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A. Referate und kritische Bespreehungen. 

Handbuch fur Naturfreunde. I. Band. Eine Anleitung zur praktischen 

Naturbeobachtung auf den Gebieten der Meteorologie, Geologie, 

Botanik und Bliitenbiologie. In Verbindung mit Prof. Dr. O. Heineck, 

Dr. R. Karzel, Dr. E. Meyer und Prof. Dr. L. Weber herausgegeben 

von K. C. Rothe und Dr. Chr. Schroeder. XV und 285 Seiten. 

8°. Auf besonders dunnem, aber starkem Papier als Taschenbuch 

gedruckt. Mit vielen Textbildern. Geheftet M. 3.50. In biegsames 

Leinen gebunden M. 4.20. (Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, 

Stuttgart.) 

Das vorliegendc Buch ,,will ein Fuhrer und Beratcr der Naturfreunde, 
Beobachter und Sammler sein, sie in ihren Bestrebungen fordern, damit sic mit 
trfolg Anteil nehmen an der Erforschung der Natur. Was dem reisenden 
Naturforscher das grofie, von Dr. v. Neumayer herausgegebene Werk: An- 
leitung zu wissenschaftlichen Bcobachtungen auf Reisen (zwei Bande, Hannover 
iVerlag von Dr. M. Janecke] 1906) ist, das soil dieses Buch dem Anfanger werden. 
Uaher muftte der Inhalt so gegeben werden, daft er nicht nur Anregungen zur 
Arbeit, zum Beobachten und Forschen erhalt, sondern — wenigstens wieder- 
nolender Art — auch Belehrungen. Diese doppelte Aufgabe ist eine sehr 
schwicrige gewesen, denn ein Lehrbuch der betreffenden Wissenschaftsdisziplinen 
konnte und sollte nicht geschrieben werden". 

Die vorstehenden Worte aus der von K. C. Rothe gegebenen Einleitung 
zu dem Buche moge den Zweck desselben kennzeichnen.  Im kiirzlich erschienenen 
ersten Bande gibt nach der allgemeinen Einleitung von K. C. Rothe Prof. Dr. 

• Weber Winke und Ratschlage fur den Freund meteorologischer Beobach- 
ungen,   dann  spricht  Dr.  E.  Meyer  in  einem  ausgedehnten   Abschnitt  fiber 

geologie.     Er  bietet  eine  theoretische Obersicht und  leitet  zu  geologischen 
eobachtungen an.   Dr. R. Karzel behandelt das gesamte Gebiet der Pflanzen- 
unde und Prof. Dr. O. Heineck widmet sich speziell der Bliitenbiologie.    Im 
weiten  Bande,   der  bald   erscheinen  soil,  werden bekannte Spezialisten   die 
oologie, Planktonkunde und die Naturphotographie besprechen. 

Der Referent steht dem Erscheinen dieses Buches sympathisch gegenuber. 
asselbe kann sicherlich sehr Gutes wirken und durfte manchem Naturfreunde 

sammler, der durch seinen Beruf an seinen Wohnort in kleiner Stadt oder 
uem Lande gefesselt ist — wir haben hier besonders die Volksschullehrer 
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im Auge  — von groftem Nutzen  sein.    Das  sehr prakt: sch  ausi jestattete i  mit 

vielen guten Textbildern versehene Werk  ist geeignet, auf Ex kursionen mit- 

gefiihrt zu vv erden. G. H. 

Dostal, R. Einige   B eobachtungen   iiber die  inneren Ergriinungs- 

bedingungen  nebst vorlaufigi er Mitteilun g  iiber  eine durch Licht 
veranlafite Knospenreproduktion.   (Ber. d.Deutsch. Botan. Gesellsch 

28. Jahfg., Heft 5 1910, p. 193—198.) 

1. Die Ergriinung ist an ein bestimmtes Mafi der Urschopfung der Reserve- 
stoffe gebunden, nimmt aber mit steigender Erschopfung rasch.ab, so daB 
starkere ausgesogene Kotyledonen, die aufierlich noch ganz glatt aussehen 
konnen, nur sehr schwach oder gar nicht ergriinen (Vicia). 

2. Auch mit Primarblattern der Erbsenkeimlinge wurde experimentiert. 
Es zeigte sich kein prinzipieller Unterschied zwischen dem Verhalten der 
Keimblatter und dem der Primarblatter. Diese normal wenig ergrtinenden odcr 
duich langeres Etiolieren und Konkurrcnz mit jiingeren Teilen der Ergriinungs- 
liihigkeit beraubten Organen ergriinen stark, sobald ihnen die Nahrstoffe, die 
sonst von dem normal fungierenden, also auch eine vollkommene korrelative 
Hcmmung auf die ubrigen Pflanzenteile ausiibenden Epikotylen verbraucht 
werden, zuflieBen. 

3. Einige Versuche scheinen fur eine durch linger andauernde Verdunkelung 
hei beigefuhrte Aufhebung der korrelativen Tatigkeit des terminalen Vegetations- 
punktes zu sprechen. 

Die Untersuchungen werden fortgesetzt. Matouschek (Wien). 

Hausrath, Hans. Pflanzengeographische Wandlungen der Deutschen 

Landschaft (Wissenschaft und Hypothese XIII. Band.) Leipzig 

und Berlin (B. G. Teubner) 1911. Preis geb. in Leinwand M. 5.—. 

In der unter dem Titel ..Wissenschaft und Hypothese" erscheinenden 
Sammiung von Einzeldarstellungen aus dem Gesamtgebiet der Wissenschaften 
sind bereits eine Reihe von gehaltvollen Abhandlungen iiber verschiedene 
wissenschaftliche Themata erschienen. Der 13. Band bringt nun auch eine in 
das Gebiet der Botanik fallende, die jedoch nicht nur die Botaniker von Fach, 
sondern jeden gebildeten Deutschen in hohem Grade interessieren muG. Es 
wird darin der Versuch gemacht, unser Wissen vom urspriinglichen Aussehen 
<ler deutschen Landschaft und ihren Anderungen zusammenzul'assen und so die 
heutigen Zustande zu erklaren. Dabei sind die geologischen Anderungen nur 
insoweit berucksichtigt worden, als sie fur die Vegetation bedeutungsvoll 
waren. Der Verfasser nimmt Stellung zu dem Problem, ob die naturlichen 
Faktoren oder die menschlichen Eingriffe von grofierer Bedeutung fur die tnt- 
wicklung der Vegetationsformationen gewesen sind. Die Erwagung aller Zu- 
sammenhange hat ihn in der Uberzeugung bestarkt, dafi innerhalb unserer 
geologischen Epoche der Mensch den entscheidenden Einflufi ausgeiibt hat. 
So nimmt denn die Betrachtung seiner Tatigkeit einen breiten Raum in der 

Darstellung ein. 
Um den Gedankengang des Buches zu kennzeichnen, geben »,|r "" 

folgenden eine Obenicht fiber den Inhalt der einzelnen Kapitel: 1. Die natur- 
lichen Grundlagen der Vegetationsformationen (Klima, Boden, klima- 
tische Bodenzonen). 2. Wesen und natiirliche Verbreitung der 1- orma- 
tionen (Formation des kunstlich offen gehaltenen Bodens, Grasland, WaWi 
Heide,' naturliche Formationen des offenen Bodens, Formationen des Wassers, 
Moore, Statistisches).    3. Die Entwicklung der  Formationen  von der 
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Eiszeit bis zum Beginn der historischen Zeit (Klima der Eiszeiten, 
Klima der Nacheiszeit, die Unterlagen unserer vegetationsgeschichtlichen Kennt- 
nisse, Verbreitungsmittel der Pflanzen, Einzugswege, Stadien der Wieder- 
bewaldung, die Erhaltung waldfreier Gebiete bis zura Beginn der historischen 
Zeit, die Lage der ersten Niederlassungen, die Urwaldgebiete, die Landwirtschaft 
der Neolithiker, der Ausbau bis zur romischen Zeit). 4. Die Anderungen 
der Waldflache in historischer Zeit (das romische Deutschland, das 
germanische Deutschland bis zur Volkerwanderung, die Wirkungen der Volker- 
wanderung, die Rodungsperioden, zur Methodik der Forschung, Uberblick iiber 
den ortlichen Verlauf der Rodungen, die negative Siedelungsperiode, das 
Ergebnis der Siedelungsperioden, die ersten Bestrebungen fur die Erhaltung 
des Waldcs, die Folgen des dreifiigjahrigen Krieges, die Anderungen der Wald- 
flache im 19. Jahrhundert). 5. Innere Wandlungen des Waldes (Der Ur- 
wald, die Entstehungen anderer Waldformen, der Holzartenwechsel). 6. Die 
Wandlungen des landw irtschaftlichen Betriebes (das romische 
Germanien, die altgermanische Landwirtschaft, die Fortschritte in der Karo- 
lingerzeit, die Zeit der langsamen Weiterentvvicklung, Fortschritte der Land- 
wirtschaft im 18. Jahrhundert, die Entwicklung der Landwirtschaft in der 
neuesten Zeit). 7. Die Heiden, ihre Entstehung und ihre Zukunft 
(die Streitfrage, Arten der Heiden, die Baumheiden, die Heiden des Kfisten- 
gebietes). 8. Die Anderungen der Moore (Zunahme der Moore, nachteilige 
Einwirkungen auf die bestehenden Moore, die Urbarmachung der Flachmoore, 
die Hochmoorkultur). Als ,,Anlagen" bringt der Verfasser noch vier Kapitel, 
in welchen behandelt wcrden: 1. die Berechnung des Zeitraumes, fur 
den die mineralischen Nahrstoffe der Sandboden bei voller Aus- 
niitzung der Produk ti onskr a ft ausreichen, 2. Anderungen der 
Waldflache seit 1878, 3. Ergebnisse der Untersuchung des Breit- 
•ohmisses im nordli chen Schwarz wald, 4. Ermittelung des Zei t- 
raumes, fiir den die Moore Deutschlands einen Ersatz fur die 
Stein- und Bra un k ohlen produkt ion bilden konnen. 

Erlauterungen und Literaturnachweise, sowie ein Register beschliefien das 
SL'hr lesenswerte interessante und inhaltsreiche Buch. G. H. 

Lehmann, H.    Die Kinematographie,   ihre Grundlagen und ihre An- 

wendungen.     (Aus  Natur  und  Geisteswelt  358. Bandchen  Kl. 8° 

II und 118 Seiten.    Mit 69 zum Teil neuen Abbildungen im Text 

und 2Tafeln.  .Leipzig (B. G. Teubner) 1911.    Preis geh. M. 1.—, 

•n Leinwand gebunden M.  1.25. 

Wir geben aus dem „Vorwort" hier folgende Satze wieder:  ,,In dem vor- 
,cgenden Buche   ist die Kinematographie zum ersten Male fur einen weiteren 
Leserkreis als philosophisches und psychologisches Problem behandelt worden; 
Be wird  zunachst  vom Gesichtspunkte   einer teilweise neuen Systematik aus 
eleuchtet.   Das Wesen der Kinematographie ergibt sich aus einem historischen 
oerblick.    Sodann werden  ihre psychologischen  und physiologischen Grund- 

a!ien nach den neuesten Forschungen dargestellf. die Kinematographie ist als 
jjlne 'dentifikationstauschung aufzufassen, wahrend, ganz im Gegensatz zur bis- 
«igen  Auffassung,   die   rein  physiologischen   Momente   nur  unterstutzenden 

;h»rakter haben. — Die technischen Grundlagen erfahren dadurch eine wesent- 
erweiterte   Behandlung   als  bisher,   daf5   aus   den genannten Forschungs- 

^ultaten  die Theorie   der zur Zeit gebrauchlichen Kinematographenapparate 

b 8eieitet wird  und dafi ferner die Konstruktionen  mit kontinuierlicher Film- 
andbewegung eingehend erortert werden.   Im Abschnitt fiber die Anwendungen 

1* 
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der Kinematographie sind besonders ausfuhrlich und an der Hand sehr schoner 
Aufnahmebeispicle die Forschungsresultate iiber den Flug der Insekten und 
Geschosse, sowie iiber die Wirkung letzterer dargestellt worden. Das ist in 
groben Umrissen das Neue, was das Buch bringt." 

Wenn auch die kinematographische Darstellung von Bewegungsvorgangen 
in der Natur als Lehrmittel in Hochschulen noch wenig angewandt vvird, so 
steht derselben doch zweifellos. hier eine grofie Zukunft bevor. Sowohl um 
unmerklich langsame Vorgange, wie z. B. das Aufbliihen von Blumen, deren 
direkte Beobachtung oft tagelange ununterbrochene Aufmerksamkeit erfordern 
wiirde, wenn sie iiberhaupt physisch moglich ware, als wie auch sich sehr 
schnell vollziehende Bewegungen, wie z. B. das Aufspringen mancher Friichte 
bei Beruhrung desselben, genau zu beobachten und zu studieren, kann die 
Kinematographie Verwendung finden. Manche auch vom menschlichen Auge 
mit Hilfe des Mikroskops gut wahrzunehmenden Vorgange z. B. die Gameten- 
kopulation von Volvocineen, bedurfen vielfacher Beobachtung, um sie in ihren 
verschiedenen Phasen zu verfolgen und wissenschaftlich darzustellen, wahrend 
eine einzige kinematographische Aufnahme den ganzen Prozefi klar zu legen 
geeignet ist. Das vorliegende Buch diirfte sehr geeignet sein, die Einfiihrung 
kinematographischer Darstellungen als Lehrmittel in Hochschulen zu fordern, 
und demnach von lnteresse sein auch fur jeden wissenschaftlichen Botaniker 
und Zoologen. G. H. 

Nawopokrowsky, J.    Uber   die  Chlorzinkjod-Reaktion  der Zellulose. 
(Bull, du Jard. Imp. Rot. de St. Petersbourg XI [1911], p. 109—114. 
Russisch niit deutscher lnhaltsangabe p. 115—116.) 

Wir geben hier die in deutscher Sprache gegebene Inhaltsubersicht der 
russischen Abhandlung im wesentlichen wieder: 

„Die Chlorzinkjod-Reaktion der Zellulose gehort bekanntlich zu den sehr 
kapriziensen. Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, eine moglichst ein- 
fache und sichere Anwendungsweise derselben zu ermitteln. Zu diesem Zwecke 
mufite er die Rolle der verschiedenen Bestandteile des Chlorzinkjods klarlegen. 
Die Chlorzinkjod-Reaktion zerfallt in zwei Phasen: 1. die Verwandlung der 
Zellulose in Amyloid durch Zinkchlorid; 2. die blaue Farbung des erhaltenen 
Amyloids durch Jod. Zur Verwandlung der Zellulose in das Amyloid, welches 
nach Schwalbe ein Gemisch der Produkte der Hydratation und Hydrolyse der 
Zellulose darstellt, ist augenscheinlich die Gegenwart einer geniigenden Menge 
Wassers erforderlich. Dabei stellt sich heraus, dafi die Reaktion der Amyloid- 
bildung sich schnell vollzieht und bis zu Ende geht, wenn die Hydratation und 
Hydrolyse der Zellulose sich nicht auf Kosten des Wassers vollzieht, in dem das 
Zinkchlorid gelost ist, sondern auf Kosten des von der Zellulose aufgesogenen 
Wassers. Deshalb mufi man das Zinkchlorid in konzentiertem Zustande ge- 
brauchen, wahrend die Zellulose zuerst angefeuchtet werden mufi. Die Gegen- 
wart einer hinreichenden Menge Wassers ist auch bei der zweiten Phase oe 
Chlorzinkjod-Reaktion notwendig. Die Anwesenheit von Zinkchlorid befordert 
die Reaktion der Amyloidfarbung durch Jod. 

Besonders  interessant   ist   die Wirkung  des  Jodkaliums.    In  starker Kon- 
zentration verwandelt  es  die  typische  blaue Farbung  des Jodamyloids in ein 
rote  und  in  weniger konzentiertem Zustande  in  eine  violette.    Wenn bei 
Reaktion grofie Mengen freien Jods teilnehmen, so tritt diese Wirkung des jo 
kaliums nicht so stark hervor.   In den gewohnlich empfohlenen Praparaten 
Chlorzinkjods ist jedoch die Menge des Jodkaliums so grofi, dafi die durch dies 
Reagenzien   erhaltene   Farbung   nicht  typisch   ist  —  violett,   oder  sogar 
(Herzberg), anstatt blau. 
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Bei der Herstellung eines solchen Chlorzinkjods, welches die typische und 
dabei genugend intensive Farbung hervorbringt, mufi man mit der Schwierigkeit 
rechnen, daft zur Losung einer grofien Menge Jods, das zur Farbungsreaktion 
notwendig ist, nolens-volens auch grofie Mengen des fur die Reinheit der Farbung 
schadlichen Jodkaliums genommen werden mtissen. Werden aber entsprechend 
kleinere Mengen des Jodkaliums und Jods genommen, so wird zwar eine grofiere 
Reinheit der Farbung erreicht, dafur wird aber die Intensitat derselben ab- 
geschwacht. Solche Resultate ergibt z. B. das Chlorzinkjod, das nach dem im 
russischen Texte angefuhrten Rezepte angefertigt ist. 

Die besten Resultate, sowohl in der ersten, als in der zweiten Beziehung, 
werden mittels der Methode der getrennten Losungen erzielt. Diese Methode 
besteht in folgendem. Das Praparat wird einige Sekunden in einem Tropfen 
der Joiljodkaliumlosung (l°/0 Jod, J°/0 Jodkalium) gehalten. Darauf wird es in 
eine starke Losung von Zinkchlorid (etwa 2 Teile Zinkchlorid auf 1 Teil Wasser) 
ubertragen. Das Praparat mufi in dem Tropfen der Losung eintauchen und nicht 
auf dessen Oberflache schwimmen. Nach 1—1»/, Minuten mufi sich das Praparat 
intensiv blau fiirben. Sollte die Farbe aus irgend welchem Grunde (Mangel an 
Jod, an Wasser) nicht genugend intensiv sein, so wird dem Praparate eine Menge 
Jodjodkalium zugegeben. 

Aufier dem Umstande, dafi dabei die typisch blaue Farbung erhalten wird, 
bietet diese Methode, im Vergleich mit dem gewohnlich empfohlenen (Schultze, 
Behrens, von Hohnel), noch einige andere Vorziige: 1. das Verfahren ist 
zuverlassig und einfach; 2. beide Losungen halten sich lange, falls die eine Losung 
verdirbt, lafit sie sich leicht erneuern; 3. der Grund des Gesichtsfeldes ist hell"- 

G. H. 

PliiB, B. Unsere Wasserpflanzen. Ubersicht und Beschreibung unserer 

hoheren   Wasser-,   Sumpf-  und   Moorgewachse.    Mit   142 Bildern. 

12" (VIII und 116). Freiburg i.B. 1911, Herdersche Verlagshandlung. 

Geb. in Leinwand M. 2.—. 
Das  mit vielen guten Textfiguren ausgestattete Biichlein ist besonders fiir 

Aquarienliebhaber  bestimmt  und   zwar  fur  solche,  die  keine Botaniker oder 
jammler sind.    Es bringt daher auch ein paar Kapitel, in welchem die Organe 
der Wasserpflanzen   erortert   und  die  botanischen   Ausdriicke  erklart  werden. 
Die tabellarische Ubersicht der Wasserpflanzen wird, den Kenntnissen der Laien 
*ngepafit, nach Bltitenfarbe,  Blatt-  und Bliitenformen  gegeben.   Im Hauptteil 
werden die Ptianzen kurz beschrieben,  dabei werden von vielen der genannten 
Pflanzen Abbildungen gegeben.   Ein paar Schlufikapitel enthalten Erorterungen 
uber Bau und das Leben der betreffenden Wasserpflanzen und eine Aufzahlung 
empfehlenswerter fiir das Siifiwasseraquarium geeigneter Pflanzen. G. H. 

«Cheffer, W.    Wirkungsweise   und   Gebrauch   des   Mikroskops   und 
seiner Hilfsapparate.   8°.   IV und 116 Seiten.   Mit 89 Abbildungen 
•m Text und 3 Blendenblattern.   Leipzig und Berlin (B. G.Teubner) 
^H.    Preis geh. M. 2.40, geb. in Leinwand M. 3.—. 

Das Buch hat den Zweck, Einrichtung und Wirkungsweise der Mikroskops- 
°Phk allgemeinverstandlich zu erortern und einfach vorzutragen, so dafi jeder- 
m»nn auch 0hne besondere Vorkenntnisse der Darstellung folgen kann. Das 

ln Wci"k wie das vorliegende sehr zeitgemafi ist, einem gefuhlten Bedurfnis 
entspricht und demnach geeignet ist, eine Liicke in der vorhandenen Literatur 
iuszuful|en, wird jeder Mikroskopiker zugestehen, selbst wenn er von manchen 
leuen Erfindungen — wir wollen nur die Einrichtungen fur Dunkelfeldbeleuchtung 

nd U'tramikroskopie   herausgreifen   —   auch   nur  oberflachlich Kenntnis   ge- 
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nommen hat. Wenn auch iiber die einzelnen Erfindungen, welche in den letzten 
lahrzehnten auf dem Gebiete der Mikroskopie gemacht worden sind, zahlreiche 
Publikationen von seiten der Erfinder und solcher Mikroskoptiker, welche die 
Erfindungen zu verwerten suchten, vorliegen, so fehlte doch sehr eine zusammen- 
fassende Darstellung iiber alle diese neuen Errungenschaften, die auch fur die- 
jenigen, welche nur mit einigen notwendigen physikalischen Kenntnissen aus- 
geriistet sind, verstanden werden konnte. Obgleich auch, wie der Verfasser im 
Vorwort sagt, „eine grofie Anzahl feinster und schwieriger Untersuchungen mit 
bestem Erfolge von Personen ausgefuhrt werden, die keine weitgehenden physi- 
kalischen Kenntnisse von der Wirkungsweise des Mikroskops haben, und ver- 
standiges unci zielbewufites Probieren im Verein mit scharfer Beobachtungsgabe 
oft zum Erfolg gefiihrt haben, so ist es doch sicherlich zweckmafiiger, die 
physikalischen Grundgesetze kennen zu lernen und, sinngemafi nach ihnen 
handelnd, mit Sicherheit das Optimum zu erreichen, als durch Herumprobieren, 
wenn dies auch noch so geschickt ausgefuhrt wird, mit mehr Oder minder 
grofier Wahrscheinlichkeit des Erfolges dem Ziel zuzustreben". E.s diirlte 
daher das Erscheinen des vorliegenden niitzlichen Buches, in welchem Anleitung 
gegeben wird, diese Kenntnisse zu erwerben, mit Freude von alien Interessenten 
begriifit werden. G. H. 

Wittmack, L. Botanische Untersuchungen der Florabuste von Leonardo 

da Vinci. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. 1910, 28. Jahrg., 

Heft 3, p. 78—80.) 

Alle botanischen Objekte, welche an der vielbesprochenen „Flora"-Biiste 
(bemalte Wachsbiiste einer Flora, fur das Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin 
in England gekauft) angeschafft, auftreten, wurden untersucht. Es sind dies: 
Pilzsporen auf dem Schmutze, Fichtenholz und Baumwolle im Inneren, lasern 
von der 0>seilleflechte, grobkorniger Krapp. Raehlmann glaubt, dafi diese 
Biiste wirklich von Leonardo da Vinci (1452—1519), und nicht vom Eng- 
ender R. C. Lucas (f 1883) stamme. Matouschek (Wien). 

Zacharias, 0. Das Siifiwasser-Plankton. (Aus Natur und Geistes- 

welt, 156. Bandchen.) Zweite Auflage. Kl. 8" IV und 132 Seiten. 

Mit 57 Abbildungen im Text und Titelbild. Leipzig (B. G. 

Teubner)  19U. 

Der bekannte Verfasser, Direktor der Biologischen Station zu Plon in 
Holstein, hat sich die Aufgabe gestellt, einen grofieren Leserkreis mit dem SiiS- 
wasserplankton bekannt zu machen. Derselbe behandelt im vorliegenden 
Bandchen der Sammlung wissenschaftlich-gemeinverstandlicher Darstellungen 
den Begriff und Gegenstand der Hydrobiologie, gibt einen historischen I'bcr- 
blick iiber dieselbe, Anweisung, wie man das Plankton fiingt und konserviert, 
gcht dann auf die planktonischen Krustazeen, auf das Verhalten der Plankton- 
krebsc zum Lichte, auf faunistisch-tiergeographische Ermittelungen bezuglicn 
der Krebsfauna, auf die Radertiere, die passive Wanderung der Krebs. an 
Radertiere, die Entstehung neucr Arten und Varietiiten durch Isolierung, o* 
Flagellaten des Planktons, planktonische Wnrzelfufiier und Infusorien, die plank- 
tonischen Pflanzenformen, die Periodizitat der Planktonwesen und auf die gegen 
seitigen Beziehungen der Tiere und Pflanzen des Planktons tin, raac l 

Bemerkungen iiber das Plankton tlacher Tiimpel und Teiche (Heleoplankton) 
und das Plankton der Flusse (Potamoplankton), erortert dann das Verhaltn 
der Hydrobiologic zum Fischereiwesen und die Xotwendigkeit der Kinluhrung 
des Planktons als Gegenstand eines zeitgemafien biologischen Schulunterrich s, 



m 
schildert  die   biologische   Station   zu  Plon  und  bespricht  im  letzten   Kapitel 
noch kurz das ozeanische Plankton. G. H. 

Lister, A.    A Monograph of the Mycetozoa, descriptive catalogue of 

the species   in   the  herbarium of the British Museum.     Sec. edit. 

revised by G u 1 i e 1 m a L i s t e r.    London 1911.    302 pp., 201 tab. u. 

56 Textfig.    Preis 30 sh. 
Als im Jahre 1894 das Buch von Lister in erster AuHage erschien, da er- 

regte es bei alien Mykologen grofies Aufsehen, denn eine so sorgfaltige und 
kritisch durchgearbeitete Monographic der Schleimpilze gab es noch nicht. 
Dazu kam das kiinstlerisch vollendete Abbildungsmaterial nach Onginalzeich- 

nungen Listers. 
Der grofte Forscher hat seit dem Erscheinen dieses Buches unermudlich 

weiter gearbeitet und so vielen Stoff zusammengetragen, daft die Bearbeitung 
einer 2. AuHage notwendig wurde. Er hat die Vollendung nicht mehr erlebt, 
aber mit grofier Sachkenntnis und Hingebung hat seine Tochter die Heraus- 

gabe des Buches besorgt. 
Der Text hat sich nicht allzu sehr vermehrt, obwohl naturlich verschiedene 

neue Arten und Gattungen hinzugekomraen sind. Auch die Einteilung in Ord- 
nungen, Familien usw. ist dieselbe geblieben, wenn auch im einzelnen Ver- 
anderungen in der Umgrenzung von Gattungen und in den Gattungsnamen 
infolge scharferer Anwendung des Prioritatsprinzipes festzustellen sind. Was 
dem Buche wieder einen ganz besonderen Anstrich gibt, das sind die wundcr- 
bar schon ausgefiihrten Tafeln. Von denen der ersten Auflage sind nur ganz 
wenige und auch diese meist verandert, reproduziert worden. Alle ubrigen 
sind neu hergestellt, z. T. mittels schwarzen Autotypiedruckes, z. T. mit Drei- 
farbendruck. Die zarten Nuancierungen in der Farbung kommen durch den 
Huntdruck in feiner Weise zum Ausdruck. Die Tafeln s,nd reproduz.ert nach 
aquarellierten Zeichnungen Listers und seiner Tochter. Sie stellen wohl die 
besttn bisher in Dreifarbendruck veroffentlichten Pilzabbildungen dar. 

Auf den Inhalt und die Veranderungen im einzelnen gegeniiber der 
!• Auflage kann hier nicht eingegangen werden. Jeder, der sich mit Myxomy- 
ceten beschaftigt, mufi dieses Werk als Grundlagc benutzen und wird sich bald 
der Vorzuge seines kritischen Textes bewufit werden. 

Der Verwaltung des British Museums mufi aber die Wissenschaft Dank 
wissen, dafi sie keine Kosten scheut, urn durch glanzende Ausstattung die 
Bearbeitung der Schatze des Museums zu fordern. Sie zeigt damit, daft s.e 
'hre wissenschaftliche Aufgabe voll begriffen hat, denn nur dicjemge Sammlung 
gewinnt an Wert die kritisch bearbeitet und dadurch der Wissenschaft zugang- 
lir'i .        •   . G   L in dau. uc'i gemacht wird. 

Forti, Ach.    Diagnoses Myxophycearum novarum.    (Estratto d. Atti 

ds-'ir Accademia d'agr. sci. lett. arti e comm. di Verona S. IV vol. 

XII [1911], p.  1-5, tab.) 
Der Verfasser beschreibt Aphanizomenon ovalisporum n. sp. aus dem see 

KtttschGk Tschekmedje bei Konstantinopel und Anabaena aphanizomneuMes n. 
•P- aus einem See bei Nicea in Anatolien und bildet beide Arten ab.     O. a. 

Cammerloher,   Hermann.     Ein   Beitrag   zur   Algenflora   der   Inseln 
pelagosa und Porno.   (Osterr.   Botan. Zeitschr. 1911, LXI. Mr. 1U, 
P- 373-381, Nr.  11 p. 417-424.)    2 Textfig. 

Ein grofier, uichtiger Beitrag, der die Phaeophyta, Rhodophyta und CWoro- 
I'h.vceae umfafit      Die Aloen   der beiden Gebiete werden besonders angefuhrt. 
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Uns interessieren folgende Angaben : Chaetomorpha aerea Ktz. trat im M;iiz 
massenhaft auf den seichten Stellen des Ufers auf, im Juni fand man nur wenige 
Stocke. — Peyssonelia rubra (Grev.) bildet mitunter abnorm entwickeke 
Exemplare. Cystosira Montagnei fl moniliformis Hauck bildet urn 
die ganze Kuste der Inselgruppe einen dichten Streifen; sie ist die haufigste 
Alge. Jania adhaerens Lam. tritt in kleinen Rasen an Steinen auf, zumeist 
aber in groBen rosenroten oder weifilichen Ballen an Cystosira. 

Matouschek (Wien). 

Gams, L. Die Farbe der Seen und Meere. (Mikrokosmus V, Jahrg. 
1911/12, Heft 3, p. 80.) 

1. Euglena sanguinea tritt nicht nur bei Arosa (Graubunden) in den 
sog. Blutseen massenhaft auf, sondern auch an anderen Orten, z. B. bildet sie 
in kleinen Tiimpeln auf dem Statzerhorn bei Parpan und auf der kleinen 
Scheidegg im Berner Oberland dicke fettige Uberzuge. 

2. Clathrocystis aeruginosa bringt auch weifie oder griinlicheWasser- 
bliiten hervor, z. B. im Katzensee bei Zurich und besonders im Lago di Muzzano 
(Lugano). 

3. Oscillatoria rubescens ist am langsten vom Murtensee als ,,Bur- 
gunderblut" bekannt, auch der Rotsee bei Luzern hat davon den Namen. Seit 
1898 tritt diese Alge im Ziiricher See massenhaft auf, wo sie sogar die Wasser- 
leitungen verstopft. Matouschek (Wien). 

Kofoid, Ch. Atw. Dinoflagellata of the San Diego Region. IV. The 

Genus Gonyaulax, with notes on the skeletal Morphology and a 

Discussion of its generic and specific characters. (Univers. of 

California Public, in Zoology VIII [1911],  p.  187—286, pi. 9—17.) 

— On the skeletal Morphology of Gonyaulax catenata Levander 

(1. c. p. 287-294, pi. 18). 

— Dinoflagellata of the San Diego Region V. on Spiraulax, a new 

Genus of the Peridinida (1. c. p. 295-300, pi. 19). 
Der bekannte Dinorlagellatenforscher erortert in den vorliegenden Abhand- 

lungen die Ergebnisse seiner neueren Forschungen iiber diese wichtige Gruppe 
von Organismen aus der Region von San Diego  an der Kuste von Californien. 

In der ersten Abhandlung gibt er eine eingehende Charakterisierung und 
Neuumgrenzung der Gattung Gonyaulax, welche er in die Subgenera Gonyaulax, 
Fusigonyaulax, Steiniella und Acanthogonyaulax einteilt, auf deren Unterschiede 
wir hier jedoch nicht eingchen konnen. In das erste Subgenus, das vielleicht 
besser als Eugonyaulax zu bezeichnen ware, stellt er 11 der San Diego Region 
angehorige Arten, unter welchen G. sphaeroides, G. diegensis und G. Scrippsae 
neu sind und noch mehrere bisher nicht in diesem Gebiet beobachtete Arten. 
In das zweite Subgenus gehort die Gruppe von G. birostris mit 3 Arten, von 
denen G. birostris selbst bei San Diego vorkommt. Vertreter des dritten 
Subgenus ist G. ceratocornoides (Murr. et Whitt.) Kof., eine tropischc Art, die 
fruher unter Ceratocorys beschrieben wurde, bisher bei San Diego noch men 
beobachtet wurde. Das vierte Subgenus endlich enthalt die Gruppe von G. 
fragilis (Schutti Kof., zu welcher 3 Arten gehoren, 2 davon, G. fragilis selbst 
und eine neue Art G. alaskensis bei San Diego vorkommen. Die San-Diego- 
Arten werden eingehend beschrieben und deren Verbreitung genau angegeben, 
soweit diese bisher festgestellt ist. Im ganzen gehoren zu der Gattung e wa 
2.5 Arten. An diese Aufzahlung schlieCt der Verfasser ein Kapitel an, » 
welchem   er   die   generischen   und   spezifischen  Kennzeichen   bespricht. 
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meisten   der   behandelten Arten   sind   auf  den   sehr guten instruktiven Tafeln 
abgebildet. 

In der zweiten Abhandlung geht der Verfasser auf die skeletale Morpho- 
logic von Gonyaulax catenata (Levander) Kofoid, eine im Baltischen Meere, 
der Nordsee, im nordlichen Atlantischen Ozean und um Gronland verbreitete 
Art, ein, und gibt von derselben auf der zugehorigen Tafel gute Habitusbilder 
und analytische Figuren. 

Die dritte Abhandlung endlich enthalt die Aufstellung, eingehende Be- 
schreibung und bildliche Darstellung von Spiraulax, einer neuen Gattung der 
Peridineen, welche auf Sp. Jollifei (Murr. et Whitt.) Kof. syn. Gonyaulax Murr. 
et Whitt. begrundet wird, einer im Atlantischen und Stillen Ozean und auch im 
mittellandischen Meere weit verbreiteten Art. G. H. 

Kolderup Rosenvinge,  L     Remarks  on  the  hyaline  unicellular hairs 
of the Florideae.    (Biologiske Arbejder 1911, p. 203-215.) 

Der Verfasser behandelt das Vorkommen von Haarorganen bei den 
Florideen. Derselbe zahlt die Arten und Gattungen nach Familien geordnet 
auf, bei welchen sich solche finden, gibt dann eine Ubersicht iiber die Ent- 
wicklung und Struktur der Haare, wobei er solche ohne und mit Chromato- 
phoren unterscheidet, behandelt die Stellung der Haarorgane, das Vorkommen 
derselben in Bezug auf Jahreszeit und Wassertiefe und schliefilich die Funktion 
derselben. Letztere ist noch nicht sicher festgestellt. Berthold war der Ansicht, 
dafi dieselben Schutzorgane gegen intensives Licht sind, wahrend schon friiher 
der Verfasser selbst mit Oltmanns ihnen die Funktion zuerteilte Nahrstoffe zu 
absorbieren. Referent erlaubt sich darauf aufmerksam zu machen, dafi diese 
Haarorgane wohl auch einen Schutz gegen Tierfrafi abgeben konnen, besonders 
auch dann, wenn sie dicht bei Vegetationspunkten stchen. Bei der Protococcacee 
Dicranochaete reniformis Hieron. durfte es kaum zweifelhaft sein, dafi die bei 
dieser vorkommenden meist verzweigten Haare der Alge einen Schutz bieten 
gegen Tiere, welche die Zellen selbst aussaugen oder ihre Schwarmsporen 
fWgen. Auch ein Schutz, besonders der Vegetationspunkte und junger Zellen 
gegen Verletzungen durch vom bewegten Wasser herumgeschleuderte harte 
Kfirper, wie z. B. Sandkorner, konnte in 1'rage kommen . Ubrigens konnen 
diese Haarorgane an und fur sich oder doch bei den verschiedenen Algen ja 

auch verschiedene Funktionen haben. "• "• 

Kolkwitz, R. Die Beziehungen des Kleinplanktons zum Chemismus 
der Gewasser. (Mitteil. aus d. Kgl. Prufungsanstalt fur Wasser- 
versorgung und Abwasserbeseitigung, Heft 14 [1911], p. 145—215.) 

In der vorliegenden Abhandlung will der Verfasser nur zeigen, dafi das 
-Kleinplankton", unter dem er hier Vertreter aus den Ordnungen der Spalt- 
a'gen, Gelbalgen, Kieselalgen und Griinalgen, sowie aus den Klassen der Wimper- 
Wd Geifielprotozoen versteht, infolge seiner weiten Verbreitung und seiner 
Haufigkeit oft wesentlich in den Chemismus der Wasser eingreitt, soweit dabei 
d'e Region des freien Wassers in Betracht kommt; die Selbstremigung am Uter 
«nd am Grunde schliefit derselbe, wie auch die Frage nach den sich abspielenden 
prozessen, aus seinen Betrachtungen aus. Dabei machte er den Veisuch, die 
Methoden der Planktologie denen der Bakteriologie ahnhch zu gestalten, indem 
bonders die Proben ahnlich den bakteriologischen geschopft und ausgezahlt, 
so*ie fur den Kubikzentimeter als Einheit registriert wurden. Hierbei ergaben 
MchZahlen, welche z T uberraschend grofi sind uncf erkennen lassen, dafi 
b|swe,ler, mehr AWen pro Kubikzentimeter Wasser vorhanden sind als Baktenen. 
Die  untersuchten^OO Proben  wurden   sehr verschiedenen und mannigfalt.gen 
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Stellen des Elbe-, Havel-, Spree-Gcbiets, des Rhein-, Mosel-, Main-Gebiets, des 
Weser-Gebiets, des Oder-Gebiets, des Weichsel-Gebiets, den Oberitalienischen 
und Schweizer Seen und dem Meere, resp. der Nord- und Ostsee entnommen. 
Alle diese Planktonproben wurden in der gekennzeichneten Weise untersucht 
und die Ergebnisse der Untersuchungen mitgeteilt. Im Anschlufi daran gibt 
der Verfasser noch ein alphabetisches Verzeichnis der behandelten Organismen 
und macht Angaben iiber deren Okologischen Eigenschaften. Er unterscheidet 
mit Ma'rsson polysaprobe, mesosaprobe « und ji und oligosaprobe Plankton- 
organismen. Zu ersteren gehoren diejenigcn, welche vorwiegend in abwasser- 
haltigen Regionen mit Peptonen und ahnlichen Stoffen leben und vorwiegend 
als Entfauler, z. T. in Gemeinschaft der «-mesosaproben wirken. Zu diesen 
gehoren solche Organismen, welche hauptsachlich in den Zonen iebhafter 
Selbstrcinigung ihre besten Existenzbsdingungen finden; in diesen spielen 
wahrscheir.lich die Aminosuuren und Ammoniakverbindun^en der Fettsauren 
als Nahrstoffe neben anderen Substanzen eine Rolle. Zu den /3-mesosaproben 
rechnet er Pflanzen und Tiere, welche in Wassern leben, deren Zusammen- 
setzung gereinigten Drainwassern mehr oder weniger ahnlich ist. Oligosaprob 
ist schliefilich die fur die Bewohner des reinen Wassers gewahlte Bezeichnung. 
Dam ersten, das Eu-Plankton behandelnden Abschnitt, in welchem die Plankton- 
organismen alphabetisch aufgezahlt und nach ihrer Lebens- und Wirkungs- 
weise bezeichnet werden, i'ugt der Verfasser einen kurzen zweiten hinzu, in 
welchem er dasPseudoplankton behandelt, das heterogene Bestandteile, wie z.B. 
Detritus, Kolepartikeln, Celulosefasern, Sandkorner und anderes mehr enthalt. 
Eine auf das Thema bezugliche Literaturaufzahlung beschliefit die interessante 
Abhandlung. G. H. 

Migula,   Prof. W.    Die Desmidiazeen.     Eine Anleitung fur Anfiinger 
bei   der Bestimmung   der   am haufigsten vorkommenden Formen. 
(Handbiicher fur die praktische naturwissenschaftliche Arbeit, Bd. 6. 
Franckh'sche   Verlagshandlung,   Stuttgart   1911.)     65 Serien   und 
7 Tafeln.    Lex. 8°.    Kart. M. 2.-, geb. 3.—. 

Die Franckh'sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart gibt seit einiger Zeit 
zum Zweck der Eintuhrung in die Mikroskopie billige Handbiicher heraus. 
Erschienen sind bisher der „Elementarkurs der Mikroskopie", herausgegcben von 
R. II. France, p. W. Goldschmidt, K. Pritzsche, S. Schertel, W. 
Siede, K. Steyer und A.Wagner; ferner Friedrich Hustedt, Sufivvasser- 
Diatomeen Deutschlands Prof. Dr. Gust. Jaeger, Das Leben im Wasser und 
das Aquarium (bcreits in 3. Auflage), W. Kuhlmann, Aus der Wunderweit 
des Wassertropfens und A. Seligo, Tiere und Pflanzen des Seenplanktons. 
Diesen rtiht sich nun W. Migulas Buchlcin iiber die Desmidiazeen an, das 
nur eine Einfiihrung in den Formreichtum dieser zierlichen Algcn geben und 
nicht grofk-re Werke wie des Verfassers Kryptogamenflora (Bd. 11. lqo7 

L. 350—564) oder das im Erschoinen begriffene Werk von W. und G. S. West 
„A Monograph of the British Desmidiaceae" ersetzen will. Dementsprechend 
sind etwa nur die Halfte der in Deutschland vorkommenden Arten aufgenommen 
worden und zwar nur die haufigcren oder doch weitcr vcrbreiteteren derselben. 
Der Verfasser beginnt glcich mit einem Bestimmungsschfussel der Uattungen. 
Ein solcher fur Arten fehlt bei den Gattungen, aber sie sind nach guten Merk- 
malen angeordnet und der Gattung beigefugt. Hierbci beriicksichtigt er bc- 
sonders Deutschland und auch die osterreichischen Alpenlander, aber andere 
Nachbarstaaten nicht. Die Art wird kurz beschriebcn, die Mafie gewisscnhalt 
eingetragen, die Verbreitung angegeben.   Zum Gliicke wurden auch die meisten 
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Arten (z. B. 36 von den aufgezahlten 44 Closterium-Arten) abgebildet. Die 
einfachen Bilder geniigen, seltener hat der Verfasser Inhaltskorper mit abgebildet. 
Das Biichlein ist recht brauchbar und wird auch gute Dienste bei biologischen 
Schiilertibungen, wie sie an hOheren Schulen fast iiberall eingefiihrt sind, leisten. 

Matouschek (Wien). 

Peragallo, H. und M. Diatomaceae marinae von den Salomons-, 

Samoa- und Hawaiinseln. (Botan. u. Zoolog. Ergebnisse einer 

wissensch. Forschungsreise nach den Samoainseln, dem Neuguinea- 

Aichipel und den Salomonsinseln, Marz bis Dezember 1905, von 

Dr. Karl Rechinger, IV. Teil, p. 3—11, Taf. I und II.) Aus 

Denkschr. d. math, naturw. Klasse d. K. Akad. d. Wiss. Wien, 

87. Bd., besonders abgedruckt. 

Die Verfasser zahlen aus von K. Rechinger gesammeltcn Material pra- 
panerte marine Diatomaceen der genannten Inselgruppen auf und zwar: von 
der Salomonsinsel Buka 72 Arten und einige Varietaten, unter denen neu sind: 
Actinoptychus hexagonus var. subhexagona H. Perag., Nitzschia (Nicobarica var.?) 
J>ukensis H. Perag. und Plagiogramma caribaeum Parag. var. acostata H. Perag.; 
von den Samoainseln und zwar der Bucht von Apia an der lnsel Upolu 
152 Arten und einige Varietaten, unter welchen neu sind: Achnanthes indica 
f>run var. sulcata M. Perag., Actinocyclus Ralfsii var. samoensis forma inermis, 
Actinoptychus guttatus (Ost.) M. Perag., Amphora fusca forma lata M. Perag., 
Am. javanica var. oculata M. Perag., Am. samoensis (capensis var.?) M. Perag., 
Am. subalata M. Perag., Am. separanda Perag., Am. farciminosa Perag., Am. 
Kranulata var. lineata Perag., Coscinodiscus nitidulus Grun. var. scintillans M. 
'wag., Diploneis cynthia var. intermedia M. Perag., D. nitescens var. rhomboides 
M. Perag., D. Smithii var. recta M. Perag., Navicula Reichardtii Grun. var. inter- 
media M. Perag., Rhaphoneis obesa M. Perag., Terpsinoc intermedia Grun. torma 
musica M. Perag. und Tricerasium (Lampriscus) Ledugerii var. samoensis Perag.; 
von der Hawaii-Insel Oahu und zwar an der Kiistc bei Waikiki nachst Hono- 
lulu gesammelt, ca. 80 Arten und einige Varietaten der.selben, unter welchen 
"eu sind: Actinoptychus Rechingcri Perag., Amphora farcimen var. crassa M. 

erag. und var. gigantea M. Perag., Anorthoneis maculata M. Perag., Diploneis 
niediterranea var. elliptica M. Perag., Navicula interverva Perag., N. perplexa? 
(oder N. retusa Breb.?) var. minutissima Perag. und Trachysphenia acuminata 
M. Perag. Wo als Autor nur „Perag." steht, sind beide Bruder Peragallo gemeiit. 
'-rwahnt sei noch, dafi in der Einleitung zu der Mitteilung M. Peragallo noch 
"latomeen, welche an einer Probe von Ceratophyllum demersum L. (aus Wasser- 
Sjraben der lnsel Bougainville (Salomonsinseln) bei dem Dorle Sinai) ansafkn 
jjofethlt, unter welchen sich zwei Brackwasser- und 10 Sufiwasserformen be- 
nnden, doch enthielt die Probe aufier den beiden aufgezahlten Brackwasser- 
ormen   noch   viele   seltenere   Brackwassertormen,   die   nicht  genannt werden. 

G. H, 

Petersen, J. B. On tufts of bristles in Pediastrum and Scenedesmus. 
(Botanisk Tidsskrift, 31. Bind, p.  161-176.) 

Der Verfasser hat die bei im Plankton vorkommenden Pediastrum- und 
^cenedesmus-Arten hauiig, wenn auch nicht immer, vorhandenen 15orstenbuschel, 
Seiche von C. Schroeter zuerst bei Pediastrum duplex Meyen var. clathra- 
tum Al. Br. bildlich dargestellt, aber erst von O. Zacharias beschrieben, dann 
von F. Waldvogel, B. Schroder, Chodat und nochmals O. Zacharias 
*>eder  beobachtet   worden  sind,   einer  genaueren  Untersuchung   durch  ver- 



(12) 

schiedene Methoden unterworfen und bestatigt die Ansicht von O. Zacharias, 
dafi dieselben Oberflachenvergrofierungen darstellen, welche den planktonischen 
Arten bei ihrer flottierenden Lebensweise in hohem Grade zustatten kommen. 
Er weist solche Borstenbiindel nach bei Scenedesmus quadricauda (Turp.) BreU 
a. typicus Kirch., b. abundans Kirch., Sc. opoliensis Richter, Sc. acutus Meyen, 
Sc. acuminatus (Lagh.) Chod., Sc. denticulatus Lagh., Pediastrum simplex Meyen 
var. clathratum, P. duplex Meyen a genuinum (Al. Br.), p clathratum (AI. Br.), 
y reticulatum (Lagh.) und P. Boryanum (Turp.) Menegh. G. H. 

SvedeliUS, N. Uber den Generationswechsel bei Delesseria sanguinea 
(Svensk. Botanisk Tidskrift 1911 V, p. 260-324. Mit 2 Doppel- 
tafeln und  16 Figuren im Text.) 

Eine sehr wertvolle Abhandlung, in welcher die Yamanou chi'sche 
Auffassung vom Generationswechsel in entscheidender Weise gestutzt wird! 
Der Verfasser behandelt 1. das Problem des Generationswechsels bei den 
Florideen auf historischer Grundlage, geht 2. auf die Entwicklungsgeschichte 
der Tetrasporangien bei Delesseria ein, indem er den Zeitpunkt der Ausbildung 
derselben feststellt, ihre histologische Entwicklung erortert und einen Vergleich 
zwischen der Tetrasporangienausbildung bei Delesseria sanguinea und bei 
anderen Florideen durchfuhrt, untersucht 3. die Tetradenteilung, indem er die 
Vorgange im Tetrasporenmutterkern im Ruhestadium und wahrend der Prophase 
erlautert, das Prophasenstadium bei Delesseria und bei anderen Florideen ver- 
gleicht, den Nucleolus, die Veranderungen des Cytoplasmas wahrend der Pro- 
phase, die Chromidialsubstanz, die Metaphase und Telophase, die Rekonstruktion 
des Kerns und die fertige Tetrade schildert und einen Vergleich zwischen der 
Reduktionsteilung bei Delesseria und anderen Florideen anstellt, dann auf die 
somatischen Kernteilungen bei der Tetrasporenpflanze und einer (weiblichen) 
Geschlechtspflanze eingeht und Vergleiche zwischen den somatischen Kern- 
teilungen bei Delesseria (der Tetrasporenpflanze und der weiblichen Pflanze) 
und bei anderen Florideen zieht. Schliefilich fafit der Verfasser die dargestellten 
Ergebnisse seiner Untersuchungen zusammen in folgenden Satzen, die wir hier 
wortlich wiedergeben als bestes vom Autor selbst verfafites Referat: 

,,Die Befruchtung von Delesseria sanguinea findet an der schwedischen 
Westkuste im Oktober statt. Schon im November sind die Spermatangien- 
blatter fast ganz verschwunden. Die Tetrasporophylle beginnen im Oktober— 
November hervorzukommen. Im November geht die Tetradenteilung vor sich, 
und Dezember—Januar sind die Tetrasporen zu derselben Zeit wie die Cysto- 
karpien reif." 

Die Tetrasporangien bei Delesseria sanguinea, die in vollreifem Stadium 
eingesenkt sind, sind in Wirklichkeit der Regel nach Scheitelzellen in 
besonderen Zellreihen, die nachher von angrenzenden sterilen 
Zellreihen uberwachsen werden. Hierdurch kommt es, dafi die Tetraden 
schliefilich eingesenkt sind. 

Der Kern der Tetrasporenmutterzelle crfahrt eine Tetradenteilung, der 
eine Synaspis und Diakinese vorhergehen. In der Diakinese treten zwan- 
zig Doppelchromosomen auf. Nach einer hcterotypischen und 
homootypischen Teilung bilden sich die Tetrasporen-Kerne mit 
zwanzig Chromosomen. 

Die somatischen Kerne der Tetrasporenpflanze haben vierzig 
Chromosomen. 

Die somatischen Kerne der weiblichen Pflanze haben zwan- 
zig Chromosomen. 
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Bei den Ruhekernen ist das Chromatin in zahlreichen Chromatinkornern 
verteilt, deren Zahl etwas grofier als die doppelte Chromosomenzahl ist. Bei 
den somatischen Teilungen vereinigen diese sich direkt zu 
Chromosomen ohne Vermittelung eines Spiremfadens. Bei der 
Prophase der heterotypischen Kernteilung schliefien sich alle 
Chromatinkorner zusammen (Synaspis) und erscheinen in dem 
Nukleolus und urn ihn herum in (Vierer-r) Gruppen vereinigt. 
Auch dann wird kein Spirem gebildet. 

Die Wande der Tetrasporen weisen aufierst feine schon in der Tetrade 
erkennbare, plasmodesmahnliche Poren auf. 

In Anbetracht der Chromosomenzahlen und der Reduktionsteilung ist 
also bei Delesseria sanguinea die Tetrasporenpflanze Sporophvt 
und die Gesc h lechtspfl anze Gamophyt, zwischen denen, wie man 
annehmen muB, ein Generationswechsel gemafi der vonYamanouchi 
aufgestellten Theorie statttindet." G. H. 

Bamberger, M. und Landsiedl, A. Zur Chemie des Polyporus fron- 
dosus Fl. Dan. (Anzeiger d. K. Akad. der Wiss. in Wien, math.- 
nat. Klasse, Jahrg. 1911, Nr. XVII, p. 366—367). 

Der alkoholische Auszug des frischen Pilzes ergab bei Fallung mit Am- 
moniak eine basische N-haltige Substanz, die ein weifies krtimliches Pulver ist, 
das sich nach Braunung unter Hinterlassung schvver verbrennlicher Kohle zer- 
setzt, ohne vorher zu schmelzen. Dieser Stoff ist in vielen Fliissigkeiten un- 
Ibslich. Mit verdiinnten Mineralsauren gibt es aber zum Teil sehr gut kristalli- 
sierende Salze. Z. B. scheidet sich das Chlorhydrat in schonen Kristallen aus. 
Ahnliche Kristallformen zeigt das Bromhydrat. Die wassrige Losung des Chlor- 
hydrates gibt mit Pikrinsaure ein Pikrat, mit Platinchlorid ein Platinsalz. Ein 
Goldsalz erzielte man nicht. Mit H2 SO, erhielten Verff. ein Sulfat in feinen 
glasglanzenden Nadeln. Das leichtlosliche Nitrat bildet eine strahlige kristal- 
linische Masse. Der obengenannte Korper fangt sich erst bei 300° C. zu briiunen 
an. Seine nahere Identifizierung folgt nach weiteren Studien. Vorlaufig lag 
noch wenig Material vor. Matouschek (Wien). 

Oiedicke, K. Dothiopsis, Sclerophoma und Sclerotiopsis. (Ann. mycol. 
IX 1911, p. 279—285) tab. 

Verfasser fahrt in seiner Bearbeitung der mit 1'homa verwandten Gattungen 
fort und erortert den Bau ihrer Gehause und die Entstehung ihrer Sporen. 

Dothiopsis Karst. ist bisher zu den stromatischen Gattungen gestellt 
worden, gehort aber zu den astromatischen, da das Gehause nur sehr dick- 
Wandig—sklerotial ausgebildet ist, aber nicht mehrere Gehause in einem Stroma 
sitzen. — Sclerophoma v. Hohn. bildet ihre Sporen nicht auf Tragern, sondern 
u'e Zellen des Innengewebes des Gehauses scheinen zu Sporen zu werden. 
Leider vvird auch durch Diedickes Untersuchung nicht klar, wie man sich diese 
Sporenbildung vorstellen soil. Wenn, wie Diedicke angibt, der Inhalt jeder Zelle 
s,ch zur Spore verdichtet, so hatten wir ja eine Sporenbildung, wie sie bei den 
gesamten Mycomyceten nicht ihres Gleichen hat. Warten wir also Unter- 
s«chungen mit reichlicherem Material ab! Verfasser stellt noch folgende Arten 
Juerher: S. pityella, S. mali, S. myricae usw. — Sclerotiopsis Speg. hatte 
bisher 2 deutsche Arten, es werden noch hinzugezogen: S. Allescheriana, S. 
P'ceana, S. protracta, S. Jaapiana usw. G. Lindau. 

*~ Die Gattung Asteroma.    (Ann. mycol. IX 1911, p. 534—548) tab. 
Die   Gattung Asteroma   bedurfte   dringend   einer  Revision,   da   die  Be- 

schreibungen   der  meisten   Arten  nur unvollstandig sind.    Verfasser  hat  nun 
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eine grofiere Zahl von Arten untersucht und stellte fest, dafi verschiedene in 
andere Gattungen gehiiren. So mufi A. padi Grev. zu Gloeosporium gestellt 
werden, A. impressum zu Excipula, A. mali zu Fusicladium dendriticum, A. 
bupleuri ist eine Mycosphaerella, ebenso A. Oertelii = Mycosph. himantia, A. 
betulae gehort zu Venteria ditricha, A. epilobii zum Phoma. 

Bei Asteroma lafit Verfasser A. dubium All., A. libanotidis n. sp., A. eryngii 
(Fr.) Auersvv., A. pseudacora All., A. cerulosum (Waller.) Fuck., A. hyperici 
Lasch, A. juncaginearum Rabh., A. reticulatum (DC.) Chev. Andere Arten da- 
gegen, welche unechte Fibrillen besitzen, mochte Verfasser nur vorlaufig bei 
der Gattung belassen. Es sind dies A. ballotae F'uck., A. corni Desm., A. 
obscurum Desm.. A. orobi Fuck., A. maculare Rud. Dazu konnen noch mehrere 
ganz   unsicherc Arten,   von   denen  weder Sporen noch Gehause bekannt sind. 

G. Lindau. 

Dietel, P. Cber einige Kulturversuche mit Hyalospora polypodii 
(Pers.) Magn.    (Ann. mycol. IX 1911, p. 530—533.) 

Die Versuche wurden mit den Uredosporen bei einer grofieren Anzahl 
von Pflanzen von Cystopteris fragilis angestellt. Die Infektionen geschahen im 
Kreien und im Zimmer und gelangen alle. Es ergab sich eine Inkubations- 
dauer von ungefahr 14 Tagen, nach welcher Zeit die Uredolager sich zeigten. 
Interessant ist der Nachweis, dafi die Art sich nicht durch Myzel in der Pflanze, 
sondern durch iiberwinternde Uredosporen erhalt. Teleutosp jren treten spat 
im Herbst auf, aber ihre Bedeutung ist noch vollig dunkel, so dafi Verfasser an 
eine heterocische Entwicklung denken mochte. G. Lindau. 

Eddelbiittel, H. Grundlagen einer Pilzflora des ostlichen Weserberg- 
landes und ihrer pflanzengeographischen Beziehungen. (Ann. mycol. 
IX 1911, p. 445-529.) 

Der erste Teil der Arbeit ist der Aufzahlung der im Gebiete beobachteten 
457 Arten gewidmet. Einen Teil dieser Arten hat Verfasser aus der Literatur 
entnommen, einen anderen durch Bestimmung eigener Sammlungen und einen 
weiteren endlich aus dem Gottinger Herbar. Im zweiten Teil der Arbeit ver- 
sucht Verfasser dann die haufigsten Arten nach Formationen zu ordnen und 
festzustellen, ob sie an bestimmte Bodenarten gebunden sind. Er gibt daruber 
eine grofie Zahl von eigenen Beobachtungen, verbunden mit Angaben aus der 
Literatur und versucht dann zum Schlufi einen Vergleich der Pilzflora des 
Gebietes mit den Nachbargebieten zu ziehen. Wenn er auch hier mehrere 
ganz interessante Beobachtungen anfuhrt, so diirfte es doch kaum moghch 
sein, auf Grund des diirftigen Materials solche Vergleiche weiter auszudehnen. 
Es verdient aber Anerkennung, dafi Verfasser es iiberhaupt gewagt hat, dieses 
schwierige Gebiet zu betreten. G. Lindau. 

Eriksson, J. Der Malvenrost (Puccinia malvacearum Mont.), seine 

Verbreitung, Natur und Entwicklungsgeschichte. (Kungl. Svenska 

Vet. Akad. Handl. Bd. 47, n. 2, 125 pp., 6 Taf., 18 Fig.) 
Trotzdem der Malvenrost von verschiedenen Forschern eingehend unter- 

sucht worden ist, blieben dennoch verschiedene Unklarheiten ubrig in der Uber- 
winterung des Rostes und der Neuinfizierung der Pflanzen im Fruhjahr. Von 
diesen Fragen ausgehend hat Eriksson eine breit angelegte Neuuntersuchung 
vorgenommen, deren Resultat die vorliegende Arbeit in sehr ausfuhrlicher 
Form bringt. 

Auf die einleitenden Kapitel, welche sich mit der Verbreitung des Pi|zes 

iiber die Erde und mit seinen Nahrpflanzen befassen, sei hier nur hingewiesen. 
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Der wichtigste Teil der Arbeit setzt ein mit dcr Behandlung der Frage der 
Sporenuberwinterung. Durch zahlreiche Versuche weist Verfasser nach, dafi 
im Fruhjahr keine Neuinfektion etwa durch iiberwinterte Sporen stattfinden 
kann oder durch ein Myzel, das etwa im Wurzelstock sitzen konnte. Wirkliche 
Neuinfektionen gesunder PHanzen konnen im Laufe des Sommers geschehen 
durch normale Basidiensporen, die an den vierzelligen Basidien der Teieuto- 
sporen gebildet werden. Solche Infektionen sind in ihrem Verlaufe genau ver- 
folgt und abgebildet worden. Es geht daraus hervor, dafi ein durch derartige 
Infizierung gebildetes Myzel streng lokalisiert bleibt und dafi der Erfolg der 
Infektion schon nach weni^en Tagen sich nachweisen lafit. Die entstehenden 
Lager tragen die Teleutosporen. 

Neben diesen normal mit Basidien auskeimenden Teleutosporen kommen 
nun noch andere vor, bei denen jede Zelle einen Keimschlauch bildet, der an 
der Spitze oidienartig in mehrere Konidien zerfallt, die etwa ellipsoidisch sind. 
Die Keimung dieser Konidien erfolgt ebenfalls auf der Blattepidermis, aber nicht 
mit Keimschlauch. Soweit Verfasser dies an Mikrotomschnitten verfolgen konnte, 
glaubt er, dafi aus den Konidien das Plasma durch eine feine, aber nicht nach- 
weisbare Offnung in die Epidermiszelle eintritt, sich hier an der inneren Seite 
der aufieren Zellwand haufenartig lagert und dann erst auf die andere Seite der 
Zelle hiniibertritt und von da aus dann in die benachbarten Zellen. Es soil 
also hier nur das Plasma der Konidie in die Ptianze eindringen. Aus solchen 
Infektionen gehen keine lokalisierten Pustelbildungen hervor, sondern das Plasma 
bleibt als Mykoplasma latent im Scheitel der Pflanze und wandert mit dem 
Neuaustreiben der Blatter im Fruhjahr in diese ein. Es kommt in solchen 
innerlich infizierten Blattern zu einem explosionsartigen Auftreten der Pilzpusteln. 
Q'e dann uber die ganze Blattflache gleichmafiig verteilt sind. 

Es wurden dann weiter Samen untersucht, aus denen sich anfanglich ge- 
sunde, spater plotzlich vollstandig erkrankende PHanzen entvvickelt hatten. Das 
Kesultat war, dafi sich in den Samengeweben keine Spur eines Myzels zeigte, 
uafi aber im Verlaufe der Entwicklung einzelne Zellen ein dichteres und trviberes 
"lasma zeigten. Diese Zellen erklart Verfasser als die wahrscheinlichen Trager 
des Mykoplasmas. 

Um nun auch die Riickverwandlung des Mykoplasmas in Hyphen zu kon- 
staticren, wurden zahlreiche Mikrotomschnitte durch Blatter gemacht, die etwa 
nach dreimonatlichem Wachstum das explosionsartige Ausbrechen des Pilzes 
wahrungsgemafi zeigen mufiten. Es ergab sich, dafi an den durch die FSrbung 
piadisponierten Fleckenstellen einzelne Zellen ein dichteres Plasma zeigten. 
Dann trat eine Degeneration des Kernes auf und nun zeigte sich ein feines 
haustorienartiges Gebilde in der Zelle, das in Verbindung mit einem winzigen 
Knopfchen Oder Fadchen in dem angrenzenden Interzellularraum stand. Eriksson 
l0,gert also, dafi das Mykoplasma sich gleichsam herausmischt aus dem Plasma 
er Wirtszelle, mit einer Membran umgibt und ins Interzellularsystem als Faden 

njnauswachst. Er wird bestarkt in seiner Ansicht, weil er in den Interzellularcn 
"'emals Fadensysteme gefunden hat, welche etwa primar vorhanden sein mufiten, 
Um Haustorien bilden zu konnen. Nach ihm also tritt der Pilz gerade umgekehrt 
*uerst interzellular auf und wachst dann in das luftfuhrende Zwischenzellsystem 
"•naus. Damit glaubt er das Vorhandensein des Mykoplasmas ausreichend er- 
Wlesen zu haben. 

Kann man nun diesen Beweis als vollstandig iiberzeugend gelten lassen? 
" erster Linie ist das Vorhandensein von zweierlei verschieden auskeimenden 
e'eutosporen erwiesen. Die normal auskeimenden gehen uns hier nichts an, 
e"n sie erzeugen kein Mykoplasma. Wohl aber die mit Konidien auskeimenden. 
°n ihnen ist nicht strikt erwiesen,  dafi sie ihr Plasma in die Epidermiszelle 
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ergieCen. Die Figuren, die gegeben werden, beweisen diese angenommcne 
Tatsache nicht. Der Ubergang des Plasmas ist nicht erwiesen, denn die Koni- 
dien mufiten dadurch inhaltleer werden, wenn sie ihr Plasma verlieren; das 
geht aber aus den Figuren nicht hervor. Wo bleibt der Kern der Konidie, 
tritt er auch mit hinuber und zerfliefit er zu Plasma? Gerade diese Frage wiirde 
doch wichtig sein zu entscheiden; wo kommt der urspriingliche Kern des iiber- 
getretenen Konidieninhaltes hin und wo kommt der neue Kern im Mykoplasma, 
wenn es zur behauteten Zelle sich umwandelt, her? Dafi ein Kern iiberhaupt 
nicht iibertritt, ist schwer anzunehmen, denn er kann sich doch nicht aus dem 
Plasma beim Ubergang in das Hyphenstadium neu bilden. 

Nehmen wir nun den zweiten schwierigen Punkt, namlich das Heraus- 
mischen des Mykoplasmas und das Ubergehen zum Hyphenstadium, so beweisi n 
auch hier die Figuren recht wenig. Wenn es Eriksson nicht sagte, dafi er der 
Meinung ware, der Pilz wiichse aus der Zelie in den Interzellularraum, so konr.te 
man das Umgekehrte aus den Bildern als viel wahrscheinlicher folgern. Nach 
Ansicht des Referenten ist der Beweis fur das Mykoplasma auch jetzt nocrt 
nicht gegluckt und steht noch auf demselben Punkte, den Verfasser in seintn 
fruheren Arbeiten iiber Getreiderostpilze vertreten hat. 

Mag aber auch Verfasser das Hauptgewicht seiner Untersuchung auf den 
Nachweis des hypothetischcn Mykoplasmas gelegt haben, so soil demjenigen, 
der die Beweisfuhrung nicht anerkennt, der Genufi der Arbeit nicht verkummtrt 
werden. Wer der Mykoplasmatheorie ablehnend gegenubersteht, mufi den 
durchaus gelungenen Beweis anerkennen, dafi durch unsere heutigen A11- 
schauungen die explosionsartige Infektion der Pflanzen im Fruhjahr sich nicht 
erklaren lafit. Wir stehen hier, wie bei vielen Fragen der Rostpilze, vor einem 
Ratsel. Da nach Erikssons Untersuchungen ein latentes Myzelstadium im Samen 
sich nicht findet, so gibt es als Losung der Schwierigkeit nur die Mykoplasma- 
theorie oder — die Annahme einer Infektion der jiingsten Stadien der Keim- 
prlanze oder des hervorwachsenden Blattes. Warum sollte damit nach Analogie 
vieler Brandpilze nicht gerechnet werden konnen? Meines Wissens sind nach 
dieser Richtung nie Versuche in grofierem Stil unternommen worden. Der 
Nachweis der in der Pflanze fortwachsenden Hyphen wird natiirlich immer seine 
Schwierigkeit haben; ich mochte das Mikrotom nicht fur das geeignete Instrument 
halten, um den Nachweis zu erleichtern. Man wird im Gegenteil an dickeren 
Langsschnitten viel eher Hyphenreste zu finden vermogen. 

Die prachtige Ausstattung der Arbeit mit Bildern von infizierten Pflanzen 
tragt wesentlich zum Verstandnis des Textes bei und erlautert klar die tabella- 
rischen Ubersichten uber die Infektionsversuche. G. Lindau. 

Himmelbaur, W.  ZurKenntnisderPhytophthoreen.  (Jahrb.d. Hamburg. 
wissensch. Anst. XXVIII 1910, 3. Beiheft.   Arb. d. botan. Staatsinst. 
p. 39-61.)    Gr. 8".    ITaf.    14 Textfig. 

Phytophthora omnivora De Bary umfafite bekanntlich bisher r. 
Sempervivi, P. Cactorum Leb. et Cohn und Ph. fagi Hait. Verfasser 
zeigt sehr deutlich, dafi die beiden letzterwahnten Arten sowie P. Syringae 
Kleb. gute verschiedene Arten resp. Rassen sind, wie das Studium ihrer Morpho- 
logic und Physiologie zeigt. Matouschek (Wien). 

Hdhnel, F. V.    Mykologische Fragmente CX1X.    Uber Coniodictyum 
Har.   et  Pat.   u.   Hyalodema   P.  Magn.      (Ann.   mycol.  IX  191U 
p. 213-216.) 

Schon fruher hatte v. Hohnel die Identitat der beiden Gattungen behauptet, 
was von Magnus bestritten  wurde.   In dieser Mitteilung  nun fuhrt der Auto 
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den Beweis fiir seine Behauptung, indem er das Resultat seiner Untersuchung 
des Originalexemplares von Coniodictyum bekannt gibt. Danach bildet Conio- 
dictyura (= Hyalodema) hervorbrechende Krebsgeschwiilste an den Zweigen 
von Zizyphus. Das Hymenium entsteht im primaren Rindenparenchym, die 
Hyphen wachsen aber bis ins Mark hinein, wodurch anormal gebildete Gefafi- 
biindel entstehen. Die Gattung gehort zu den Melanconieen, nicht zu den 
Hyphomyceten. G. Lindau. 

Htihnel, F. V. FragmentezurMykologie. (XIII.MitteilungNr.642—718.) 
(Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien CXX, IV. Heft, 
Wien 1911, Jahrg. 1911, Abt. I, p. 379—484.) 

642. Midotiopsis bambusicola P. Henn. ist eine gute Gattung, ein 
Cenangium nachstverwandt mit Encoeliella v. H. 

643. Rehmiomyces Pouroumae P. Henn., von Saccardo und Sydovv 
in Dictyonia umgetauft. Aber der Pilz ist eine typische Patellariacee, die an- 
scheinend saprophytisch auf Blattern lebt. Zu dem Pilze gehort Podosporium 
Pouroumae v. H. als Nebenfruchtform. 

644. Biatorellina Buchsii P. Henn. Die Gattung ist synonym mit 
Tympanis, da die Art gut ubereinstimmt mit T. pithya (Fries). 

645. Plottnera coeruleo-viridis (Rehm) P. Henn. Die Gattung ist 
zu streichen; der Pilz mufi Phragmonaevia (Naeviella) coeruleo-viridis (Rehm) 
v. H. heifien. 

646 Janseella Asteriscus P. Henn. et E. Nym. Die Gattung ist iden- 
tisch mit Eupropolis. 

647. Phaeophacidium Escalloniae P. Henn. et Lindau gehort zu den 
Euphacidieen, die Gattung ist mit Hymenolobus Mont, identisch. Pseudorhytisma 
Juel 1894 ist ein stromatischer, mit Rhytisma verwandter Pilz. 

648. Phaeorhytisma Lonicerae P. Henn. et E. Nym. gehort zu 
Criella Sacc. 

649. Nymanomyces Aceris-laurini P. Henn. gehort zu Criella. 
650. Ascosorus floridanus (Ell. et Mart.) P. Henn. et Ruhl ist eine 

£ute Cookellaceengattung. 
651. Capnodiopsis mirabilis P. Henn. ist vorlaufig als Agyriee an- 

zusehen, die von Agyrona durch die Sporen, von Molleriella durch das Stroma 
verschieden ist. 

652. Exogone Kaiseriana (P. Henn.). Die Gattung gehort zu Agyrium. 
zu den Agyrieen gehoren aufier Agyrium noch Zukalina, Henningsiella, Agyro- 
nella, Agyrona, Lecideopsella, Capnodiopsis und Agyriopsis. Zukalina dura (Zuk.) 
Rehm wurde versehentlich von Rehm zu Zukalina O. K. (= Gymnodiscus Zuk.) 
gestellt. 

653. Bulgariopsis Mollerianus P. Henn. ist eine kleinsporige Ombro- 
Phila Fr. im Sinne Rehms, daher erstere Gattung zu streichen ist. B. scutellatus 
p- Henn. ist von Ombrophila Molleriana (P. Henn.) v. H. nicht verschieden. 

654. Moellerodiscus Brockesiae P. Henn. mufi Ciboria Brockesiae 
,P- H.) v. H. heifien, das erstgenannte Genus ist ganz zu streichen. 

655. Ruhlandiella beroliensis P. Henn. wird von W. A. Setchell 1910 
als gutes Genus angesehen, Rouppert stellt die Art zu Sphaerosoma fuscescens. 

656. Gyrocratera Plottneriana P. Henn. ist vielleicht gar mit Hydno- 
trya zu vereinigen. 

657. Uleomyces parasiticus P. Henn. ist eine gute Myriangiaceen- 
Gattung. 

658. KusanoajaponicaP. Henn. et Shir.   Hier gilt das gleiche. 

Hedwigia Band HI. 2 
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659. Zukaliopsis amazonica P. Henn. wurde falsch beschrieben. Das 
Genus muG als ein gutes zu den Myriangiaceen gestellt werden. 

660. Myriangiopsis sulphurea (Wint.) P. Henn. fallt mit Ascomycetella 
Sacc. 1889 non Peck zusammen. 

661. Myriangina mirabilis (P. Henn.) gehort zu den Elsinoeen. 

662. Achersoniopsis globosa P. Henn. ist identisch mit Munkia 
Spegazz. 1886. Letztere Gattung ist die Nebenfruchtform zu Mycomalus bam- 
businus Moller.    Es wird dargetan, <Ja6 es mehrere Arten Mycomalus gibt. 

663. Asterothyrium microthyrioides P. Henn. ist eine Nebenfrucht- 
form einer Asterinee; es mufi aber die Gattung, da schon fur eine gute Flechten- 
gattung reserviert, neu benannt werden. Verfasser schlagt den Namen Septo- 
thyrella vor als nov. nom. 

664. Ph ragmopeltis Siparunae P. Henn. ist nach genaueren Unter- 
suchungen des Verfassers zu Phragmopeltis P. Henn. zu stellen (vielleicht zu 
Polystomella gehorig). Leider ist der erstgenannte Name irrefuhrend, da die 
Konidien einzellig sind. 

665. Ascochytopsis Vignae P. Henn. ist mit Oncospora zu vereinigen. 
Dazu gehort auch Melophia ophiospora (L6v.) Sacc. 

666. Scynesiopsis rionegrensis P. Henn. ist ganz falsch vom Autor 
beschrieben.    Der Pilz ist ein parasitisches Didymosporium Nees. 

667. Haplariopsis Cordiae P. Henn. Ebenfalls falsch beschrieben. 
Ist wohl Acrostalagmus. 

668. Pseudobeltrania Cedrelae P. Henn. ist eine gute Gattung. Bel- 
trania ist wohl nahe verwandt. 

669. Didymobotryopsis parasitica P. Henn. ist schlecht beschrieben 
worden. Wohl eine Konidienform einer Hypocreacee, vielleicht einer Schildlause 
aufzehrenden Torrubiella. 

670. Pritzieliella coerulea P. Henn. = ein aus Penicillium entstan- 
denes echtes Coremium. Der Pilz wachst nicht auf einer Schmetterlingspuppc, 
sondern auf einem Kotballen. 

671. Didymostilbe Coffeae P. Henn. (synonym Didymostilbe Bres. et 
Sacc. 1903).   Eine gute zu den Hyalostilbeen gehOrige Formgattung. 

672. Stilbothamnium togoense P. Henn., formgenerisch von St. ama- 
zonense nicht verschieden. Verfasser bespricht einige Coremien, die zu mm 
verschiedenen Formgattungen gehoren. 

673. Negeriella chilensis P. Henn. ist eine Phaeosiilbee mit mauer- 
formig geteilten, am Synnema gleichmafiig zerstreuten Sporen. Die Henningssche 
Gattung wird genau charakterisiert (= Podosporium mit mauerformig geteilten 
Sporen und hervorbrechenden Synnematen i. 

674. BactridiopsisUleiP. Henn.: Coccospora Wallr. (im Sinne Saccardos 
1833), Sphaerosporium Schwein. 1834 und Bactridiopsis P. Henn. 1904 sind iden- 
tisch. Protomyces xylogenus Sacc. ist «ie Bactridiopsis gebaut. Diese Ar , 
wie auch Coccospora aurantiaca Wallr. kann man als Coccospora aurantiaca 
Wallr. bezeichnen. Allescheria uredinoides P. Henn. n. g. et sp. I887 lst 

wohl auch eine Coccospora. Verfasser entwirft die Systematik der Wallroth'schen 
Gattung Coccospora. 

675. Auerswaldiopsis quercicola P. Henn. ist eine auf Coccochore a 
schmarotzcnde Tuberculariee und kcine Nebenfruchtform der ersteren. 

676. Tetracrium Aurantii P. Henn. ist als Gattung anders zu diagnosti- 
zieren. Tetr. Aurantii P. Henn. gehort zu Puttemansia Aurantii (P. H.) v. - 
und Tetr. coccicola (E. et Ev.) v. H. zu Scoleconectria coccicola (E. et w-r 
Scav. (— Putt, coccicola [E. et Ev.] v. H.). 
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677. Yoshinagaia Quercus P. Henri, ist gegriindet auf den Merkmalen 
dreier Former! (unreifer Discomycet, Microperella n. gen. [Sphaeroidee], Japonia 
n. g. [Excipulee]). Wiirde sich der unreife Discomycet als neue Gattung ent- 
puppen, so konnte diese wohl Yoshinagaia heifien, aber mit anderer Diagnose. 

678. Perisporium (Pe rispor iella) Myristicae P. Henn. ist als Sub- 
genus zu streichen, da zu Aposphaeria oder zu Pyrenochaete gehorend. 

679. Squamotubera Le Ratii P. Henn. ist ein Hypoxylon, das ein ver- 
morschtes Holz iiberzieht.    Das Genus ist daher zu streichen. 

680. ScirrhiopsishendersonioidesP. Henn. ist als Genus zu streichen. 
Zwei Pilze sah der Verfasser am Originalexemplar: Scirrhia rimosa und Htnder- 
sonia sp. indet. 

681. DiscomycopsellaBambusaeP. Henn. ist als Gattung zu streichen 
Offenbar Phyllachora Tjankorreh Rac. Nur die alte vorfindliche Uredinee wurde 
von Hennings als Discomycopsella beschrieben. 

682. Phragmographum Bactridis P. Henn. ist ein • Flechte, zugehorig 
zur Gattung Opegraphella Mull. Arg. 

683. Diplopeltopsis Zimmermanniana P. Henn. ist eine Flechte mit 
Phyllactidium - Gonidien. 

684. Busseella Caryophylli P. Henn. ist eine Alge aus der Gattung 
Cephaleuros Sect. I. Mycoidea. Das gleiche gilt fur B. Marantiaceae P. Henn. 
1904, B. Stuhlmanni P. Henn. 1905 und B. Capparidis P. Henn. 1907. 

685. Phaeoscutella Gynerii P. Henn. ist, da ein mit Myzelfaden durch- 
setztes Exkrementstuck, ganz zu streichen. 

686. Phragmidiella Markhamiae P. Henn. steht als Uredineengattung 
zwischen Phragmidium und Kiihneola. 

687. Pterula (Phaeopterula) hirsuta P. Henn. Das Subgenus ist 
wohl fraglich. 

688. Sphaerostilbe (S phaerost il be Ua) lu t e a P. Henn. Das'gleiche 
bezuglich des Subgenus. 

689. Hypocrea (Phaeocrea) rufoalutacea P. Henn. ist richtig eine 
Hypocrea mit rotbraunen Sporen. Mit der Untergattung fallt Chromocrea Seav. 
(1910) zusammen. 

690. Asteropeltis Ulei P. Henn. ist Trichothelium epiphyllum (Fee) 
Mull. Arg. (Flechte). Offenbar ist Actin. mirabilis Rehm 1905 das gleiche. 
Actiniopsis atroviolacea P. Henn. 1908 gehort zu einer neuen Art von Tricho- 
Ihelium. Act. congensis P. Henn. 1907 ist eine Capnodiacee. Act. separato- 
setosat; P. Henn. ist eine Naetrocymbee, mit Zukalia nahe verwandt, wird vom 
Verfasser als Actinocymbe hingestellt. Saccardinula costaricensis Speg. ist 
Limacinula. Sacc. Myrticola Rehm 1900 ist als Flechte einzureihen bei Phyllo- 
tathelium Mull. Arg. als neue Gattung der Flechten. 

691. TJber Actiniopsis: Mit Ijuhix bilden Actiniopsis und Ophiodictyon 
e"ie natiirliche Gruppe in der Abteilung der Hypocreaceen. Die Diagnosen 
*erden mitgeteilt; die beiden zuerst genannten Gattungen sind einander wohl 
g'eich. Actiniopsis violaceo-atrata v. H. n. sp. wurde auf der Blattunterseite 
v°n Biophytum sp. (Amazonas) von Ule gefunden. 

692. Lizonia (Lizoniella) Gastrolobii P. H. gehort zu Plowrightia, 
Was auch fiir L. Oxylobii P. Henn. 1901 und fur L. Rhynchosporae gilt. Ver- 
fasser stellt L. emperigonia (in <3 Bluten von Polytrichum) als nicht kohlige 
Sphaeriacee (Capnodiaceen) hin. L. stromatica Rehm 1908 ist mit Rehm als 
^•uryachora anzusprechen; hierher gehort auch Eu. thoracella (Rostr.) Schrdter. 
Plowrightia mufi uberhaupt noch genau studiert werden. Auf Lizonia singularis 
.•Henn. 1903 griindet Verfasser die neue Dothideaceengattung Haplodothis, 
"iwelche auch L. Araucariae Rehm 1901 einzureihen ist, auf Lizonia (?) inaequalis 

2* 
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Wint. 1885 die neue Gattung Botryostroma (Munkiellae affin.), auf Lizonia 
Baccharidis Rehm 1901 die neue Gattung Pseudosphaerella (Montagnellae) 
affin.), in welche auch L. Cupaniae Rehm,1907 gehort. L. Selaginellae Rac. 1909, 
L. Smilacis Rac, L. bertioides Sacc. et Bed., L. Uieana Sacc. et Syd., L. Uleana 
Sacc. et Syd. forma Tournefortiae, L. Syzygii Rac. 1909 mussen zu Otthia ge- 
stellt werden. Letztgenannter Pilz gehort zu Otthiella dann, wenn die Sporen 
hyalin sind. L. Perkinsiae P. Henn. 1902 ist keine Nectria, sondern eine echte 
Sphaeriacee, vielleicht eine Otthiella paraguayensis (Speg.) v. H., L. Leguminis 
Rehm 1906 gehort zu Otthiella, L. Lagerheimii Rehm 1896 zu Nectria, Lizoniella 
fructigena Syd. = Lisea Tibouchinae Rehm. Otthia gemmicola Rick konnte 
eventuell auch als Otthiella aufgefafit werden. L. Johansonii Rehm 1904 gehort 
nicht zu Lizonia. 

693. Schizacrospermum filiforme P. Henn. 1899 ist als Gattung zu 
streichen, der Pilz muG zu Ophioceras gestellt werden. 

694. Merilliopeltis Calami P. Henn. 1908: Die Gattung ist eine gute, 
Pemphidium aber ist als schwaches Genus anzusehen. 

695. Epheliopsis Turnerae P. Henn. 1908 ist identisch mit Eutypa 
Turnerae Tassi, die erstgenannte Gattung ist ganz zu streichen. 

696. Cryptosporella (Cryptosporina) Macrozamiae P. Henn. 1909: 
Cryptosporina (P. H.), char, emend, von Hohn. ist eine gute, mit Botryosphaeria 
verwandte Dothideaceen^attung. 

697. Puttemansiella Uesmodii P. Henn. 1909 ist als Gattung zu 
streichen, sie gehort zu Rosellinia oder Sphaeroderma. 

698. Cicinnobella parodiellic ola P. Henn. ist falsch beschrieben, sic 
gehort zu Zythia mit Borsten. 

699. Colletotrichum (Colletotrichopsis) vinosum P. Henn. 1905 
ist eine Vermicularia, die wohl mit Coll. macrosporum Sacc. identisch ist. Zu 
diesem Pilze gehoren wohl auch Verm. Liliacearum P. Henn. 1905 und Coll. 
roseolum P. Henn. 1905. — Die typischen Vertreter des Genus Vermicularia 
gehoren zu den Tubercularieae dematieae. 

700. Isariella AuerswaldiaeP. Henn. ist ganz schlecht beschrieben 
worden. Es ergab sich, dafi man es mit Auerswaldia Puttemansii zu tun hat 
und dafi Phaeodomus als Nebenfrucht zu Auerswaldia gehort. Ein anderer Ten 
des Henningsschen Pilzes gehort zu Calonectria oder Puttemansia (— Scoleco- 
nectria). Coccochorella quercicola (P. Henn.) v. Hohn. = Auerswaldia querci- 
cola P. Henn. 

701. Zur Biologie der Gattungen Septobasidium, Mohortia und Or- 
d o n i a. Es zeigt der Verfasser, dafi wohl alle Septobasidien Schildlausschmarotzer, 
aber nicht echte Pflanzenschmarotzer sind. 

702. Uber Gloeopeniophora incarnata und Radulum laeturn. 
Ersterer Pilz wachst auf beliebigen Laub- und Nadelholzern, auf Holz und 
Rinde, stets oberflachlich, nie unter dem Periderm das Hymenium ausbilden 0, 
bleibt auch nach Jahren rotlich und zeigt nie zapfenartige Vorspriinge. L>i 
zweite Art aber ist ein unterrindiger immer auf Carpinus wachsender iz- 
Mikroskopisch sind beide Arten gut zu trennen. Auch Irpex fuscoviolaceus aa 
mit Polystictus abietinus nicht zusammengeworfen werden. 

703. Uber Polyporus Ptychogaster Ludw.: Die Polyporusformi der 
Pilzart ist mit dem auf Nadelholz sehr gewrjhnlichen Polyp, albidus Twg. 
identisch. 

704. Uber Epichloe sclerotica Pat.: Sie gehort zu Balansia. 
705. Uber Capnodium maximum B. et Curt.: Capnodiella halt Ver ass^ 

nach neuerer Untersuchung fur eine Coryneliacee, die mit Coryneha na e ^^ 
wandt   ist.     Capnodium  fructicolum  Pat.   ist  eine   Corynelia,   Cor.  car irpophila 
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Sydow 1910 diirfte mit Cor. fructicola (Pat.) identisch sein. Capn. arrhizum Pat. 
ist sicher eine Corynelia; Capn. Thwaitesii Berk. 1857 ist eigentlich ein Nomen 
nudum (vielleicht eine Capnodiacee). 

706. Uber Ophiobolus barbatus Pat.: Verfasser stellt Acanthostigma 
mirabile (Speg.) v. H6hn. und Ophiobolus barbatus in die neue Gattung Acantho- 
theciella (Ophiochaete affin.). 

707. Uber Hy po creopsis? hypoxyloides Speg.: Ist eine Valsaria, die 
mit V. Hurae (P. H.) v. H. (= V. hypoxyloides Rehm) sehr nahe verwandt ist. 
Phaeocreopsis Sacc. et Syd. ist gleich Hypoxylonopsis P. H. = Valsaria. 

708. Uber die Stellung der Gattung Rosenscheldia Speg.: Sie gehort 
zu Melogramma. 

709. Uber Telimena Erythrinae Rac:  Ist eine Dothideacee. 
710. Uber Licopolia Franciscana Sacc. et Syd.: Die Gattung ist zu 

den Dothideaceen zu stellen mit oberflachlichen Ascusstromaten. Zwischen 
Polystomella und Licopolia hat Coscinopeltis zu stehen. 

711. fiber Sphaeria Tunae Spreng: Ist identisch mit Diplotheca Uleana 
P. Henn., die aber zu Myriangium gehort. Diplotheca Starb. 1893 = Myriangium 
Mont, et Berk. 1845. 

712. Uber die Stellung der Gattung Apostemidium Karst.: Sie ist von 
Schizoxylon durch den grofizellig parenchymatischen Bau des Gehiiuses und 
das sich schliefilich scheibig ausbreitende Hymenium verschieden; sie ist zu 
Stictideen zu stellen. 

713. Uber Leptosphaeria maculans (Desm.) und Sphaeria Lingam 
Tode. Verfasser stellt die 16 auf Cruciferen wachsenden Leptosphaeria- Arten 
zusammen in einer Tabelle. Sie s.ind zum Teile zusammcngehorig, was ausfiihr- 
lich erlautert wird. Sphaeria salebrosa und Plenodomus Rabenhorstii gehiiren 
mctagenetisch zusammen. Phoma Lingam (= Plenodomus Rabenhorstii Preuss) 
1st die Nebenfruchtform von Sphaeria salebrosa Preuss. Verfasser ergeht sich 
noch iiber Phaeoderris v. HOhn. 

714. Uber Dothiorella Tulasnei Sacc. Der Pilz wird als Nebenfrucht- 
lorm von Chlorosplenium zu der neuen Gattung Diothiorina n. g. (Nectrioideae) 
gestempelt. 

715. Uber Epidochium melanochlorum Desmaz : Die Gattung Epi- 
dochium Fries ist in ihrem heutigen Umfange eine Mischgattung (Tremellineen 
lz-B. E. atrovirens Fr.], Tubercularieen, andere sehr zweifelhaft). Epid. melano- 
chlorum Desm. ist eine Nectrioidee-Patellinee. — Hormodochium ist eine gute 
fteue Xectrioideengattung, das Ep. melanochlorum gehort hierher. Patellina 
sPeg. 1881 ist von Catinula generisch wohl nicht verschieden. Sirozythia oli- 
v»cea hat Horm. olivaceum v. H. zu heifien. 

"1<>. Uber Myxospor ium Mali Bres.: MufS zu Sclerophoma gestellt 
w«den. Scl. endogenospora R. Laub. und Scl. Mali Syd. sind derselbe Pilz 
ibisher uberhaupt nur aus Sachsen, Jutland und Berlin bekannt). 

'17.   Uber Radaisiella elega ns Bain.: Ist identisch mit Botrytis (Phymato- 
wchum) longibrachiata Oudem.    Die in der Literatur verzeichneten Synonyma 
ts ietztgenannten Pilzes  erlautert Verfasser  genau  und  entwirlt  eine genaue 
°menklatur "id Synonymic dieser Pilze. 

'18. Uber Thyrococcum Sirakoffii Bub.: Leider beruht diese Gattung 
'•n Sinne S'.ccardos auf einem Irrtume, da sic ein Camarosporium ist. Daher 
ko»nen zu dieser Gattung nicht nur Th. Sirakoffii, sondern auch Steganosporium 
c°mpactum, Thyrococcum Mori, Steganosporium"comp. var. Tiliae Sacc. nicht 
Swechnet werden. Die auf Chenopodiaceen lebenden Camarosporium-Artcn 

erden genau erlautert. Verfasser sah sich genotigt, ein neues Genus: Thyro- 
Mroma aufzustellen, welches  umfafit:   Th.  compactum  (Sacc)  v.  Hohn.  191', 
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Th. compactum (Sacc.) v. Hohn. var. Tiliae, Th. Kosaroffii (Briosi) v. Ilohn. 1911, 
Th. Mori (Nomura) v. H6hn. 1911. — Fur Epicoccum-Arten mit mehrzelligen 
Sporen wurde vom Verfasser das neue Genus Clathrococcum n. g. aufgestellt. 
Hierzu gehoren: Epicoccum granulatum Penz., E. compactum B. et C. E. aspe- 
rulum Otth., E. echinatum Pegl., Spegazzinia ? effusa Kst, Thyrococcum humi- 
cola Buch. Zu Clathrococcum gehoren wohl noch viele mit deutlich rctiku- 
lierten Sporen beschriebenc Epicoccum-Arten. Vielleicht ist Myriosphaerella 
Speg. das Konidienstadium einer Atichia. Matouschek (Wien). 

Magnus,   P.    Ein   neues   Melanotaenium   aus   Thiiringen.    (Ber. d. 
Deutsch. Bot. Ges. 1911  XXIX, p. 456-458.) 

Der Verfasser beschreibt eine neue Art Melanotaenium Jaapii, welche von 
O. Jaap auf dem Hausberge bei Jena gefunden wurde und Pilzgallen am Wurzel- 
halse oder Stengelgrunde von Teucrium montanum, selten hoher am Stengel 
desselben, erzeugt, die oft einseitig ansitzende Anschwellungen darstellen. Diese 
neue Art ist nahe verwandt mit M endogenum (Ung.) de Bary und M. cingens 
(Beck) P. Magn. G. H. 

Maire, R.    Remarques sur quelques Hypocreacees.    (Ann. mycol. IX 
1911, p. 315-325.) 

Die Untersuchung dieute dem Zwecke, unterscheidende Merkmale bei der 
Hypomyces-Gruppe in den Ascosporen zu finden. Dies ist auch gelungen, so 
dafi sich folgende Gruppierung ergibt: 

1. Pyxidiophora Bref. mit P. asterophora (Tul) Lindau, P. fosispora 
(Tul.) Maire. 

2. Peckiella Sacc. mit P. torminosa (Dur. et Mont.) Sacc. et Syd., 
P. luteovirens (Fr.) Sacc, P. lateritia (Fr.) Maire. 

3. Hypomyces Tul. Sect. 1. Ascosporen in zwei unglciche Zellen geteilt, 
von denen die obere grofier ist. H. Tulasneanus Plowr., H. chrysospermus Tul., 
H. hyalinus (Schw.) Tul. — Sect. II. Ascosporen in zwei gleiche Zellen geteilt. 
H. Broomeanus Tul., H. Cesatii (Mont.) Tul., H. aurantius (Fr.) Tul., H. javanicus 
v. Hohn., H. polyporinus Peck, H. armeiiiacus Tul., 11. lactifluorum (Schw.) Tul., 
H. rosellus (Fr.) Tul., H. tegillum Berk, et Curt. 

4. Nectriopsis nov. gen. mit N. violacea (Fr.) Maire ( Hypom. viola- 
ceus), N. aureonitens (Tul.) M., N. candicans (Plowr.) M. u. N. Berkeleyana 
(Plowr. et Cok.) M. Der Unterschied von Hypomyces besteht darin, dafi die 
Perithecien in einem fadigen Uberzug eingebettet stehen und die Sporen ein- 
zellig sind. G. Lindau. 

Maire, R. et Tison, A.    Nouvelles recherchss sur les Plasmodiophora- 
cees.    (Ann. mycol. IX 1911,  p   226—246.)    5 tab. 

Die Arbeit bildet eine wunschenswerte Erganzung zu der im Jahre 1909 
von den Autoren publizierten Untersuchung. Es konnten einige neue Be- 
obachtungen von Keimungen und Kernteilungen gemacht und die seitdem 
angestellten UiHersuchungen von Schwartz konnten eingefiigt werden. F>ie 

Autoren unterscheiden: 
A. Gattungen mit Gallcnbildungen: 

a) Ohne Sporenbildung: Molliarda nov. gen. (M. triglochinis); 
b) Mit Sporenbildung; 

I. Sporen isoliert voneinander: Plasmodioph ora Wor., 
II. Sporen in hohlen Ballen: Sorosphaera Schroet. 

III. Sporen in Tetraden: Tetramyxa Gob.; 
B. Ohne Gallenbildung: Ligniera nov. gen. (L. radicalis, junci und verrucos ) 
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Die Verfasser schliefien aus ihren Untersuchungen, dafi der Anschlufi der 
PI. vielleicht bei den Chytridiaceen, etwa bei Woronina, gesucht werden konnte. 

G. Lindau. 

Migula, W.     Kryptogamenflora.     (Dir.  Prof.  Dr.  Thomes  Flora von 

Deutschland,   Osterreich   und   der  Schweiz,   Band   V   und   folg.) 

Lief. 119—126, a M. 1.—.    Gera, Reufi j. L. (Friedrich von Zezsch- 

witz) 1911. 

Die vorliegenden neuen Lieferungen der Migulaschen Kryptogamen- 
flora enthalten die Seiten 337—464 und 40 Tafeln des zweiten Pilzbandes. Von 
den wiedcr sehr gut ausgefiihrten Tafeln beziehen sich 29 noch auf Agaricaceen, 
11 auf Polyporaceen, samtlich in Buntdruck hergestellt. Die vom zweiten Pilz- 
bande noch ilbrig bleibenden Lieferungen diirften bald erscheinen und dann 
also der Pilzteil vollstandig vorliegen. Wir haben schon vviederholt darauf auf- 
merksam gemacht, dafi dicser Pilzteil von der Verlagsbuchhandlung gesondert 
abgegeben wird, ohne Verpflichtung zur Abnahme des ganzen Werkes, und die 
Anschaffung desselben somit den Mykologen sehr erleichtert ist. G. H. 

Nadson, G. A. et Konokotine, A. G. Guilliermondia, tin nouveau 

genre de la famille de Saccharomycetes a copulation heterogamique. 

(Bull, du Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg XI [1911], p. 117—142. 

Mit franzosischem Resume p. 142—143.) 

Der neue Saccharomycetenpilz wurde in den schleimigen Ausflussen von 
Eichen bei St. Petersburg entdeckt, wo derselbe zusammen mit Endomyces 
Magnusii und Streptococcus (Leuconostoc) Lagerheimii vorkommt. Die Zellen 
smd oval-elliptisch oder zitronenfruchtformig. Infolge der heterogamischen 
Kopulation von zwei Zellen entsteht der Askus. Eine erwachsene Zelle treibt 
einen kleinen Sprofi, mit dem sie bald darauf kopuliert. Der eine Garnet, der 
grofier ist, ist als weiblicher oder Makrogamet zu betrachten, der andere als 
mannlicher oder als Mikrogamet zu bezeichnen. Das Produkt der Kopulation 
erzeugt einen neuen Sprofi, der sich zum Askus ausbildet und in den der ganzc 
Inhalt einwandert. Im Askus wird eine, seiten werden zwei Sporen gebildet, 
die eine grofie Fettkugel im [nnern zcigen und gelblich-braune Membran mit 
kleinen Protuberanzen besitzen. Daher wurde dem Pilz der Name G. fulvescens 
gegeben. Die keimende Spore treibt entweder dutch Sprossung eine vegetative 
zelle oder sie verjungt sich selbst zu einer solchen. Die vegetativen Zellen 
vermehren sich durch Sprossung. G   H. 

Olive, E. W. Origin of heteroecism in the rusts. (Phytopathology 
1 1911, p. 139-149.) 

In dem kurzen Aufsatz bespricht Verfasser die Ansichten der verschiedenen 
Forscher iiber das Zustandekommen der Heterocie bei den Rostpilzen. Er fugt 
dann eigene Ansichten bei, die sich auf die Ausdeutung cytologischer Verhalt- 
"isse stutzen. 

Am wahrscheinlichsten erscheint ihm die Theorie, welche die komplizier- 
'eren Typen von den einfacheren Lepto- oder Mycrotypen ableitet durch fort- 
•Chreitcnde Entwicklung der Sporophyten. Der Wirt des hypothetischen auto- 
c'schen Vorfahren war der gegenwartige Wirt der Gametophytengeneration. 
Der Sprung auf einen anderen Wirt konnte nur durch die kraftigeren Aecidio- 
sporen geschehen, nicht aber durch die Basidiosporen, die nur einzellig sind. 
Diese wichtigsten Punkte lassen sich naturlich nur logisch erschliefien, abei 
nicht experimentell beweisen. G. Lindau. 
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Ricken, A. Die Blatterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der 
angrenzenden Lander, besonders Osterreichs und der Schweiz. 
Lief. 3/4.    Leipzig (O. Weigel) 1911.    Preis 6 M. 

Das schone Werk, von dem bereits die ersten beiden Lieferungen an dieser 
Stelle besprochen wurden, schreitet trotz der langwierigen Herstellung der Tafeln 
riistig fort. Die beiden Lieferungen bringen den Schlufi der Coprineen, die 
Marasmieen und von den Agariceen die Tonsporigen und den Beginn der Rost- 
sporigen. Die Tafeln 17—31 bringen eine Fulle von guten Abbildungen, die die 
Erwartungen erfiillen, welche man beim Erscheinen der ersten Litferung hegen 
konnte. 

Die Zahl der Werke, welche preiswerte und dabei gute und naturgetrcue 
Abbildungen bringen, ist sehr gering, aber um so mehr mufi anerkannt werdcn. 
daG Ricken durch seine unermudliche Beobachtung in der Natur ein Buch ge- 
schaffen hat, das weiten Kreisen die Kenntnis der Hutpilze ubermitteln wird. 
Es ware zu wiinschen, dafi das Erscheinen der Hefte beschleunigt wird, damit 
das Werk bald seinen Abschlufi findet. Es wird spater noch darauf zuruck- 
zukommen sein. G   Lindau. 

Sommerstorff, Hermann. Ein Tiere fangender Pilz (Zoophagus insidians 
n. gen., n. sp.). Mit 2 Taf. (Osterr. botan. Zeitschr. LXI. 1911, 
Nr. 10, p. 361—373.) 

Zu Gratwein in Steiermark und in Bassins des botanischen Gartens zu 
Graz fand man sparlich zwischen Cladophora teils frei, teils epiphytisch auf 
dieser Alge einen Pilz, einen Phycomyceten. Das Plasma im Myzelium ist in leb- 
hafter Bewegung. Diverse Rotatorien bleiben an den Kurzhyphen hangen; 
direkte Beobachtung liegt vor. Mit dem Schwanze schlagen sie heftig umher, 
nach einer halben Stunde sind sie bevvegungslos. Wie werden diese Tierchcn 
gefangen? Nur eine Klebwirkung auf einen bestimmten Reiz ist anzunehmen. 
Die Beschaffenheit der Mundoffnung spielt eine grofie Rolle. Die mit Schleim 
uberzogene Kurzhyphe bekommt das Rotator normalerweise in den Mund, dann 
wachst letztere sehr rasch ins Innere des Tieres hinein, doch nur ein Stuck 
Wert, da sich bald ein Haustorium bildet, das aus verzweigten Schlauchen besteht 
und die Resorption des Tieres herbeifuhrt. Die im gefangenen Ticre entstehenden 
Oltropfchen weisen bald die Brownsche Bewegung auf. Die resorbierte Nahrung wird 
zu vegetativem Wachstume der Langhyphen verwendet. Wachsen die Schlauche 
in grofiere Tiere hinein, so zeigt das Plamsa keine Stromungen; die Schlauche 
verzweigen sich, sind beziiglich des vegetativen Myzels des Pilzcs durch ihr 
doppelt so weites Lumen, durch Kriimmung und Verastelung ganz verschieden. 
Vielleicht hat man es da mit einem Fortpflanzungsorgan zu tun. — Die langen 
Myzelstucke, die frei von Tieren (Rotatorien) sind, zeigen an, daft die sapro- 
pnytische Ernahrung nicht ganz verloren gegangen ist. Zuletzt vergleicht Ver- 
tasser seinen Pilz, der in alien Stucken noch nicht bekannt ist, aber welter 
stud.ert wird, mit Arthrobotrys oligospora Zopf 1888. Matouschek (Wien). 

Stevens, F. L und Hall, J. G. Three interesting species of Claviceps. 
(Botan. Gaz. L 1910, p. 460—463.)    Fig. 

Die Autoren untersuchten die Sklerotienstadien von Claviceps auf Paspalum 
und brachten die Sklerotien zum Auskeimen. Dabei ergab sich, dafi zwei morpho- 
logisch unterschiedene neue Arten vorlagen, die sie C. paspali und Rolfsii nennen, 
erstere mit kaum halb so groficn Schlauchen und Sporen wie letztere. Eine 
Oritte neue Art, C. tripsaci, wurde auf Tripsacum dactyloides entdeckt. 

G. Lindau. 
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Sydow, H. et P. et Butler, E. J.   Fungi Indian orientalis.   (Ann. mycol. 
IX 1911, p. 372—421.)    Tab., Fig. 

Obwohl die Verfasser bereits zweimal eine reiche Ausbeute von Pilzen aus 
Ostindien veroffentlicht haben, konnten sie diesmal wieder sehr viele neue und 
interessante Arten veroffentlichen, die meist von Butler selbst gesammelt worden 
sind. Es sind ausschliefilich Ascomyceten, welche diesmal zur Veroffentlichung 
gekommen sind. Der aufierordentliche Reichtum der ostindischen Pilzflora wird 
durch die vielen neuen Arten gekennzeichnet, welche meist von einer instruk- 
tiven Abbildung und von ausfiihrlichen Beschreibungen begleitet werden. 

G. Lindau. 

Uhlenhaut, H.    Uber die Spaltung  von Amygdalin  durch Schimmel- 
pilze.    (Ann. mycol. IX 1911, p. 567—621.) 

Es war bekannt, dafi Amygdalin von Pilzen gespalten wird, aber man wulile 
von dem Schicksal der Spaltungsprodukte und von ihrem Einflufi auf das Pilz- 
wachstum nur weniges. Diese Frage hat Verfasser verfolgt, indem er neun 
Schimmelpilze und fiinf Mucoraceen auf ihr Vcrhalten gegen */9 Proz. Amygdalin 
priifte. Von den Resultaten sei hier nur weniges mitgeteilt, ausfuhrliches hat 
Verfasser dariiber in einer groften Tabelle zusammengestellt. 

Alle gepriiften Pilze zerlegten das Amygdalin in Glukose und Cyanhydrin, 
das sich durch den Blausauregeruch zu erkennen gibt. Die Glukose wird vom 
Myzel aufgenommen, das Cyanhydrin wird unter Ammoniakabgabe zu Mandi/1- 
saure oxydiert, welche dann wieder zerfallt, was nicht weiter verfolgt wurde. 
Indessen ist der Vorgang der Spaltung und der Verbrauch der Spaltungsprodukte 
sehr verschieden nach der Pilzart. Wenn gleichzeitig andere Kohlenstoffquelkn 
zur Verfugung stehen, die der Pilz leichter aufnimmt, so wird die Zerlegung dcs 
Amygdalins sehr beeinfufit. G. Lindau. 

Woronichin, N. Physalosporina, eine neue Gattung der Pyrenomy- 
ceten.    (Ann. mycol. IX 1911, p. 217—225.) 

Durch den Fund eines stromafuhrenden blattbewohnenden Pyrenomyceten 
auf Caraganablattern wurde Verfasser aufmerksam auf eine Gruppe von nalie 
veruandten Pilzen, welche Astragalus bewohnen und in verschiedenen Gattungim 
Untergebracht worden sind. Ihnen alien ist die Bildung eines gewohnlich hell 
gefarbten Stromas eigen, in dessen oberflachlicher Schicht die Perithezicn sitztn. 
Die Sporen sind klein, ellipsoidisch, hyalin. Am meisten Ahnlichkeit hat die 
Artgruppe mit Physalospora, unterscheidet sich aber durch das Stroma. Ver- 
lasser schlagt nun eine neue Gattung Physalosporina vor, die zu den Pleo- 
•sporaceen gestellt werden soil. Bisher allerdings sind bei dieser Familie stroma- 
fiihrende Formen noch unbekannt, so dafi Referent bezweifelt, dafi der An- 
schlufi hier richtig ist. 

Zu Physalosporina werden folgende sechs Arten gestellt: P. megastoma 
"= Physalospora megastoma (Peck) Sacc, P. obscura — Polystigma obscurum Juel, 
•'•astragalina= Laestadia astragalina Rehm, P. astragali = Physalospora astragali 
ILasch) Sacc, P. caraganae nov. spec, P. Tranzschelii nov. spec 

G. Lindau. 

Zellner, Julius. Zur Chemie der hoheren Pilze. VII. u. VIII. Mit- 
teilung. (Anzeiger d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. in Wien, 1911, 
Nr. XVIII, p. 411—412.) 

A. In den Sporen von Tilletia levis und T. tritici wurden folgende 
Stoffe gefunden: Fliissige und feste Fettsauren, ein wachsartigerKorper, ergosterin- 
artige Stoffe, Glyzerin, Harz, ein in Alkohol loslicher Stolf von bis jetzt unbekannter 
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Tsatur, Mannit, Mykose, Glukose, eine Base, ein wasserlosliches Kohlehydrat, in 
Alkali losliche Kohlehydrate, EiweiB, ein fettspaltendes und invertierendes Fer- 
ment, eine chitinhaltige Gerustsubstanz. — Man sieht, dafi sich gegenuber der 
pflanzenchemischen Analyse des Maisbrandes (vom Verfasser friiher schon 
untersucht) viele Ahnlichkeiten, aber auch Differenzen ergeben. 

B. In Hypholoma fasciculare fand Autor folgendes: Ein Zerebrosid, 
ergosterinartige Stoffe, rlussige und feste Fettsauren, Lecithin, Harz, Glyzerin, 
Mannit, Glukose, Mykose, Gerbstoff, Phobaphen, Chotin, ein gummiartiges, ein 
in Alkali losliches Kohlehydrat, chitinhaltige Memrjransubstanz, EiweiBkiirper, 
ein glykosidspaltendes und ein proteolytisches Ferment.   Der Pilz ist nicht giftig. 

Matouschek (Wien). 

Fritsch, K. Die Flechten als Doppelwesen. (Mitteil. d. naturwiss. 
Vereiris f. Steiermark, Bd. 47, 2. Heft, Graz 1911, p. 307—321.) 

Geschichte der systematischen Stellung der Flechten. Beweise fur die von 
Schwendener ausgesprochene Theorie. Wettstein teilt die ganzen Pilze 
in zwei Hauptgruppen: Parasitisch und saprophytisch lebende Pilze. Verfasser 
hat die Flechten in einzelne Gruppen aufgelost, welche unter diejenigen Ord- 
nungen der Pilze aufgeteilt werden, mit welchen ihre Fruktifikationsorgane uber- 
einstimmen. Es zeigte sich spater, dafi nicht nur der Pilzanteil, sondern auch 
der Algenanteil formbestimmend fur den Flechtenthallus sein kann. Studien 
fiber die erste Entstehung der Flechten. Viele Pilzgattungen existieren nur in 
Symbiose mit Algen. Elenkin und Danilov betrachten die Symbiose als 
keine mutualistische, sondern als eine antagonistische; ein Parasit versorgt aber 
niemals seinen Wirt mit Nahrungsstoffen. Warming spricht von einem Helo- 
tismus. Doch dieser erleidet weitere Komplikationen, und zwar durch die so- 
genannten Cephalodien und durch die Parasymbiose (Zopf und Kotte). Es sind 
da folgende Falle bisher studiert worden: 

1. Der zweite akzessorische Pilz umspinnt wie der schon vorhandene die 
im Flechtenthallus enthaltenen Algenzellen und saugt sie auf, eine Schadigung 
aber kann weder in Bezug auf diese letzteren noch in Bezug auf den Pilzanteil 
der Flechte nachgewiesen werden. 

2. Manchmal lebt aber ein Pilz auf dem Flechtenthallus echt parasitisch 
und zerstort denselben nach und nach. 

3 Manchmal vernichtet der Pilz nur den Pilzanteil des Flechtenthallus und 
lebt mit der dort vorgefundenen Alge in Symbiose weiter (Allelositismus Nor- 
mans [1872]). 

4. Es kann auch eine Flechte parasitisch auf einer anderen Flechte leben 
Lecanora striatula auf Rhizoi:arpon g e o g r a p h.i c u m). — Da stent noch 
ein weites Feld der Forschung offen. Matouschek (Wien). 

Zahlbruckner, A. Flechten des Neu-Guinea-Archipels, der hawaiischen 
Inseln und der Insel Ceylon. (Denkschr. d. math.-naturw. Klasse 
d   K. Akad. d. Wiss., Wien.    Bd. 83, 1911.) 

Verfasser veroffentlicht die Resultate seiner Bearbeitung der Samnilung 
von Rechinger. Aufier vielen bekannten Arten vvurden auch neue gefunden, 
die sehr ausfuhrlich beschrieben und nach ihrer Verwandtschaft festgelegt 
werden. Von Neu-Guinea sind neu: Arthopyrenia oceanica, Pseudopyenu,a 

pyrenuloides, Pyrenula sexlocularis var. xanthoplaca, Arthonia Rechingeri, A. gre- 
garia var. subviolacea, A. oceanica, Artothelium ampliatum var. major, A. lunu- 
latum, Graphis Bougainvillei, G. modesta, Tapellaria gilva, Microphiale argyro- 
halamia, Leptogium subcerebrinum, Coccocarpia pellita var. hypoleuca, Pertu- 
saria Rechingeri, Buellia Iauri cassiae var. euthallina, B. corallizans. — Von den 
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hawaiischen  lnseln  sind neu:   Sarcographa Rechingeri,  Erioderma unguigerum 
var. marginatum, Parmelia kilaueae. — Von Ceylon ist neu: Buellia ceylanensis. 

G. Lindau. 

Buch, Hans. Uber die Brutorgane der Lebermoose. (69 Seiten. Mit 
3 Tafeln und einer Tabelle. Dissertation. Helsingfors 1911.) 

Der Verfasser hat sich seit dem Jahre 1904 mit den Brutorganen der Leber- 
moose beschaftigt und legt nun diejenigen seiner Resultate vor, die sich auf die 
innere und aufiere Morphologie, Ontogenie und Phvlogenie der von ihm unter- 
suchten Lebermoose beziehen. Den Defmitionen der verschiedenen Brutorgane 
folgt die Beschreibung der von Buch zuerst als endogenen Ursprungs nach- 
gewiesenen Brutkorner der Haplozia caespiticia, als des bisher einzigen Falles 
dieser Art unter den beblatterten Lebermoosen. Die exogenen Brutorgane 
werden bei den beblatterten Lebermoosen als ,,Brutbiischel" deliniert, und 
ihre Entwicklung, ihre Begleitorgane (Schleimpapillen), Keimung usw. geschildert, 
Der nachste Abschnitt verbreitet sich uber das Verhaltnis der Brutorgane zu 
den (jeschlechtsorganen. Hatten sich diese Abschnitte mit der Gestalt und 
Ontogenie der Brutorgane beschaftigt, so geht der zwe'ite Abschnitt der Arbeit 
ausfiihrlich auf ihre morphologische Deutung ein. Die Brutorgane der Lopho- 
colea minor werden als Keimpfianzen nachgewiesen. Im iibrigen sind die Er- 
gebnisse und die Schliisse, die Buch aus seinen Untersuchungen (Regenerations- 
versuchen) zieht, recht zahlreich, so dafi auf seine Arbeit zu verweisen ist. Es 
werden manche Irrtiimer richtiggestellt, und unser Wissen iiber die Brutorgane der 
1 ebermoose wird in sehr betrachthcher,  selbst grundlegender Weise erweitert. 

L. Loeske (Berlin). 

Brotherus, V. F. Contribution a la flore bryologique de la Nouvelle 
Caledonie III. (Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societens Forhand- 
lingar.    Bd. LIII.    Afd. A.    Nr. 11.    S. 1-42.) 

In dieser Aufzahlung werden fur das Gebiet eine groflere Anzahl von Arten 
als neu nachgewiesen. Darunter werden als gleichzeitig neue Arten beschricben: 
Trematodon Ludovicae, Holomitrium pervaginatum, Dicranoloma perviride, 
D. angustatum, D. dicarpoides, D. Ludovicae, D. submicrocarpum, Leucoloma 
piliferum, Campylopus mouensis, Pilopogon serrifolius, P. gibboso-alaris, Fissidens 
procerus, F. corallicola, F. sparsus, Leucobryum Ludovicae, Syrrhopodon kuniensis, 
S. subobtusifolius, Gymnostomum Ludovicae, Trichostomum rigens, Macromitrium 
Ludovicae,Physcomitrium subminutulum, Funaria Ludovicae, Bryum macroblastum, 
Br-lonchopus, Br.lugubre, Br. subpusillus, Hymenodon tenellus, Philonotis setosa, 
Breutelia neocaledonica, Euptychium pungens, Pterobryella spininervis, Symphy- 
sodon enervis, Meteorium Ludovicae, Calyptothecium Bernieri, C. subacutum, 
Camptochaete robusticaule, C. pilotrichelloides, Distichophyllum apiculigerum, 
D'stichophyllidium muticum, Hypopterygium parvulum, Ectropothccium pul- 
chellum, E. subpulchellum, E. corallicola, E. cupressinatulum, Stereodon serri- 
folius, Isopterygium pilicuspes, Taxithelium kuniense, T. divergens, Vesicularia 
subcalodictyon, V. lonchocormus, Meiothecium tenellum, Rhaphidostegium sub- 
°vale, Rh. meiothecioides, Trichostelcum nematosum, Tr. piliferum, T. asperi- 
folium. Calyptothecium Bernieri hat Brotherus zum Autor, die iibrigen Arteii 
S|nd von Brotherus und Paris gemeinschaftlich aufgestellt worden. 

L. Loeske (Berlin). 

"" Allionella, eine neue Laubmoosgattung aus Ecuador. (Mit einer 
v°n J. Gyorffi gezeichneten Tafel. (Ofvers. af Finska Vetenskaps- 

Soc. Forh.    Bd. LIII, 1909—1910.    Afd. A.    Nr. 13.) 
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Allionella wird hier in der bis jetzt einzigen Art,  A. cryphaeoides Broth., 
beschrieben  und abgebildet.    Sie ist M. Allioni,  dem Erforscher der Moosflora 
von Ecuador, gewidmet und unterscheidet sich von Meiothecium,  dem sie am 
nachsten  steht,  besonders  durch  die sehr kurze Seta  und aufrechte Kapseln, 
die gegen die Stengelspitze zahlreich auftreten. L. Loeske (Berlin). 
Cardot,  Jules.    Les Mousses  de  l'Expedition Nationale Antarctique 

Ecossaise.    (Transactions   of   the   Royal   Society   of   Edinburgh. 
Vol. XLVIII,  Part. I, p. 67—82.    Avec trois planches.    Published 
by   Robert   Grant   &   Son,   107   Princes   Street,   London.    1911. 
Price two shillings.) 

Die Arbeit behandelt die Moose, die von der Schottischen Antarktischen 
Expedition von den Inseln Laurie, Gough (Diego Alvarez) und Ascension mit- 
gebracht wurden. Die meisten stammen aus Gegenden, die bisher noch ganzlich 
unerforscht waren. Von neuen Arten werden beschrieben: Sphagnum Scotiae, 
Dicranella pygmaea, Trematodon intermixtus, Campylopus alvarezianus, Hyo- 
phila ascensionis, Bryum tenellicaule, Br. subulinerve, Bartramia stenobasis, 
Philonotis pergracilis, Thuidium alvarezianum, Isopterygium Brownii, I. ambiguum, 
Brachythecium pallidoflavens, Rhynchostegium isopterygioides. Der Autor ist 
bei alien Arten Cardot. Auf den Tafeln ist aufier diesen neuen Formen auch 
Macromitrium antarcticum Wright abgebildet. Von mehr oder weniger kosmo- 
politischen Moosen wurden gesammelt: Distichium capillaceum, Ceratodon pur- 
pureus, Grimmia apocarpa, Polytrichum alpinum, Drepanocladus uncinatus 
(Hedw.). Auf Gough fand sich auch Cyclodictyon laetevirens, steril, sonst aber 
mit irlandischen Exemplaren ,,bien identiciue". L. Loeske (Berlin). 

Cavers, Frank. The Inter-Relationships of the Bryophyta. (New 
Phytologist Reprint, No. 4. Cambridge, At the Botany School. 
1911.    203 pages.    Price four shillings.) 

Die Arbeit stellt zum grofiten Teil „a critical summary of the present state 
of knowledge and opinion in regard to the morphology and phylogeny <>i tl'e 

Bryophytes" dar. Der Verfasser hat die unveroffentlichten Ergebnisse eigener 
Untersuchungen gelegentlich mit verwendet. Der iiberwiegende Teil, 150 Seiten, 
ist den Lebermoosen gewidmet, 20 Seiten entfallen auf die Sphagnales, 4 auf 
die Andreaeales, 12 auf die Bryales. Die umfanglicherc Bearbeitung der Leber- 
moose rechtfertigt der Verfasser im Vorwort mit der Bemerkung, dafi sie dem 
Morphologen ein interessanteres Feld bietcn. (Nach einer brieflichen Mitteilung 
des Verfassers an den Referenten diirfte aber auch die Raumfrage eine Rolle 
gespielt haben, sowie der Umstand, dafi die Verwandtschaften der Laubmoose 
von einem anderen Autor behandelt worden sind.) Unter den Hauptabschnitten: 
Sphaerocarpales, Marchantiales, Anacrogynous Jungermanniales, Acrogynous- 
Jungermanniales, Anthocerotales, Sphagnales usw. werden die einzelnen Familien 
und ihre wichtigsten Genera der Reihe nach auf ihre trennenden und ihre ver- 
bindenden Merkmale untersucht. Der Schilderung der Entwicklung und des 
Aufbaues der Moostypen an der Hand von sehr anschauli.chen Abbildungen 
(insgesamt ohne die Stammbaumzeichnungen 72 Figuren, viele davon mit 
mehreren Einzelbildern) folgen die Frortcrungcn uber die phylogenetischen 
Beziehungen, die an den gegebenen Punkten durch Stammbaumzeichnungen 
erganzt werden. Es ist gerade der Rcichtum dieses Buches, sowohl in <l( r 

geschickten Verwertung des vorhandenen Materiales, wie auch in dem vom 
Verfasser aus Eigenem Gebotenen, der es unmoglich macht, hier auf Einzelheiten 
einzugehen. Wer sich fur die Phylogenie der Bryophyten interessiert, muB 
ohnedies zu Cavers' Buch greifen.   Es sei aber noch bemerkt, dafi Cavers hm- 
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sichtlich der Einteilung der Laubmoose die Einteilung in Akropi und Pleurocarpi 
bcgreiflicherweise verwirft und ein System gibt, bei dem er sich besonders auf 
Max Fleischer (Die Musci der Flora von Buitenzorg), ferner auf W. Lorch 
und schlieGlich auf eigene Auffassungen stiitzt. Der von mir („Studien", S. 143) 
gemachte Vorschlag, auch Fleischers Tetraphidineae als Tetraphidales heraus- 
zuheben, ist in Cavers' System realisiert worden. Hervorzuheben sind noch die 
zahlreichen Literaturnachweise in dem Buche, das als eine iiberaus anregende 
Erscheinung  auf dem Gebiete der Systematik der Bryophyten zu begrufien ist. 

L. Loeske (Berlin). 

Fry, Edward. The Liverworts, british and foreign. With the assi- 

stance of Agnes Fry. (74 Seiten mit 49 Abbildungen in Taschen- 

format, gebunden. Witherby & Co., London W. C, 236 High 

Holborn 1911.) 

Derselbe Autor publizierte im selben Verlage bereits ,,British Mosses", 
ein Bandchen mit 40 Abbildungen, das im Jahre 1908 in zweiter Auflage erschien 
und die Laub- und Torfmoose behandelte. Das vorliegende Bandchen beschaf- 
tigt sich mit den Lebermoosen. Die wichtigsten Ziige der inneren und aufieren 
morphologischen Verschiedenheiten der Hauptgruppen werden an der Hand 
anspruchsloser aber deutlicher Zeichnungen auseinandergesetzt. Dabei wird 
Formen, wie Marchantia polymorpha und ahnlichen verbreiteten Lebermoosen, 
mit Recht ein groBer Spielraum eingeraumt; aber auch Riella und Monoclea 
werden abgebildet und beschrieben. Dem systematischen Teile, der nur stellen- 
weise bis auf die einzelnen Gattungen hinabgeht, folgen Darlegungen iiber die 
Methoden der ungeschlechtlichen Vermehrungen durch Rhizoiden, Gemmen, 
Knollchen usvv., iiber die Wachstumsweise, die geographische Verbreitung und 
dergleichen, und zum Schlusse werden auch Literaturnachweise gegeben. 

Der Verfasser ist ein Freund poetischer Reminiszenzen, die er gelegentlich 
heranzieht, wie denn iiberhaupt seine beiden Bandchen eine anziehende Losung 
desProblems darstellen, wissenschaftlicheFeststellungeneines engeren botanischen 
Gebietes in popularer Sprache wiederzugeben. Zur Einfiihrung in das allgemeine 
Studium der Bryophyten sind sie zu empfehlen. L. Loeske (Berlin). 

Grebe, C. Die Kalkmoose und deren Verbreitung auf den Kalk- 

formationen Mitteldeutschlands. (Festschrift des Vereins fur Natur- 

kunde zu Kassel zur Feier des fiinfundsiebzigjahrigen Bestehens. 

Kassel 1911.    Seite 195-258.) 

Der Verfasser, ein bekannter Forstmann und Bryologe, untersucht in dieser 
Schrift die Zusammenhange zwischen dem Vorkommen und dem Fehlen gewisser 
Moose auf Kalkboden. Da die Moose so geringe Mengen von Aschenbestand- 
teilen aufweisen und ihren geringen Kalkbedarf auf jedem Boden decken konnen, 
der auch nur wenig Kalk enthalt, da ferner ausgesprochene Kalkbodenmoose 
gelegentlich auf kalkarmem Boden auftreten und hier gut gedeihen, so miissen 
indirekte Wirkungen des Kalkes im Boden fur gewisse Moose von Wichtig- 
keit sein. So befordert der Kalk „auf grundigem, frischem, besserem Boden 
die Verwitterung des Mineralbodens und die Verwesung der beigemischten 
Humusstoffe und bewirkt damit eine kraftige, reichliche Ernahrung der auf- 
stehenden Pflanzen". Moose, die die Humussauren lieben, wie alle Torf bewohner, 
b'eiben von solchem Boden ausgeschlossen, weil der Kalk die freien Humus- 
sauren neutralisiert. Auf trockenem Boden verscharft der Kalkgehalt die un- 
gunstigen Verhaltnisse noch. Solcher Boden ist bald trocken und steinhart, 
bald  breiartig  weich  und  er wechselt rasch zwischen diesen Extremen.   Im 
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losen, stark durchlocherten, porosen, nicht beschatteten Kalkboden verkohlen 
die Humusstoffe, sie werden filzig oder staubartig und verstarken noch die ex- 
tremen Wirkungen. Auf solchem Boden uberwiegt der xerophile Typus, der 
diese Extreme am leichtesten ertragt, wie das Grebe hier auch beziiglich der 
Moose zeigt. Der Verfasser geht dann r.aher auf „die Wirkungen des Kalk- 
bodens auf die Vegetation und Moosfiora" ein. Die Begriffe der „Kalkscheuheit" 
und ,,Kalkstetigkeit" werden an der Hand von Beispielen kritisch bereinigt 
und es werden Listen von kalksteten, kalkholden, kalkscheuen und kieselsteten 
Moosen gegeben. Es gibt dabei aber noch weitere Zwischenstufen, wit der 
Verfasser bemerkt, denn ,,die Laubmoose sind uberhaupt aufierst empfindliche 
Bodenreagentien". Es folgt dann der umfangreichste Teil der Arbeit, in dem 
die einzelnen Kalkformationen Mitteldeutschlands und ihre Mooswelt der Reihe 
nach behandelt werden, namlich der Muschelkalk, die devonischen Massenkalke, 
der westfalische Planerkalk, der Dolomit der Zechsteinformation, die Gipsberge 
des Siidharzes und die Juraformation; In jedem Abschnitt werden die charak- 
teristischen Moosarten und die sonstigen Eigentumlichkeiten des Gebietes und 
seiner Mooswelt geschildert, und zwar zum grofiten Teil auf Grund eigener 
Beobachtungen des Verfassers. Die mit vieler Liebe geschriebene Arbeit stellt 
einen wichtigen Beitrag zur okologischen Bryogeographie dar. 

L. Loeske (Berlin). 

Grebe, C.   Die kalkreichen Silikatgesteine und ihre Moosfiora.   (Fest- 
schrift des Vereins fur Naturkunde zu Kassel zur Feier seines fiinf- 
undsiebzigjahrigen Bestehens.    Kassel 1911.    S. 259—283.) 

Diese Arbeit ist eine Fortsetzung der vorher besprochenen. Sie behandelt 
die Moosvegetation jener mitteldeutschen Gesteine, die Kalk in Form von kiesel- 
sauren oder schwefelsauren Verbindungen enthalten. Es werden demnach der 
Reihe nach besprochen: der Meifiner, der Vogelsberg, die RhiJn und die west- 
falischen Diabase und „Hypersthenite". Dem Bryologen ergeben sich bei der 
Lektiire dieser und der vorerwahnten Arbeiten wertvolle Einblicke in die Ver- 
breitung vieler deutsrher Moose, wie sie durch die zerstreuten (und oft un- 
kritischen) Standortsangabcn in den Floren nicht erlangt werden. 

L. Loeske (Berlin). 

Janzen, P. Moosmosaik. (Sonderabdruck aus dem 34. Bericht des 
Westpreufiischen Bot.-Zool. Vereins. Danzig 1912. S. 239—256.) 
Mit 8 Abbildungen. 

Ein wissenschaftliches Feuilleton bester Pragung, das von Kcrners Begnn 
der Blattermosaik ausgeht und diese Erscheinung bei einigen Laub- und Leber- 
moosen an der Hand von Abbildungen (Riccia glauca, Marchantia, Radute 
Lophocolea, Pleuroschisma, Sphagnum, Hypnum molluscum, Pogonatum aloides> 
und einer Ziervignette behandelt. Der Verfasser teilt dabei die vom Mooskorptr 
und seinen Gruppierungen gelieferten Bilder ein in Flach-Mosaiken, plasnsche 
Mosaiken und Vogelschau-Mosaiken. Die Mosaik des Moosbildes, die sich dem 
Auge oft genug aufdrangt, war zwar an sich bekannt, aber sie ist durch Janzen 
zum ersten Male naher untcrsucht und in einer eigenen Abhandlung gewiirdigt 
worden, die sich auch durch sehr angenehme Lesbarkeit auszeichnct. Kerner 
hatte die Mosaik der Mooswelt nicht beriicksichtigt und auch in Haeckels 
,,Kunstformen der Natur" spielen Moosformen zwar eine gutgemeinte, aber 
doch recht stiefmiitterliche Rolle, so dafi Janzen hier ein neues teld er. 
offnet hat. L. Loeske (Berlin). 

Stephani, F. Hepaticae Samoanae. II. Nachtrag. (Botan. u. Zool. tr- 
gebnisse usw. IV. Teil, p. 32—35;  aus Denksch.  d. math.-naturw. 
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Klasse   d. K. Akad. d. Wissensch., Wien., 87 Bd.,  besonders ab- 
gedruckt.) 

Seinen Aufzahlungen der von K. Rechinger gesammelten Lebermoose 
im 81. und 85. Bande der genannten Denkschriften lafit der Verfasser diese 
dritte Mitteilung folgen. Es sind nur 19 Arten, die aufgezahlt werden, daruntcr 
jedoch noch 6 neue und zvvar: Mastigobryum confertissimum, M. falcifolium, 
M. integristipulum,   M. upoluense,   Schistochila samoana  und  Sch. truncatiloba. 

G. H. 

Szurak, J.    Adatok Eszakmagyarorszag mohafl6rajahoz.    Beitrage ztir 

Kenntnis der Moosflora des nordlichen Ungarns.    (Botanikai Koz- 

lemenyek X fl911J, p. 164-171.    Mitteil. f. d. Ausland, p. 29—30.) 
Der Verfasser   erforscht   seit Jahren  das Locse-Lubloer Gebirge in Bezug 

auf seine Laub-   und Lebermoosflora.     In der vorliegenden Arbeit werden die 
Sammelergebnisse    der   Jahre   1908   bis   1910   zusammengestellt.      Es   wurden 
146 Arten und 6 Varietaten festgestellt, darunter mehrere,   die   bisher   fur das 
Konigreich Ungarn   unbekannt   oder   doch  zweifelhaft waren.     Insgesamt  sind 
bisher  282 Moose   aus   dem   Gebiet   des Locse-Lubloer. Gebirges   bekannt  ge- 
worden. G. H. 

Warnstorf, C.    Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia uni- 

versalis).    Mit 1442 Einzelbildern in 85 Figuren.    (Das Pflanzen- 

reich, Regni vegetabilis conspectus, im Auftrage der Konigl. Preufi. 

Akademie   der   Wissenschaften   herausgegeben   von    A.   Engler. 

51. Heft.)    Preis M. 27,50.    Leipzig (Wilhelm Engelmann) 1911. 
Das  Lebenswerk  eines Mamies,   der  sich  seit  mehr  als  30 Jahren  dem 

Studium der schwierigen Klasse der Torfmoose mit wahrcm Eeuereifer hingegeben 
hat, Hegt jetzt fertig vor uns.    Wenn dem Verfasser vor Abschlufi seines Werkes 
der Vorwurf gemacht wurde, dafi die Abfassung einer Sphagnologia universalis 
»n Hinblick  auf die  liickenhaften  Kenntnisse  mancher  Formenkreise  verfriiht 
ware,  so diirfte  wohl  das Gegcnteil  der Fall  sein.    Wir mussen uns vielmehr 
freuen, dafi er uns die gegenwartigen Kenntnisse auf diesem Gebiete in so flber- 
sichtlicher Weise zusammengefafit hat.    Kein anderer ware wohl dazu imstande 
gevvesen  als  der,  welcher  von  den  342 bekannten Torfmoosarten die meisten 
unserer Kenntnis vermittelt hat, und kein Einsichtsvoller wird von einem solchen 
Werke   Luckenlosigkeit   ervvarten;   wo   sich   Liicken   finden,   werden   sie   von 
spateren Sphagnologen ausgefiillt werden. 

Der Stoff ist wie in den ubrigen Heften des ,,Pfianzenreiches" angeordnet: 
^uerst eine Liste der wichtigsten Literatur, dann eine Schilderung des Baues, 
Lebens und der Verbreitung der Torfmoose, ein Hinweis auf die verwandt- 
schaftlichcn Beziehungen, auf fossiles Vorkommen, auf die praktische Verwen- 
<Jung, ferner ein Bestimmungsschlussel der Sektionen und Arten und endlich im 
Hauptteile eine Beschreibung der einzelnen Spezies mit Verbreitungsangaben. 
Bestimmungsschlussel und Diagnosen sind lateinisch, doch sind den knappen 
,ateinischen Diagnosen jedesmal ausfuhrlichere deutsche Beschreibungen zur 
besseren Charakterisierung der Eigentumlichkeiten der Formenkreise beigegeben. 
V,ele Abbildungen von Ast- und Stammblattern und Querschnitten erleichtern 
dle Bestimmung der Spezies und Habitusbilder nach Federzeichnungen des 
Autors geben eine Vorstellung von ihrer aufieren Gestaltung. 

Manche Formenkreise hat Verfasser anders als fruher gruppiert; so ist 
z- B- Sphagnum parvifolium dem von S. recurvum abgegliederten S. amblyphyllum 
untergeordnet, was meinem Empfinden nach den naturlichen Verhaltnissen besser 
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als die friihere Einteilung entspricht. Auch die Subsecundumgruppe weist 
mancherlei Anderungen auf. Ob sie damit aber zur Ruhe gekommen ist, erscheint 
dem Referenten zweifelhaft; zur definitiven Klarung dieser schwierigen Gruppe 
wird es noch vieler Arbeit bediirfen, wobei das Experiment kaum zu umgehen 
sein diirfte. 

Im allgemeinen Teile hat sich der Verfasser auch mit den Untersuchungen 
des Referenten tiber die Kalkfeindlichkeit der Torfmoose beschaftigt. Er mifit 
meinen Ausfuhrungen zvvar einige Bedeutung bei, hat aber manche Punkte offen- 
bar mifiverstanden, so dafi ich naher darauf einzugehen genotigt bin. Zunachst 
mufi ich zugeben, dafi die Verhaltnisse, unter welchen ich die Sphagnen kuiti- 
vierte, nicht mit denen in der freien Natur ubereinstimmen. Ich war mir jedoch 
von vornherein dariiber klar und hatte auf das Experiment verzichten miissen, 
denn es wird im Laboratorium wohl kaum moglich sein, den Torfmoosen die 
natiirlichen Wachstumsbedingungen zu liefern. Da aber alle von mir gcpruften 
Arten gleich behandelt wurden, lassen sich die gewonnenen Resultate wohl 
untereinander vergleichen und dabei haben sich doch beachtenswerte Unter- 
schiede gezeigt. Keineswegs habe ich aber mit dem von mir mitgeteilten 
Zahlenmaterial absolute Grofien festsetzen wollen. Obwohl ich das nicht direkt 
ausgesprochen habe, hatte es Verfasser doch aus meinen Bemerkungen zu 
S. acutifolium und medium herauslesen konnen, wo ich von Gewohnung der 
Arten an verschiedene Standorte gesprochen habe. Ich stehe heute auch nicht 
mehr auf dem Standpunkt, den ich damals einnahm , dafi es sich urn Sauren 
bei den Sphagnen handelt, deren Neutralisation bei einigen Arten Schadigung 
hervorruft; aber ob man diese sogenannte saure Eigenschaft der Zellmembranen 
auf deren Colloidalitat zuruckfiihrt oder auf eine Saure, ist praktisch dasselbe. 
Zur Zeit, als ich meine Arbeit schrieb, war die von Baumann und Gully noch 
nicht da; diese Autoren, mit denen ich ja gemeinsam arbeitete, sprachen damals 
ebenfalls noch von einer Saure und auf sie mufite ich mich bei meinen Aus- 
fiihrungen stiitzen. 

Was die Einteilung der Sphagnumarten nach ihrem Vorkommen betriflt, 
so mufi ich heute noch daran festhalten. Ich bin mir wohl bewufit, dafi eine solche 
immer nur gewisse Falle beruhrt, und dafi es in der Natur keine Grenzen gibt. 
Ich wollte mit meiner Aufstellung nur darauf hinweisen, dafi sich auch in anderen 
Lokalitaten als im Hochmoor Sphagnumansammlungen bildcn, ja dafi manche 
Torfmoose fast ausschliefilich anderswo vorkommen, um mit Irrtiimern, wie sie 
in der Moorliteratur haufig genug zu finden sind, endgiiltig aufzuraumen. 
Keineswegs wollte ich mit meiner Einteilung in Hochmoor-, Wald- und Flach- 
moorsphagnen feste Normen schaffen, sondern die Haufigkeit oder gewisse 
Eigentumlichkeften im Auftreten sollten entscheiden. Freilich kommt S. acuti- 
folium, dessen Bezeichnung als Waldbewohner Verfasser bekrittelt, auch im 
Flach- und Hochmoor vor; wer aber die Entwicklungsgeschichte der Moore 
genau kennt, wird wissen, dafi gerade dieses Torfmoos hcrvorragend an der 
Umwandlung der Moorwalder, die sich meist im Verlaufe der Moorbildung »ls 

Zwischenglied zwischen Flach- und Hochmoor einschieben, in Hochmoor beteiliy1 

ist. Es halt sich dann noch lange im offenen Hochmoor und pafit sich den 
veranderten Lebensbedingungen an, wie ich auseinandergcsetzt habe. Mit noc 1 
mehr Recht miissen die ubrigen Arten — S. Girgensohmi, S. quinquefarium un 
S. squarrosum — fur den Wald reklamiert werden; im sudlichen Bayern haW 
ich sie in zehnjahrigen Beobachtungen fast nie im offenen Moor, sondern hoc 
stens im Moorwald, meist aber in Nadelwaldern, gefunden. Nach meinen Ver- 
suchen glaubte ich mich zu dieser Auffassung einigermafien berechtigt. Wenn 
Verfasser S. papillosum deswegen nicht zu den Hochmoorsphagnen rechnen 
will,  weil es im Gebiet der Tucheler Heide selten ist,  so mufi ich daraus un 
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aus scinen sonstigen Schilderungen vermuten, dafi dort keine eigentlichen Hoch- 
moore vorhanden sind; den ausgesprochenen Hochmooren des Voralpenlandes 
ist dieses Torfmoos durchaus eigentiimlich. 

Verfasser fafit den Begriff des Hochmoors uberhaupt viel zu wenig prizis, 
sonst wiirde er nicht von „Er!enhochmooren" sprechen. Bereits vor fiinf Jahren 
habe ich auf das Unzutreffende dieser Bezeichnung hingewiesen und durch 
C. A. Webers Arbeiten wissen wir, daft alle Waldbestande auf Moor Ubergangs- 
bildungen zu Ilochmoor, aber keine Hochmoore selber sind, am vvenigsten sind 
Erlenbestande dazu zu rechnen. 

Bei raeinen Versuchen mufite ich mich naturlich auf eine Auswahl von 
Arten beschriinken, da solche mit alien einen zu grofien Aufwand von Zeit, 
Material und Platz erfordert hatten, habe ich doch bisweilen mehr als 200 Kultur- 
glaser auf einmal zu beobachten gehabt. Und dann lag mir daran, nur Arten 
moglichst eines Moorkomplexes zu vervvenden, welche unter gleichen klimatischen 
Verhaltnissen gelebt habn, und da standen mir im Chiemseegebiet im wesent- 
lichen die benutzten zur Verfugung. 

An Stelle meiner Einteilung nach dem Standorte mochte der Verfasser das 
verschiedene Wasserbediirfnis als Einteilungsprinzip vorschlagen, was manches 
fur sich hat. Es kamen dann aber ernahrungsphysiologisch so verschiedene 
Typen zusammen, wie S. cuspidatum aus den nahrstoffarmen Hochmoorschlenken 
und die meisten Sphagna subsecunda aus den nahrstoffreichen Elachmooren, 
denn das Vorkommen der letzteren in Hochmoorgriiben besagt nicht, dafi deren 
Wasser auch nahrstoffarm sein mufi, da sie in nahrstoffreichere Flachmoor- 
schichten eingeschnitten sein konnen. Wasseranalysen werden da allein Auskunft 
geben. Ich mufi also einstweilen bei meiner Einteilung verbleiben, besonders 
da diese durch neue exakte Versuche meines Kollegen Gully eine weitere Stiitze 
erfahrt. Nach deren Veroffentlichung werde ich noch einmal auf diesen Gegen- 
stand zurtickkommen. H. Paul. 

Brause, G.    Cyatheaceae, Polypodiaceae, Isoetaceae ap. I. Urban in 
Symbolae Antillanae VII (1911), p. 151—162. 

Der Verfasser beschreibt fblgende neue Arten und Varietaten: Cyathea 
urbani mit der Var. conferta, C. Hieronymi, C. domingensis, C. tenuis, C. irre- 
gularis, Diplazium domingense, Asplenium Constanzae, A. domingense, Blech- 
num Urbani, Bl. Tuerckheimii, Polypodium domingense, Elaphoglossum Tuerck- 
heimii, E. longifolium (Jacq.) J. Sm. var. Constanzae und Isoetis Tuerckheimii. 
Cyathea tenuis ist von Baron Eggers im Pinal von Santa Ana auf Cuba, die 
samtlichen andern Arten sind von H. von Tiirck hei m bei Constanza auf 
Santo Domingo gesammelt worden. G. H. 

Christensen, C.    On a natural classification of the species of Dryop- 

teris.  (Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming 1911, p. 73-85.) 
Der vorzugliche danische Farnkenner, der sich seit etwa fiinf Jahren ein- 

gehend   mit der   grofien,   wohl an 1000 Arten enthaltenden Gattung Dryopteris 
beschaftigt   hat und die Herausgabe einer Monographic derselben beabsichtigt, 
hr'ngt   in  der  vorliegcnden  kleinen Abhandlung  einen kurzen Vorbericht iiber 
d|e Resultate seiner bisherigen die Einteilung der Gattung betreffenden Studien. 
r)erselbe   teilt   danach   die Gattung   in   die   Subgenera   Eudryopteris   C.   Chr., 
StiKmatopteris C. Chr.  (fruher vom Verfasser als Gattung betrachtet),   Ctenitis 
C-  Chr.,    Lastrea   (Bory)   emend.    C.   Chr.,    Glaphyropteris   (Presl)   C.   Chr., 
Steiropteris C. Chr., Cyclosorus   (Link)   emend. C. Chr.,  Leptogramma  (J. Sm). 
^ Chr.,  Goniopteris (Presl)  emend. C. Chr. und Meniscium   (Schreber)  C. Chr. 
e,n-    Die  Untergattung  Goniopteris zerfallt  in zwei Abteilungen:  1. Asteroch- 

Utdwigia Band LI I. 3 
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laena und 2. Eugoniopteris. Aufier bei der ja gut bekannten Untergattung 
Meniscium fiihrt der Verfasser uberall die Arten an, deren Zugehorigkeit zu den 
Untergattungen bisher festgestellt wurde. Auf die Unterschiede der Unter- 
gattungen voneinander wollen wir hier nicht eingehen, da dieselben nicht 
immer mit wenigen Worten zu erledigen sind. Es m6ge daher hier geniigen, 
d.ili wir auf diesen Vorbericht iiber die vom Verfasser geplante Monographic 
aufmerksam gemacht haben. G. H. 

Christensen. C. Two new bipinnatifid species of Alsophila. (Fedde, 
Repert. X [1911], p. 213—214.) 

Der Verfasser stellt Dryopteris Kuhnii (Hieron.) C. Chr. unter Alsophila 
als A. Kuhnii (Hieron.) C. Chr. nov. comb., da die Struktur der Sporangien und 
die basalen Schuppen durchaus dieser Gattung entsprechen, und beschreibt 
dann Alsophila phalaenolepis C. Chr. (Ecuador: leg. Sodiro, Typus im Herbar 
des Prinzen Roland Bonaparte) als neue Art. G. H. 

Copeland, Edw. B. New or interesting Philippine Ferns IV. (Philip- 
pine Journ. of Sci. IV No. 2, Sect. C. Bot. [1909], p. 111—115); 
V (1. c. VI No. 3, Sect. C. Bot. [1911], p. 145—148.) 

Der Verfasser beschreibt als neu in der ersten Abhandlung die folgenden 
Arten und Varietaten: Cyathea philippinensis Bak. var. nuda, Peranema luzonica, 
Dryopteris tenerrima, Currania (neue Gattung aus der Verwandtschaft von 
Athyrium, aber mit schleierlosen Soris und abweichendem Habitus) mit der Art 
C. gracilipes, Asplenium gracilifolium, Plagiogyria nana, Polypodium Currann 
und Prosaptia linearis und macht Bemerkungen zu folgenden bereits friiher be- 
kannten Arten: Athyrium macrocarpum (Bl.) Bedd., Asplenium epiphyticum 
Copel., Aspl. tenuifolium Don, Polypodium subpinnatifidum Bl. und P. sub- 
secundo-dissectum Zoll. In der zweiten Mitteilung beschreibt er folgende neue 
Arten: Cyathea Robinsonii, Dryopteris sessilipinna, Dr. confusa, Dr. melano- 
phlebia, Monogramma capillaris und Polypodium pulogense. Zu alteren Arten, 
so Hymenophyllum subfiabellatum Ces., das vom Verfasser auf Luzon aufgefunden 
wurde, und Polypodium pteropus Bl. werden Bemerkungen gemacht. Davalha 
Kingii Bak. wird unter des Verfassers Gattung Davallodes als D. Kingii (Bak.) 
Copel. gestellt, ebenso Polypodium oyamense Bak. zu Currania als C. oyamensis 
(Bak.) Copel. und als Synonym dazu zitiert Polypodium Krameri Eranch. et Sav. 

G. H. 

— The Ferns of Mount Apo. (Leaflets of Philippine Botany III 
[1910], p. 791—851.) 

In einer kurzen Einleitung (p. 791—795) gibt der Verfasser Notizen iiber 
Hohe, Lage, Klima und die bisherigen Besuche des Berges durch botanische 
Forscher und macht dann Angaben iiber die Zahl der Fame in den ver- 
schiedenen Regionen und iiber die geographische Verbreitung derselben. Nacn 
der gegebenen Ubersicht sind vorhanden: 

Lokale bisher nur am Mt.-Apo gefundene Arten  
Auf Mindanao beschrankte Arten •    • 
Auf die Philippinen beschrankte Arten  
Mithin fur die ganzen Philippinen endemische Arten . . • 
Malayische Arten, welche Mindanao nicht uberschreiten 
Malayische Arten, welche Luzon nicht erreichen . . . • • 
Malayische Arten, welche Luzon nicht uberschreiten . • • 
Malayische Arten, welche die Philippinen nicht uberschreiten 
Malayische Arten, welche Japan nicht erreichen    .    .   •   •   • 
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Malayische Arten, welche Japan erreichen 17 
Malayische Arten, welche Japan iiberschreiten 1 
Gesamtanzahl der Arten, welche Luzon iiberschreiten 25 
Bekannte Art, die aber nicht im malayischen Gebiet vorkommt 1 
Nordliche Arten, die nicht das malayische Gebiet erreichen ... 0 

Die Aufzahlung enthalt 4 Ophioglossaceen, 3 Marattiaceen, 1 Osmundacee, 
3 Schizaeaceen, 6 Gleicheniaceen, 14 Hymenophyllaceen, 9 Cyatheaceen, 
217 Polypodiaceen, 6 Lycopodiaceen (die Selaginellen fehlen), 1 Psilotacee. 
Neuc Arten werden folgende beschrieben: Gleichenia sordida, Gl. Elmeri, 
Cyathea apoensis, C. bicolor, Dryopteris dura, Dr. gymnocarpa, Dr. calva, 
Athyrium macrosorum, Ath. costulisorum, Ath. palauanense Cop. var. apoense 
nov. var., Coniogramme subcordata, Paesia Elmeri, Prosaptia ancestralis, Poly- 
podium durum, P. muscoides, P. pulcherrimum, Hymenolepis platyrhynchos 
(J. Sm.) Kze. var. glauca und Elaphoglossum Elmeri. Als neue Kombination wird 
Asplenium ellipticum (Fee) Copel. •» Neottiopteris elliptica Fe6 — A. musae- 
folium Mett. gegeben. G. H. 

Copeland,  E.  B.     Additions  to  the  Bornean   Fern  Flora.    (Philipp. 

journ. of Sci. V No. 4, Sect. C. Bot. [1910], p. 283—285.) 
Verfasser zahlt zwolf Fame auf. Darunter sind neu oder werden urn- 

gestellt: Dryopteris glabrior, Dr. penangiana (Hook) C. Chr. var. calvescens 
(Christ) syn. Dr. ferox var. calvescens Christ, die Gattung Protolindsaya, welche 
der Verfasser mit folgender Diagnose charakterisiert: „Rhizomate repente, paleis 
angustis vestito, fasciculo vasculari tenue solido; pinnis inaequilateralibus non 
dimidiatis, venulis liberis; soris intramarginalibus haud confluentibus, obconicis, 
lateribus indusiorum ad laminam adnatis"; mit der Art Pr. Brooksii, ferner 
Schizoloma heterophyllum (Dr.) J. Sm. var. Speluncae, Asplenium trifoliatum 
Aspl. filiceps, Plagiogyria pycnophylla (Kze.) var. integra. Erwahnt werden noch 
Polypodium Zippelii BI., ein Dryostachyum?, welches wie eine Hybride von 
Polypodium heracleum und Dryostachyum splendens aussieht, ferner Lecanop- 
teris pumila BL Vittaria longicoma Christ und Elaphoglossum petiolatum (Sw.) 
Urban. Die Fame wurden meist von C. J. Brooks, und nur Lecanopteris 
pumila von J. Hewitt auf Borneo gesammelt. G. H. 

— Bornean   Ferns collected  by C.  J. Brooks.     (Philipp.  Journ.  of 

Sci. VI No. 3, Sect. C. Bot.  1911.) 
Diese Abhandlung enthalt ebenfalls eine Aufzahlung resp. Beschreibung von 

C J. Brooks gesammelter Fame. Als neu werden beschrieben: Angiopteris 
Brooksii, Ang. ferox, Cyathea arthropoda, Cyathea Hewittii, C. paraphysata, 
C. (Alsophila) Brooksii, C. borneensis, Dryopteris paucisora, Dr. acanthocarpa, 
Dr. compacta, Dr. mirabilis, Tectaria Brooksii, Asplenium Brooksii, Lindsaya 
nitida, L. orbiculata (Lam.) Mett. var. odontosorioides, Adiantum pulcherrimum, 
Taenitis Brooksii, Polypodium sparsipilum, P. setaceum. Die Gattung Aglao- 
morpha Schott wird wieder hergestellt und erweitert. Der Verfasser teilt die- 
se'be in die Sektionen Hemistachyum, zu welcher Sektion Agl. Brooksii spec. 
n°v. gehort, Dryostachyum mit den Arten Agl. splendens (J. Sm.) Copet. comb, 
"ova und Sektion Psygmium mit Agl. meyeniana Schott ein. Die samtlichen 
neuen Arten sind auf den beigebenen Tafeln XII bis XXV nach Photographien 
derselben in verkleinertem MaCstabe dargestellt. G. H. 

~ Papuan Ferns collected by the Reverend Copland King.   (Philipp. 

Journ. of Sci. C. Bot. VI [1911], p. 65—92.) 
Der Verfasser hat hier eine sehr wertvolle,  viele neue  Arten enthaltende 

Sammlung,   welche   an   verschiedenen  Punkten  in  Neu Guinea  von  Reverend 
3* 
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Copland King zusammengebracht wurde, bearbeitet. Dieselbe hat durchaus 
malavischen Charakter, welcher nach dem Verfasser auch alien polynesischen 
Farn'en zukommt. Derselbe zahlt zwei Marattiaceen, zwei Ophioglossaceen, 
neun Schizaeaceen, zwei Gleicheniaceen, drei Cyatheaceen, siebzehn Hymcno- 
phyllaceen und 136 Polypodiaceen auf. Neu sind darunter folgende Artem 
Marattia Kingii, M. grandifolia, Lygodium dimorphum, L. Kingii, Hymenophyllum 
laminatum, H. (Leptocioniuml ovatum, Trichomanes grande, Tr. latipinnum, 
Tr. densinervium, Tr. (Cephalomanes) acrosorum, Sr. (Cephalomanes) Kingii, 
Dryopteris Kingii, Dr. wanensis, Dr. basisora, Dr. falcatipinnula, Dr. paraphysata, 
Dr. dichrotricha, Dr. aquatilis, Tectaria papuana, Hemigramma grandifolia, As- 
plenium papuanum, A. Kingii, Arthropteris Kingii, Davallia papuana, Tapeimdium 
marginale, Lindsaya sessilis, L. brevipes, L. microstegia, L. Kingii, L. tricho- 
phylla, Craspedodictyum neue Gattung, gymnogrammeartig mit ternaten 
oder palmaten Blattern, mit Adern, welche am Rande ein Maschennetz bilden, 
unterhalb aber frei sind, und zusammenhangenden Soris ohne Paraphysen, mit 
den Arten Cr. grande spec. nov. und Cr. quinatum (Hook.) syn. Gymnogramme 
quinata Hk., ferner Pteris deltoidea Doryopteris papuana, Vittaria scabricoma, 
Loxogramme paltonioides, Polypodium (Phymatodes) senescens, P. (Phymatodes) 
neo-guineense, P. (Phymatodes) kingii, P. Phymatodes multijugatum, P. Phyma- 
todes papyraceum, P. (Phymatodes) albicaulum, Dendroconche, neue Gattung, 
die von Polypodium wegen der nicht am Rhizom mit Gliederung versehenen 
Blattstiele und der dimorphen Blatter, wie bei Drynaria, zu trennen ist, mit der 
Art D. Annabellae (Forbes) Copel. comb nov., und Merinthosorus, neue 
Gattuug aus der Verwandtschaft von Drynaria mit unten sterilen, oben fertilen 
Blattern, ahnlich wie bei Drynaria quercifolia abfallenden Segmenten, sehr 
schmalen fertilen Segmenten mit jederseits einem Sorus; mit der Art M. dry- 
narioides (Hook.) Copel. syn. Acrostichum drynariodes Hook. «• "• 

HieronymilS, G. Species novae Selaginellarum philippensium. (Fedde 
Repert. X [1911], p. 41—53, 97—116.) 

Der Verfasser bcschreibt folgende 19 neue auf den Philippineninseln 
heimische Selaginellen, samtlich aus der Gruppe der S. involvens (Sw.) Hieron. 
(syn. S. caulescens [Wall.] Spring.): S. Brausei, S. leytensis, S. Bacanii, S. bana- 
jaoensis, S. Elmeri, S. Neei, S. Meyenii, S. Ramosii, S. sibuyanensis. S. Fenixu, 
S. Sancti Antonii, S. Gregoryi, S. fallax, S. Copelandii, S. halconensis, S. para- 
guana, S. infantensis, S. Toppingii, S. Quadrasii. "• 

Maxon, W. R. A remarkable new Fern from Panama. (Smithsonian 

Miscell. Collect, vol. 56, No. 24.     Washington  1911.    5 p.,  3 pi.) 
Der Verfasser  beschreibt ein neues, sehr interessantes Polypodium podo- 

carpum aus   der Verwandtschaft von P. curvatum Sw., P. pilipes Hock, und r 
pozuzoenze Bak., dessen Sori terminal an Lappen zweiter Ordnung der Fieder- 
lappen erster Ordnung stehen.    Auf den schiinen Tafeln ist die Hauptform un 
zwei Mutationsformen dargestellt, davon die eine mit an den Enden wiedcrn 
dichotomisch   zerteilten   Fiederlappen   erster   Ordnung   und   die   andere 
mehr verlangerten Blattern, deren Fiederlappen erster Ordnung mehr oder wenig 
verkiirzt sind. 

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. New or interesting 
Malayan Ferns 3. (Bull, du Jardin Bot. de Buitenzorg 2me sene 

No. 1 [1911], p. 1-29, Tab. I—IV.) 
Die vorliegende Abhandlung cnthalt die Beschreibungen neuer unu 

vollstandigungen der Diagnosen iilterer Pteridophytenarten. Es werden 
schrieben Antrophyum semicostatum Bl. var. Marthae syn. A. callifolium C 
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non Blume, Asplenium caudatum Forst. var. minus, Cibotium baranetz J. Sra. 
var. semihastatum, Davallia Koordersii, Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. var. Koor- 
dersii, Dryopteris Marthae, Dr. besukiensis, Humata obtusata, Lecanopteris 
philippinensis (syn. L. pumilia Copel. non BI.) Lindsaya glandulifera, Nephro- 
lepis tomentosa v. A. v. R., Pleopeltis luzonica (Copel.) v. A. v. R. var. javanica 
PI. Feei (Bory) v. A. v. R. var. Elmeri, Trichomanes Rothertii, Lycopodium 
caudifolium, L. gunturense, Selaginella torricelliana, S. subserpentina, S. nutans 
Warb. var. capitata, S. Hieronymi (nicht verschieden von S. Braunii Bak.), S. 
marosensis, S. pungentifolia, S. Merrilli (diese ist nach der Sammlungsnummer 
Nr. 251 der Sammlung Merrills identisch mit S. polyura Warb.), S. suffruti- 
cosa, S. brevipinna, S. d'Armandvillei, S. Ketra-ayam, S. subfimbriata mit den 
Var. Backeri und Var. Koordersii und S. permutata Hieron. var. aeneifolia. 
Die zu vielen alteren Arten gemachten Bemerkungen vervollstandigen friihere 
Beschreibungen. Von den darin enthaltenen neuen Angaben sei hier nur er- 
wahnt, daft der Verfasser die als Davallia stipellata Wall., Acrophorus stipellatus 
(Wall.) Moore oder auch Acrophorus nodosus Pr. bekannte Pflanze unter die 
Gattung Cystopteris als C. stipellata (Wall.) stellt. G. H. 

Broili.      Versuche    mit   Brandinfektion   zur   Erziehung   brandfreier 

Gerstenstamme.      7  Figuren.     (Naturwiss.   Zeitschr.   f.   Forst-   u. 

Landwirtsch., 8. Jahrg. 1910, 7. Heft, p. 335-344.) 
Es wurden Versuche mit Gerstenhartbrand (Ustilago hordei tecta 

Jen.) und mit Gerstenflugbrand (U. h. nuda Jen.) vorgenommen. Mit letzterem 
scheint es eher mdglich zu sein, brandimmune Gersten ausfindig zu machen als 
mit dem letzteren. Beim Flugbrande kann direkte Infektion der Bliite erfolgen, 
welcher Nahrboden dem Pilze zusagt, beim gedeckten Gerstenbrande aber 
kommen uns unbekannte Vorgange im Ackerboden hinzu, die jedes Jahr, je nach 
Witterung und Bestellzeit, andere sein konnen. Matouschek (Wien). 

Bubak, Fr.     Eine   neue  Krankheit  der Maulbeerbaume (II. Mitteilg.) 

(Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch., 29. Jahrg., Nr. 2 1911, p. 70—74.) 

Mit 1 Fig. 
Auf bulgarischem Materiale getoteter Morus-Aste fand Verfasser diverse 

Pilze, darunter einen neuen, der in den Entwicklungskreis eines Thyrococ- 
cum gehort. Auf alien Fruchtlagen des letzteren fand Verfasser den neuen 
pilz Dothiorellina Tankoffii n. g. et n. sp. Da von Hohnel fur Thyro- 
<"-occum die neue Gattung Thyrostoma 1911 schuf, so mufi der Pilz, auf 
^'elchem das neue Genus wachst.Thyrostroma Kosaroffii (Briosi 1910)Bubak 
heifien. Die neue Art ist mit Dendrophoma teres Berlese nicht identisch. 
zu Thyrostoma gehoren noch: Th. Mori (Nomura) Bubak und Th. Vleu- 
gelianum Bubak. Matouschek (Wien.) 

Eriksson, J.     F. Zachs  cytologische Untersuchungen iiber die Rost- 

flecken  des   Getreides  und die Mykoplasmatheorie.    (Sitzungsber. 

d. K. Akad.   d. Wiss.  in Wien 1910,  CXIX, 9./10. Heft,  Abt. 1, 

p. 1043-1050.) 
Verfasser behauptet folgendes: Zach hat in obengenannter Abhandlung 

<'• c. Bd. 119, Abt. I. April 1910) Material vor sich gehabt, das nicht aus den 
PHmaren Uredopusteln stammte, und dafi er daher nicht die Mycoplasmastufe (weder 
j* Ruhe- noch Reifestadium) untersuchte, sondern die als Pseudoparenchym 
b«zeichnete Stufe. Letztere halt Verfasser wie friiher nur fur Aurlosungs- 
stufen. An Hand neuerer Praparate ist es fur den Verfasser ganz unmoglich, dafi 
das Mycoplasma sich in sehr feine Myzelienfaden auflosen lasse,  er glaubt viel- 
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mehr, dafiZach, durch seine sicher interessanten Studien iiber Mycorrhiza 
verleitet, auch beim Rostkrankwerden des Getreides phagocytische Prozesse 
annahra und daher auf einen falschen Weg geriet. Verfasser wunscht, dafi auch 
Zach eingehende Kontrollversuche auf diesem Gebiete ausfiihren m6ge, die 
jetzt schon an anderen Stellen vor sich gehen. Matouschek (Wien). 

Hecke, L.    Beobachtungen  der Uberwinterungsart von Pflanzenpara- 

siten.    (Naturwissensch. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch., 9. Jahrg. 

1911, Heft 1, p. 44—53.) 
Sehr viele Pilze durften zur Uberwinterung sich jener Organe bedienen, 

welche, im Sommer gebildet, der Verbreitung wahrend des Sommers allein zu 
dienen schienen und es durfte je nach den auSeren Umstanden bald mehr die 
eine, bald die andere Art der Fortpflanzung die Uberwinterung ubernehmen. 
Bezuglich des Getreideros tes liegen nach Verfasser folgende Moglichkeiten 
vor: Uberwinterung der Teleutosporen oder der Uredosporen, oder vom Myzel 
in den vegetativen Teilen der Pflanze, oder im Samen der Pflanze. Versuche 

ergaben : 
1. Die Uberwinterung der Teleutosporen ohne Auftreten eines Aeci- 

diums darf nicht als eine Moglichkeit fur die Erhaltung des Rostes von einem 
Jahre zum anderen betrachtet werden. 

2. Eine Moglichkeit der Uberwinteruug von Uredosporen existiert; sic 

konnen dem Froste vviderstehen. 
3. Das Uredomyzel des Gelbrostes z. B. kann in Blattern gut iiberwintern. 
4. Uberwinterung durch das Saatgut ist moglich. 
5. Es entspricht wohl nicht der Wahrheit, wenn angenommen wird, da 

das alljahrliche Auftreten von Rost in nordlichen Landern aus dem auf der 
Erde ausgedehnten Getreidebau und aus dem sich hieraus angeblich ergebenden 
grofien Sporengehalt der Luft durch schrittweises Vorrucken von Sttden nach 
Norden zu erkliiren sei. Verfasser glaubt an eine Kontinuitat der Uredo- 
generation wahrend des Winters auch in nordlichen Gegenden an vielen Orten 
in gunstigen Lagen, welche dann Herde fur die nahere Umgebung bilden; auc 
die Myzeluberwinterung konne in den nordlichsten Gegenden des Getreidebaues 

vorkommen. 
6. Es   sind   also   mehrere   Arten   der   Uberwinterung   des  Getreiderostes 

moglich, je nach Lage und Klima. Matouschek (Wien). 

Jacobasch, E.     Fasziation   und Fission   und   deren  Wirkungen   am 
Spargel (Asparagus officinalis L.).    (Allgem. Botan. Zeitschr. XVI, 
Nr. 12 1910, p.. 189—191.) uch 

Aufier reinen Fasziationen diverser Ausbildung beobachtete Verfasser 
viele Fissionen (Gabelungen).   Es kommt zu eigenartigen Krummungcn u 
Wiedervereinigungen der Sprosse.   Es zeigte sich da dasselbe Gesetz, w 
Acer   pseudoplatanus  (wo   am  faszierten  Zweige spirale   und  scnn 
formige Windungen auftreten): Die starkeren Triebe notigen die schwa 
sich nicht umeinander, sondern bandartig nebeneinander anzugliedern, w 
die   spiraligen   Windungen   hervorgerufen   werden,   wobei   aber  wieae 
schw-acheren Triebe die starkeien zwingen, sich iiber sie hinweg und 
krummen,   um   so   die schneckenformigen Windungen  herzustellen. 
macht noch auf eine Gabelspaltung beim Roggen aufmerksam. 

Matouschek iWienj. 

Metcalf, H. und Collins, J. F. The control of the chestnut bark Disease. 
(N. S. Dep. Afric. Farmers' Bull. 467, Washington 1911.) 



(39) 

In zehn ostlichen Staaten Nordamerikas tritt seit 1904 eine Krankheit auf 
der Rinde der Castanea-Arten auf, welche grofien Schaden durch die Abtotung 
der Baume verursacht. Die Ursache ist der Pyrenomycet Diaporthe parasitica 
Murr. Im Sommer werden die Pykniden hervorgebracht, aus denen die Sporen 
in langen Ranken hervortreten, in Winter entstehen dann in grofien Massen die 
Perithecien. Die Verbreitung geschieht durch Vogel (Spechte) und Bohrkafer. 
Als Bekampfungsmittel komrat lediglich die Vernichtung der befallenen Baume 
in Betracht. Bei grofien Zierbaumen kann man das Ausschneiden der erkrankten 
Rindenstucke und das Teeren dieser Stellen in Anuendung bringen, aber dieses 
Mittel verspricht kaum durchgreifenden Erfolg. G. Lindau. 

Molisch, Hans. Uber den Einfluft des Tabakrauches auf die Pflanze. 
II. Teil. (Anzeiger d. K. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. 
Klasse, Jahrg. 1911. Nr. XVII, p. 378—380.) 

Wie verhalt sich die erwachsene Pflanze im Tabakrauch? 

I. Folgende Pflanzen litten in ihm wenig: Tolmiaea Menziesii, Eupa- 
torium ade nophorum, Echeveria, Tradescantia guianensis, Sel.i- 
ginella Martensii. 

II. An den Pflanzen gaben pathologischen Einflufi des Tabakrauches zu 
erkennen.    Dieser zeigte sich: 

a) Durch chemonastische Bewegungen der Blatter an: Abwarts- 
gestellte Blatter und Einrollung der Blatter bei Boehmeria utilis und 
Splitgerbia biloba. Weniger auffallend zeigten sich in dieser Hinsicht 
B-polystachya, Impatiens parviflora, I.Suttani, Parietaria offi- 
cinalis, besonders aber Blatter abgeschniltener Zweige. Die obige Tolmiaea 
und andere Pflanzen lassen da uberhaupt derartige Blattbewegungen gar nicht 
erkennen. Leuchtgas oder mit anderen schadlichen Stoffen verunreinigte Luft 
des Zimmers wirkte ahnlir.h. 

b) Durch Lentize lien wucherungen: Auf Stengeln von Boehmeria 
Polystachya und Goldfussia glomerata zeigten sich '/a cm grofie weifie 
Lentizellenwucherungen, aus denen oft Guttationstropfen hervorgeprefit wurden. 
Noch grofiere Flecken wiesen Stengelinternodien von Salix rubra und Sam- 
bucus nigra auf. Bei letzter Art ist fast jede Zelle mit Trijpfchen verse hen. 
Grofie osmotische Drucke mussen wohl existieren, die unter dem Einflusse des 
Rauches entstehen. 

C) Durch den Laubfall: Caragana, Mimosa pudica, Rob inia, Hali- 
modendron argenteum etc. werfen schon nach 24 bis 48 Stunden fast stets 
ganz die Blatter ab, auch dann, wenn Rauch von Papier, Stroh etc. oder Leucht- 
gas statt Tabakrauch angewandt wurde. Im Einklange mit den analogen Ver- 
"altnissen bei Keimlingen ergab sich, dafi Nikotindampf gar nicht oder fast nicht 
auf die Blatter der eben genannten Pflanzen einwirkt. 

d) Durch Hemmung der Anthokyanbildung: Im Tabakrauche 
Wdeten Topfpflanzen von Strobila nthes Dyerianus nur wenig Anthokyan. 

Matouschek (Wien). 

*"uth, Fr. Uber die Faulnis der Quitten. (Zeitschrift f. Wein-, Obst- 
und Gartenbau, herausgegeben v. d. Grofih. Wein- u. Obstbaum- 
schule, 7. Jahrg.  1910, p. 162-163.)    Mit 1 Fig. 

Die sehr grofie und lange dauernde Feuchtigkeit brachte an Ouitten Rifi- 
bildung, gewohnlich vom Stiel aus, hervor. Gegeniiber der grofien Feuchtigkeit 
erwiesen sich Apfelquitten empfindlicher als Birnenquitten. Die Risse gingen 
oft tief.    Auf dem blofigelegten Fleische   siedelten sich  an:    Monila fructi- 
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gena Schrot.,  Penicillium  glaucum, Botrytis  cinerea Pers.,  Capno- 
dium salicinum. 

Gegenmittel: Ofteres und gutes Abschiitteln des auf Frucht und Blatt nach 
dem Regen befindlichen Wassers. Dies ist auch deshalb vom Vorteil, weil die 
moniliakranken Quitten abgeschuttelt werden. Diese sind griindlich zu ver- 
nichten. Es konnte ja der Pilz unter Umstanden auf die Bliiten und Zweige 
iibergehen und so reuerdings Schaden stiffen. Man scb tittle die Baume aber 
auch bei trockener Zeit manchmal, da solche „Mumien" sich auch dann bilden 
konnen, wenn es der Monilia moglich wird, sich an feinen Rissen oder Ver- 
wundungen (hervorgebracht durch Anstofien der Friichte an Zweige, durch den 
Wind oder durch Tierstiche) testzusetzen. Matouschek (Wien). 

Neger, F. W. Die Oberwinterung und Bekampfung des Eichen- 

Mehltaus. 3 Fig. i. Texte. (Tharandter forstl. Jahrbuch, 62. Bd., 

1. Heft 1911, 9 p.) 
1. Wie iiberwintert der Eichenm eh 11 aur Durch Konidien nicht, wie 

die Versuche lehrten. Doch auch die Ferraris c hen Gemmen, die Verfasser 
(mit Foex) fur Narben abgebrochener Konidien halt, sind keine Uberwinterungs- 
organe. Versuche mit Knospen vonQuercus pubesce ns var. Hart wigiana 
lehrten, daC cine Uberwinterung des Myzels in diesen moglich ist. Fur die Er- 
haltung des Pilzes ist es gleichgiiltig, ob die Wirtpflanze im Freien oder in 
geschlossenem Raume iiberwintert. Inwieweit die Ferrarischen Myzel- 
verdickungen hierbei eine Rolle spielen, konnte nicht studiert werden. 

2. Bekampfung des Eichenmehltaus. Fur die Praxis ergaben sich 
folgende Punkte: Das Verbrennen des Laubes hat keinen Sinn, die Konidien 
sind ja keine Uberwinterungsorgane. Im Pflanzgarten cmpfiehlt sich die Be- 
kampfung durch ein- bis zweimaliges Bespritzen mit Schwefelkalkbruhe (Ver- 
dunnung 1: 20). Die Haufigkeit richtet sich nach der Starke des Befalls. Cicin- 
nolobus wird wohl kium als Schadiger des Eichenmehltaus eine groGe Rolle 
spielen, wie es Vuillemin angibt, denn der Schmarotzer tritt dann erst auf, wenn 
die Fruktifikation des Oidiums den Hohepunkt uberschritten und der Mehltau 
schon grofien Schaden angerichtet hat. Matouschek (Wien). 

Nemec, B. Uber die Nematodenkrankheit der Zuckerrube. (Zeitschr. 

f. Pflanzenkrankh. XXI, */i  H. 1911, p. 1 — 10.)    Mit 6 Fig. 
1.  Heterodera Schachtii  und H. radicicola  besitzen  in  der Mund- 

hohlung   einen  machtigen   Stachel.    Er dient  zum  Eindringen  in  die  Wurze. 
Gelangt so ein Tierchen an das Gefafibiindel, so gebraucht es den Stachel nicht 
mehr, denn die an den Mund angrenzenden Riesenzellen sind stets ganz unver- 
sehrt.   Die Zellmembranen sind porenlos,  das Tier kann sich  durch  einfaches 
Saugen  der Zellsubstanz  nicht  ernahren,    Wahrscheinlich  wirken  die  Riesen- 
zellen  wie  eine Druse oder ein Nektar,  dafi sie bestimmte Stoffe  sezernieren, 
welche   dann  der Wurm einsaugt.   Damit  lafit  sich   der   drusige  zytologisc 
Charakter der Riesenzellen in Verbindung bringen und auch das Auftreten von 
fadenformigen Mitochondrien  in den der Mundoffnung des Wurms anliegenden 
Zellen.   Erstere treten ja an Stellen einer intensiven Stoffwechseltatigkeit au , 
•/., B. in Xektarien (nach Schniewind-Thies).    Der Wurm mag also,  nachdemi er 
die Gefafibiindelelemente erreicht hat, einen Stoff zu sezernieren, der die Ze en 
reizt, heranzuwachsen, reiches Zytoplasma zu bilden, teilweise die Zellwande au- 
zulosen und bestimmte Stoffe zu sezernieren.   Diese saugt dann der Wurm 
Nahrung  auf.    Entweder diese  andauernde   Entfernung der Sekrete  oder 
dauernde Einwirkung eines vom Wurm  sezernierten Stoffes bewirken, da 
Riesenzellen als Nektarien fungieren,  solange der Wurm  an der Wurzel saug . 
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Denn stirbt er ab, so verdicken die Riesenzellen noch ihre Wande, werden 
inhaltsarmer und sterben ab. Das Gefafibundel wild an der Infektionstelle nur 
wenig dicker. Eine starke Zellvermehrung und -Vergrofierung, wie sie in den 
Gallen der Heterodera radicicola eintritt, kommt bei H. Schachtii nicht 
zustande. Die Riesenzellen entstehen da meist durch Zellverschmelzung. Durch 
das Absterben der Riesenzellen wird der Eintritt in die Pflanzen diversen Mikro- 
organismen crmoglicht. Verfasser beschaftigt sich mit der Entstehung und der 
Anatomie der Riesenzellen genau. 

2. Es wird ein Bild, das nematodenkranke Zuckerriiben bieten, entworfen: 
Die andauernde Neubildung von Wurzeln erschopft die Rube. Die Riibenkorper 
selbst und die alteren Teile der Seitenwurzeln, welche keine Epidermis und 
aufiere Rinde mehr besitzen, sind zu einer erfolgreichen Absorption nicht ge- 
eignet. Durch die Riesenzellen wird das Gefafibundel in den infizierten Seiten- 
wurzeln unterbrochen. Das Vergilben und Abwelken der Blatter wird der 
starken Nahrungsentziehung durch die Wurmer zugeschrieben; schuld daran 
ist aber die mangelhafte Versorgung der Pflanze mit mineralischen Nahrstoffen. 
Die Versorgung der Pflanze mit Wasser ist infolge der anatomischen Verande- 
rung der Gefafibundel der Absorptionswurzeln recht ungenugend; daher welken 
nematodenkranke Ruben bei Trockenheit und Hitze leichter als gesunde. Irre- 
levant ist der Verlust an Nahrstoffen, welche der Pflanze die Wurmer selbst 
entziehen. Das in den Riesenzellen sich bildende Zytoplasma ist fiir die Pflanze 
verloren. All' das konnte aber vvohl der grofie Organismns der Rube ver- 
schmerzen, wenn es nicht durch die kontinuierliche Seitenwurzelbildung zu einer 
tiefen Ernahrungshemmung und Erschopfung kame. Matouschek (Wien). 

ROSS, H. Die Pflanzengallen (Cecidien) Mittel- und Nordeuropas, 

ihre Erreger und Biologie und Bestimmungstabellen. Jena (Gustav 

Fischer) 1911. Gr. 8°. 350 Seiten, 24 Textfig., 10 Taf. M. 9.—. 

Kiister, E. Die Gallen der Pflanzen. Ein Lehrbuch fiir Botaniker 

und Entomologen. Leipzig (S. Hirzel) 1911. Gr. 8°. 437 pp., 

158 Textfig.    M. 17.50. 
Ross gibt sehr brauchbare Bestimmungstabellen, die durch prachtvolle 

Tafeln unterstiitzt werden. Im allgemeinen Teile erfahren wir alles Brauchbare 
uber me Gallenerreger (Tiere und Pilze), uber die Bedingungen des Entstehens 
<ler Gallen, dcren Morphologie und Biologie. 

Kiister legt in seinem Werke das Hauptgewicht auf die Naturgeschichte 
der Gallen uberhaupt (Morphologie, Anatomie, Chemie, Atiologie, Biologie). 
D'e ..gallenerzeugenden Tiere und Pflanzen" sowie die „gallentragenden Pflanzen", 
desgleichen die ..gallenahnlichen Neubildungen am Tierkorper" zeigen (wie die 
anderen obengenannten Abschnitte), dafi Verfasser die ganze Literatur kritisch 
bearbeitet hat und dafi er selbst auf diesem Gebiete produktiv uns mit so 
manchen interessanten neuen Gedanken uberrascht. 

Beide Werke diirfen in der Hand des Gallenforschers nicht fehlen, es sind 
wertvolle Nachschlagebucher, die aber auch Neues in Hulle und Eiille bringen. 

Matouschek (Wien). 

S'mon, J. Bericht uber Arbeiten aus dem bakteriologischen Labora- 
torium der Konigl. Pflanzenphysiologischen Versuchsstation fiir die 
Jahre 1909 und 1910.    (Sachs. Landw. Ztg. 1912, Nr. 2.) 

Der Bericht beschrankt sich auf die Resultate der Impfungsversuche mit 
Erdbakterien. Von den erprobten Mitteln wirkte Azotogcn in Erdkulturen am 
besten und sichersten.   Die Steigerung des Ertrages war bei den Leguminosen 
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cine ganz bedeutende,   wie   aus   den Berichten   hervorgeht,   welche praktische 
Landwirte der Station erstattet haben. G. Lindau. 

Stevens, F. L. Progress in control of plant diseases. (The Popul. 
Science Monthly 1911, p. 469—476).    Fig. 

Verfasser gibt in popularer Weise eine Ubersicht iiber das Auftreten 
einiger Pfianzenkrankheiten in Nordamerika, namentlich vom historischen Stand- 
punkte aus und zeigt dann, dafi iiberall riistig an der Bekampfung dieser Krank- 
heiten gearbeitet vvird. Eine Karte zeigt die Verbreitung der hauptsachlichsten 
Krankheiten und einige Diagramme geben Auskunft iiber die ersten Beob- 
achtungen derselben. Einige Vergleichsdiagramme zeigen das Auftreten von 
Menschen- und Tierkrankheiten. G. Lindau. 

Tubeuf, C. von. Teratologische Bilder. Mit 15 Abbildungen. (Natur- 
wissensch. Zeitschr. f. Forst- u. Landw., 8. Jahrg. 1910, Heft 4 5, 
p. 263-280.) 

1. Zapfen- und Verbanderungssucht bei der Kiefer, Pinus 
silvestris. Auf der Mendel in Siidtirol konnte Verfasser Etagenbildungen 
von Zapfenhaufungen (im Sinne von de Vries) beobachten. Zugleich war Ver- 
banderung an den Asten zu sehen. Den fasziierenden Sprossen mufite abnormal 
viel plastisches Material zugcflossen sein; die Exemplare waren fruher verbissen 
worden. Die fasziierten Sprossen liefien oft keine eigentliche Endknospe hervor- 
treten; der Stammscheitel zeigte eine sehr breite, also schon in diesein Stadium 
fasziierte Knospe und daneben auch normale Knospen. 

2. Zapfenabnormitaten beiFichten. Verfasser beschreibt in Zapfen 
auslaufende Gipfelstriche, ferner Zapfendurchwachsung, wotjei sich die durch- 
wachsenen Sprosse normal weiter entwickelt haben, ferner androgyne tichten- 
bliiten. Hier hat sich der (3 Zapfenteil bis zur Reifezeit der Zapfen vollig 
erhalten. Beim Ubergang von der Blute zum Zapfenstadium, was bald nach 
der Bestaubung eintritt, haben die an der aufrecht stehenden Blutc zuriick- 
geschlagenen Samenschuppen sich nach vorne gewendet und sich dachziegel- 
artig aufeinander gelegt. Die nicht samentragenden Schuppen, sei es, dafi sie 
steril waren, oder dafi sie Pollensiicke trugen, haben diese Wachstumsbewegung 
nicht mitgemacht. Sie blieb also auf die Samenknospen beschrankt. Die 
Samen an dem Zapfenende und die Pollen an der Zapfenbasis sind normal, im 
mittleren Zapfenteile kommt es zu verschiedenen Abnormitaten, teils durch 
Verwachsungen, teils durch Verdrehungen. An demselben Baume sind mehrere 
Jahre hintereinander androgyne Bliiten gebildet woiden. — Zuletzt beschreibt der 
Verfasser einen Fall von Knospensucht am Sprofiende der Fichte: Eine Haufung 
vegetativer Knospen, welche zu Sprossen auswachsen; die dichten Hiillen von 
Knospenschuppen bleiben an der Basis der Sprosse als dauerhafte Rosetten 
erhalten. ' Matouschek (Wien). _ 

B. Neue Literatur. 
Zusammengestellt von C. Schuster. 

I. Allgemeines und Vermischtes. 
Anonymus.    Harry Bolus (1834—1911).    (South Afric. Journ. Sci. VIII [1911J. 

p. 69—79, 1 portr.) 
— Obituary notice of Dr. Harry Bolus.    (Kew Bull. [1911], p. 275—277.) 
Delbruck, M. und Mohr, O.    Garungsgewerbe.    (Jahrb. d. Chemie XX [191 J. 

p. 395—415.)    Braunschweig 1911. 



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hedwigia

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: Beiblatt_52_1912

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: A. Referate und kritische Besprechungen. 1-42

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20830
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=67346
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=485184

