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A.  Referate und kritische Bespreehungen. 

International Catalogue of Scientific Literature. M. Botany. VII. 
Nov. 1907 bis Nov. 1908. VIII. Nov. 1908 bis Nov. 1909. Ersch. 

1910 Marz u. Dez. 
Mit grofier Genugtuung ist es zu begriifien, dafi das verdienstliche Unter- 

nehmen so schnellen Fortgang findet. Wie bekannt, gibt der Internat. Cat. 
eine Fortfuhrung des Catal. of Scient. Papers vom Jahre 1900 ab. Wahrend 
aber diese Bibliographie allein von der englischen Royal Society herausgegeben 
wird und bereits bis 1883 vorliegt, wird jenes Verzeichnis der gesamten natur- 
wissenschaftlichen Literatur von einer international organisierten Kommission 
herausgegeben, vvelche von alien Kulturstaaten unterstiitzt wird. Auf die Vor- 
ziige des Werkes gegenuber anderen Jahresberichten wurde bereits im vorigen 
Jahrgang der ,,Hedwigia" vom Referenten hingewiesen. 

Die Titelaufzahlung ist vollstandiger als in Justs Jahresbericht, allerdings 
fallen die Inhaltsangaben fort, resp. werden einigermafien ersetzt durch die 
Rubrizierung einer Arbeit in die verschiedenen Kapitel gemaG ihrem Inhalte. 
Urn den Umfang, der zu sehr anzuschwellen drohte, etwas herabzumindern, 
sind die Titel nur im allgemeinen Teil mit genauem Zitat usw. angegeben; in 
den speziellen Kapiteln dagegen wird nur der Autor, ein Stichwort des Titels 
und die laufende Nummer der Arbeit zitiert. Man mufi deshalb das Zitat im 
allgemeinen Teil nachschlagen. Das mag manchmal etwas unbequem sein, aber es 
war diese Mafiregel notwendig,  urn den Preis auf der bisherigen Hohe zu erhalten. 

Obwohl die Redaktion in England liegt, weist doch gerade die Auf- 
zahlung der englischen Arbeiten Lucken auf, viel grofiere noch die amerikanische 
Literatur. Allmahlich mogen sie ja in spateren Banden ausgefiillt werden, 
aber gerade von diesen wichtigen Landern sollte man eine etwas schnellere 
Berichterstattung wunschen. Erfreulich ist die Vollstandigkeit der deutschen 
Zusammensteltung, ebenso von RuGland und Skandinavien. Leider fehlen von 
Danemark, Osterreich', ganz zu schweigen von Australien, recht viele gartne. 
rische, pharmazeutische, forstliche und landwirtschaftliche Zeitschriften, deren 
Aufnahme sehr erwiinscht sein wurde. Ich mochte nur nennen: Gartner Tidende, 
Zeitschr. f. das landw. Versuchswes. in Osterreich, Agricult. Journ. Queensland, 
Agric. Gaz. of N. S. Wales, Journ. Dept. Agric. Victoria usw. Die Liste konnte 
beliebig fortgesetzt werden. Hoffentlich werden diese Lucken, die fiir den 
Pilzforscher sehr empfindlich sind, bald ausgefiillt werden. 

Der Catalogue sei alien, die sich mit Literatur beschaftigen mussen, an- 
gelegentlichst empfohlen. Wer sich an ihn gewohnt hat, wird ihn nicht ent- 
behren wollen. G. Lindau. 

Htdwizia Band LI. l 
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Graebner, P. Lehrbuch der allgemeinen Pflanzengeographie nach 

entwicklungsgeschichtlichen physiologisch - okologischen Gesichts- 

punkten, mitBeitragen von P. A|scherson. Leipzig (Quelle & Meyer) 

1910.   303 pp.   150 Fig.    Preis brosch. 8, geb. 9 M. 
An pflanzengeographischen Lehr- und Handbuchern ist zwar kein Mangel, 

aber nicht jeder diirfte in der Lage sein, die hohen Anschaffungskosten zu 
tragen. solange es sich nur um das Studium vom Standpunkte des Nichtfach- 
mannes handelt. Dieser Punkt ist aber deshalb wichtig, weil heute in weiten 
Kreisen der Wunsch laut geworden ist, eine knappe und zeitgemaGe Darstellung 
der Pflanzengeographie zu besitzen, die namentlich von den Gesichtspunkten 
der Entstehung der Floren und der Okologie der Formationen ausgeht. Diese 
Liicke soil das Buch von Graebner ausfiillen, indem es sachgemafie Darstellung 
mit einem verhaltnismafiig niedrigen Preise vereinigt. 

Da nicht alle Zweige der Pflanzengeographie erschopfend in kurzer Dar- 
stellung berucksichtigt werden konnen, so wird das Hauptgewicht auf das 
Werden der jetzigen Pflanzenwelt (genetische Pflanzengeographie), das Aus- 
sehen der heutigen Florengebiete (floristische Pflanzengeographie) und die Be- 
dingungen fiir das Bestehen der heutigen Pflanzengemeinschaften (okologische 
Pflanzengeographie) gelegt. In den meisten Biichern wird der zweite Abschnitt 
ganz besonders berucksichtigt, wahrend der erste fast ganz vernachlassigt wird. 

Auf den Inhalt der einzelnen Abschnitte genauer einzugehen, verbietet sich 
von selbst, da die Tatsachen natiirlich nur knapp dargestellt sind und Einzel- 
heiten in sehr grofier Fiille geboten werden. Im allgemeinen wird man die 
Uberzeugung aussprechen konnen, dafi das Buch eine recht gute Einfiihrung 
in die Pflanzengeographie bietet, mag auch einzelnes vielleicht nicht ganz klar 
und zweckentsprechend dargestellt sein. Fiir den Anfanger gibt das Buch sehr 
viel, vielleicht mehr als er zur Orientierung braucht. 

Das Abbildungsmaterial ist recht reichhaltig, aber manche Bilder hatten 
instruktiver sein konnen. Die Bilder aus Schmeil, die fiir Schulzwecke vorziiglich 
sein mogen, geniigen zum Teil nicht zur Illustrierung eines wissenschaftlichen 
Buches. Hier ware Ersetzung der Bilder durch bessere oder Auslassung am 
Platze gewesen. Diese kleinen Mangel lassen sich in einer spateren Auflage 
leicht beseitigen. G. Lindau. 

Landsberg,  B.    Didaktik des Botanischen Unterrichts.   8°, XIII und 
303  pp.    Mit  19 Figuren  im Text und auf 1 Tafei.   (Didaktische 

Handbiicher fiir den  realistischen Unterricht an Hoheren Schulen 

unter Mitwirkung von Prof. B. Landsberg-Konigsberg i. Pr., Prof. 

Dr. C. Matzdorf-Pankow,  Prof. O. Ohmann-Pankow, Prof. Dr. C. 

Rohrbach-Gotha, Prof. R. Watzel-Prag, herausgegeben   von Prof. 

Dr. Alois Hofler-Wien und Prof. Dr. Friedr. Poske-Berlin.   VII. 

Band.  Leipzig und Berlin [B. G. Teubner] 1910.)   Preis geb. M. 8.— 
In dem genannten bekannten Verlage ist eine Sammlung von Didaktischen 

Handbuchern im Erscheinen begriffen, die geeignet sind eine Liicke in der Lite- 
ratur auszufiillen.    Diese Handbiicher „sollen den praktischen Bediirfnissen  des 
Lehrers entgegenkommen, der durchdrungen ist von der Grofie der Aufgaben, 
die durch einen allseitigen Sachunterricht und nur durch ihn zu losen sind, der 
sich aber auch der Schwierigkeiten bewufit ist,  die mit diesen Aufgaben ver- 
knupft sind".   „Zugleich sollen die Didaktischen Handbiicher der Zersplitterung 
entgegenwirken, die bei der wachsenden Zahl realistischer Unterrichtsfacher zu 
fiirchten ist, und vielmehr die Einheit dieser Facher durch moglichst zahlreiche 
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und innige Verknupfungen zwischen ihnen herzustellen suchen." Bisher sind 
zwei Bande erschienen, deren erster die Didaktik des mathematischen Unterrichts 
(Verfasser A. Hofler) und deren zweiter nun aus der Feder von Bernhard 
Landsberg die Didaktik des botanischen Unterrichts behandelt. 

Der Verfasser des letzteren Buches hat sich bereits in seinem „Handbuch 
fur Lehrer hoherer Unterrichtsanstalten" (Leipzig-Berlin, Teubners Verlag, 1906) 
iiber das Ziel des botanischen Schulunterrichts und iiber den Lehrgang, der nach 
seiner Ansicht am besten zu diesem Ziele fuhrt, ausgesprochen. Obgleich nun 
wichtige Vorarbeiten wie Lows ,,Didaktik und Methodik des Unterrichts in 
Naturbeschreibung", Baumeisters „Handbuch der Erziehungs- und Unterrichts- 
lehre fur hohere Schulen" und Kienitz-Gerloffs ,,Methodik des botanischen 
Unterrichts" vorliegen, so liefi der Verfasser sich doch durch die Herausgeber 
der genannten Sammlung veranlassen, einer weiteren Ausfiihrung der von ihm 
an dem angegebenen Orte geaufierten Gedanken und Ansichten naher zu treten, 
da die Verhaltnisse des Unterrichts seit dem Erscheinen jener Werke andere 
geworden sind. Besonders handelt es sich dabei um die Einfuhrung des bio- 
logischen Unterrichts in die Oberklassen, durch welche aber auch mancherlei 
Verschiebungen von Unterrichtsstoff von der Oberstufe in die Unterstufe und 
umgekehrt sich als notwendig ergaben und somit der ganze Unterrichtsplan in 
wesentlichen Punkten verandert werden mufite. Uber den Ausbau dieses Planes 
konnen im einzelnen wohl die Lehrer verschiedenen Ansichten huldigen und 
demnach Uneinigkeit herrschen. Hier soil nun das vorliegende Buch eingreifen 
und den Lehrer anregen, den richtigen Weg zu finden, ohne jedoch die Be- 
wegungsfreiheit des Unterrichts zu hindern. 

Um den Inhalt des wertvollen Buches zu charakterisieren, geben wir im 
nachfolgenden die Hauptkapiteliiberschriften. Im ersten Teil werden die Ziele 
und Wege des botanischen Unterrichts behandelt in folgenden Paragraphen: 
1. das Ziel des botanischen Unterrichts und die Gliederung in Stufen, 2. die 
Meraner Plane und das Verhaltnis des Verfassers zu ihnen, 3. die Methoden des 
Unterrichts. 

Im zvveiten Teil geht der Verfasser dann auf den Unterricht in der Unter- 
stufe genauer ein und erortert: § 4 die aufiere Einrichtung und innere Stim- 
mung des Unterrichts der Unterstufe, § 5 die erste Pflanze, § 6 die erste Einfuh- 
rung der Definitionen und Termini der Gestaltungslehre, § 7 die Grenzen der 
wissenschaftlichen Bediirfnisse auf der Unterstufe, § 8 den Unterricht im Freien 
und auf Exkursionen in den beiden ersten Schuljahren, § 9 das Zeichnen und 
die Handfertigkeit und ihr Verhaltnis zum Illustrationsmaterial des Lehrbuchs 
und § 10 gibt einen Gesamtiiberblick auf den Unterricht in der Unterstufe. 

Im dritten Teil wird dann auf die Mittelstufe eingegangen. Es werden 
behandelt: § 11 die Aufgaben der Mittelstufe, § 12 die Einzelbeschreibung auf 
der Mittelstufe, solche verbunden mit der Schilderung einer Lebensgemeinschaft, 
solche zur Gewinnung neuer systematischer Begriffe, § 13 der physiologische 
Versuch auf der Mittelstufe und die ersten Zusammenfassungen nach physiolo- 
gischen Gesichtspunkten, § 14 die Bedeutung und Behandlung der Lebensgemein- 
schaften im Unterricht der Mittelstufe, § 15 die stufenmafiige Erarbeitung der 
Systematik, § 16 Einzelbeschreibung, Anatomie, Physiologie und Systematik in 
ihrem Verhaltnis zueinander im abschliefienden Unterricht der Mittelstufe, § 17 
einiges Nachtragliche zur Mittelstufe, Ubersicht iiber das naturliche System. 

Der vierte Teil endlich betrifft die Oberstufe. § 18 erortert den Stoff, die 
Grundstimmung des Unterrichts, einiges Allgemeine iiber die anzuwendenden 
Methoden, § 19 das Sufiwasserplankton als in die Unterrichtsarbeit der Ober- 
stufe einfiihrende Lebensgemeinschaft, § 20 andere Lebensgemeinschaften im 
Unterricht der Oberstufe und ihre Bedeutung fur die Gewinnung neuer Gesichts- 
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punkte der wissenschaftlichen Betrachtung, § 21 etwas vom botanischen Lehr- 
stoff der Unterprima und von seiner Behandlung, § 22 die Eigenart biologischer 
Forschung, biologische Gesetze und Experimente und § 23 die Hypothesen und 
Theorien des biologischen Unterrichts und die durch sie verursachte Konstruktion 
der Tatsachen des Lebens. 

In einem Anhang wird noch versucht, den Nachweis der Verkmipfungen 
des botanischen Unterrichts mit den iibrigen realistischen Fachern und mit der 
philosophischen Propadeutik zu fuhren. 

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis  macht den BeschluG des Buches. 
G. H. 

SchafTnit,  E.    Studien  iiber den Einflufi niederer Temperaturen auf 
die   pfianzliche   Zelle.       (Mitteil.   K.   Wilhelms   Inst.   f.  Landw., 
Bromberg III 1910, p. 93—144.)    Fig. 

Die vom Verfasser angestellten ausgedehnten Untersuchungsreihen sollen 
nicht blofi eine Kritik der bisher ausgesprochenen Theorien iiber das Erfrieren 
der Pflanzen geben, sondern auch auf neue Gesichtspunkte in Bezug auf den 
Kaltetod hinweisen. Die iilteren Anschauungen, welche zum Teil schon durch 
neuere Arbeiten widerlegt worden sind, miissen zu Gunsten von chemisch- 
physikalischen Veranderungen weichen. Wenn auch der Beweis dafur noch 
nicht vollstandig gefuhrt werden kann, so machen es doch die Untersuchungen 
des Verfassers wahrscheinlich, dafi er mit seinen Ansichten im Recht ist. Er 
weist darauf hin, dafi bei Temperaturen nahe dem Nullpunkt chemisch-physio- 
logische Prozesse auftreten (Reduktion der Atmung, Abbau von Protei'nen, 
Umwandlung von Kohlenhydraten, Sistierung synthetischer Prozesse, Bildung 
von Farbstoffen), ebenso physikalische Zustandsanderungen physiologischer Art 
(Plasmolyse, Kontraktion des Plasmas, Zustandsanderungen der Kolloidsubstanzen, 
Abscheidung kristallisierbarer organischer Substanzen). Die Anstellung der 
Experimente lese man in der Arbeit nach. 

Als allgemeine Folgerungen stellt Verfasser auf: 
1. Bei Temperaturen nahe dem Nullpunkt erfolgen in der pflanzlichen 

Zelle chemische Stoffumlagerungen, die einen Ubergang labiler Verbindungen 
in stabilere Formen reprasentieren und lediglich okologische Bedeutung haben. 

2. Bei dem Kaltetod der Pflanzen ist zu unterscheiden zwischen a) Somato- 
phyten, also differenzierten Pflanzen und -organen, fur deren Konstitution und 
Existenz Wasser ein absolut unentbehrlicher Faktor ist, und b) Somatophyten, 
die bedingungsweise austrocknungsfahig sind, ohne ihre Existenz einzubiifien 
(Moose, Flechten), asomatischen Organe im Dauerzustand, die ebenfalls vollige 
Austrocknung vertragen (Sporen, Samen). 

Fur den Kaltetod der ersten Gruppe kamen als Ursachen in Betracht: 
primar Wasserentziehung, sekundar chemische Stoffumlagerungen und physi- 
kalische Zustandsanderungen. Fur die zweite Gruppe gilt die Auffassung, dafi 
jedem Individuum ein spezifisches Minimum eigen ist. Ein naherer Einblick 
in diese Verhaltnisse ist noch nicht moglich. G. Lindau. 

Schnitthenner, F. Weinbau und Weinbereitung. (Aus Natur und 
Geisteswelt, Sammlung wissenschaftlich-gemeinverstandlicher Dar- 
stellungen, 332. Bandchen. V und 138 p. Kl. 8°. Mit 34 Ab- 
bildungen im Text. Leipzig [B. G. Teubner] 1910.) Preis geh. 
M. 1.—, in Leinwand geb. M. 1.25. 

Der Verfasser gibt in diesem neuen Bandchen der bekannten Sammlung 
wissenschaftlich-gemeinverstandlicher Darstellungen einen Uberblick uber die 
Entwicklung und Verbreitung der Weinkultur, die Herstellung des edlen Getranks, 
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des Weines und die Bedeutung des Weinbaues fur unser im Vergleich mit an- 
deren Landern nicht sehr weinreiches, aber in hohem Mafie weinberuhmtes 
deutsches Vaterland. Er hat die Absicht, den Laien auf weinbaulichem Gebiete 
in praktischer wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu unterrichten. 
Das Werkchen soil demnach kein Lehrbuch fur Weinbautreibende sein, aber 
auch keine oberflachliche feuilletonistische Schilderung. Immerhin wird es auch 
dem kleinen Besitzer, der vielleicht nur fur seinen eigenen Bedarf Wein baut, 
von Nutzen sein konnen, um so mehr als der Verfasser fur weitergehende Be- 
diirfnisse stets die entsprechende Literatur anfiihrt. Fur die Leser der Hed- 
wigia ist die kleine Schrift dadurch bemerkenswert, dafi der Verfasser die 
Krankheiten und Schadlinge des Weinstockes und deren Bekampfung, sowie 
auch die Garung des Mostes eingehend behandelt. G. II. 

Bachmann, Hans. ,,BurgunderbIut" im Rothsee bei Luzern. (Natur- 
wiss. Wochenschr. N. F. 9. Bd. Nr. 38 1910, p. 602—604.) Mit 
Fig. 

Im Herbst 1909 bemerkte der Besitzer des Sees, daS der genannte See wie 
mit grunlichem Pulver bedeckt war. Dies ist auf die von Hool konstatierte 
Gomphosphaeria Naegeliana zuruckzufuhren. Die spater gewonnenen 
Eisplatten waren bereits mit rotem Hauche uberflogen, hernach war die Oberflache 
des Wassers rot. Die Ursache war Oscillator ia rubescensDC. Im April 1910 
war der Anblick grandios. Diese Alge bildete Biischeln, die zu Fladen wurden 
und infolge des Welkens am Ufer blau Oder weiC wurden. Infolge der Faulnis 
entwickelte sich ein unangenehmer Geruch. Bei Erwarmung der Oberflache 
zieht sich diese Alge in die Tiefe. Vor 1910 wurde sie an diesem Orte nicht 
bemerkt (Hool). Entweder gelangte sie plotzlich zu einer riesigen Steigerung 
oder sie wurde von Wasservogeln aus dem nahegelegenen Baldeggersee ver- 
schleppt. Bei der phanomenalen Entfaltung der Alge fallt das Fehlen der ubrigen 
Planktonpflanzen auf, wohl gediehen Infusorien und Rotatorien gut. Fische 
litten stark. — Verfasser vergleicht noch die Alge in morphologischer Beziehung 
mit den gleichen aus einigen schweizerischen Seen der Nachbarschaft. 

Matouschek (Wien). 

Biemacki, W.   Bacterium Nenckii n. sp., ein neuer Agar-Agar flussig- 
machender Mikroorganismus.    (Bulletin du jardin imperiale botan. 
de St. Petersbourg 1910, t. IX, livr. 4, p. 131—136.)    Mit 2 Fig. 

Einen  fakultativen Aerobianten, das oben  genannte  Bacterium,  fand Ver- 
fasser   auf   getrockneten   spanischen  Malaga-Trauben.    Es   bildet   auf zucker- 
haltigen Nahrboden Schleim und verfliissigt Agar-Agar.   Das Bacterium ist un- 
beweglich,   Gramm   negativ,   mit  Anilinfarben  intensiv sich farbend,   in der 
Kultur nie Sporen erzeugend.   Kokkenahnliche Stabchen; Temperaturoptimum 
35—380 c.    Bei 18—38° C bringt es Milch nicht zum Gerinnen. 

Matouschek (Wien). 

Bokomy, Th. Ober die chemischen und physikalischen Bedingungen 
beim Anfange des Lebens auf der Erde. (Naturwiss. Wochenschr. 
N. F.   9. Bd.    Nr. 39 1910, p. 617.) 

1. KarlLang (Science Progrefi IV 1909) halt chlorophyllfreie Wesen fur die 
ersten Lebewesen. Dem Nitrosomonas sind sie wohl ahnlich gewesen und 
konnten aus HaO und CO, (ohne Chlorophyll-Mitwirkung) organische Stoffe ge- 
bildet haben. Aus H und CO, sind unter Hilfe von dunklen elektrischen Ent- 
ladungen Zuckerarten entstanden. Dies zeigt Bert he lot im Laboratorium. 
Durch Zutritt von Ammoniak konnten dann passende Stickstoffverbindungen ent- 
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stehen. 2. Mendelejeff, Moissan u. a. halten Kohlenwasserstoffe fiir die 
ersten organtschen Stofte auf der Erde; sie konnten sich leicht aus Metallkarbiden 
unter dem Einflusse von Wasser gebildet haben. Bis zu den Eiweifikorpern ist 
aber noch ein grofier Schritt, daher muBten Oxydationen auftreten, damit 
wasserlosliche Korper wie jene entstanden. Nun aber 3. nehmen Kelvin und 
Snyder an, die Erdatmosphare sei frei von O gewesen. Der Sauerstoffgehalt 
stamme nur von grunen Pflanzen her. Das urspriingliche Leben miifite aber 
anaerob gewesen sein.    Oxydationen kamen damals nicht vor. 

Matouschek (Wien). 

Giinther, H.    Wirkung der Rontgenstrahlen auf Mikroorganismen und 
Fermente.    (Sitzungsber. des naturhistor. Vereins der preufi. Rhein- 
lande  und Westfalens 1910,   1. Heft.    B. p. 11—12.    Bonn 1911.) 

Die  meisten  fruher  vorgenommenen Versuche fielen negativ aus, bei den 
positiven   kamen  wesentlich   in  Betracht  Nebenwirkungen,   vor  allem Warme- 
strahlung.   Versuche des Verfassers mit Protozoen, Leuchtbakterien, Fermenten 
fielen negativ aus.    Eine auf dem Prinzipe der direkten Schadigung der Mikro- 
organismen beruhende Rontgentherapie und eine von P. Krause vorgeschlagene 
an Protozoen vorzunehmende biologische Dosimetric sei bei der mit modernen 
Apparaten erreichbaren Intensivitat nicht moglich. Matouschek (Wien). 

Nadson, G. A.    Mastigocoleus testarum Lagerh. im Sufiwasser.    (Bull. 
du Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg X 1910, p. 151 — 153.   Russisch 
mit Inhaltsangabe in deutscher Sprache.) 

Die bisher mit ihren 2 Varietaten nur im Seewasser aufgefundene kalkboh- 
rende blaugriine Alge wurde vom Verfasser im Flusse Bug, in der Nahe seiner 
Miindung, unweit der Stadt Nikolajew in Siid-Rufiland in nur zuweilen etwas 
salzhaltigem und spater auch in vollstandig siifiem Wasser der Flusse Msta im 
Gouv. Nowgorod und Narovva im Gouv. St. Petersburg, unweit ihrer Katarakte 
aufgefunden. Die Siifiwasserform, welche der Verfa.-ser als var. aquae dulcis 
bezeichnet, unterscheidet sich etwas von der typischen Salzwasserform durch 
nur unbetrachtlich den Durchmesser der vegetativen Zellen iibertreffende Hetero- 
cysten, welche sich sehr oft interkalar oder an den Fadenenden und hochst 
selten seitlich an den Faden befinden. Begleitet wird diese Form nicht selten 
von 2 anderen kalkbohrenden Algen, und zwar Hyella fontana Hub. et Jad. und 
Plectonema terebrans Born, et Flah. G. H. 

Nadson, G. A. und Adamovic, S. M.    Uber die Beeinflussung der Ent- 
wicklung  des Bacillus  mycoides Fliigge durch seine Stoffwechsel- 
produkte.    (Bull, du Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg X [1910], 
p. 154—165.    Russisch  mit  Inhaltsangabe  in  deutscher Sprache.) 

Die Verfasser stellten eine Menge im russischen Text naher beschriebener 
Experimente an, die sie zu folgenden Ergebnissen fuhrten: Unter Beeinflussung von 
im Substrat (sog. Doppelagar mit doppelter Menge von Nahrsubstanzen) befind- 
lichen hitzbestandigen Produkte eigener Lebcnstatigkeit (des Stoffwechsels), 
verandert sich Bacillus mycoides rasch und stark in seinen Grundeigenschaften, 
die fiir  ihn  als charakteristische Kennzeichen gelten.    In der Kultur andert er 
seinen Habitus bis zur Unkenntlichkeit und die Kulturen erlangen eine auffallende 
Ahnlichkeit mit denen der Actinomyceten.   Er verliert die Eigenschaft Gelatine 
zu verfliissigen, biifit die Fahigkeit der Sporenbildung ein und erzeugt eine Reihe 
asporogener Generationen.   Andererseits erlangt er eine ihm sonst nicht eigene 



a) 
Fahigkeit, um die Zellen herum Galiertkapseln zu bilden, welche allem Anschein 
nach das Schutzmittel gegen die im Substrat befindlichen, eigenen giftigwirkenden 
Stoffwechselprodukte sind. G. H. 

Giesenhagen, K. Die Kieselgur. (Separatabdruck aus dem Bayerisch. 

Industrie- und Gewerbeblatt.) Miinchen 1910 (G. Franzsch* Hof- 

buchdruckerei).    Kl. 8°.    32 pp.    Mit 15 Textbildern. 

In dem vorliegenden Schriftchen gibt der Verfasser in klarer popular 
wissenschaftlicher Darstellung eine Ubersicht iiber all das Wissenswerte, was 
iiber die Kieselgur bekannt ist. Nach einer kurzen historischen Einleitung geht 
derselbe auf die mannigfache technische Verwendung, die Eigenschaften, die 
mikroskopische Untersuchung, das Zustandekommen der Kieselgurablagerungen 
und die Form dieser, die Vermehrung der Diatomeen, die Bewertung der Kiesel- 
gur fur die technischen Zwecke und die Art und Weise, dieselbe durch die 
mikroskopische Untersuchung zu bestimmen, die Machtigkeit der Ablagerungen 
usw. und auf eine Anzahl von Kieselgurlagern im In- und Auslande im spe- 
ziellen ein und macht schliefilich darauf aufmerksam, dafi die Kieselgurlager 
Natururkunden von grofiem Werte darstellen, deren genauere Erforschung 
besonders auch in Bezug auf Beimengungen (von Kiefernpollen, Pollenkornern 
windbliitiger Dikotylen, Sandkornern usw.) in den verschiedenen Schichten 
Schlvisse Ziehen lafit auf die klimatischen Verhaltnisse der Zeitabschnitte, in 
welchen sich die Schichten abgelagert haben. 

Wir   konnen   die   Lektiire   des   Werkchens   angelegentlichst   empfehlen. 
G. H. 

KeiBler, Karl von. Bericht iiber: Untersuchungen iiber die Peridio- 

zitat des Phytoplanktons des Leopoldsteiner Sees in Steiermark. 

(Anzeiger der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien 

XLVII 1910, Nr. XXI, p. 371-373.) 

Als wichtigste Vertreter des Phytoplanktons ergeben sich fur die Monate 
Marz bis September 1910 Peridinium, Asterionella, Cyclotella, Stau- 
rastrum. Auffallig ist das Fehlen von Ceratium, Dinobryon. Ganz fehlen 
Fragilaria, Synedra, Botryococcus. Vorubergehend traten auf: Spiro- 
gyra (im Marz), Conochilus (Radertierchen, im Juli). Die seltenste Alge ist 
Asterionella formosa Hsskn. var. acaroides Lemm. (bisher nur von zwei 
Lokalitaten bekannt). Es konnten Ubergangsformen zur typischen Asterio- 
nella mit geraden Schalen nachgewiesen werden. Unter den Vertretern des 
i.passiven" Phytoplankton waren besonders zu erwahnen: eine Characium- 
Art an den im. Plankton vorkommenden Krebschen (sog. „grune Krebse"), eine 
Saprolegniacee auf den im Wasser schwebenden Eierballen von Diap- 
tomus, ferner je ein Parasit auf Spirogyra und Staurastrum. An Ent- 
wicklungsstadien von Algen wurden eine grofiere Zahl von Teilungsstadien von 
Asterionella und einige Teilungsvorgange bei Peridinium cinctum Ehrbg. 
beobachtet. 

Der Zuflufi des Sees ist reich an Plankton. Die limnoiogische Erforschung 
des Sees ergab das Verschvvinden von Hydrurus foetidus Kirchn. in der 
warmeren Jahreszeit und die Besiedlung der Gallertkugein von Ophrydium 
durch Diatomaceen. Matouschek (Wien). 

Liitkentuller, J. Zur Kenntnis der Desmidiaceen Bohmens. 2 Taf., 
3 Fig. (Verhandl. d. K. K. Zool.-Botan. Gesellschaft in Wien LX 
1910, Heft 9 10, p. 478-503.) 
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Bisher belief sich die Zahl der Desmidiaceen-Arten fur Bohmen auf 280. 
Verfasser sammelte im Bohmerwalde und Siidbohmen 130 furs Gebiet neue Arten, 
die genannt werden. Neu aufgestellt (fur die Wissenschaft) wurden: Euastrum 
dubiumNg.f. scrobiculata, Cosmarium ceratophorum, C.Ceylani- 
cum Wst. var. coronatum, C. Dubovianum, C gibberulum, C. Lomm- 
cense, C. pseudohibernicum, C. succisum Wst. var. hians, C. trachy- 
pleurum Ld. var. fallax, Staurastrum natator Wst. subsp. dimazum, 
St. oxyrrhynchum R. et Biss. subsp. truncatum. Diese werden lateinisch 
beschrieben. 

Die GattungRoya West mufi zu den saccodermen Desmidiaceen (Tribus 
der Spirotaenieen) als nachstverwandt zur Gattung Mesotaenium Naeg. 
gestellt werden. Matouschek (Wien). 

Nadson, G. A. Uber den Einflufi des farbigen Lichtes auf die Ent- 
wicklung des Stichococcus bacillaris Nag. in Reinkulturen. (Bull, 
du Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg [1910], p. 137—150. Russisch 
mit Inhaltsangabe in deutscher Sprache.) 

Wir geben im nachfolgenden die Inhaltsangabe in deutscher Sprache am 
SchluG der Abhandlung wortlich wieder. 

„Der Verfasser kultivierte die Alge in Reagenzrohrchen auf schrag erstarrtem 
I'/JVO Agar-Agar mit Nahrsalzgemisch nach Beijerinck im rotgelben Licht (als 
Lichtfilter diente eine Losung von Kaliumbichromat) und im blauen (hinter 
Kupferoxydammoniaklosung). Als Kontrolle dienten Kulturen im gewohnlichen 
wcifien Licht. In volliger Finsternis entwickelt sich St. bacillaris auf oben- 
genanntem Substrat nicht. Mit der Kultur wurde im Dezember 1908 begonnen und 
nachher eine Reihe von Generationen bekommen, die in einem Licht bestimmter 
Farbung geziichtet wurden. Der Wechsel in der Beleuchtungs-Intensitat (beim 
Wechsel der Jahreszeiten) wirkte auf das Entwicklungstempo der Kulturen etwas 
beschleunigend oder verzogernd, hatte aber qualitativ keinen Einflufi auf die 
Entwicklungseigenschaften im farbigen Licht. Besonders fallt die ungunstige 
Wirkung des rotgelben Lichtes auf. Dieses Licht halt nicht nur die Entwicklung 
der Alge stark auf, sondern wirkt auch hochst ungiinstig auf ihre Organisation; 
die Zellen sind von der Involution angegriffen, wobei sie ihr normales Aussehen 
und ihre Struktur verlieren, ihre Chromatophoren werden desorganisiert und 
zerfallen. Selbst in den Zellen, die mehr oder minder ihre aufiere Form be- 
wahren, zeichnet sich der Chromatophor durch seine blafi-gelbgriine Farbe aus, 
sein Rand verliert den scharfen Umrifi; der Chromatophor schimmert durch, als 
ob er in der Zelle tauen wurde oder er zerfallt in kleine Teile und Kornchen. 
Durch ihre diirftige Entwicklung und ihre blafi-gelbgriine Farbe unterscheiden 
sich die im rotgelben Licht gewachsenen Kulturen nicht nur scharf von den 
gewohnlichen Kulturen im weifien, sondern auch von denen im blauen Licht. 

In blauen Lichtstrahlen geziichtete Kulturen stehen anfangs quantitativ, 
d. h. in Betreff der Entwicklungsstarke und Masseproduktion der Alge, den 
Kulturen im weifien Licht bedeutend nach; dann aber, bei der fortgesetzten 
Entwicklung, bessert sich dieselbe im blauen Lichte so, dafi altere Kulturen 
(von 3—6 Monaten) in dieser Hinsicht nur in wenigem den Kulturen im weifien 
Licht nachstehen. 

Qualitativ, d. h. was die Morphologie der Zelle anbelangt (ihre Form, 
Bau, Farbe des Chromatophors), beobachtet man zwischen den Kulturen im 
weifien und denen im blauen Licht eine grofie Ahnlichkeit und unterscheiden 
sich beide sehr von den Kulturen im rotgelben Licht. Die Entwicklung der 
Alge in blauen Lichtstrahlen weicht unbetrachtlich von der „Norm", d. h. ihrer 
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Entwicklung im weifien Licht ab. Junge Kulturen (3—6 Wochen alt), die im 
weifien Licht gewachsen sind, sehen besser, frischer und normaleraus; mit der 
Zeit aber, bei fortgesetzter Kultur, wechselt das Verhaltnis und altere Kulturen 
(von 3 — 6 Monaten) in blauen Lichtstrahlen haben eine frischere und reiner 
griine Farbe, als die gleichaltrigen im weifien Licht; letztere besitzen einen 
mehr olivenfarbenen Ton mit deutlichem Stich ins Braune; erstere sehen jiinger 
aus und ihre Zellen bewahren mehr das normale Aussehen und werden durch 
eine deformierende Involution weniger angegriffen. 

Wahrend man im blauen Licht, bei fortgesetzter Ziichtung, in einer Reihe 
von Generationen eine progressive Bcsserung derselben bemerkt, beobachtct 
man im rotgelben Licht umgekehrt eine progressive Abnahme und Degeneration 
der Kultur. Die ungunstige Wirkung des rotgelben Lichtes auf die Alge aufiert 
sich auch deutlich bei ihrer Kultur auf Substraten, die organische Nahrstoffe 
enthalten (Zusatz von l°/0 Pepton und Vss'io Glukose zu Beijerinck's Agar- 
Agar); hier ist sie aber nicht so stark ausgepragt. G. H. 

Oslenfeld, C. H. Thorosphaera, eine neue Gattung der Coccolitho- 
phoriden. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXVIII [1910], p. 397 bis 
400.    Mit Abbildung  im Text.) 

Wahrend der daniscben ozeanographischen Expedition im Mittelmeer mit 
S.-S. „Thor" hat der Verfasser seine Aufmerksamkeit auch dem kleinsten Phy- 
toplankton (Lohmanns Nanoplankton), welches grofitenteils den Kalkflagellaten 
Oder Coccolithophoriden angehort, zugewandt. Sudlich vom Kap Spartivento 
in Calabrien wurde eine neue Kalkflagellate gefunden, die sich als Vertreter 
einer neuen Gattung herausstellte, welche der Verfasser zu den Syracosphae- 
rinen stellt. Im nachfolgenden geben wir die Diagnose der neuen Gattung und 
der einzigen bisher bekannten Art wieder: 

Thorosphaera gen. nov. 
Tota superficies cellularum coccolithis praedita, sine polo nudo flagellorum. 

Coccolithi biformes; ordinarii elliptici, non perforati, intus plani, extus margine 
incrassato prominente; extraordinarii tubuloso-infundibulares, in annulo aequa- 
toriali dispositi.   Chromatophori duo, pallide lutei; nucleus adest; flagella non visa. 

Th. elegans sp. nov. Cellulae (sine coccolithis tubulosis) c. 30—35 M latae, glo- 
bosae vel subglobosae; coccolithi elliptici 6—8 « longi; tubuloso-infundibulares 
15—30, c. 40 ft longi, eorum pars distalis lineis 2—3 prominentibus striis obliquis, 
indistinctis densisque ornata. Chromatophori -£ concavi, corpusculum nitidum 
foventes. 

Hab. pelaaice in Mari Mediterraneo prope Calabriam, Augusto 1910, rarissime. 
G. H. 

— Halosphaera and Flagellata. (Conseil perm, internat. p. l'explor. de 
la mer: Bulletin trimestrial, Resume plantonique I. Copenhague 
1910.    Gr. 4«. p. 20—38. PI. Ill—V.) 

Die wichtige Abhandlung enthalt allgemeine Angaben uber die geogra- 
phische Verbreitung und die Biologie und speziellere Angaben uber die Ver- 
breitung in den von der danischenMeereserforschungsexpedition genauer erforsch- 
ten Regionen iiber die Protococcacee Halosphaera viridis Schmitz, die Chrysomo- 
nadineen Phaeocystis Pouchetii (Hariot) Lagerh., Phaeocystis globosa Scherffel, 
Dinobryon divergens Imhof, Dinobryon pellucidum Levand und Coccolithophora 
Pelagica (Wallich; Lohm. und die Silicoflagellaten Distephanus speculum (Ehrenb.) 
Hack, und Dictyocha fibula Ehrenb. und anhangsweise noch uber die fruher 
ebenfalls zu den Silicoflagellaten gestellte Ebria tripartita (Schumann) Lemmerm., 
deren systematische Stellung zur Zeit  noch ungewifi ist.    Die Tafeln enthalten 
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Kartenskizzen, auf welchen die Verbreitung der genannten Arten nach ihrem 
haufigeren Oder mehr vereinzelten Vorkommen eingetragen ist. Bei Halosphaera 
sind fur die Monate Februar, Mai, August und November besondere Karten- 
skizzen gegeben, die dadurch veranlafit wurden, dafi Halosphaera in den 
warmeren Teilen des Atlantischen Ozeans heimisch ist und nur durch den Golf- 
strom zeitweise in nordliche Regionen und die Nordsee eingeschleppt wird. 
Wir konnen hier leider nicht auf die spezielle Verbreitung der genannten Plank- 
tonorganismen eingehen und mussen den Leser auf die Abhandlung selbst 
verweisen. G. H. 

Ostenfeld, C. H. List of Diatoms and Flagellates in „Marine Plank- 
ton from the East-Greenland Sea collected during the Danmark 
Expedition 1906—1908. (Danmark-Ekspeditionen til Gronlands 
Nordostkyst 1906—1908. Bind III. No. 11 in Meddelelser om 
Gr0nland XLIII 1910, p. 259-285, 11 Fig.) 

Die in dieser^Abhandlung bearbeiteten Diatomeen und Flagellaten sind als 
Oberflachen-Plankton mit dem Schleppnetz im Danmarks Havn (Denmark 
Harbour) von Germania Land, 76° 46' N. Br. und 18° 43' W. L. vom Botaniker 
der Danmark-Expedition A. Lundager in den Jahren 1906 und 1908 gesammelt 
worden. Der Verfasser zahlt 43 Diatomeenarten auf aus den Gattungen Melo- 
sira (1), Thalassiosira (5), Bacteriosira (1), Lauderia (1), Hyalodiscus (1), Coscino- 
discus (5), Asteromphalus (1), Rhizosolenia (3), Eucampia (1), Chaetoceras (11), 
Biddulphia (1), Fragillaria (3), Thalassiothrix (1), Achnanthes (1), Navicula (2), 
Amphiprora (1), Nitzschia (3) und Nitzschiella (1 Art); von Flagellaten und zwar 
Chrysomonadinen je eine Art der Gattungen Dinobryon und Phaeocystis, 
Coccolithophoriden eine Art der Gattung Coccolithophora und eine solche von 
Pontosphaera und eine Silicofiagellate der Gattung Distephunus. Anhangsweise 
wird noch eine Pterospermatacee, eine Art Pterosperma genannt. Neu darunter 
sind die Diatomee Coscinodiscus Joergensii (syn. C. polyacanthus var. inter- 
medius Grun.) und die Coccolithophoride Pontosphaera borealis. 

Durch die Beschreibung des genannten Materials sind die friiheren Plankton- 
forschungen iiber die ostgronlandische See sehr vervollstandigt worden. 

G. H. 

Pascher, A. Chrysomonaden aus dem Hirschberger Grofiteiche. 
Untersuchungen iiber die Flora des Hirschberger Grofiteiches. 
I. Teil. (Monographien u. Abhandl. zur Internation. Revue der 
ges. Hydrobiologie und Hydrographie. Bd. I. Leipzig [W. Klink- 
hardt] 1910.    4".    66 pp.    3 Tafeln.) 

Vorarbeiten zu einer Monographic der Chrysomonaden. 

Verfasser entwirft folgende systematische Ubersicht: 

I. Chromulinales.   (Terminale Geifiel.) 

1. Chrysapsidaceae.    Gattung Chrysapsis. 

2. Kuchromulivaceae. 
a) Chromulineae.    Gattung Chromulina, Pyramidochrysis. 
b) Sphaleromantidae.    Gattung Sphaleromantis. 
c) Hydrureae.    Gattung Hydrurus. 
d) Kytochromulineae.    Gattung Chrysococcus. 
e) Lepochromuline'ae.     Gattung   Chrysopyxis,   Stylococcus 

(Palatinella?). 
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3. MallomonadaCeae: 
a) Mallomonadeae solitariae.    Gattung  Mallomonas,  Micro- 

glena. 
b) Mallomonadeae   aggregatae.     Gattung   Chrysosphaerella 

(vielleicht hierher gehorend). 
4. Pedinellaceae mit Pedinella (noch nicht geniigend studierte Familie). 

II. Isoehrysidales.    (Zwei gleich lange terminate GeiSeln.) 
1. Isoehrytiilaceae. 

a) Isochrysideae. 
«) Is. solitariae.    Gattung Wyssotzkia. 
,1) Is. aggregatae.    Gattung Syncrypta. 

b) Lepisochrysideae.    Gattung Stylochrysalis, Derepyxis. 
2. Kuhymenomoriadareae. 

a) Hymen omonadeae solitariae.    Gattung Hymenomonas. 
b) H. aggregatae.    Gattung Synura (?Chlorodesmus). 

HI. Oehromonadales.    Zwei terminale ungleichlange Geifieln. 
1. Euochromonadaccar. 

a) Ochromonadeae. 
a) Ochr. solitariae.    Gattung Ochromonas. 
fi) Ochr.  aggregatae.   Gattung  Uroglenopsis, Uroglena, 

Cy clo n exis. 
b)Lepochromonadeae.     Gattung  Poteriochromonas,  Dino- 

bryon, Hyalobryon. 
IV. Phaeoehrysidales.    Zwei seitlich inserierte Geifieln.    Neue Gattung Proto- 

chrysis phaeophycearum im Siifiwasser. 
Der spezielle Teil  bringt  die Beschreibungen folgender neuer Gattungen 

und Arten: 
Chrysapsis (mit Chr. fenestrata [Pascher sub Chromulina] und 

Chr. sagene), Chromulina Hokeana, Chr. vagans, Chr. minor (pro 
var. Chr. flavicantis), Chr. stellata; Sphaleromantis mit Sp. ochra- 
cca (Ehrenb. sub Monade, Butschli sub Chromulina); Chrysococcus 
Klebsianus; Ochromonas ludibunda, Ochr. botrys; Dinobryon 
tabellariae (nov. comb.). 

Pascher ist der beste Kenner der Chrysomonaden! 
Matouschek (Wien). 

Richter, Oswald. Die Ernahrung der Algen. (Monographien u. Abhandl. 
z. internation. Revue d. ges. Hydrobiologie u. Hydrographie. Bd. 2.) 
Leipzig (Verlag von Werner Klinkhardt) 1911. 4°. VIII u. 193 pp. 
Mit vielen Textfiguren. 

Wir haben es mit einer Art Sammelreferat zu tun. Es ist die Arbeit aber 
keine trockene Wiedergabe der Resultate, die man in den zahllosen Publikationen 
der vielen auf dem Gebiete tatig gewesenen Forscher findet, sondern das ganze 
hisher Gefundene ist geistreich angeordnet und vielfach durch eigene Gedanken 
und Ansichten des Verfassers zu einem einheitlichen Bilde verwebt worden. 
Auf Details, ja selbst auf die Hauptresultate der vielen Abschnitte kann hier 
uicht eingegangen werden. Wir konnen nur die grobere Einteilung der Arbeit 
ubermitteln und betonen, dafi das Werk ein Nachschlagebuch fur den Algen- 
biologen ist, in dem er stets Rat findet bei seinen Arbeiten und die gesamte 
Literatur geordnet vor sich liegen sieht.    Die Anordnung ist folgende: 

I. Teil: fjber die ernahrungsphysiologische Bedeutung der chemischen 
Elemente und gewisser chemischer Verbindungen.    Die Metalle Kalzium, Kalium 
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(notwendiges Nahrelement), Magnesium, Eisen, Natrium, Mangan, Aluminium, 
Kohlenstoff (Kohlensaureassimilation der Algen, der organisch gebundene 
Kohlenstoff als Nahrquelle der Algen), Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, 
Phosphor, Schwefel, Silizium, Chlor, Jod, Fluor, Bor. 

II. Teil: Liber den Einflufi verschiedener chemischer und physikalischer 
Faktoren im Nahrsubstrate auf Form und Entwicklung der Algen. Mit folgenden 
Abschnitten: Giftwirkungen notwendiger und nicht notiger chemischer Elemente 
und gewisser chemischer Verbindungen, die Reaktion der Nahrlosung, die 
Konzentration der Nahrlosung, iiber die physikalischen Bedingungen im Nahr- 
substrate. 

Anhang: Angaben iiber den Einflufi der Temperatur und des Lichtes auf 
Algen mit Riicksicht auf ihre Kultur. 

Es folgt ein Autoren- und Sachregister und ein Literaturverzeichnis. 
Matouschek (Wien). 

Wille, N. Der anatomische Bau bei Himanthalia Lorea (L) Lyngb. 
(Jahrb. f. wissensch. Bot. XLVII [1910], p. 496—538. Mit Tafeln 
XIV u. XV u. 5 Textfig.) 

Da eine vollstandige Beschreibung des inneren Baues von Himanthalia 
Lorea noch nicht vorlag, so untersuchte der Verfasser diese Braunalge ein- 
gehend und zwar ausschliefilich lebendes Material derselben. Die 
wichtigen Ergebnisse dieser Untersuchung geben wir im nachfolgenden nach 
der genauen Zusammenfassung des Verfassers am Schlufi der Abhandlung wiedcr: 

..Himanthalia Lorea (L.) Lyngb. besteht aus einem schusselformigen 
vegetativen Teile, der mit einem kurzen Stiele, der in eine Haftscheibe endet, an 
die Klippe befestigt ist, welche im allgemeinen bei Ebbe trocken liegt. Dieser 
vegetative Teil entwickelt im folgenden (oder vielleicht erst im dritten) Sommer 
lange riemenformige, dichotomisch geteilte Gebilde, die die Geschlechtsorgane 
tragen. Wenn die Geschlechtszellen entleert sind, stirbt die ganze Pflanze ab. 
Die Schussel ist also zwei- bis dreijahrig, die Riemen einjahrig oder leben, 
richtiger gesagt, nur einen Sommer." 

„Aus dem beschriebenen aufieren Bau geht hervor, dafi ein verschiedener 
anatomischer Bau bei Schussel und Riemen bestehen mufi, da an sie ganz 
ungleiche Anforderungen gestellt werden." 

„Die Riemen wachsen schnell aus und sollen Geschlechtsorgane bilden. 
Sie konnen daher keine sonderliche Verwendung fur ein besonderes Speicher- 
system haben, da sie einjahrig sind. Aber sie bediirfen eines Assimilationssystems, 
um Material fur die Riemen und zur Bildung der Geschlechtszellen zu erhalten; 
sie bediirfen eines Leitungssystems, um das gebildete organische Material zu 
den Geschlechtszellen zu befordern, und sie bediirfen eines mechanischen Systems, 
um nicht durch Wellenschlag losgerissen zu werden und um sich im Wasser 
aufrecht zu halten. Aber infolge Wellenschlages miissen die Riemen unten 
starker sein, wo die losreifiende Kraft starker wirkt, und gleichzeitig miissen sie 
auch bei der Basis diinner sein,   um leichter biegsam zu sein." 

,,Das Assimilationssystem besteht aus zwei bis drei Schichten von 
palisadenartigen Zellen, die ovale flachgedruckte Chromatophoren enthalten. Die 
aufierste Schicht der Assimilationssystemzellen, die in ihrem aufieren Teile 
grofie Mengen Fukosankorner enthalt, vielleicht als Lichtschirm, teilt sich durch 
perikline und antikline Zellwande, wodurch teils Zellen nach innen abgeschieden, 
teils die inneren Zellen in die Lange gestreckt werden." 

„Das mechanische System bildet einen Ring um das innere Leitungs- 
gewebe und entsteht allmahlich aus den inneren Zellen des Assimilationssystems, 
die  in  die Lange  gestreckt werden,  ihre Wande  verdicken  und   besonders in 
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radialer Richtung Makroporen bekommen, deren Trennungsmembran von Mikro- 
poren durchsetzt wird. Diese Zellen konnen bisweilen durch sekundare Quer- 
wande aufgeteilt werden, welche Mikroporen haben konnen." 

„Das Leitungssystem besteht teils aus primaren Leitungszellen, die 
aus den bei den Teilungen der Scheitelzellensegmente gebildeten zentralen 
Zellenreihen gebildet werden, welche sich zu einem netzformigen anastomo- 
sierenden Netz im Riemeninnern zusammenschliefien, teils aus sekundaren 
Leitungshyphen, die sich in Menge aus den inneren mechanischen Zellen 
entwickeln und besonders in radialer Richtung eindringen." 

„Die primaren Leitungszellen sind lang, bisweilen in der Mitte sehr schmal, 
mit von Mikroporen durchsetzten Querwanden. Sie enthalten nur einen Zell- 
kern und ein dichtes, von kleinen runden Vakuolen erfulltes Protoplasma." 

„Die sekundaren Leitungshyphenzellen haben sehr verschiedene Lange, 
und die Querwande haben Mikroporen. Sie enthalten nur einen Zellkern, aber 
ihr Inhalt ist im iibrigen sehr abweichend, indem sie ein sparliches, von grofien 
Vakuolen durchsetztes Protoplasma, reiche Mengen von Fukosankornern und 
einige wenige, aber voll entwickelte Chromatophoren haben, die wohl die bei 
der Atmung produzierte Kohlensaure assimilieren sollen." 

,,Abwarts gegen die Riemenbasis, wo die mechanischen Forderungen alle 
anderen iiberwiegen mussen, findet man, dafi das Assimilationssystem Degene- 
rationszeichen aufweist, aber das mechanische System verstarkt wird, teils 
dadurch, dafi die primaren mechanischen Zellvvande dicker werden, teils dadurch, 
dafi die Leitungshyphen zu Verstarkungshyphen umgebildet werden, indem sie 
sehr stark verdickte Wande bekommen und sich wesentlich in der Langsrichtung 
strecken. Die innerste Membranlamelle in der Membran der Leitungszellen und 
Leitungshyphen zeigt eine auffallende Schwellung, wenn sie mit Wasser in 
Beruhrung kommt." 

„In den Conceptakeln bilden sich aufier den Geschlechtsorganen auch 
spitzenwachsende und basalwachsende Haare. Die letzteren haben vielleicht 
die Funktion, Mineralstoffe des Meerwassers aufzunehmen. Der Conceptakel- 
boden ist mit einer diinnwandigen Epithelschicht bekleidet und weiter innen 
folgen die mechanischen Zellen, die zahlreiche, radial gehende Makroporen zeigen, 
so dafi ein leichter Kommunikationsweg fur die Zufuhr von Nahrungsstoffen 
vom Innern des Leitungssystems zu den im Conceptakel entstandenen Gebilden 
(Haare und Geschlechtszellen) zustande kommt." 

,,Der innere Bau der Schiissel mufi nach den Lebensverhaltnissen der Alge 
im jungen Zustande hauptsachlich der Assimilation und der Speicherung an- 
gepafit sein, im alteren Zustande, wenn die Riemen ausgewachsen sind, werden 
hingegen mechanische Hinsichten obwaltend sein." 

„Der jungen Schiissel Assimilationssystem teilt sich hauptsachlich durch 
antikline Teilungen, wodurch das schusselformige Aussehen zustande kommt. 
Das Assimilationssystem besteht aus zwei bis drei palisadenformigen Zellen- 
schichten, die reich an Chromatophoren und im aufieren Teile der aufieren 
Zellenschicht auch im allgemeinen reich an Fukosankornern sind. In der alten 
Schiissel konnen die Assimilationszellen auf der Oberseite zu sehr langen Pali- 
Radenzellen auswachsen, oder sie teilen sich so, dafi fiinf bis sechs Schichten 
Assimilationszellen auftreten konnen." 

..Die primaren mechanischen Zellen, die bei den Teilungen des 
Assimilationssystems entstanden sind, fungieren zugleich als Speicherungszellen 
und werden daher sehr reich an Fukosankornern. Ihre Zellen enthalten Chroma- 
tophoren und haben sehr dicke Wande, die von Mikroporen durchsetzt sind, 
und deren Scheidemembran von Mikroporen durchbohrt ist.    Sie strecken sich 
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in radialer Richtung und konnen spater durch sekundare Querwande, die nur 
von Mikroporen durchsetzt sind, aufgeteilt werden." 

„Das Leitungssystem besteht teils aus primaren Leitungszellen, teils aus 
sekundaren Leitungshyphen und verhalt sich in der Hauptsache wie im Riemen. 
Im Schiisselstiele und in der alteren Schiissel werden die Leitungshyphen wie 
bei der Riemenbasis zu Verstarkungshyphen umgebildet. Auf diese Weisc 
bildet sich ein starker zentraler mechanischer Strang, der Riemenbasis und Haft- 
scheibe verbindet." 

„In der alten Schiissel verdickt und verstarkt sich das mechanische System 
besonders an der Schusselkante und im erwahnten zentralen Strange. Die Zellen 
des Assimilationssystems zeigen in der alten Schiissel, besonders in deren Stiei 
verschiedene Degenerationserscheinungen.'1 

„Die Haftscheibe wachst durch Hyphen, die einander durchdringen und 
ein Pseudoparenchym bilden, dessen aufierste Zellen sich abzurunden pflegen 
und viel Fukosankorner enthalten; sie enthalten ferner Chromatophoren. Diese 
Zellen konnen weiterhin in lebhafter Teilung sein, selbst wenn die iibrigen Teile 
des Himanthalia-Individuums im Absterben sind." 

„Himanthalia Lorea (L.) Lyngb. gehort systematisch den Fucaceen an 
und zeigt auch in ihrem anatomischen Bau bedeutende Ubereinstimmungen mit 
anderen Gattungen dieser Familie. Auch kann man nicht in Abrede stellen, daft 
sie in anatomischer Hinsicht auch etwas an Laminariaceen erinnert. Da diese 
nicht durch genetische Verwandtschaft erklart werden kann, mufi es wohl in 
Verbindung mit den Lebensverhaltnissen stehen, unter denen «diese Algen im 
allgemeinen vorkommen." G. H. 

Witle, N. Algologische Notizen XVI—XXI. (Nyt Magazin f. Natur- 
vidensk. XLVIII Kristiania 1910, p. 281—306. Mit Taf. I u. II.) 

Im Juli und Anfang August 1909 hielt sich der Verfasser im „Laboratoire 
Maritime du Museum d'Histoire Naturelle de Paris" auf „Ile Tatihou" bei „Saint- 
Vaast-la-Hougue" auf, um Algen zu studieren und besuchte auf einer Reise 
nach Cherbourg die Gewachshauser des Pare Emmanuel-Liais daselbst, wo er 
verschiedene interessante Algen sammelte. In den vorliegenden Notizen macht 
er nun einige Mitteilungen iiber die Ergebnisse seiner algologischen Studien 
auf Tatihou und in Cherbourg. In der 16. berichtet er iiber die Auffindung der 
bisher nur im nordlichen Meere gefundenen Griinalge Pseudendoclonium 
submarinum Wille an einer Holztreppe in der Nahe des Leuchtturms in St. 
Vaast-la-Hougue und an den Mauerwanden der Aquarien des Laboratoriums auf 
Tatihou; in der 17. Notiz berichtet derselbe fiber das Vorkommen von Ulothrix 
pseudoflacca Wille am Strande westlich von Fort Longlet in Cherbourg auf 
Fucus spiralis L., welche bisher nur bei Drobak in Norwegen vom Verfasser 
aufgefunden wurde. Die 18. Notiz betrifft eine neue Art Stereococcus Malardii, 
welche A. E. Malard an einer Kaimauer in St. Vaast-la-Hougue fand. Die 
19. Notiz behandelt dann das Vorkommen einer endozootischen Chlorophycee, 
welche in der gewohnlichen Spongie Halichondria panicea Johnst. lebt und von 
Malard zuerst am Strande der Insel Tatihou aufgefunden wurde. Der Ver- 
fasser ist mit einigem Zweifel doch geneigt, diese endozootische Alge fur eine 
stark umgebildete Form von Rhizoclonium Kerneri Stockm. anzusehen, von 
dem er einzelne Faden in ganz normalem Zustande zusammen mit Teilen einer 
faulenden Halichondria fand. Die Fadenbreite der endozootischen Form ist 
nur 4—5 n, bei Rhizoclonium Kerneri 10—15 ft. In der 20. Notiz berichtet dann 
der Verfasser iiber eine dem Meere bei St. Vaast-la-Hougue entnommene 
Planktonprobe und zahlt die in dieser gefundenen Organismen auf. Aus der 
Zusammensetzung des Planktons geht hervor, daft es sich hier um echtes Kusten- 
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plankton handelt. Die 21. Notiz schlieClich enthalt die genaue Beschreibung 
einer am Holzwerke der Gewachshauser im „Parc Emmanuel Liais" in Cherbourg 
aufgefundenen neuen Art von Coccomyxa, die der Verfasser zu Ehren von 
Prof. L. Corbiere als C. Corbieri n. sp. bezeichnet. 

Auf den guten Tafeln finden sich Pseudendoclonium submarinum Wille, 
Ulothrix pseudorlacca Wille, Stereococcus Malardii, Rhizoclonium Kerneri 
Stockm. form, endozootica Wille und Coccomyxa Corbieri Wille in verschiedenen 
Entwicklungszustanden dargestellt. G. H. 

Wislouch, S. M. Uber das Ausfrieren (Kaltetod) der Alge Stichococcus 
bacillaris Nag. unter verschiedenen Lebensbedingungen. (Bull, du 
Jard.    Imp. Bot. de St. Petersbourg X [1910], p. 166—180.) 

Der Verfasser kultivierte Stichococcus bacillaris Nag. f. major Rabenh. 
auf vier Nahrmedien und setzte die Kulturen der Kalte aus. Seine Experimente 
ergaben folgende Ergebnisse: 

1. Die Widerstandsfahigkeit des St. bacillaris gegen Kalte hangt vom Alter 
der Kultur ab; sehr junge, 5—8 Tage alte Kulturen zeigten sich viel weniger 
widerstandsfahig als 34—148 Tage alte. Den Grund der geringeren Resistenz 
sieht Verfasser in der grofien Zahl in Teilung begriffener und junger Zellen, 
wobei letztere uberhaupt sehr kalteempfindlich sind. 

2. Winterkulturen, die in der dunkleren Jahreszeit geziichtet wurden, er- 
wiesen sich bedeutend widerstandsfahiger als Friihjahrskulturen, die in der 
helleren Jahreszeit gezogen wurden, da letztere eine viel grofiere Zahl in Teilung 
begriffener und junger kiilteempfindlicherer Zellen aufweisen. 

3. Davon ausgehend, dafi die auf gewohnlichem Beijerincks Agar ge- 
wachsenen Zellen als normale zu bezeichnen sind, kommt Verfasser zum SchluB, 
dafi je mehr sich eine Zelle von ihrem Normaltypus entfernt, sie um so leichter 
durch Kalte zerstort wird. Dementsprechend sind gegen Erfrieren die auf 
Substrat Nr. 1 (Beijerincks Agar-Agar) gewachsenen Kulturen (normale Zellen) 
am widerstandsfahigsten; beinahe gleich mit ihnen die Kulturen auf Substrat 
Nr. 2 (Beijerincks Agar-Agar -}- °'5 °/o Pepton Witte), welche geringe Ab- 
vveichungen vom Normaltypus zeigen; und sehr wenig resistent die Kulturen 
auf den Substraten Nr. 3 (Beijerincks Agar-Agar + 0,5 °/0 Pepton + 0,5 °/0 Glukose) 
und Nr. 4 (Beijerincks Agar-Agar -f- 0,5% Pepton -f 3 °/0 Glukose), welche sehr 
bedeutende Abvveichungen vom Normaltypus, z. B. Bildung von Vakuolen und 
Fettropfchen aufwiesen. 

4. Gleichaltrige Zellen ein und derselben Kultur (Substrat Nr. 1) sind gegen 
Kalte nicht gleich resistent; ein verschwindend kleiner Teil derselben halt eine 
Temperatur von —75° C. aus,  wahrend  schon ca. 50°/0 derselben bei —24° C. 
zugrunde gehen (individuelle Widerstandskraft). G. II. 

— Palatinella  cyrtophora Lauterb. f. minor mihi (nova forma) und 
Synura reticulata Lemm. — zwei fur RuGland neue Chrysomo- 
naden. (Bull, du Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg X [1910], 
P. 181—185.    Fig.    Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.) 

Der Verfasser fand in Waldgraben und einem aus einem Sumpfe fliefienden 
Bach in der Umgebung von Ssestroretzk bei St. Petersburg Palatinella cyrtho- 
Phora, wie Lauterborn im Pfalzerwald beinahe ausschliefilich auf Bulbochaete, 
und zwar in Gemeinschaft mit Chromulina flavicans Stokes, Chr. verrucosa 
Klebs, Dinobryum Stokesii Lemm., Chrysococcus rufescens Klebs, Glaucocystis 
Nostochinearum Itzigs. und Gloeochaete Wittrockiana Lagerh. Die Form weicht 
jedoch von der Lauterb ornschen in Bezug auf die Dimensionen ab, ist kleiner. 
Die Geifielbildung findet bei  knospenden Exemplaren an der Seite der jungen 



(16) 

Zelle statt,  nicht vorn,  wie Lauterborn angibt.     Synura  reticulata  Lemm. 
wurde auch in derselben Gegend gefunden. G. H. 

Appel, 0. und Wollenweber, H. W. Die Kultur als Grundlage zur 
besseren Unterscheidung systematisch schwieriger Hyphomyceten. 
(Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXVIII [1910], p. 435—448. 
Mit Taf. XIII und 2 Abbildungen im Text.) 

Die wenigen Versuche von kiinstlicher Reinkultur von Hyphomyceten, 
welche bisher iiberhaupt angestellt wurden, sind in Anlehnung an die Bakteriologie 
mit Nahrflussigkeiten mit und ohne Zusatz von Agar oder Gelatine als feste 
Substrate gemacht worden, ergaben jedoch nur selten die Erzielung normaler 
Entwicklungsformen. Die Verfasser versuchten es daher mit anderen Substraten, 
und zwar mit gekochten Vegetabilien (Stengel von Kartoffel, Lupine, Pferdebohne, 
Getreidehalme, Kartoffelknollen usw.). Dabei erwiesen sich fur die Entwicklung 
der normalen Sporenform die Stengel, fur das Hervortreten der Farbstoffe, 
besonders derjenigen der plectenchymatischen Mycelien die Knollen am meisten 
geeignet. Die Verfasser schildern in der vorliegenden Mitteilung besonders 
ihre Versuche, Fusarien zu kultivieren und deren gute Ergebnisse fur die 
Systematik, und stellten fest, dafi die gewahlte Methode vvirklich den ganzen 
normalen Entwicklungsgang erzwingen kann, indem sie aus einigen Fusarien 
auch Perithecien von Gibberella, Neocosmospora und Nectria zuchteten. Be- 
sonders bemerkenswert war, dafi Fusarium Willkommii, das auf Laubbaumen 
den gefurchteten Krebs hervorruft, auf gekochten Stengeln von Kartoffel zur 
Perithecienbildung schritt und sich als Nectria ditissima erwies. Auch fur 
Verticillium, Spicaria, Volutella, Periola, Ascochyta usw. leistete dieselbe 
Kulturmethode gute Dienste. G. H. 

Arthur, J. Ch. New species Uredineae VII. (Bull, of the Torrey 
Botan. Club XXXVII [1910], p. 569—580.) 

Der Verfasser beschreibt folgendc neue oder auch in andere Gattungen 
umgestellte Uredineen, deren Nahrpflanzen wir in Klammern zufugen: Puccinia 
Deschampsiae (Deschampsia caespitosa [L.] Beauv.) aus Colorado, P. Parthenii 
(Speg.) comb. nov. syn. Uredo Parthenii Speg. (Parthenium Hysterophorus L.) 
aus Mexico, P. Glaucis (Glaux maritima L.) aus Nova Scotia, P. Nabali (Nabalus 
racemosus [Michx.] Hook.) von Seven Islands, Quebec, Uromyces Glyceriae, 
(Glyceria septentrionalis Hitchc.) aus Wisconsin, Oregon und Rhode Island, 
Ur. Spegazzinii (De Toni) syn. Uredo De Toni (Commelina virginica L.), aus 
Texas und Florida, Ur. Coluteae (Colutea arborescens L.) aus Kansas, Uropyxis 
Agrimoniae (Agrimonia mollis [T. et G.]) Britt. aus Missouri, Uredo Spirostachydis 
(Spirostachys occidentalis L. Wats.) aus Arizona, U. Beloperonis (Beloperone 
californica Benth.) aus Californien, U. Wilsoni (Anastrophia bahamensis Urb.) 
von den Bahama-Inseln, Peridermium fructigenum (Tsuga canadensis [L.J) Carr. 
aus Connecticut, Aecidium leporinum (Macrosiphonia brachysiphon [Torr.] A. 
Gray aus Chihuahua, Mexico, Ae. obesum (Apocynum hypericifolium Ait.) aus 
Nebraska und Aecidium libertum (Urtica chamaedryoides Pursh) aus Okla- 
homa. G. H. 

Dale, H. H. Die wirksamen Substanzen des Mutterkornes. (Vortrag, 
gehalten am 8. internation. Physiologenkongresse, September 1910, 
zu Wien, Beilage zum Tagesprogramme.    2 Seiten.) 

Verfasser bespricht die von B a y e r und C a i r im Mutterkorn nachgewiesenen 
Stoffe: p — Hydroxyphenylathylamin und p — Iminazolylathylamin. Ersteres 
wirkt ahnlich, aber schwacher als das Adrenalin, letzteres ruft energische Kon- 
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traktionen der Uterusmuskeln und anderer Eingeweidemuskeln hervor. Bei 
Hunden und Katzen erzeugt dieser Stoff Blutdrucksenkung infolge Erweiterung 
der Blutgefafie im Splanchnicus-Gebiete, bei Kaninchen Blutdrucksteigerung mit 
Blutgefafiverengerung. Nach kleinen Dosen sterben die Kaninchen schon rasch 
infolge Verengerung der kleinen Bronchialiiste und Herzschwache. In grofien 
Dosen wirkt der Stoff als Narkoticum. Matouschek (Wien). 

Diedicke, H. Die Gattung Phomopsis. (Anna!, mycol. IX 1911, 
p. 8—35.)    Tab. 

Saccardo hat bereits den Versuch gemacht, die grofie Gattung Phoma in 
einzelne Sektionen aufzulosen. Bei der geringen Kenntnis des Baues des Ge- 
hauses liefi sich aber eine nahere Einteilung nicht durchfuhren. Es hat dann Bubak 
die Gattung Phomopsis wieder aufgenommen und nach ihm, sowie anderen Be- 
obachtern werden darin die zu Diaporthe gehorigen Pyknidenformen vereinigt. 
Diedicke hat nun eine grofie Anzahl von Arten untersucht und ist dabei auf 
ein Merkraal gestofien, das er als charakteristisch fur die Gattung hervorhebt, 
n;imlich den sklerotialen Aufbau des Gehauses. Die Definition der Gattung 
•U'lirde dann sein: 

Fruchtgehause aus breiter Basis linsen-, kegel-, polsterformig bis kugelig, 
von sklerotialem, unten hyalinem, nach dem Scheitel zu dunklerem und ver- 
dicktem, aufien schwarzem Gewebe, mit verschiedenartiger Miindung. Hohlraum 
des Gehauses durch seitliche oder bodenstandige Hervorragungen des Geuebes 
otter in unvollstandige Kammern geteilt. Sporen langlich, ei- oder meist spindel- 
formig, typisch mit 2 Oltropfen. Sporentrager fadenformig oder pfriemlich, 
gewohnlich liinger als die Sporen, hyalin. — Aufierdem finden sich bei einigen 
Arten fadenformige, sichel- oder hakenformig gebogene Sporen vor, von denen 
es nicht zu entscheiden ist, ob sie zu denselben Individuen gehoren oder zu 
Nebenfruchtformen, die gleichzeitig auftretend demselben Entwicklungsgang 
angehoren. 

Uber die naheren Angaben, wie das Gehause gebaut ist, die Sporen ent- 
stehen usw., sei auf die allgemeinen Kapitel der Arbeit verwiesen. 

Es folgt dann die Aufzahlung der in Deutschland vorkommenden und 
nach den Untersuchungen des Verfassers sicher hierher zu zahlenden Arten. 
Vorlaufig werden 107 Arten zu Phomopsis gestellt, wozu noch mehrcre zweifel- 
hafte kommen. 

Ober die Abgrcnzung gegen verwandte Gattungen hin wird der Verfasser 
m einer spateren Arbeit berichten. G. Lindau. 

— Die Gattung Plenodomus Preuss. (Annal. mycol. IX 1911, 
p. 137—141.)    Tab. 

Verfasser hat im Bau der Pyknidenwandung ein gutes Untersuchungs- 
merkmal zwischen den Gattungen Phomopsis und Plenodomus gefunden. Bei 
der ersteren Gattung ist das Gehause nach unten hin nicht deutlich abgegrenzt, 
sondern besteht aus dicht verflochtenen Hyphen, die tief ins Nahrpiianzengewebe 
eindringen. Bei Plenodomus dagegen besteht das ganze Gehause, auch am 
Boden, aus dickem Paraplectenchym. Aufierdem sind die Konidientrager nur 
sehr kurz, bei Phomopsis dagegen lang pfriemenformig. In Deutschland hat 
Verfasser bisher folgende Arten von Plenodomus festgestetlt: P. Rabenhorstii 
Preuss., der Typus der Gattung, P. herbarum AIL, P. microsporus Berl., P. salicum 
(Sacc.) sub Aposphaeria, P. chondrillae nov. spec. G. Lindau. 

Dietel, P. Einige Bemerkungen zur geographischen Verbreitung der 
Arten aus den Gattungen Uromyces und Puccinia. (Annal. mycol. IX 
^ll, p. 160—165.) 

Hedwigia Band Li. 
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Verfasser stellt uber die Verbreitung der Arten von Puccinia und Uromyces 
einige Betrachtungen an, indem er die Zahl der auf den Kontinenten vorkommenden 
Arten und ihren Endemismus vergleicht. Er kommt zu interessanten Resultaten, 
die sicher nicht zufallige sind, sondern in der Verbreitung der Gattungen ihren 
Grund haben. 

1. Der Prozentsatz der endemischen Arten beider Gattungen ist in einem 
Erdteil um so hoher, je isolierter er ist. 

2. In den warmeren Landern hat sich Uromyces zu einem hoheren Prozent- 
satz der gesamten Artenzahl entwickelt als in den kalteren. 

3. Fur die alte wie fur die neue Welt betragt die Zahl der Arten von 
Uromyces etwa den dritten Teil von der von Puccinia. 

4. In Asien und Amerika ist der Prozentsatz der endemischen Uromyces- 
Arten etwas hoher als derjenige der endemischen Puccinien, weil der Austausch 
der Arten in hoheren Breiten erfolgte, welche eine reichere Entwicklung von 
Puccinia begiinstigten. G. Lindau. 

Fairman, Ch. E. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti II. 

(Annal. mycol. IX 1911, p. 147—152.)    Tab., Fig. 

Neue Arten Phoma cercidicola, P. halesiae, P. regina, Cladosporium vincae, 
Volutella vincae, Ophiobolus gnaphalii, Phialea phaeoconia. G. Lindau. 

Falck, Olga. Ober die mikroskopische Unterscheidung der echten 

Perigord-Triiffel (Tuber brumale) von den verwandten Arten und 

der sogenannten falschen Triiffel (Scleroderma vulgare). Zeitschr. 

f. Untersuch. v. Nahrungs- u. GenufSmitteln usw. 1911. Bd. 21. 

Heft 4, p. 209-212.)    Mit 1 Tafel. 

Verfasserin bildet die Sporen von Tuberbrumale (Vittad.) (= T. m e 1 a n o - 
sporum), von T. album (Syn. Choeromyces gibbosus, weifie Truffel), 
T. aestivum (Syn. T. mesenterium, N.- u. W.-Deutschland) ab und zeigt, 
welch grofier Unterschied da besteht. Scleroderma vulgare-Sporen sitzen 
iiberdies an einer Basidie, sie liegen in keinem Askus. Es kommt bei der 
Unterscheidung namentlich auf die Oberrlachenstruktur der Sporen an, nicht 
aber auf Farbe, Form und Grofienmafie. Die Arbeit verdiente weit verbreitet 
zu werden, bei Marktkontrollcn muGte nach ihr vorgegangen werden, da doch 
Scleroderma mit Recht als giftig gilt. Matouschek (Wien). 

Fischer, E. Methoden zur Auffindung der zusammengehorigen 

Sporenformen heterocischer Uredineen. (Verh. Schweiz. Naturf. 

Gesellsch.    93. Jahresber. 1910, vol. I, 2 pp.) 

Der Vortragende beleuchtet die Methodik der Beobachtungen, welche der 
Feststellung des Wirtswechsels von Uredineen vorausgehen miissen. An der 
Hand von bekannten Beispielen, wie Puccinia graminis, Chrysomyxa rhododendri, 
fuhrt er aus, dafi die Erfahrungen der Praktiker, die geographische Verbreitung 
der vermutlich zusammengehorigen Formen, das Angehoren zu derselben 
Pfianzenformation oft Fingerzeige geben. Tranzsche! hat noch eine weitere 
Regel aufgestellt, dafi namlich erfahrungsgemafi auf den Nahrpflanzcn der 
Aecidicngeneration auch aecidienlose Arten vorkommen, deren Teleutosporen 
mit denen der betreffenden heterocischen Art mehr oder weniger uberein- 
stimmen. Danach vermutete Tranzschel den Zusammenhang zwischen Uro- 
myces caryophyllinus und Aecidium euphorbiae Gerardianae. Der Nachweis 
dieser Vermutung wurde durch Fischer einwandfrei gefiihrt.        G. Lindau. 
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Fischer, E. Studien zur Biologie von Gymnosporangium juniperinum. 
(Zeitschr. f. Botan. II 1910, p. 753—764.) 

Es handelt sich um Versuche, welche sich mit den unter der Art Gymno- 
sporangium juniperinum zusammengefafiten biologischen Arten beschaftigen. 
Die Roestelia von Sorbus terminalis bildet Teleutosporen auf Juniperus com- 
munis, hat aber mit G. juniperinum und amelanchieris deshalb nichts zu tun, 
weil umgekehrt die Teleutosporen nicht auf deren Roestelienwirten auskeimen. 
Die Art wird G. terminals -juniperinum genannt. — Verfasser macht es wahr- 
scheinlich, dafi die Roestelia auf Sorbus hybrida und americana zu G. junipe- 
rinum gehoren. — G. amelanchieris E. Fisch. ist nicht identisch mit G. Daviesii 
Arth. — Bei Bastarden, von deren Eltern nur einer fur eine Infektion mit Gym- 
nosporangium empfanglich ist, zeigt sichstets Empfanglichkeit. Jedoch scheinen hier 
Ausnahmen vorzukommen, die noch gepriift werden miissen.        G. Lindau. 

Harder, R. Uber das Verhalten von Basidiomyceten und Ascomyceten 
in Mischkulturen.   (Naturw.Zeitschr. f. Forst- u. Landw. 1911.) 2Tab. 

Von neueren Autoren sind mehrfach Mischkulturen von Pilzen studiert 
worden, um die Vorgange festzustellen, die bei der Begegnung der Mvzelien 
auftreten. Vielfach wurden dafiir vervvandte Arten gewahlt. Verfasser hat es 
vorgezogen, Vertreter der verschiedenen Klassen der Asco- und Basidiomyceten 
gegeneinander wachsen zu lassen. Die Arbeit hat viele interessante Einzel- 
resultate ergeben, von denen einige, welche allgemeinere Bedeutung haben, hier 
wiedergegeben sein mogen. 

Die Einwirkung kann chemischer und mechanischer Art sein. In ersterem 
Falle findet die Beeinflussung schon vor der Beruhrung statt, indem das Wachs- 
tum verlangsamt oder eingestellt wird, und zwar voriibergehend oder dauernd. 
Bei der Beruhrung der Mvzelien kann entweder das Wachstum eingestellt werden 
oder der eine Pilz wachst uber den anderen hinweg. Vielfach werden aus- 
geschiedene Earbstoffe wieder zerstort oder neue ausgeschieden. 

Eine durch einen Pilz ausgelaugte Nahrlosung wirkt meist ungiinstig auf 
die Keimung fremder Pilzsporen , nach dem Kochen wird aber die Keimung 
gunstig beeinfiufSt, z. B. wird die Keimung der Hymenomycetensporen auf 
Schimmelpilznahrlosungen verlangsamt. G. Lindau. 

Hohnel, Franz von. FragmentezurMykologie. X.Mitteilung. Nr. 468-526. 
(Sitzungsber. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. Kl , 
CXIX. Bd., 5. Jahrg.   I. Abt. V. 1910, p. 393-473.    Wien 1910.) 

Die Hauptresultate dieser Mitteilung sind folgende: 
Lasioderma flavovirens D. et Mont.    .      mufi Pilacre flavovirens (D.  et Mont.) 

v. Hohn. heifien. 
Clavaria cyanocephala B. et Curt.   .    .     —CI. Zippelii Lev. und CI. aeruginosa 

Pat. 
Corticium salmonicolor B. et Br.     .    .     — Corticium  salmonicolor  (B.  et  Br.) 

v. Hohn. 
Pellicularia Koleroga Cooke    ....     gehort zu Corticium. 
Hvphoderma roseum (Pers.) Fries. .    .      ist   wohl   nur   eine   Jugendform   von 

Corticium centrifugum (Lev.). 
H. niveum Fuck     .     ist ein Sporotrichum,  nachstverwandt 

mit Sp. flavissimum Lk. 
H- effusum Fuck ist ein unreifes Corticium centrifugum 

(Lev.). 
Actinomma Gastonis Sacc      ist eine unreife Atichia (ohne Asci). 
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Myriophora atra Fries ist    jugendliche    Atichia   glomerulosa 
(Ach.) Flot. 

Sclerocystis B. et Br. 1873 ist   eine  Endogonacee   und   fallt   mit 
Xenomyces Ces., Sphaerocreas S. et 
Ell., Stigmatelia Sacc. und Acker- 
rnannia Pat. zusammen. 

Scl. coremioides B. et Br. 1873   .    .    .     identisch  mit Sphaerocreas javanicum 
v. Hohn. 1908 = Xenomyces ochra- 
ceus Ces. 1879. 

Scl. pubescens (Sacc. et Ell.) v. Hohn.     identisch  mit Sphaer. pubescens S. et 
Ell. = Stigmatelia   pubescens  Sacc. 

Scl. Dussi (Pat.) v. Hohn.    .....     identisch  mit Ackerrnannia Dussi Pat. 
1902. 

Scl. coccogenum (Pat.) v. Hohn..    .    . 

Dichlaena Lentisci D. et Mont, und ver- 
mutlich auch Eurotiopsis Karst.  .    . 

Dichitonium melleum B. et Curt.    .    . 

identisch mit Ackerrnannia coccogena 
Pat. 1902. 

sind Plectascineen. 
ist eine gute neue Gymnoascus-Art. 

Dimerosporium Fuck       fallt mit Myxasterinav.Hohn. zusammen. 
Dimerosporium im Sinne Saccardos    .     ist eine Mischgattung. 
Dimeriella n. a, v. Hohn. 

Clypeolella inversa n. g. u. n. sp. 

enthalt alle die Arten mit hyalinen 
Sporen, welche nicht anderswohin 
gehoren. 

ist ein Vertreter einer neuen Gattung, 
von Microthyriella v. Hohn. ver- 
schieden durch die Gegenwart eines 
Subikulums. 

Gliederung der  Microthyriaceen  mit zweizelligen  Sporen: 

I. Englerulastereen v. H l. Englerulaster v. H. 

II. Dimerosporieen v. H 2. Dimerosporium v. H. 

Brefeldia Speg. 
Trichopeltella n. g. 

Chaetothyrium Speg. 

III. Microthyrieae 

Microthyrium       Seynesia       Clypeolum        Microthyriella 
Desm. Sacc. Speg. v. Hohn. 

IV. Asterineae Sacc. et Syd. 

Trichothyrium Speg. 

Asterella     Asterina Clypeolella 
Sacc. Lev. 

Polystomella Speg      ist eine Dothideacee. 
Hyphaster P. Henn ist die Pyknidenform von Dimero- 

sporium und identisch mit Asterosto- 
mella Speg. 

Micropeltis applanata Mont ist eine schildformige Sphaeriacee, da- 
her eine cchte Microthyriacee. 
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Einteilung  der Microthyriaceen: 

Pilze mit inversen Schildformige Schildformige 
Fruchtkorpern: Sphaeriaceen: Hypocreaceen: 

Asterina, Dimerosporium     Micropeltis, Scolecopeltis     Scolecopeltopsis v. Hohn. 
Fuck., Seynesia,  Lem- und die meisten ande- 1909. 
bosia    (p. p. ?),     More- ren Gattungen. 
moella (?). 

Micropeltis marginata Mont gehort wohl zu Raciborskia. 
Asterina velutina B. et C gehort   zu  Balladyna   (nahe   verwandt 

zu B. Gardeniae Rac). 
Dimerosporium  gardeniicola  P. Henn.     ist mit Asterina velutinaB.etC.identisch. 

Als    neu  wird   Schiffnerula  sccunda   n.   sp.   beschrieben   (Oberseite   eines 
Kompositenblattes, Brasilien). 

Asterina anomala Cke. u. Harkn.    .    .      ist eine Naetrocymbe, vielleicht gar eine 
neue Gattung. 

Asteridium Pleurostyliae ist eine Meliola. 
A. dimerosporoides Speg eine Giberella. 
A. peribebuyense Speg eine Capnodiacee. 
A. dothideoides E. et Ev eine Morenoella. 
A. celastrinum Tassi und A. Chusqueae 

Rehm sind Sphaeriaceen. 
Andere Arten von Asteridium gehoren   zu Micropeltis oder zu Zukalia oder 

zu den Sphaeriaceen. 
Die Gattung Asteridium mufi also ganz gestrichen werden. 

Asterina connata B. et C.   .    •    .    .    .     mufi Otthia? connata (B. et C.) v. Hohn. 
heifien, steht Lasiobotrys nahe. 

Ast. conglobata B. et C      wird vorlaufig zu Otthiella gestellt. 
Ast. Ammophilae Dur. et Mont. ...      ist eine eigenartige Sphaerella. 
Montagnia n. g basiert auf Astenna examinans B. et C. 
Entopeltis n. g basiert auf A. interrupta Wint. 
Asterina confluens Kalchbr. et Cke.    .     wird zu Melasmia gestellt. 
fothidasteromella n. g basiert auf Asterina sepulta B. et C. 
Asterina Solaris Kalchbr. et Cke.    .    .     ist der Typus   einer ahnlichen  neuen 

Gattung.die erst spater publiziert wird. 
Ast. reticulata K. et Cke ist  eine Asterostomella Speg., die  als 

Nebenfruchtform   eines   Dimerospo- 
rium Fuck, zu betrachten ist. 

Dothidea Baecharidis B. et C.     ...     ist   eine   Dothidella,   welche   Gattung 
wohl mit Plowrightia zusammenfallt. 

Dothidea   tinctoria    (Tul.)   Sacc.    var. 
Berkeleyana  (C.)  B.  et V.   und Pilz 
Nr. 1693 in Rehm, Ascom. exsicc.   .     miissen   Dothidella   axillaris   v.  Hohn. 

heifien. 
Rhytisma Placenta B. et Br. (Typus der 

Gattung Cocconia Sacc.) ist   eine   Dothidacee   mit  ganz  ober- 
rlachlichem Askusstroma. 

Rh. Porrigo Cke ist typische Cocconia. 
Rh. leptospilum B. et C..    .    .    ;    .    .     ist eine Hysterostomella Speg. 
Rh. maculosum B. et Br. (= Rh. Ptery- 

gotae B. et Br.) gehort zu Dothidasteroma. 
Ein anderes Exemplar dieses Pilzes ist aber Asterina echinospora n. sp. 
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Rh. ustulatum Cke ist unreife Phyllachora. 
Auerswaldia quercicola P. Henri.     .    .      ist der Vertreter der Cocchorella n. g. 

(Dothideaceen). 
Auerswaldiopsis quercicola P. Henn.  .     gehort zu Patouillardiella Speg. 
Dothidella Kusanoi P. Henn ist der Typus des n. g. Coccochora. 
Schneepia guaranitica Speg gehort zu Polystomella Speg. (— Micro- 

cyclus Sacc). 
Polystomella,   Rhagadolobium,   Disco- 

dothis und Hysterostomella....     sind durch Zwischenformen verbunden. 
Rhytisma Astrocaryi Mont      ist ganz zu streichen, da das eine der 

Originalexemplare Didymosphaeria 
(D. Astrocaryi v. Hohn.) ist, das 
andere ein steriles Stroma. 

Saccardomyces socius P. Henn. .    .    .     ist eine PseudomeliolaSpeg.(Nectriacee). 
Meliola Fumago Niefil gehort zu Asterina. 
Henningsiomyces pulchellus Sacc.   .    .     ist eine Capnodiacee. 
Sphaeria Collinsii Schwein      ist der Vertreter von Apiosporina n. g. 

(Sphaeriacee). 
Arthopyrenia   perenomala  Zahlbr. 

(Flechte ohne Gonidien) ist Mycoglaena (vielleicht elegans [B. et 
Curt.]). Hierzugehoren: Winteriasub- 
coerulescens (Nyl.) Rehm, W. acu- 
minans (Nyl.) Rehm, W. intermedia 
Sacc. et Fautr.. W. laricina v. Hohn., 
Phacidium elegans B. et C. 

Die obengenannte Asterina echinospora 
n- sp wurde   auf  der  Oberseite  der Blatter 

von Cansjera Rheedii (Ceylon), von 
Thwaites als Rhytisma maculosum 
bestimmt, gefunden. 

Asterina sublibera Berk      ist keine typische Asterina. 
A. patasca B. et C      ist eine echte Asterina. 
A. megalospora B. et C       mufi A. megalocarpa B.  et C. heifien. 
A. Azorae Lev      konnte zu Lembosia gehoren. 
A. pelliculosa Berk isteinunreifesMicrothyrium.daheristdie 

Art ganz zu streichen. Das gleiche gilt 
bez.A.bulbataB.etC.u.A.asperaBerk. 

A. pulla Lev. u. A. punctiformis  Lev.     sind typische Asterina. 
Microthyrium pinastri Fuck ,st ein guter Vertreter dieser Gattung, 

seine Spermatienform ist nichtLepto- 
stroma pinastri Desm., sondern eine 
neue Formengattung, die Sirothyriella 
genannt wird. 

Diese neue Gattung gehort mit Septothyrella v. H. (= AsterothyriumP. Henn.), 
Actinothyrium, Leptothyrella, Asterostomella, Eriothyrium, Trichopeltulum, Diplo- 
peltis ist eine eigene Familie, die Verfasser Pyknothyrieen nennt. 
Microthyrium   pinastri Fckl.   in  Rehm 

No. 1079, Krieger (Fg. sax. No. 882)     ist Polystomella Abietis v. Hohn. 
M. Lunariae (Kze.) Fckl      ist Leptothyrium Lunariae Kunze. 
M. Rubi Niefil jst  identisch mit  Sacidium versicolor 

Desm. 
Asterina orbicularis B. et C ist der Typus der neuen Gattung Engle- 

rulaster. 
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Pyrenomyceten   mit   verschleimten   Perithezien   gehoren   zwei 
Pilzgruppen an: 

I. Perisporieen: 
1. Englerula P. Henn. Sporen zweizellig, braun; 

Perithezienmembran in Zellen zerfallend. 
a) ohne Hyphopodien, Schleimaufien keine 

krustige Substanz ausscheidend .    .    . Englerula Macarangae P. Hen.; 
b) mit Hyphopodien,  Schleim aufien mit 

Kruste bedeckt Erigl. carnea (E. et M.) v. Hohn.). 
2. Parenglerula v. Hohn. Sporen braun, zwei- 

zellig; Perithezienmembran in  paraphysen- 
artige Faden zerfallend P. Mac-Owaniana (Thiim.) v. Hohn. 

3. Nostocotheca Starb.   Sporen mehrzellig    . N. ambigua Starb. 
4. Schiffnerula v. Hohn. (wie 1, aber mit 

schwacher schleimiger Histolyse der Peri- 
thezien.   Mit Hyphopodien) Schiffn. mirabilis v. Hohn.; Sch. 

secunda v. Hohn. 

II. Asterineen.    Englerulaster orbicularis (B. et C.) v. Hohn. 

Englerula carnea (E. et M.) v. Hohn. .     ist   wohl   der  Vertreter   einer   neuen 
Gattung. 

Balladyna Medinillae Rac ist  eine  Schiffnerula   oder   eine  ver- 
wandte neue Gattung. 

Asterina Labecula Mont      gehort zu Trichopeltis Speg. 
Brefeldiella brasiliensis Speg. und Gille- 

tiella Sacc gehoren auch zu dieser Gattung. 
Trichopeltis montana Rac ist   der Vertreter der neuen  Gattung 

Trichopeltella v. Hohn. 
Tr. reptans (B. et C.) Speg bildet die Grundlage der neuen Gattung 

Trichopeltopsis v. Hohn., verwandt 
mit Dimerosporium. 

Die Gattungen Trichopeltopsis v. Hohn., 
Dimerosporium   Aut.    (von   Fuck!.), 
(Dimeriella v. Hohn.) bilden die eigene  Gruppe  der Micro- 

thyriaceen, die Verfasser Tricho- 
pelteen nennt. 

Asterina Pleurostyliae B.et Br. (derTypus 
der Untergattung Asteridium Sacc.)     ist eine Meliola Fries. 

Henningsiomyces P. Henn      ist verwandt mit Balladyna, Alina, Dime- 
rosporina v. Hohn. (= Dimerospo- 
riella v. Hohn. non Speg.), doch 
schlecht beschrieben, daher die Dia- 
gnose verbessert wird. 

Meliola oligotricha Mont ist eine Capnodiacee. 
M. mollis B. et Br mufite neu beschrieben werden, da der 

Autor dreierlei am Originalexemplare 
auftretende Pilze zusammengeworfen 
hat. 

M. Mac-Owaniana Thiim mufite als Vertreter der neuen Gattung 
Parenglerula hingestellt werden. 

M. Psilostomae Thiim      ist eine Dimerium-Art mit beborsteten 
Perithezien. 

Matouschek (Wien). 
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Kaufmann, F. Die westpreufiischen Pilze der Gattungen Phlegmacium 
und Inoloma. (32. Bericht des west-preufi. botan. Zoolog. Vereins. 
Danzig 1910. 36 Seiten des Separatums.) 

Genau ausgefiihrte Schliissel fiir die in Westpreufien gefundenen Arten 
(42 bezw. 15 Arten). Als Easis fiir erstere wird sowohl die Hutfarbe, als auch 
die Farbe der Lamellen fiir beide Genera gewahlt. Verfasser beschreibt jetle 
Art sehr genau, gibt die Fundorte an und betont, dafi die meisten Arten efibar 
sind.    Von den Pilzsuchern werden sie aber nicht gekannt. 

Matouschek (Wien). 

Maffei,  L.     Contribuzione   alio  studio  delle  micologie  ligustica III. 
(Att. 1st. Bot. di Pavia 2ser. XIV 1911, p. 137—150.) 

In diesera 3. Beitrag werden die Bestimmungen von 100 Pilzarten mitgetei'.t. 
Neue Arten befinden sich nicht darunter. G. Lindau. 

Migula, W.    Kryptogamenflora.   (Dir. Prof. Dr. Thomes,  Flora von 
Deutschland,   Osterreich   und   der Schweiz   Band V   und  Folge.) 
Lief. 97 —108.     Gera,   Reufi   j. L.    (Friedrich   von   Zezschwitz), 
1910 bis 1911.    Subskriptionspreis der Lieferung M. 1.    . 

Nachdem der erste Pilzband der Migulaschen Kryptogamenflora mit der 
96. Lieferung zum AbschluG gebracht worden ist, hat nun mit der 97. der zweite 
Band zu erscheinen begonnen. Am Schlufi des Jahres sind dann noch fiinf 
und im laufenden Jahre sechs weitere Lieferungen erschienen. Die Veroffent- 
lichung der Pilzabteilung schreitet also riistig vorwiirts und es ist zu erwarten, 
dafi auch der neu angefangene Band in nicht langer Zeit vollendet vorliegen 
wird, was die zahlreichen Pilzforscher gewifi mit Freude begrlifien werden. 

Die zwolf neu vorliegenden Lieferungen enthalten die Seiten 1—1(6 des 
neuen Bandes und 60 Tafeln. Der Text bringt die Bearbeitung der II. Ordnung 
Auriculariales mit den Familien der Auriculariaceen und Pilacnxeen, ferner die 
2. Klasse der Tremellineen mit der Familie der Tremellaceen, dann beginnt die 
II. Reihe der Autobasidiomyceten. Es werden behandelt die I. Ordnung der 
Dacryomycetinae mit der Familie der Dacryomycetaceae , die II. Ordnung 
der Exobasidiineae mit der Familie der Exobasidiaceae, die HI. Ordnung 
der Hymenomycetineen mit den Familien der Thelephoraceen, Clavariaceen, 
Hydnaceen und den Anfang der Polyporaceen. Von den 60 Tafeln sind nur 
zehn in Schwarzdruck, die iibrigen alle in Buntdruck dargestellt worden. 
Dieselben sind wie ja stets in dem Werke von Migula vorzuglich ausgefiihrt 
und die Pilze, besonders die Hymenomyceten in naturtreuen Farbentonen 
tadellos wiedergegeben. Auf den bunten Tafeln sind Habitusbilder und 
Sporen von folgenden Arten dargestellt: von Tremellaceen Tremellodon 
gelatinosus, Gyrocephalus rufus, von Dacryomycetaceen Calocera viscosa, 
palmata und cornea; von Clavariaceen Clavaria Ligula, Ardenia, pistillans 
und Sparassus ramosa; von Hydnaceen Hydnum cyathiforme; von Polyporaceen 
Boletus badius, Satanas, pachypus, viscidus, variegatus, scaber, clavipes, 
luteus, chrysentereon, subtomentosus; von Agaricaceen endlich Lactaria rufa, 
aurantiaca, pallida, pyrogala, piperita, vellerea, pargamena, chrysorrhoea, 
glycyosma, subdulcis, umbrina, flexuosa, helva; Russula fragilis, ochroleuca, 
alutacea, sanguinea, depallens und Linnaei; Gomphidius viscidus, roseus, 
maculatus und glutinosus; Psaliota viridula; Cortinarius traganus; Hyporhodius 
cervinus, Tricholoma portentosum; Lepiota clypeolaria; Limacium erubescens, 
olivaceo-album, discoideum, chrysodon, penarium, eburneum und fusco-album. 
Die schwarzen Tafeln enthalten analytische Figuren und Habitusbilder von Arten 
der Familien der Auriculariaceen, Tremellaceen und Thelephoraceen.     G. H. 
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Petersen, H. E. An account of Danish freshwater-Phycomycetes, with 
biological and systematical remarks. (Annal. mycol. VIII 1910, 
pag. 494—560.) Fig. 

Verfasser gibt hier von seiner ausfuhrlicheren danischen Arbeit einen 
englischen Auszug, urn derselben dadurch einen weiteren Leserkreis zu ver- 
schaffen. In erster Linie mag ihn dazu auch die Anerkennung bevvogen haben, 
welche seine Studien gefunden haben. Gerade in den letzten Jahran sind die 
Wasserpilze etwas vernachlassigt worden, obwohl sie eine der interessantesten 
Gruppen des Prlanzenreichs darstellen. tjber den Inhalt der Arbeit ist bereits 
fruher (Hedwigia IL p. [105]) das Notwendige gesagt worden, so dafi es sich 
eriibrigt, hier noch einmal darauf einzugehen. Es ware zu wunschen, wenn die 
Arbeit weiteren Anstofi zur Beschaftigung mit diesen Pilzen gabe. 

G. Lindau. 

Rehm, H. Zum Studium der Pyrenomyceten Deutschlands, Deutsch- 
Osterreichs u. der Schweiz. (Annal. mycol. XI 1911, p. 94—111.) 

In diesem neuen Beitrage bearbeitet der Altmeister der Ascomycetenkunde 
die Familie der Platystomaceen, indem er bemiiht ist, die Verwirrung, die in der 
Abgrenzung der Arten herrscht, zu heben. Es kommen im Gebiet vor 
Lophiosphaera (mit 4 Arten), Lophiotrema (20), Lophidiopsis (1), Schizostoma (3), 
Lophiostoma (18), Platystomum (4). G. Lindau. 

Ricken, A. Die Blatterpilze (Agaricaceae) Deutschlands u. der an- 
grenzenden Lander, besonders Osterreichs und der Schweiz. 
Mit 128 kol. Taf. Leipzig (Th. O. Weigel). In 16 Lief, mit 8 Tat. 
u. 2 Bog. Text je 3 M. Lief. 1, 2.    1910. 

Wie fiihlbar der Mangel eines Buches ist, das moglichst viele hohere Pib.e 
in kolorierten Abbildungen bringt und dabei textlich auf wissenschaftlicher Hone 
steht, geht aus den vielen Nachfragen von seiten gebildeter Laien nach einem 
solchen Werke hervor. Die grofien Floren von Winter, Schroeter, so wie die 
alteren klassischen Monographien von E. Fries sind schvver benutzbar und nicht 
illustriert, die Werke von Lenz, Michael usw. beschranken sich auf eine zu kleine 
Zahl von Formen. Hier fiillt nun das in den ersten beiden Heften vorliegende 
Werk von Ricken eine wirkliche Liicke aus, denn das Werk scheint alles zu 
vereinigen, was verlangt werden mufi: klare und populare Darstellung des 
Textes, recht gute und instruktive Abbildungen und dabei eine gewisse Be- 
schrankung in der Auswahl der Arten. 

Indessen sind damit die Vorziige des Werkes keineswegs erschopft. Die 
grofie praktische Erfahrung des Verfassers geht aus den genauen Angaben iiber 
die Standortsverhaltnisse der einzelnen Arten hervor. Die Beherrschung der 
Literatur zeigt sich in den vielen Bemerkungen, welche aus anderen Werken 
entnommen sind und haufig dem Verstandnis des iibrigen Textes sehr entgegen- 
kommen. Das Abbilden der Basidien, Cystiden und Sporen wird besondeis 
ar>genehm empfunden werden, da uber diese fur die Bestimmung so wichtigen 
Organe bisher nur sparliche Bilder vorhanden sind. 

Hoffentlich schrcitet das Werk recht schnell vorwarts, damit es bald ab- 
geschlossen den Interessenten zur Verfiigung steht. Der Preis ist fur die guten 
I'thographierten Tafeln als sehr mafiig zu bezeichnen. Wir konnen das Werk 
nur angelegentlichst zur Anschaffung empfehlen. 

Die beiden Hefte umfassen die Cantharelleen, Hyprophoreen, Lactarieen 
und den Beginn der Coprineen. Die Tafeln reichen bis in die Gattung Russula 
nmein.    Auf die weiteren Hefte wird zuruckzukommen sein.        G. Lindau. 
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Spegazzini,  C.    Mycetes  Argentinenses  V.    (Annal. Museo  Nacion. 
Buenos Aires XX 1910, p. 329—467.)    Fig. 

In dieser 5. Mitteilung fiber argentinische Pilze veroffentlicht Spegazzini 
seine Beobachtungen fiber die Fungi imperfecti. Die gefundenen Arten sind fast 
alle neu und umfassen die Nummern 815 — 1187. Verfasser hat mit der Be- 
arbeitung seiner Sammlungen eine gewaltige Arbeit geleistet, die ffir die Flora 
Argentiniens auCerordentlich wertvoll ist. Da es nicht angeht, die Namen 
aller neuen Arten aufzuffihren, so seien wenigstens die der neuen Gattungen 
genannt. 

Sphaeropsideen: Coniothyriella, Coniothyriopsis, Apiosporella, Dinem- 
asporiella, Chaetodiplodina, Piringa, Chaetophiophoma, Pseudoseptoria, Chromo- 
cytospora, Methysteromella. 

Melanconieen: Gloeosporiopsis. 
Hyphomycetes: Pseudovularia, Ramulariopsis, Didymariopsis, Eriomy- 

copsis, Microtypha, Aspergillopsis, Pseudocercospora, Hermatomyces, Fusisporella, 
Sphaceliopsis, Myrotheciella, Erysiphopsis, Chelisporium, Fumagopsis. 

G. Lindau. 

Strasser,   P.    5. Nachtrag zur Pilzflora des Sonntagsberges.    (Annal. 
mycol. XII 1911, p. 74—93.) 

Der Nachtrag umfafit die Tuberaceen und Pyrenomyceten mit den Nummern 
1653 —1774. Es ist eine Reihe von neuen Arten enthalten, die v. Hohnel 
bereits frfiher Ipubliziert hat. Neu ist sonst noch Melanopsamma salari Rehm, 
Zignoella subtilissima Rehm, Z. ybbsitzensis Strasser, Lophiotrema hederae 
var. minor Rehm. 

Fast bei jeder Art werden ausfuhrliche Bemerkungen gemacht. 
G. Lindau. 

Theissen, F.   Die Hypocreaceen von Rio Grande do Sul, Siidbrasilien. 
(Annal. mycol. IX 1911, p. 40—73.)    Tab. 

Verfasser unterzieht sich der dankbaren Aufgabe, die Hypocreaceen vom 
Staate Rio Grande do Sul zusammenzustellen. Es handelt sich dabei aber nicht 
um eine blofie Aufzahlung, sondern um eine kritische Durcharbeitung der 
Formen. In der Einleitung geht er auf die Einteilung der Hypocreaceen etwas 
naher ein und begrundet seine Ansichten fiber die systematische Teilung der 
Gruppe. Im ganzen werden 103 Arten genannt, von denen nur 14 dem Ver- 
fasser nicht vorgelegen haben. In vielen Arten werden erganzende, diagnostische 
Bemerkungen gegeben. Neu sind: Nectria orchidearum, N. Sydowiana, N.innata, 
N. sphaeriophila, N. cinnabarina var. effusa, N. polita, N. poricola, Sphaerostilbe 
placenta, Hvpocrea subiculata, H. ambigua, H. Rickii, H. gyrosa, H. intermedia, 
Pleonectria riograndensis, Hypocrella phyllophila, H. ambiens.       G. Lindau. 

— Fungi aliquot Bombayenses  a Rev. Ed. Blatter  collecti.   (Annal. 
mycol. IX 1911, p. 153—159.)    Fig. 

In der kleinen Kollektion sind neu: Robillarda scutata Syd. und Amphis- 
phaeria khandalensis Rehm. Hypoxylon vividum Berk, et Br. wird ausffihrlich 
beschrieben und abgebildet. G. Lindau. 

Turconi,   M. e Maffei,  L.    Note micologiche e fitopatologiche.    (Atti 
Ist. Bot. Univ. Pavia 2ser. XII 1911, p. 329—336.)    Tab. 

Die Verfasser beschreiben die neue Art Cercospora lumbricoides aut 
Fraxinusblattern aus Mexico.    Aus demselben Lande erhielten sie auf Castilloa 



(27) 

elastica ein Nectria, die sie als N. castilloae beschreiben.   Auf denselben Zweigen 
befand sich auch das Fusariumstadium des Pilzes. 

Auf Moruszweigen  in Bulgarien  fand sich Steganosporium Kosaroffi n. sp. 
G. Lindau. 

Zellner, Julius. Zur Chemie des Fliegenpilzes, IV. Mitt. (Anzeiger 
der Kaiserl. Ak. d. Wiss. in Wien XLVII 1910, Nr. 27, p. 423.) 

Der vom Verfasser im Fliegenpilze nachgewiesene cholesterinartige Stoff 
konnte nun rein dargestellt werden; er steht viel naher einem von Hofmann 
aus dem Steinpilze gewonnenen Korper der gleichen Gruppe als dem Tanret'schen 
Ergosterin aus dem Mutterkorne. Dem oben genannten Stoffe haftet hart- 
nackig ein Begleiter an, der zu den Cerebrosiden gehort. Die Angaben Scholl's 
iiber die Darstellung des Chitins aus der Pilzmembran des Steinpilzes vvurden 
nachgepriift und auch am Fliegenpilze bestatigt gefunden. Aus dem Chitin 
dieses Pilzes wurde Glucosamin rein dargestellt und analysiert. 

Matouschek (Wien). 

Woronichin, N. N. Verzeichnis der von E. J. Isopolatoff wahrend 
der Jahre 1908 bis 1910 im Kreise Buguruslan, Gouv. Samara, 
gesammelten Pilze. (Bulletin du jardin imper. botan. de St. Peters- 
bourg, t. XI. livr. 1 1911, p. 8 — 21.) Russisch mit deutschem 
Resume. 

Neubeschrieben wird Physalospora Caraganae (auf Blattern der 
Caragana frutex), verwandt am nachsten mit Ph. Astragali (Lasch.) 
Sacc. Diese Arten, sowie die meisten anderen auf Astragalus vorkommenden 
Spezies der genannten Pilzgattung besitzen, wie Verfasser nachweist, ein Stroma. 
Dies ist wichtig. Vielleicht gehoren alle dies Stroma besitzenden Arten zu einer 
neuen Gattung. Die Pyknidienform von Ph. Caraganae wird zu einer neuen 
Gattung gestempelt, die sich durch die Form der Sporulae und die Struktur 
des Stroma vonAschersonia, Munkia, Hypocreodendron unterscheidet. 
Verfasser nennt diese neue Gattung Rhodosticta (mit Rh. Caraganae n. sp.). 

Matouschek (Wien). 

Kajanus, B. (frijher Nilson B.). Morphologische Flechtenstudien. 
(Ark. for Botanik X, n. 4, 47 pp., 2 Tab.) 

Die Arbeit setzt sich aus einer Anzahl von Beobachtungen zusammen, die 
ursprunglich zu einer grofieren Arbeit zusammengefaftt werden sollten, aber in 
der jetzigen fragmentarischen Form veroffentlicht werden mufSten. 

Im ersten Kapitel bespricht Verfasser die Flechtenvegetation an be- 
stimmten Substraten, zunachst die Flechten an Baumen mit der zunehmenden 
Entfernung von der Stadt. Die Vegetation auf den Rinden nehme nach dem 
Lande zu allmahlich zu, die bei der Stadt vorherrschenden Algeniiberzuge 
machten den Flechten immer mehr Platz. Die nicht sehr zahlreichen Arten 
zeigen zum Teil eine reiche Soredienbildung und eine gewisse Abhangigkeit 
vom Licht in ihrer Lappenbildung. 

An morschem Holz wurden mehrere Arten beobachtet, die namentlich in 
ilirer Krustenbildung allerlei Unregelmafiigkeiten aufwiesen. 

Auf kleinen Steinchen des Strandes fanden sich viele Arten, die besonders 
zierliche Thalli entwickelt hatten und in ihrer Apothecienbildung nicht ganz 
normal waren.    Auf Feuersteinen wurden verschiedene Arten nachgewiesen. 

Unmittelbar an Gletschern besitzt die Flechtenflora noch eine ziemliche 
Zahl von Formen, die Verfasser im Sarekgebirge naher studiert hat und hier 
aufzahlt. 
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In einem weiteren Kapitel bespricht er Variationen des Thallus, wie sie 
bei Ramalina, Roccella, Gyrophora, Cladonia u. a. vorkommen. Besonders ver- 
breitet er sich uber die Arten der Gruppe Ramalina calicaris, die er auf den 
Typus der R. canaliculata zuriickzufiihren sucht. 

Verfasser bespricht dann weiter die Spaltung einer Flechtenart in mehrere 
auf Grund der Soral- oder Isidienbildung und geht hierbei ausfuhrlich auf seine 
friiheren Arbeiten uber die Ursachen der Soredienbildung ein. Da ein Eingehcn 
auf diese Einzelheiten ein weites Ausholen aus der Literatur bedingen wiirde, 
so kann hier nur darauf verwiesen werden. 

Zum Schlufi bringt er noch einige Bemerkungen uber Nanismus. Wenn 
auch die Beobachtungen, welche der Arbeit zugrunde liegen, noch nicht genugend 
verkniipft und geglattet sind, so wird doch manche Anregung gegeben, die 
weiter wirken wird, Aus diesem Grunde sei das Studium den Flechtensammlern 
angelegentlichst empfohlen. G. Lindau. 

Smith, Annie L A monograph of the British Lichens. Part. II. 
London   1911.    (British  Museum.)   409 pp., 59 tab.    Preis  20 sh. 

Der erste Teil der britischen Pilzflora wurde im Jahre 1894 durch Crombie 
herausgegeben. Leider verzogerte sich die Herausgabe des Restes durch an- 
dauernde Krankheit des Autors. Als dann Crombie im Jahre 1906 starb, da 
hatten wohl auch die grofiten Optimisten die Hoffnung zu Grabe getragen, dafi 
das Werk jemals vollendet werden wiirde. Es ware dann wieder eine un- 
vollendete Flechtenflora zu verzeichnen gewesen. Trotz seines Leidens hatte aber 
Crombie viele Aufzeichnungen gemacht, welche verwertbar waren. Als diese 
Manuskripte der Verwaltung des British Museums iibergeben wurden, konnte 
in Annie L. Smith, die sich bisher nur als tuchtige Mykologin gi;zeigt hatte, 
die geeignete Personlichkeit fur die Vollendung der Flora gefunden werden. 

In einem stattlichen Bande von der bekannten vortrefflichen Ausstattung 
liegt nunmehr der 2. Teil abgeschlossen vor. 59 ganz vortrefflich gezeichnete 
und reproduzierte Tafeln begleiten den Band. 

Die Darstellung umfafit die Gruppe Lecano-Lecideei mit Subtribus 4 Thelo- 
• tremei, 5 Lecideei, die Gruppen Graphidei und Pyrenocarpei. Wie bereits 

Crombie, so ist auch die Verfasserin dem Systeme und der Gattungsauffassung 
Nylanders gefolgt. Dagegen lafit sich nichts einwenden, da der Plan der Flora 
bereits vor fast 20 Jahren gefafit wurde, als dieses System noch in unumschrankter 
Geltung war. 

Wer die Schwierigkeiten der Speziesumschreibung bei den Lecideaceen 
genauer kennt, der wird der grofien Sorgfalt der Verfasserin Anerkennung 
zollen, denn es kam nicht blofi aui eine teilweise Neubeschreibung der Arten, 
sondern auch auf eine Durcharbeitung der sehr zerstreuten und schwierigen 
Literatur an. Dafi diese schwierige Aufgabe als wohlgelungen bezeichnet 
werden mufi, lafit sich nicht leugnen. Ausschlaggebend fur die Gute der Arbeit 
ist naturlich allein der Erfolg, den das Buch sich in der praktischen Benutzung 
bei der Bestimmung der Arten erwerben wird. Bei dem Interesse, das die 
Kryptogamenkunde in England bei den Sammlern besitzt, wird die weite Ver- 
breitung bei den dortigen Lichnologen nicht ausbleiben. 

Es handelt sich nun um die Frage, ob die Benutzung der Flora auch in 
Deutschland moglich ist. Im allgemeinen finden sich ja in Westeuropa mehr 
atlantische Typen vor, wahrend unsere Flora von der alpinen Flora mehr oder 
weniger seit der Eiszeit her beherrscht wird. Deshalb ist naturlich die Zu- 
sammensetzung der Flechtenwelt im einzelnen zwar verschieden, aber die grofite 
Zahl der Arten ist beiden Floren gemeinsam. Deshalb kann man auch den 
deutschen   Lichnologen   die   Benutzung   sehr  empfehlen,   sobald  dabei   einige 
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Kritik angewandt wird, die sich auf die Verbreitung der Arten zu erstrecken 
hat. Solangc eine gute deutsche Flora fehlt, die von den Alpen bis zur 
Meereskuste reicht, miissen wir uns mit auslandischen Floren, so gut es geht, 
zu behelfen suchen. Die alteren deutschen Zusammenstellungen sind veraltet, 
die beste Arbeit, die auf Arnolds Forschungen beruht, umfafit nur die Ostalpen. 

Moge das Werk deshalb auch bei uns die ihm gebiihrende Beachtung in 
den Fachkreisen finden! G. Lindau. 

Brockhausen,   H.     Die   Laubmoose   urn   Rheine.    (38. Jahresber. d. 
westfal.   Provinzial-Vereins   f. Wissensch.   u.   Kurtst   fur   1909/10, 
Munster 1910, p. 93—101.) 

Fin Bild der Moosflora des genannten Gebiets wird entworfen, vvobei die 
gesamte Literatur auch benutzt wurde. Neu ist furs Gebiet das seltcne vom 
Verfasser aufgefundene Ditrichum juliifo'rme C. Greber (in „Hedwigia" 
XLIX. p. 66). — Wiinscher.swert ware die kritische Bearbeitung der Arten 
Eurchynchium atrovirens (=Swartzii) und E. hians in bezug auf E. 
praelongum.    Die Grenze zwischen diesen Arten ist verwischt. 

Matouschek (Wien). 

Brotherus, V. F. Musci. (Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen 
Zentral-Afrika-Expedition 1907 bis 1908 unter Fiihrung Adolf 
Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. Band II. Botanik. Heraus- 
gegeben von Dr. J. Mildbraed. Leipzig [Klinkhardt & Biermann].) 
41 Seiten mit 5 Tafein. 

Der botanische Begleiter der im Titel genannten Expedition, Dr. J. Mild- 
braed, ubergab seine bryologische Ausbeute, etwa 250 Nummern, Dr. V. F. 
Brotherus zur Bearbeitung, die hier vorliegt. Die aus dem Gebiete westlich 
vom Viktoria-See bis zum Vulkangebiet und Ruwenzori stammenden Moose 
verteilen sich auf 137 Arten, wovon 57 als neu beschrieben werden. Dazu 
kommt die neue Gattung Leptodontiopsis Broth, mit einer Art. Die neuen 
Arten sind: Andreaea Mildbraedii, A. alticaulis, Leucoloma chlorophyllum, 
Dicranum affine, Campylopus substramineus, C. denticuspes, C. paludicola, C. 
suberythrocaulon, Pilopogon africanus, Metzleria alticaulis, Fissidens brachy- 
caulon, F. itarensis, F. bukobensis, Syrrhopodon Mildbraedii, Leptodontium 
tenerascens, L. gemmigerum, L. sublevifolium, L. persquarrosum, Leptodontiopsis 
fragilifoiia, Didymodon integrifolius, Grimmia afro-incurva, Zygodon argutidens, 
Z. Mildbraedii, Macromitrium perundulatum, Splachnum Adolphi-Friederici, 
Mikropoma bukobense, Mielichhoferia Mildbraedii, M. cratericola, M. subbasilaris, 
Orthodontium brevifolium, Pohlia cratericola, Brachymenium Mildbraedii, 
Breutelia gracillima, Polytrichum paludicola, Acrocryphaea robusta, Renaul- 
dia imbricata, Pilotrichella delicatula, Trachypodopsis laxoalaris, Neckera 
subplatyantha, N. macrocarpa, Fabronia claviramea, F. perpilosa, Daltonia 
Mildbraedii, Cyclodictyon purpurascens, C. spectabile, C. crassicaule, C. brevi- 
folium, Lepidopilum filiferum, Hypopterygium Mildbraedii, Stereohypnum 
subpatens, Ectropothecium affine, Isopterygium hygrophilum, Plagiothecium 
Mildbraedii, Vesicularia latiramea, Brachythecium sublaetum, Br. ramicola, 
Br- spectabile, Rhynchostegium horridum, Rhacopilum macrocarpum; uberall 
lst Brotherus der Autor. Ein Orthotrichum und eine Schlotheimia, das 
erste moglicherweise eine neue Art, bleiben infolgc zu wenig entwickelten 
Materials erfreulicherweise unbenannt. Von 45 dieser Arten sind auf den 
Tafein charakteristische Teile wiedergegeben. Der hohen Lage des Gebietes 
entsprechend  bilden  xerophytische Formen  einen  grofi:n Anteil,  der  sich im 
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Zellnetz, Bildung der Rippe und der Papillen, in der Blattrichtung usw. kund- 
gibt. Von Ubiquisten wurden gesammelt Ceratodon purpureus, Hedwigia albi- 
cans, Stereodon cupressiformis, von Ubiquisten der Tropen und Subtropen 
Octoblepharum und Rhizogonium spiniforme. Aufierdem weitere zehn Laub- 
moose, die u. a. auch in Europa vorkommen. Im ganzen hat die Expedition 
dem Moosbilde Afrikas, wie es bisher bekannt war, zwar keine wesenthch 
neuen Ziige eingefilgt, aber ein bisher ungeniigend bekanntes Gebiet in sehr 
betrachtlichem Umfange aufgehellt. Leopold Loeske (Berlin). 

Giesenhagen,   K.    Die  Moostypen   der Regenwalder.    Extrait 
des Anuales du Jardin Botanique de Buitenzorg.   2. Serie, Suppl. III. 
Mit 3 Textfiguren und 2 Tafeln.   Librairie et imprimerie ci-devant 
E. J. Brill.    Leiden, 1910. 

Angeregt durch Goebels Organographie hat Giesenhagen auf seinen 
Reisen auf Java, Sumatra, Singapore und Ceylon und auf dem indischen Festlande 
auch den Moosen des Urwaldes besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und in seiner 
Arbeit versucht er auf Grund seiner Beobachtungen die ,,Darstellung eines ein- 
heitlichen Vegetationsbildes". Sie gilt der Schilderung der Wachstumsweise 
der Moose im indischen Regenwald. Schon Max Fleischer erwahnt in seinem 
Werke iiber die Moose von Buitenzorg und Java das „wahrhaft betaubende 
Gewirr von epiphytischen Moosen", das den Sammler in den mit feuchter Luft 
geschwangerten Urwaldern bei etwa 1800 m Hohe umfangt, und einen ahnlichen 
Ausdruck findet diese Fiille bei Giesenhagen, der uns Walder schildert, bei 
denen man „im wahrsten Sinne des Wortes fast den Wald vor Moosen nicht 
sieht". Es mufite eine dankbare Aufgabe sein, den Spuren dieser Pnanzen im 
Regenwalde nachzugehen. Begreiflicherweise mufite Giesenhagen sich auf die 
vorherrschenden Typen beschranken, auf solche Moose, die bestimmend auf die 
Physiognomie der Landschaft wirkten. Zuerst werden die Lebensbedingungen 
der Moose im Urwalde untersucht, die, wie uberall, von den Belichtungs- und 
Feuchtigkeitsverhaltnissen im hohen Grade abhangen und auch jetzt erst 
liickenhaft bekannt sind. Fest steht aber nach Giesenhagen, dafi ein standiger 
hoher Feuchtigkeitsgehalt der Binnenluft des Urwaldes fur das Zustandekommen 
einer reichen Moosvegetation unbedingt erforderlich ist. Indem der Verfasser 
sich der Schilderung der Wuchstypen und Wuchsformen der Urwaldmoose zu- 
wendet, geht er von den Verhaltnissen des deutschen Laubwaldes aus. Er 
unterscheidet Kurzrasen, Moospolster, Mooskissen und Hochrasen, die er an 
Beispielen erlautert. (Das Seite 731 erwahnte Hypnum rutabulum ist ubrigens 
kein eigentliches Waldmoos.) Dann werden Moosdecken und Moosfilze untcr- 
schieden und eine systematische Ubersicht der Mooswuchsformen gegeben, 
meines Wissens die erste dieser Art. Der Ubergang auf Wachstumsverhaltnisse 
der Moose im Urwald ergibt eine Erweiterung der Einteilung. Es werden die 
Kategorien der Solitarmoose und Bestandmoose geschaffen, und die ersteren in 
Hochstammoose, Baumchenmoose, Wedelmoose und Hangemoose eingeteilt. 
Die letztgenannte Wuchsform wird an dem Beispiele der Barbella javanica Broth, 
besonders eingehend untersucht. Der Verfasser beschrankt sich ubrigens 
keineswegs auf aufiere morphologische Verhaltnisse, sondern zieht auch die 
anatomischen herein; so z. B. ausfuhrlich bei den ErOrterungen iiber das 
,,Solitarmoos" Pogonatum macrophy]lum; das ,,Baumchenmoos" Mniodendron 
divaricatum und das „Wedelmoos" Trachyloma indicum. Uberall unterstiitzt 
eine recht anschauliche Darstellung das Verstandnis. 

Den Beschlufi macht ein Verzeichnis aller von Giesenhagen auf Sumatra. 
Java und Ceylon gesammelten und von Brotherus und Stephani bestimmten 
Moose.     Bei jeder Art ist die  Wuchsform  bezeichnet.     Die  Textabbildungen 
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und eine Tafel sind der Barbella javanica gewidmet.    Die  andere Tafel bezieht 
sich auf Mniodendron divaricatum und Trachyloma indicum. 

In der verhaltnismafiig noch immer sparlichen Literatur fiber die Lebens- 
verhiiltnisse der Moose bildet die vorliegende Arbeit einen wertvollen Zu- 
wachs, der in mehr als einem Punkte Anreiz zu neuen Forschungen geben 
dflrfte. Leopold Loeske (Berlin). 

Grout, A.J. Mosses with Hand-Lens and Microscope. Anon- 
technical hand-book of the more common mosses of the North- 

• eastern United States. 416 Seiten in 4°. Mit 220 Abbildungen 
im Text und 88 ganzseitigen Sammelabbildungen. Selbstverlag 
des Verfassers Prof. Dr. A. J. Grout, New York City, Brooklyn, 
Lenox Road 360. Kommissionsverlag Max Lande, Berlin, Handel- 
strafie 3. 

Wie schon der Titel besagt, ist das Buch in erster Linie fur Anfanger in 
der Mooskunde im nordostlichen Teile der Vereinigten Staaten bestimmt. Der 
Verfasser ist der Uberzeugung, dafi man Ieicht bis zu etwa hundert Laubmoose 
mit einer Lupe, die zehn- bis funfzehnmal vergrofiert, kennen lernen kann, und 
die doppelte Anzahl mit Hilfe Ieicht fafibarer Strukturverhaltnisse unter dem 
Mikroskop. Dementsprechend vvird zunachst eine Einleitung iiber das Leben 
und den Bau der Moose gegeben, die mit Tafeln aus Schimpers Recherches sur 
les mousses und eigenen Abbildungen erlautert werden. Erwiihnenswert ist, 
dafi im systematischen Teil auf die Torfmoose die Andreaeales folgen, und die 
Georgiaceae und Polytrichaceae die ersten Abteilungen der Bryales bilden. 
Jeder Gattung geht ein Bestirnmungsschlussel voraus, der sich nach Moglich- 
keit auf die am leichtesten feststellbaren Merkmale beschrankt. Durch das 
tortlassen der selteneren und seltenen Arten (einige von ihnen sind dennoch 
aufgenommen) kommt der Anfanger in vielen Fallen zweifellos rascher zum 
Ziele; in anderen Fallen aber kommt es darauf an, ob er rechtzeitig von selbst 
merkt, eine nicht erwahnte Art gefunden zu haben, oder ob ihm das entgeht 
und ein vergeblicher Bestimmungsversuch die Folge ist. Dem Buche ist bei 
alledem ein Reiz eigen, der auch auf den Fortgeschrittenen wirkt. Das liegt 
an der personlichen Art des Ganzen und dem Mangel der systematischen 
allzuscharfen Geschlossenheit, wodurch Grout die „Trockenheit" systematischer 
Arbeiten auf seine Weise gliicklich umgangen hat. Ein sehr grofier Teil der 
behandelten Moose ist auch Europa eigentumlich. An Gattungen, die Europa 
fehlen, sind in dem Buche vertreten: Aphanorrhegma, Claopodium, Drummondia, 
Fabroleskea, Forsstroemia, Homalotheciella, Porotrichum, Schwetschkea, 
Sciaromium Scouleria, Thelia. 

Der hervorstechendste Zug des Buches durfte in seinem sehr reichlichen 
Abbildungsmaterial liegen. Der Mangel der nicht vollstandigen Aufzahlung aller 
Arten des Gebietes wird dadurch zum grofiten Teil ausgeglichen, denn die 
lllustrationen mussen den Anfanger in den meisten Fallen fast von selbst zum 
z'ele leiten. Besonders die ganzseitigen lllustrationen sind Sullivants „Icones'- 
und der Bryologia Europaea entnommen. Alles in allem ein eigenartiges und 
dabei hervorragend ausgestattetes Werk. Leopold Loeske (Berlin). 

Herzog, Th.   Weitere Beitrage zur Laubmoosflora von Bolivia.    (Bei- 
hefte zum Botan. Centralblatt XXVII. 2. Abt., p. 348-358.) 

Die kleine Mitteilung enthalt die Bearbeitung eines Restes der vom Verfasser 
selbst in Bolivien auf seinen Reisen zusammengebrachten Moossammlung, sowie 
einer    kleineren   von   Dr.   O.  Buchtien,   Museumsdirektor   in   La   Paz,   auf- 
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genommenen. Der Verfasser referiert zuerst iiber sein eigenes Material und dann 
iiber die Sammlung Buchtiens. Aufier 14 schon bekannten Arten, unter denen 
Williamsia tricolor (R. S. W.) Broth, besonders bemerkenswert ist, erwiesen sich 
in ersterem folgende Arten als neu: Fissidens amboroicus, Fissidens Burelae, 
Rhampidium Levied, Glyphomitrium ferrugineum, Lepidopilum ovatifolium, 
Rauia Bornii und Taxithelium subandinum. Die kleine Buchtiensche Sammlung 
enthielt 25 Arten, darunter folgende neue Formen: Tojtula Buchtienii, Grimmia 
calycina, Mielichhoferia elegans, Aulacomnium marginatum Angstr. var. nov. 
andinum, Bartramia Cacaltayae, Polytrichadelphus Trianae Hampe f. cuspidata. 

Die Anzahl der bisher in Bolivien aufgefundenen Arten diirfte — auch wenn 
viele zvveifelhafte C. Muller'sche Arten ausgeschieden werden — doch nun weit 
iiber 700 Arten betragen. G. H. 

Roth, G. Die aufiereuropaischen Laubmoose beschrieben und ge- 
zeichnet Band I, 2. bis 4. Lieferung. Dresden (C. Heinrich) 1910 
u. 1911.    Preis der Lieferung M. 6.— . 

Nachdem der Verfasser in der ersten Lieferung dieses Werkes die Andrae- 
aceen vollstandig und von den Archidiaceen den Anfang gebracht hatte, gibt er 
in den neu herausgekommenen Lieferungen nun die Fortsetzung der letzteren 
Moosfamilie, die Cleistocarpae und die Trematodonteen, sowie auch Titel, Vor- 
wort und Sachregister, so da6 nun der erste Band des Buches abgeschlossen 
vorliegt. Derselbe umfafit X und 331 Seiten, von welchen die Seiten 325 bis 331 
auf ein Verzeichnis der beschriebenen und gezeichneten Arten, sowie der 
Gattungen, Untergattungen und Familien entfallen. Die Abbildungen sind auf 
33 Tafeln gegeben. Wie auch schon bei der ersten Lieferung ist von dem be- 
kannten Verlage alles getan worden, um die mit Bleistift ausgefuhrten Zeichnungen 
des Verfassers gut zu reproduzieren. Die Tafeln sind ganz bedeutend besser 
ausgefiihrt als in Roths friiherem Werk iiber die europaischen Moose.    G. H. 

Sapehin, A. A.  Beitrag zur Moosflora von SiidruGland.   (Bull, du Jard. 
Imp. Bot. de St. Petersbourg X [1910],  p. 186—191.    Russisch mit 
kurzer Inhaltsangabe in deutscher Sprache.) 

Der Verfasser gibt ein Verzeichnis von 46 Moosarten, welche in den 
Gouvernements Cherson, Taurien und Bessarabien von I. K. Paczosky ge- 
sammelt wurden. Interessant ist die Anwesenheit einiger Sumpfmoose in diesem 
Gcbiete, die an einem Teiche des sogenannten Schwarzen Waldes bei Snamenka, 
einer Station der siidrussischen Eisenbahn, gefunden wurden. G. H. 

— Laubmoose des Krimgebirges in okologischer, geographischer und 
floristischer Hinsicht I.    (Englers Botanische Jahrbucher.   45. Band, 
3. Heft 1911.    Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig.) 

Der Verfasser gibt hier eine etwas gekiirzte Ubersetzung der in russischer 
Sprache (Sapiski Ncvoross. Obsc. Estestv. 1910) erschienenen Originalabhandlung 
iiber das gleiche Thema, infolgedessen sind hier Figuren zitiert, die nur der 
Originalarbeit beigegeben sind. In der das vorliegende Heft bildenden „6ko- 
logischen Bryogeographie des Krimgebirges" untersucht der Verfasser der Reihe 
nach den EinfluG der khmatischen und edaphischen Faktoren auf das Vor- 
kommen und auf Anpassungserscheinungen bei Moosen des Gebietes. Es sei 
erwahnt, dafi nach SapShin die Hauptfunktion der Haare und Papillen der 
Moose darin besteht, strahlende Energie der Sonne zu zerstreuen. Bei der 
Einteilung der Moose in die Kategorien der Xerophyten, Hygrophyten usw. 
verfahrt der Verfasser in der bisher bei Mooswerken ublichen Weise, wobei 
diese  Bezeichnungen   nicht auf die  Bauart  der Pflanze,   sondern  auf die Be_ 
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schaffenheit des Standorts bezogen werden. Es werden dabei Moose, wie z. B 
Seligeria pusilla, Rhabdoweisia fugax, Fissidens decipiens, Webera nutans, 
neben Moosen, wie Drepanocladus Wilsonii, Hygroamblystegium irriguum usw. 
in derselben Liste (S. 64) als Hygrophyten bezeichnet (die „eine bedeutende 
und dauernde Feuchtigkeit erfordern"). Unter anderem ist aber z. B. Fissidens 
decipiens in ganz Mitteleuropa nicht anders wie als ausgepragter Xerophyt zu 
bewerten. Diese Liste und auch andere der Arbeit zeigen daher, daG entweder 
eine Reihe von Moosen im Krimgebirge eine ganz abweichende Lebensweise 
fiihren, oder daft die Bcgriffe Xerophyten, Hygrophyten bei der Anwendung 
auf Moose infolge unzureichender Definition noch in der Luft schweben. Es 
diirfte sich nach meiner Auffassung empfehlen, Angaben dieser Art bei den 
Moosen zu kombinieren (z. B. skiophiler Xerophyt), wobei sich die Adjektive 
auf die Standortsbedingungen, die Substantive auf die Bauart der Moose be- 
ziehen. Unter anderem ist Mnium spinosum ein skiophiler Xerophyt und es 
gibt unter den Moosen selbst hygrophile Xerophyten. Ubrigens finden sich 
bereits in der vorliegenden Arbeit vereinzelt Kombinationen der gedachten Art. — 
Den Einflufi des Lichtes hat der Verfasser uberall beriicksichtigt, ebenso den 
Lichtgenufi nach Wiesners Prinzipien. Bei der Schilderung und Aufzahlung der 
Moosvereine in einer Reihe von Listen legt der Verfasser als Einheit die 
Assoziation im Sinne von Flahault und Schroter zu Grunde. Auch die 
Physiognomie der Assoziationen wird beriicksichtigt. In dein Bestreben, die 
Lebensbedingungen der Moose eines Gebietes und ihre Abhangigkeiten von den 
wichtigsten Faktoren der Umgebung aufzustellen, kennzeichnet sich Sapfihins 
Arbeit als eine sehr erfreuliche Bereicherung unserer okobryologischen Literatur. 

Leopold  Loeske  (Berlin). 

Sapehin, A.    Bestimmungstabellen der krimschen Laubmoose.    (Me- 
moires d. Club alpin d. Caucase et d. Crimee.   Odessa 1910.)   80 pp. 
Russisch. 

Am Anfang der Arbeit sind Bestimmungstabellen der Genera gegeben, wo- 
bei fast ausschliefilich  die  anatomischen  und  morphologischen  Merkmale  des 
Gametophyts  beriicksichtigt werden,  weil mehr als  die Halfte  der krimschen 
Laubmoosarten   nur  steril  vorkommt.    Darauf gibt  der  Verfasser  die Bestim- 
mungstabellen  der Arten und  ihre kurze Beschreibung.    Es ist auffallend, dafi 
eine  bedeutende Zahl  der  krimschen Arten   die Grofie  der mitteleuropaischen 
niemals  erreicht.    Am Schlufi  wird .der Index  und  zwei Tabellen mit Figuren 
Uegeben. A. Sapehin. 

iunge, P.    Die Pteridophyten Schleswig-Holsteins einschliefilich des 
Gebietes der freien und Hansastadte Hamburg (nordlich der Elbe 
und Lubeck   und des Furstentums Liibeck).    (Jahrb. d. Hamburg. 
Wissenschaftl. Anstalten XXXII. — 1909, 3. Beiheff. Arbeiten der 
Botanischen  Staatsinstitute p. 47—245, Gr. 8".    Mit 21 Textabbil- 
dungen.    Hamburg   1910   tKommissionsverlag   von  L. Grafe  und 
Sillem].) 

Die  Abhandlung  bildet  den  ersten Teil  der  „Neuen Flora von Schleswig- 
Holstein", deren vierter Teil bereits erschienen ist.   Seit Liirssens Bearbeitung 
der Pteridophyten in der Neubearbeitung von Rabenhorsts Kryptogamenflora 
von  Deutschland,   Osterreich   und   der  Schvveiz  ist  es Brauch geworden,  die 
Pteridophyten  moglichst  eingehend selbst fur manche lokale Florengebiete zu 
behandeln.   Auch   der   Verfasser  der  vorliegenden Arbeit  folgt in dieser Be- 
ziehung dem Beispiel Liirssens.    Er gibt zwar nur genaue Diagnosen fur die 

Hcdwigia Band LI. 3 
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Arten und die wenigen im Gebiet vorhandenen Hybriden, doch werden die 
samtlichen aufgefundenen Blattformen und Mrfibildungen mit der ihnen ge- 
gebenen lateinischen Benennung angefiihrt und die Fundorte derselben an- 
gegeben. So sind denn von den 40 im Gebiet vorkommenden Arten uber 
500 Abarten und Monstrositaten in der Abhandlung aufgefuhrt worden. Gegen- 
uber P. Prahls „Kritischen Flora der Provinz Schleswig-Holstein usw." ist ein 
wesentlicher Fortschritt in der Durchforschung des Gebiets zu verzeichnen. 
Viele neue Fundorte fruher bekannter Formen und fiir das Gebiet neu auf- 
gefundene Formen sind angegeben worden. Dabei war die Durchsicht und 
Durcharbeitung eines sehr umfangreichen Herbarmaterials von grofier Be- 
deutung. 

Dem speziellen systematischen Teil stellt der Verfasser einen allgemeinen 
Teil voran, in welchem er die ,,Besiedlungsgruppen", die Verbreitungsgruppen 
und die Verbreitung iiber die Pflanzenformationen behandelt. G. H. 

Kubart, Bruno.    Untersuchungen iiber die Flora des Ostrau-Karwiner 
Kohlenbeckens.    I. Die Spore von Spencerites membranaceus n. sp. 
(Denkschr. d. math.-nat. Kl. d. Kaiserl. Akad. in Wien.    LXXXV 
1909, p. 83-99.) Mit 1 Tafel u. 5 Textfig. 

200 Sporen der Lepidophytengattung Spencerites wies der Verfasser in 
den Schliffen aus den Ostrauer Schichten (unteres produktives Karbon) nach. 
Die Gattung fand man im englischen Obenkarbon. Er beschreibt die Sporen 
sehr genau: Riefungen charakteristischer Art sind auf dem Episporium zu 
sehen. Die innere schwarze Masse zeigt eine Zentralzelle und wenigstens 
6 andere wandstandige Zellen. Man hat es mit Resten eines Prothalliums zu 
tun oder, wenn die Spore eine c5 war, so ist die Zentralzelle eine plasmatische 
Antheridialmutterzelle und die sie umgebenden Zellen als Wandzellen derselben 
zu deuten. Man fand bisher bei Spencerites nur Sporen von einerlei Art; 
die Lepidophyten gelten als heterospor. Da sind wohl noch weitere Unter- 
suchungen notig. Von Sp. in sign is (Will.) Scott unterscheidet sich die neue 
Art durch das dunne Exosporium und seine bedeutendere Grofie. 

Matouschek (Wien). 

Rosenstock, E.    Filices costaricenses (Fedde, Repertorium IX [1910J, 
p. 67—70.) 

Der Verfasser  beschreibt  folgende neue von Alfred und Curt Brade in 
Costarica gesammelte Fame:  Hymenophyllum  semiglabrum, Dryopteris lepto- 
grammoides, Diplazium Brausei, Bradeorum und Leptochilus Bradeorum. 

H. G. 

— Filices novae annis 1909 et 1910 a M. Frank et Le Rat in Nova- 
Caledonia lectae.    (Fedde, Repertorium IX [1910], p. 71-76.) 

Die hier beschriebenen neuen Arten befinden sich im Herbarium des 
Prinzen Roland Bonaparte und haben folgende Namen erhalten: Hymenophyllum 
Le Ratii, H. subobtusum, H. Rolandi Prinzipis, H. pumilio, Lindsaya Francii, 
Pteris subundulata, Blechnum hirsutum, Syngramme Francii mit Var. intermedia 
und Elaphoglossum Francii. G. H. 

Bayer, E.    Les Zoocecidies de la Boheme.  (Marcellia, Revista int. di 
Cecidologia IX [1910], p. 63—104, 127—158.) 

Uber bohmische Cecidien ist, seit L. A. Kirchner 1855 eine Ubersicht 
iiber die Gallenauswiichse des Budweiser Kreises und eine Abhandlung „Zur 
Morphologie der Pflanzengallen" in der Zeitschrift Lotos und Carl Amerling 
in den Jahren 1858 bis 1869, meist in derselben Zeitschrift, eine Reihe auf Gallen 
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beziigliche grofiere und kleinere Abhandlungen veroffentlicht haben, wenig be- 
kannt geworden. Es ist daher anzuerkennen, dafi der Verfasser der vorliegenden 
Abhandlung es unterrjommen hat, das Gebiet des alten Konigreichs Bohmen 
(das eigentliche Bohmen, Mahren und Osterreich-Schlesien umfassend) in dieser 
Beziehung genauer zu erforschen. Der Verfasser gibt nach einer historischen 
Einleitung und Schriftenaufzahlung eine Ubersicht uber die von ihm benutzten 
Sammlungen und zahlt dann, jedoch nur die samtlichen von ihm bestimmten, 
von anderen und ihm selbst gesammelten Gallen Bohmens (im engeren Sinnc) 
in systematischer Reihenfolge nach den Pflanzen, auf vvelchen die Gallen vor- 
kommen, auf, ohne jedoch von alteren Autoren bereits fur das Gebiet er- 
wahnte Funde nochmals anzufuhren. Zur Bestimmung hat der Verfasser be- 
sonders C. Houard's neueres Werk ,,Les Zoocecidies des Plantes d'Europe 
et du Bassin de la Mediterranee" benutzt. Derselbe gibt die Angaben uber die 
Form der Gallen mit den von diesem Autor verwendeten Abkiirzungen. Einige 
in dem genannten Werke nicht aufgefuhrte Gallen sind mit einem * kenntlich 
gemacht worden. Es sind dies besonders Gallen, die auf neuen Nahrpfianzen 
vorkommen, aber von bekannten Tieren erzeugt werden. G. H. 

Bruhn. Walter.    Beitrage zur Flora des Kiefernwaldes und zur Wuchs- 
form der Kiefer (Pinus silvestris).    (Archiv des Vereins der Freunde 
der   Naturg.   in   Mecklenburg.     64.   Jahrg.   1910,   Gustrovv   1910, 
p. 104-124.)    Mit 3 Tafeln. 

Auftreten der Kiefer in Mecklenburg; ihre Begleiter (Krypto- und Phanero- 
gamen).    Eigene Beobachtungen  iiber Regenerationserscheinungen und 
uber   das   abnorme   Wachstum   dieser   Baume.     Hierbei   spielen   Hylesinus 
pinipenda L. u. H. minor Hltg. (Triebspitzen werden abgestochen), Caeoma 
pinitorquum  (Drehwiichsigkeit),   Peridermium  Cornui   (Kienzopfe) eine 
gewisse   Rolle.    Folgende   Falle   von   Regenerationserscheinungen   werden   be- 
sprochen und abgebildet: 

1. Ein schwacherer Stamm bildet sich neben dem Hauptstamme aus. 
2. Neben dem wirklichen Ersatzsprofi hatten sich ursprunglich noch mehrere 

Seitenaste aufgerichtet. 
3. Entwicklung von mehreren Seitentrieben infolge Gipfelverlustes. 
4. Die wachstumsfahigen Glieder eines Jahrstriebes haben nach Gipfelverlust 

die Kronenbildung ubernommen. 
5. Aufrichten eines Seitentriebes trotz Vorhandenseins eines allerdings nur 

schwach wachsenden Hauptsprosses. 
6. Allmahliches Absterben des Gipfelsprosses infolge der in den Seitensprofi 

geleiteten Nahrstoffzufuhr. 
7. Mehrere Seitenaste haben sich zum Ersatze des kummernden Haupt- 

sprosses aufgerichtet. 
8. Bei Einzelbaumen kommt es oft zur Aufrichtung mehrerer Seitentriebe 

zum Ersatze des verlorenen Haupttriebes. 
9. Flachwuchsigkeit, auf Windrichtung zuruckzufuhren. 
10. Windfahnenbiiume und „Gespenstervvald" in Kiistenwaldern. 
Die Bilder sind sehr instruktiv.    Die Arbeit bringt vieles Neue. 

Matouschek (Wien). 

Butler, E. J.    The  leaf spot of turmeric.    (Annal. mycol. IX  1911, 
p. 36—39.)    Tab., Fig. 

Auf Curcuma longa kommt in Ostindien stellenweise sehr haufig ein Pilz 
v°r, der eine Fleckenkrankheit verursacht. Die Myzelfaden wachsen interzellular 
undentsendenindieZellengestielte.klumpigangeschwolleneHaustorien. Zwischen 
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Kutikula und Epidermiswandung entwickeln sich die Schlauche. Schon aus 
diesem Entwicklungsgang geht zur Geniige hervor , dafi der Pilz zur Gattung 
Taphrina gehort.    Er wird T. maculans genannt. G. Lindau. 

Coleman, L. C. Diseases of the Areca Palm. (Areca catechu L.) 
I. Koleroga or Rot-Diserse. (Annal. mycol. VIII 1910, p. 591-626.) 
Tab., Fig. 

In Mysore bildet die Kultur der Arecapalme einen wichtigen Zweig der 
Landwirtschaft, der nicht blofi fiir die Eingeborenen, sondern auch fur die 
Regierung ertragnisreich ist. Die Krankheit tritt etwa im Juni auf und aufiert 
sich in dem Abfallen der Fruchte. Diese zeigen auCerlich das Myzel einer 
Phytophthora, die bisher mit P. cactorum (ommivora) identifiziert worden ist. 
Verfasser studierte nun den Pilz genauer, um die Spezieszugehorigkeit festzu- 
stellen. Er lafit sich auf vielen kunstlichen Medien kultivieren und auf viele 
andere Pflanzen erfolgreich ubertragen. Von der genannten Phytophthora unter- 
scheidet sich der Schadling durch grofiere Oosporen. Deshalb wird er als 
var. arecae beschrieben. 

Von besonderem Interesse ist dann die Bekampfung. Die Fruchtstande 
der Palme sitzen iiber 15 m hoch und miissen einzeln behandelt werden. Ein- 
geborene erklettern den Stamm und spritzen dann mittelst einer kleinen Hand- 
spritze Bordeauxbriihe auf die Fruchtstaude. Betreffs der Einzelheiten sei auf 
die Arbeit verwiesen. Bis jetzt scheinen keine grofien Erfolge erzielt worden 
zu sein,  da die Vornahme des Spritzens gefahrlich und nicht ganz einfach ist. 

G. Lindau. 

Dorries, Wilhelm. Ober eine Galle von Caucalis daucoides. (Botanische 
Zeitung II. Abt., Nov. 1910, 68. Jahrg., p. 313-316.) Mit 1 Fig. 

Bei Gottingen wurde eine bisher noch nicht beschriebene Galle auf 
Caucalis daucoides gefunden. Die Verzweigungsstelle des doldigen Frucht- 
standes ist blasig aufgetrieben; nur einmal war auch die Frucht stark ange- 
quollen, Verfarbung und starke Behaarung fehlte. Schlupflocher waren zu sehen. 
Die Galle gehort zu den Ambrosiagallen im Sinne Neger's. Der Pilz wird wohl 
auch zur Gattung Macrophom a gehbren. Die Puppen, in der Galle gefunden, 
durften zu Aphondylia gehoren. Matouschek (Wien). 

Fallada, Ottokar. Uber die im Jahre 1910 beobachteten Schadiger 
und Krankheiten der Zuckerriibe. (Osterr.-ungar. Zeitschr. f. 
Zuckerindustrie u. Landw. XL, 1. Heft, Wien 1911, p. 19 — 30) 
Mit 1 Farbentafel u. Textfiguren. 

1. Mittel gegen Drahtwiirmer (Elateridae): Korff teilte Verfasser 
mit, dafi das Begiefien der Befallstellen mit Jauche (+ 1—2»/0 Fe S04) und 
anderseits Kopfdiingung mit Kainit und Chilisalpeter die besten Mittel waren. 
Neuschel meint, ein spaterer Anbau der Rube sei vom Vorteile. 

2. Herz- und Trockenfaule: Kriiger und Wimmer haben Recht, 
wenn sie Herabsetzung des Wassergehaltes als ein vorbeugendes Mittel hinstellen. 
Dies zeigen auch Riibenfelder auf ehemaligem Moorboden. Verfasser erlautert 
hierbei die Meliorationsmittel physikalischer und chemicher Art, in Frankreich 
mit Erfolg durchgefiihrt. (Vergl. Lab be in Bullet, de l'assoc. d. Chim. 28. Jahrg. 
p. 119.) 

3. Wurzelkropf. Im Gegensatze zu K. Spisar, der in Mikroorganis- 
men die alleinige Ursache dieser Krankheit erblickt, meint Verfasser, dafi wohl 
eine im Innern der Rube liegende Ursache der wichtigste Faktor ist. Dafur 
spricht   die eigentiimliche Desorganisation der  Gefafie und  der Ubertritt des 
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Anthokyan (Folgeerscheinung eines pathologischen Prozesses im Riibenkorper) 
vom Korper in den Kropf. Ein Monstrum eines Kropfes wird beschrieben und 
abgebildet: Gevvicht 1,5 kg, das der Rube nur 450 g, Ansatzstelle unterhalb der 
Verwundung nur pfenniggrofi. Mifibildungen der Rube traten in Siid- 
mahren aui: der Kropf sitzt oben schief zur Langsachse der Riibe, infolge 
Verwundung beim Behacken entstandtn. 

4. Rhizoctonia violacea Tul. wurde an einer Stelle in Ungarn sicher 
dorthin durch die Luzerne eingeschleppt. 

5. Insekten: West- und Ostungarn litten viel durch Haltica-Arten und 
durch Engerlinge (bis 25°/0, bezw. 12«/0 der Anbauflache gingen verloren). Siid- 
miihren litt durch Aaskafer (Silpha) und Hister sinuatus (Glanzkafer). 

6. Schofiriiben ianden sich iiberall nicht selten vor. 
Matouschek (Wien.) 

Fischer, Franz.    Schadigung des Pflanzenwuchses durch Teerstraficn- 
staub.    (Osterr. Gartenzeitung.     VI. Jahrg.,   3. Heft  1911.    Wicn. 
p. 81-84.) 

Wahrend   Marcel   Mirande,    Forestier,   der   Gartenverein   des  Pariser   Be- 
zirkes,    Heiler    (Miinchen)    der    Ansicht    sind,    dafi    Teerstrafienstaub    viel 
Schaden   dem  Pflanzenwuchse  bringen   konne,   glauben  E. Lloyd-Davies  und 
Montfront (Alexandrien), dafi solcher Staub den Pflanzen nach 15 Tagen nichts 
schadet.    Verfasser halt dafiir,  dafi Strafienbauverwaltung und Gartendirektion 
zusammenarbeiten miissen  und  dafi ein Verzeichnis von Pflanzen und Baumen 
aufzustellen  sei,  die  den Staub  am  leichtesten ertragen.   So sei z. B. von der 
Linde bekannt, dafi sie bei gut ausgefiihrten Teerungen absolut keinen Schaden 
aufweise, trotzdem sie serjr empfindlich sei. Matouschek (Wien). 

Johnston, J. R. The serious Coconut Palm diseases in Trinidad. 
(Bullet. Depart. Agricult. Trinidad IX 64, April 1910, p. 25-29.) 

Verfasser befafit sich mit dem „Budrot" (Knospenfaule) der Kokosnufi- 
palme in Westindien. Er zeigt, dafi diese Faule die primare Krankheit ist; 
sekundar erst treten die Krankheiten der Wurzeln auf, das Rotwerden der 
Stamme und das Auftreten von Pilzen in den Blattern. Auf jeden Fall aber ist 
die Primarursache der Knospenfaule ein Bakterium, das aber bisher nicht ge- 
funden wurde. Die vielen Krankheiten, die von diversen Autoren auf der 
Kokosnufipalme unter verschiedenen Namen veroffentlicht wurden, seien nur 
Phasen in der Entwicklung der Knospenfaule. Dies ist ein Beispiel dafiir, dafi 
es unbedingt notig, eine Krankheit von der Bedeutung, wie sie an einer so 
wichtigen Nutzpflanze auftritt, griindlich Jahre hindurch zu studieren, bevor 
man zu einem gesicherten (Jrteile gelangen kann. Matouschek (Wien1. 

Grevillius,  A. Y.    Notizen   iiber   Thysanopterocecidien   auf  Stellaria 
media Cyr., S. graminea L. und Polygonum convolvolus L.    (Mar- 
cellia, IX. fasc. 4./5.  1910, p. 161—167.)    Mit 11 Fig. 

Am  Kiederrhein   fand Verfasser drei Pseudocecidien   (auf  den   erwahnten 
Pflanzen).    Bei Stellaria media trat Faltenbildung an den Riindern auf; nach- 
traglich  Bildung von  weiSlichen Flecken  durch Mesophyllzerstorung.    Werden 
die   Blatter   erst   im   ausgebildeten Zustande   angegriffen, so erscheinen weifie 
Flecken   ohne   begleitende   Formveranderung  des  Blattes.     Die   deformierten 
Blatter erleiden  keine progressiven  anatomischen  Veranderungen. — Ahnliche 
Deformationen  fand  er  auf Stellaria graminea;  vielleicht ist die hier ge- 
fundene Pachythri.ps subaptera (Hal.) der Erzeuger. — Bei Polygonum 
convolvulus trat Wachstumshemmung auf, da die Blatter aus der revolutiven 



(38) 

Knospenlage  nicht vollig in die ausgebreitete definitive Lage herausgevvachsen 
sind.   Drehung, Krauselung; die Tierchen auf der Blattunterseite. 

Verfasser betont, dafi Thripsidengallen einander oft recht ahnlich sind. 
Matouschek (Wien). 

Kranzlin, G. Beitrag zur Kenntnis der Krauselkrankheit der Baum- 
wolle. Ergebnisse der von Anfang Juni bis Ende August 1909 
unternommenen Reise nach dem Rufiji, Lindi und Sadani. (Der 
Pflanzer VI 1910, Nr. 9,10 p. 129—145, Nr. 11/12 p. 161 — 170.) 
Auch abgedruckt in „Der ostafrikanische Pflanzer", 2. Jahrg. 
Daressalam 1910 Nr. 28 p. 217-223, Nr. 29 p. 225—227, Nr. 36 
p. 282—285, Nr. 37 p. 291—292. 

Beschreibung der Krankheit. Im satten Griin der Felder treten 
zuerst Flecke oder Streifen einer dunkleren Nuance auf. Infolge der veranderten 
Stellung der Blatter wird das auflallende Licht eben in anderer Weise refiektiert 
als von gesunden Pffanzen. Die Randzone der Blatter wird gelblich, in ihr 
kommen schwarze Punkte vor, die spater rot werden. Bei alteren Blattern der 
Stammitte erfolgt nun ein leichtes Auf- und Abwartskriimmen des Blattrandes. 
Nach 14 Tagen fallen sie ab. Zugleich beginnen die Blatter der Zweigspitzen 
und des Gipfeltriebes am Rande eine schwache Umfiirbung ins Gelbliche zu 
zeigen. Die Krauselung tritt hier so stark auf, dafi es zur Zerreifiung der Blatt- 
flache kommt. An Blattstielen und jiingeren Stengelteilen treten Ausschwitzungen 
auf; die ausgeschiedene Masse ist im Wasser quellbar, in Xylol und Alkohol 
unloslich. Der Stamm, soweit er verholzt ist, wird von der Krankheit nicht 
befallen. Schliefilich schaut der Hauptstamm und 2—3 der starkeren Aste wie 
Ruten empor; letztere sind oben nur mit 2—3 Blattchen versehen. — Aufien- 
kelchblatter und die Kapseln werden rot. Keine Verkrauselung der Bracteolen. 
An alien diesen Orten bemerkt man Pockennarben ahnliche Einsenkungen, 
deren Mitte dunkelrot, der Rand schwarz ist. Die Hiillkelchblattcr vertrocknen, 
die nicht geschiitzten Kapseln trocknen vorzeitig ein und brechen ab. Konnten 
von den krauselkranken Pflanzen voll ausgereifte Samen geerntet werden, so 
waren sie keimfahig und lieferten gesunde Individuen. Die Wurzel wurde stets 
gesund befunden. Die genaue anatomische Untersuchung der einzelnen Organe 
wird gegeben. Parasitisch lebende pfianzliche Erreger wurden nicht entdeckt. 
Aus Boden und Klima allein lafit sich die Krankheit nicht erklaren. Jedes- 
mal durch langere Zeit gleichbleibende Witterung (Diirre oder Nasse) be- 
giinstigt die Krankheit, Umschlag der Witterung schrankt sie ein. Die einzige 
in alien Fallen konstante Bcgleiterscheinung sind die Cikaden. Wo sie fehlen, 
war die Baumwolle nie krauselkrank. Wahrscheinlich sind die Ursachen der 
Krankheit in einer durch zu schnelles und hohes Wachstum der Pflanzen be- 
grilndeten Disponierung zu suchen, im Zusammenhange mit der die Wirkung der 
Cikade zerstorend wird. Rein theoretisch gesprochen sind die Mittel zur Abwehr 
und Verhiitung der Krankheit vorlaufig folgende: fruhes Abernten und peinliche.s 
sauberes Vernichten aller abgetragenen Baumwolle und anderseits Verkiirzung 
der Vegetationsdauer der Baumwolle. Matouschek (Wien). 

Ludwig, F.    Der Weidenbohrer, Cossus ligniperda, und die Pilzflfisse 
der Baume, insbesondere der griinenden Eichen.    (Aus der „Natur" 
1910, p. 747 u. ft.)    Mit Fig. 

Die Raupe des erwahnten Schmetterlings spielt nach Verfasser bei der Ver- 
breitung  der Schleimflufi und Garung  erzeugenden Pilzgenossenschaft Endo- 
mycesMagnusii.Saccharomy codes Ludwigii.Lcuconostoc Lager- 
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heimii usw.) die Hauptrolle. Die Eichengarung tritt immer mit der Flugzeit 
Ues Schmetterlings und der Ausschliipfzeit der Raupen zusammen. Laelaps 
cossi Walk. (Milbe), bisher nur auf den Raupen von Cossus gefunden, sah 
Verfasser auch im Eichenschleimflusse. • Matouschek (VVien). 

Neger, F. W. Ambrosiapilze. III. Weitere Beobachtungen an Am- 
brosiagallen. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXVIII [1910], 
p. 455 -480.) 

In der Einleitung zu der vorliegenden Abhandlung wendet sich der Ver- 
fasser gegen Baccarini, welcher den Ausdruck „Ambrosiagallen", den der 
Verfasser in friiheren Schriften fur Baccarinis Bezeichnung „Mycozoocecidien ' 
gewahlt hatte, verworfen hat, da er zu Verwechslungen mit auf der Compositen- 
gattung Ambrosia vorkommenden Gallen Anlafi geben konnte. Der Verfasser 
halt an der von ihm gewahlten Bezeichnung fest, da diese das tatsachliche 
Verhaltnis der Symbionten (Pilz und Tier) besser charakterisiere, wahrend 
,,Mycozoocecidie" ein coordiniertes Verhaltnis der Symbionten, das tatsachlich 
nicht bestehe, da der Pilz ursachlich ganz unbeteiligt am Zustandekommen der 
Galle sei, bezeichne. Die Bedenken, welche Baccarini gegen des Verfassers 
Ausfiihrungen fiber die systematische Stellung des Pilzes geltend macht, werden 
durch die Resultate der neueren Untersuchungen beseitigt, doch liege es dem 
Verfasser fern, seine Ansicht derart zu verallgemeinern, dafi er annehme, dafi 
alien Ambrosiagallen dieselbe Pilzgattung (Macrophoma) eigen sei. Zu sicheren 
Resultaten gelangte er nur bei der Knospengalle auf Sarothamnus scoparius 
von Asphondylia Genistae, bei der Fruchtgalle von Sarothamnus scoparius von 
Asphondylia Mayeri und bei der Knospengalle von Coronilla emerus (bezugs- 
weise emeroides) von Asphondylia Coronillae. Der Verfasser behandelt dann 
eingehender die systematische Stellung der Ambrosiagallenpilze bei den genannten 
drei Gallen, bespricht dann die Beziehungen der Inquilinen zu den Ambrosia- 
pilzen, von denen er zwei Hymenopteren Tetrastichus flavovarius Nees und 
Eurytoma dentata Mayr gezogen hat, geht dann auf die Einschleppung des 
Pilzes in die Gallen durch die Erzeuger derselben genauer ein und gelangt 
schliefilich zu der folgenden Zusammenfassung der Ergebnisse seiner Unter- 
suchungen. 

1. Der Ambrosiapilz der Asphondyliagallen auf Sarothamnus und Coronilla 
emeroides ist bestimmt eine Macrophoma.. 

2. Hochst wahrscheinlich gehoren die diese Gallen verursachenden Tiere 
einer und derselben Art (Asphondylia Sarothamni) an, ebenso sind die zu- 
gehorigen Pilze spezifisch nicht verschieden. 

3. Hieraus ergibt sich — in Anbetracht der weiten geographischen Ver- 
breitung dieser Gallen —, dafi die Symbiose zwischen Tier und Pilz iiberaus 
innig und fest geregelt sein mufi. 

4. Dies geht auch daraus hervor, mit welcher Sicherheit der Mechanismus 
dieser Anpassung funktioniert; gleichzeitige Ablage von Ei und Pilzsporen in 
einer versteckten Blattanlage der Winterknospen. 

5. Die Asphondylia iiberwintert nicht als Ei, sondern als Larve, der Am- 
brosiapilz entsprechenderweise nicht als Spore, sondern als kurzgliedriges, 
unseptiertes, reich verzweigtes Myzel. 

6. Die Pilzrasen der Asphondylia-Gallen sind viel weniger Verunreinigungen 
ausgesetzt als die Pilzrasen der Ambrosiakafer. Als solche kommen in Betracht: 
Hefepilze, sowie ein auf der Nahrpflanze iiberaus verbreiteter Pyknidenpilz 
Coniothyrium leguminum, sehr selten gewohnliche Schimmelpilze wie Botrytis u. a. 
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7. Die Inquilinen verhalten sich dem Pilz gegeniiber verschieden; die einen 
greifen ihn anscheinend nicht an, andere weiden ihn, nachdem sie die Asphon- 
pylialarven ausgesogen baben, mit grofier Begierde ab. 

8. Von welchen Faktoren die Pyknidenbildung des Pilzes im Innern der 
noch grunen, vom Gallentier bewohnten Galle abhangt, konnte nicht ermittelt 
werden. Der Tod der Larve in solchen ,,fruktifizierenden" Gallen scheint 
weniger Ursache als vielmehr Folge der Pyknidenbildung zu sein. 

In einem ,,Anhang" uberschriebenen Abschnitt gibt schliefilich der Verfasser 
die systematische Beschreibung des in Frage kommenden Pilzes, der vom Ver- 
fasser in seiner ersten Mitteilung iiber Ambrosiapilze als Macrophoma Coro- 
nillae Emeri n. sp. bezeichnet worden ist, aber nach Prof, von Hohnel identisch 
ist mit Sphaeria Coronillae Desm., und daher jetzt als Macrophoma Coronillae 
(Desm.) Neger bezeichnet wird. G. H. 

Schander. R. Berichte iiber Pflanzenschutz der Abteilung fur Pflanzen- 
krankheiten des Kaiser Wilhelms-Inst. f. Landw. in Bromberg. 
Die Vegetationsperiode 1908-09. Berlin (Paul Parey) 1911. 161pp. 
18 Fig. 

Der Bericht iiber Pflanzenkrankheiten, welcher der Landwirtschaft der 
Provinzen Posen und Westpreufien in erster Linie zu gute kommen soil, wird 
mit dem vorliegenden Jahrgang zu einer selbstandigen Publikation erhoben, 
wodurch eine Verbreitung an die einzelnen Auskunftsstellen und Interessenten 
erleichtert wird. 

Der allgemeine Teil des Berichtes beschaftigt sich mit dem EinfluB der 
Witterung von 1908/09 auf die Vegetation. Dieser Teil ist fur den praktischen 
Landwirt von hervorragendem Interesse, weil er hier genauere Angaben iiber 
das Aufgehen der Saat, iiber Diingung, Frostschaden usw. an der Hand eines 
grofien Beobachtungsmaterials finden kann. 

Im speziellen Teil werden dann die einzelnen Gruppen der Kulturpflanzen 
und die ihnen zugefugten Schaden beschrieben. Verfasser beschrankt sich aber 
nicht auf die landlaufigen, durch Pilze oder Insekten verursachten Schadigungen, 
sondern beriicksichtigt auch Wetterschiiden, Mausefrafi, Einflufi der Diingung 
und des Anbaues usw. Dadurch entsteht ein umfassendes Bild von alien den 
Kulturprlanzen erwachsenen Schadigungen. 

Recht iibersichtlich ist das Einfiigen von kleinen Kartchen, auf denen die 
Verbreitung einer Schadigung in den einzelnen Kreisen eingetragen ist. Von 
wichtigeren Krankheiten werden Habitusbilder gegeben, z. B. vom amerikanischen 
Stachelbeermehltau und anderen, deren Kenntnis in weiten Kreisen erwiinscht 
scheint. 

Eine Zusammenstellung der meteorologischen Daten der verschiedenen 
Stationen schliefit den Bericht. 

Es  ware zu wiinschen,  wenn auch andere grofiere Bezirke mit ahnlichen 
Publikationen vorgingcn, damit die Kenntnis von den Schadigungen der Kultur- 
pflanzen in immer weitere Kreise dringt. G. Lindau. 

Wagner.  Eine neue Haferkrankheit, ihre Entstehung und Bekampfung. 
(Landwirtsch. Mitteil. f. d. Provinz Sachsen Nr. 13, p. 49. 1. IV 1911.) 

In Sachsen und in anderen Gegenden Deutschlands trat in den letzten 
Jahren eine neue Krankheit des Hafers, eine ± starke Rotung desselben, auf. 
Zuerst wird die oberste Blattscheide rot, dann die Rispe, Blatter, die anderen 
Stengelteile. Die befallenen Pflanzen bleiben niedrig, hochstens wachst ein 
Halm vollkommen auf. Die Korner sind gar nicht oder unvollkommen ausgebildet. 
Das oberste Halmglied eigenartig gewunden.    Ursache: Die Milbe Tarsonemus 
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spirifex. Sie lafit sich nicht so leicht wie Thrips herausschiitteln. Die 
Cberwinterung des Insekts findet entweder auf dem Felde statt (Zuriick- 
ziehen in die Stoppel), oder in den Spelzen der Kiirner oder auch in der 
Frafistelle selbst. 

Bekampfungsmittel: Fruchtfolge in den nachsten 2—3 Jahren ja kein Hafer. 
Kein frischer Mist oder nur solcher, der keine Haferstrohreste hat; lieber 
Superphosphat. Infizierte Nachbarfelder durch Schutzstreifen mit Kartoffeln 
angebaut, von der Breite 1/a—1 Rute abzusondern. Verwendung von nur gesundem 
reinem Saatgut. Recht (fruh)zeitige Saat; fiir kraftiges Gedeihen des Hafers 
ist zu sorgen. Matouschek (Wien). 

WolfF, M. Uber eine neue Krankheit der Raupe von Bupalus piniarius 
L. (Mitteil. d. Kaiserl. Wilhelms-Inst. f. Landw. in Bromberg III 
1910, p. 69—92.)    Tab. 

Der erste Teil der Arbeit bringt Beobachtungen iiber erkrankte Puppen 
von Bupalus piniarius und den Nachweis, da6 die Ursache der Krankheit in 
Parasiten der Gattung Chlamydozoon zu suchen sei. Es folgt dann eine Be- 
sprechung ahnlicher Krankheiten, wie sie zahlreich in der Literatur beschrieben 
vvorden sind. Besonders wichtig ist die Arbeit von Prowazek iiber chlamydo- 
zoenkranke Raupen, deren Resultate Verfasser nach jeder Richtung hin be- 
statigen kann. Er unterscheidet dann mehrere Arten der Erreger der Raupen- 
pest: 1. Gelbsucht der Seidenraupe durch Ch. bombycis Prow., 2. Wipfelkrankheit 
der Nonne, Raupenpest des Kiefernspanners und Schwammspinners durch Ch. 
Prowazeki n. sp., 3. Raupenpest der Schwarmer durch Ch. sphingidarum n. sp. 
Eine Beschreibung der beiden neuen Arten beschliefit die interessante Studie. 

G. Lindau. 

B. Neue Literatur. 
Zusammengestellt von  C.  Schuster. 

I.   Allgemeines und Vermischtes. 
Adams, J.  Additions to Irish Algae, Lichens and Fungi to the End of the year 

1910.    (The Irish Naturalist XX 1911, p. 67-68.) 
Anonymus.    Dr. Melchior Treub.    (Kew Bull. 1910, p. 349—350.) 
— Dr. Theodor Cooke.    (Ibid. 1910, p. 350—351.) 
Bade, C.    Das Siifiwasser-Aquarium.   Geschichte, Flora und Fauna 3. Auflage. 

Nachtrag.    (Berlin 1911, 64 pp., 2 Farbendrucktafeln u. 29 Figuren.) 
Baumgarten, P. von und Oibbelt, W.   Jahresbericht iiber die Fortschritte in 

der Lehre von  den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze 
und Protozoen.    XXIV. Jahrg. [1908] I. Abtlg. Leipzig (S. Hirzel) 1910.    8». 

Bole, D. I_e.    Dr. Treub.    (Journ. d'Agric. trop. X 1910, p. 336—337.) 
Boyd, D. A.    With Cryptogamic Society  of Scotland  and  British Mycological 

Society  at Drumnadrochit.    (Glasgow Naturalist I 1909, p. 33—35.) 
Catalogue.    International,   oi   Scientific   Literature,   published  by   the  Royal 

Society of London.    VIII Annual Issue. M. Botany.    8°. 
Czapek, F.    Uber die Oberflachenspannung und den Lipoidgehalt der Plasma- 

haut in lebenden Pflanzenzellen.   (Vorl. Mitteilg.)  (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVIII 
1910, p. 480—487.) 
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