Unter- 
schiede liegen in der Form der Uredosporen und in der GroSe der Teleuto- 
sporen. Letzteren Pilz fand Sydow auf Festuca rubra, Verfasser zog ihn auf 
Festuca ovina. Ein Aecidium auf Ranunculus bulbosus erschien bei den Ver- 
suchen nur auf Festuca ovina, wahrend Festuca rubra pilzfrei blieb. 

12. Aecidium Ficaria; gehort auch zu Uromyces Pose (auf Poa pratensis); 
Tranzschel hat bisher nachgewiesen, dafi ein Aecidium von Ranunculus Ficaria 
zu Uromyces Rumicis gehort. Bei Uromyces Poae herrscht eine sehr grofie 
Spezialisation. 

13. Versuche mit Uromyces Alchemillae (Pers'.) Lev. brachten keine Erfolge; 
die biologischen Verhaltnisse sind immer noch dunkel. 

14. Das Pucciniastrum Circaeae (Schum.) Schroeter durfte sein Aecidium 
auf Fichtenschuppen entwickeln; das gleiche gilt bezuglich Pucciniastrum 
Epilobii (Pers.) Oth. Matouschek (Reichenberg). 
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Clinton, G. P. Report of the Botanist. (Rep. of the Connecticut 
Agricultural Experiment Station for the Year 1905. Part. V. 
p. 263—330.    9 Fig. and Plates XIII—XXV.) 

Dieser Bericht enthalt folgende dreiTeile: I. Notes on Fungous Diseases etc. 
for 1905, II. Downy Mildew Phytophthora Phaseoli Thaxt., of Lima Beans, 
III. Downy Mildew or Blight, Phytophthora infestans (Mont.) De Bary, of 
Potatoes II. 

In dem ersten Teile werden abgehandelt: 1. eine Krankheit der Friichte 
von Pirus Malus, die durch einen unbekannten Pilz erzeugt wird; 2. eine solche 
von Phaseolus lunatus, erzeugt von Phoma subcircinata Ell. et Ev.; 3. von 
Juglans cinerea, erzeugt durch Microstoma Juglandis (Berang.) Sacc.; 4. von 
Catalpa Kempferi, erzeugt durch Macrosporium Catalpac E. et M.; 5. von 
Apium graveolens var. rapacea, erzeugt durch Septoria Petroselini var. Apii 
Br. et Cav.; 6. von Taraxacum officinale, erzeugt durch Puccinia Taraxaci Plow; 
7. von Acer saccharum, wahrscheinlich erzeugt von Glccosporium saccharinum; 
8. zwei Krankheiten von Prunus persica var. necturina, erzeugt durch Sclerotinia 
fructigena (Pers.) Schrot. und Cladosporium carpophilum Thiim.; 9. auf Hibiscus 
esculentus, erzeugt durch Neocosmospora vasinfecta (Atk.) Sm.; 10. von Allium 
Cepa, erzeugt vermutlich durch ein Fusarium; 11. auf Prunus sp., erzeugt durch 
Pseudomonas Pruni Sm.; 12. auf Rubus sp., erzeugt durch Botrytis patula Sacc. 
et Berl.; 13. auf Spinacia oleracea, erzeugt durch Heterosporium variabile 
Cke.; 14. .auf Cucurbita Pepo, erzeugt durch Peronoplasmopara cubensis (B. et 
C.) Clint.; 15. auf Fragaria sp. zwei Krankheiten, eine als »Leaf Scorch* 
bezeichnete, bei der der Erzeuger nicht gefunden wurde, und eine von Sphacrotheca 
Humuli (D. C.) Burr, erzeugte; 16. eine vermutlich durch Sclerotinia sp. erzeugte 
Krankheit von Nicotiana Tabacum. 

Im zwciten Teile werden sehr eingehende und genaue Angaben uber 
Phytophthora Phaseoli Thaxt. und deren Entwicklungsgeschichtc gemacht, 
jebenso im dritten uber Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. Uber beide ist 
ja bereits eine umfangreiche Literatur vorhanden. Immerhin diirften auch diese 
Teile des Berichts alien denjenigen, welche sich fur Pfianzenkrankheiten inter- 
essieren, manches Wissensvverte bringen. G. H. 

Kellermann, W. A. A new Plowrigthia from Guatemala. (Journ. of 
Mycol. XII, p.  185.)    Mit Taf. 

Plowrigthia Williamsoniana Kellcrm. befallt die Blatter von Agave americana 
und bildet concentrisch gestellte Stromata aus. Die Ausbreitung geht sehr 
schnell im Blatte vor sich, so dafi nach kurzer Zeit die gesamte Spreite dem 
Pilze zum Opfer fallt. G. Lindau. 

B. Neue Literatur. 
Zusammengestellt von  E. Ni tardy. 

I.   Allgemeines und Vermischtes. 
Archiv   fur   Biontologie,   hrsg.   v.   d.   Gesellsch.   Naturf.   Freunde, 

I 1906.    Berlin (R. Friedlander & Sohn). 
Bachmann, H.   Der Speziesbegriff.   Fig.   (Verh. Schweiz. Naturf. Ges. Luzern 

LXXXVIII 1906, p. 161—208.) 
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