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A. Referate und kritische Besprechungen. 

Hertwig, 0. Allgemeine Biologic Vierte umgearbeitete und erweiterte 

Auflage. Mit 478 teils farbigen Abbildungen im Text. G. Fischer 

in Jena 1912.    8°.    Geb. 22 M. 
Uber ein Werk, das in der Hand eines jeden Naturhistorikers ist, kann 

man nur das beste berichten, namlich dafi es kein besseres Lehrbuch der Bio- 
logie gibt. — Hier kommt es uns besonders auf die Anderungen beziiglich 
der dritten Auflage an: Neu aufgenommen wurden die Wirkungen der 0- und 
J'-Strahlen auf tierische und pflanzliche Gewebe, das Uberleben der Gewebe und 
die durch Amerikaner ausgearbeitete Deckglaskultur, neuere Daten zur Frage 
der Geschlechtsbestimmung. Gmfiere Veranderungen erfuhren folgende Ab- 
schnitte: Die Lehre von den Chondriosomen, von der Chemoterapie, von dem 
Dimorphismus derSamenfaden.von denHeterochromosomen, denPfropfbastarden, 
den Hormonen, den sekundaren Geschlechtscharakteren, der Vererbung erwor- 
bener Eigenschaften (Towers Arbeiten) usw. Der Umfang des Buches hat um 
etwa 4 Druckbogen zugenommen, die Zahl der Textfiguren stieg um 43. 

Matouschek (Wien). 

Jacobi, Helene. Wirkung verschiedener Lichtintensitat und Belichtungs- 

dauer auf das Langenwachstum etiolierter Keimlinge.    (Sitzungsber. 

d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch., math.-nat. Kl., CXX. Bd., 7. Heft, 

Jahrg. 1911.   Abt.  1, p. 1001—1031.   Mit 2 Textfig.    Wien 1911.) 
Die Versuchsreihen  der Verfasserin  waren  so beschaffen, dafi Licht von 

verschiedener lntensitat oder wechselnder Dauer auf das Hypokotyl oder die 
Coleoptile etiolierter Keimlinge einwirkte.   Es ergab sich da folgendes: 

1. War das Licht ein kiinstliches (Kohlenfadenlampe in der Starke von 
100—0-55 Normalkerzen) und wirkte es durch eine konstante Zeit ein, so trat 
(bei 2 Stunden Belichtung) nach Ubertragung ins Finstere eine Retardierung des 
Langenwachstums der Keimlinge von Weizen, Senf und Bohnen ein. Sank die 
Lichtstarke unter 25 Normalkerzen, so zeigte sich eine Beschleunigung im Ver- 
gleiche zu der konstant verdunkelten Pflanze. Die Verlangerung und auch die 
Vtrkurzung kann eine dauernde bleiben. 

2. Bei konstanter Einwirkung von Licht, und zwar 100 Normalkerzen, jedoch 
bei wechselnder Einwirkungsdauer desselben (15 Sekunden — 13 Stunden) trat 
bei den gleichen Pflanzen 24 Stunden nach Beleuchtung im Dunklen dann Retar- 
dierung ein, jedoch nur bis zu einer bestimmten Zeitgrenze (2—1 Minute je nach 
der Pflanzenart). Wahrte die Beleuchtung noch kiirzere Zeit, so trat Beschleu- 

nigung des Langenwachstums ein. 



(100) 

3. Eei wechselnder Grofie der Faktoren, Intensitat und Zeit, jedoch bei kon- 
stantem Produkte dieser beiden zeigte die grofiere Lichtintensitat beiPhaseolus 
vulgaris-Keimlingen eine starkere retardierende Wirkung; die alteren Keim- 
linge zeigten dies infolge der langeren Beleuchtung. Nach einem Tage oder 
audi spater reagierten die verschieden alten Keimlinge gleich. 

4. Feuchtigkeit hebt weder die Retardierung, noch die Beschleunigung des 
Langenwachstums auf. 

5. Das Licht verhalt sich auf die etiolierten Keimlinge ahnlich wie manche 
chemische Reizstoffe in bezug auf Beeinflussung des Wachstums der Pflanze. 
Wie diese in geringen Mengen, so beschleunigt Licht von schwacher Intensitat 
oder kurzer Dauer das Langenwachstum, wahrend grofie Intensitat oder lange 
Einwirkungsdauer retardierend wirkt wie die genannten Stoffe in grofierer 
Menge. 

6. Trug man die etiolierten Keimlinge von Triticum und Phaseolus 
nach Tageslicht-Belichtung ins Dunkle, so waren die am langsten beleuchteten 
Pflanzen die kurzesten. Von den nach der Exponierung im Tageslichte im 
Dunkeln weiter kultivierten Pflanzen zeigen nur die kurze Zeit belichteten 
Keimlinge eine geringere Wachstumsintensitat als die Dunkelpfianzen, wahrend 
die mehrere Tage dem Lichte ausgesetzten Keimlinge oft schon vom zweiten 
Tage an eine Wachstumsbeschleunigung aufweisen. — Da miissen noch weitere 
Versuche Klarheit bringen. Matouschek (Wien). 

Kaserer, H. Einige neue Gesichtspunkte iiber die Rolle des Humus 
in der Ackererde. (Internation. Mitteil. f. Bodenkunde 1912, Bd. I, 
p. 367 u. ff.) 

Der Humus ist der Trager gewisser schwer loslicher anorganischer Stoffe 
fur Phanerogamen und Kryptogamen. Die Reversibilitat enzymatischer Prozesse 
gilt wohl auch bei denitrifizierenden Bakterien und Mikroben. Daher diirften 
die Humusstoffe eine neue und erhohte Bedeutung fur die Bakterien und die 
Bodenfruchtbarkeit gewinnen. Matouschek (Wien). 

Levi, Ludwig. Ein neuer heizbarer Objekttisch. (Die Kleinwelt, 
4. Jahrg. 1912, Heft 3, p. 37-40.) — Fig. 

Eine vierkantige Dose aus Blech in der Grofie eines gewohnlichen Mikro- 
skop-Objekttisches, mit senkrechtem Loche an der Stelle , wo das Objekt zu 
versenken ist. Die Made werden genau angegeben. Eine seitliche Offnung, sich ins 
Innere der Dose rohrenformig fortsetzend, dient zur Aufnahme des Thermometers. 
Die obere Seite der Dose hat eine Offnung, durch die kristallisiertes essigsaures 
Natrium als Warmehaltungsmasse eingefullt wird. Im Winter behalt der Tisch 
seine erhohte Temperatur 6 Stunden, im Sommer viel langer. Die damit ge- 
fullte Dose wird in heifiesWasser gelegt, bis die Natronmasse geschmolzen ist, 
man kann sie so lange verwenden, bis die Masse wieder zu kristallisieren be- 
ginnt, was am Sinken des Quecksilbers zu sehen ist. Dieser Vorgang ist zu 
wiederholen, wenn etwa die Untersuchung langer dauert. Das Praparat kommt 
zwischen die Thermometerdose und den Objekttisch des Mikroskopes. Der 
Tubus des Mikroskopes mufi stets senkrecht stehen; Praparatenklammern sind 
vom Tische zu entfernen. Matouschek (Wien). 

Potonie,  H.    Eine neue Pflanzenmorphologie.    (Naturwiss.  Wochen- 
schrift.    N. F.    XI. Bd. 1912, Nr. 25, p. 385-392.)    Mit Figuren. 

Mit der Sonderdisziplin der Morphologie,  welche die Veranderungen klar- 
zulegen hat,  welche die Organe  im Verlaufe der Generationen erlitten haben, 
beschaftigt sich der Verfasser.    Die Blatter der hoheren Pflanzen sind im Laufe 
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der Generationen aus Thaliusstvicken wie Fucus gegabelter Algen oder algen- 
ahnlicher Pflanzen hervorgegangen dadurch, daC Gabelaste iibergipfelt und die 
nunmehrigen Seitenzweige zu Blattern (zunachst zu Urblattern) wurden. Die 
iibergipfelndenStiicke werden zuAchsen{Archaiokaulomen,Urstengeln,Zentralen). 
Man hatte dann Pflanzen von dem Typus des Fucus serratus, solche vom 
Typus Sargassum (der Urblatter hat) und die hoheren Pflanzen. Bei den 
letzteren ist das Basalstiick der Urblatter mit den Zentralen verwachsen und 
diese Basalstiicke bilden um die Zentrale ein „Perikaulom". Zentrale und Peri- 
kaulom zusammen bilden den Stengel der hoheren Pflanzen. Nur die zweiStucke, 
Zentrale und das Urblatt, bedingen durch Umbildung im Verlaufe der Generationen 
die Gesamtheit aller Formgattungen der hoheren Pflanzenwelt. Da diese beiden 
Stiicke phylogenetisch aus Gabelasten von Thalluspflanzen sich herleiten lassen, 
so ist schliefilich das eine und einzige morphologische Grundorgan aller hoheren 
Pflanzen ein thalloses Glied (ein Monosom), und zwar ein Gabelglied. Es 
ergeben sich folgende Grundsatze: 

I. Der Stengel ist ein Organ fur sich und steht daher zu den Blattern im vollen 
Gegensatze (Wolff, A. Braun). 

II. Der Stengel  hat Blatt- („Phyton")-Natur,  er wird nur von den Basalteilen 
von Blattern gebildet (Goethe, Gaudichaud). 

III. Der Stengel  hat  im Zentrum  Achsennatur,  in seiner Peripherie aber Blatt- 
natur.    Die Achse wird durch das Auswachsen der Basis der Blatter berindet 
(Hofmeister).    Die Achse (Archaiokaulom) erhalt durch ihre im Verlaufe 
der Generationen stattfindende Verwachsung mit den Basalteilen ihrer blatt- 
formigen Anhange (Urblatter)  einen  Mantel:  ein Perikaulom.    Das  letztere 
entsteht durch Zusammenaufwachsen der Basalteile der Urblatter. 

Nur  drei Etappen  der  morphologischen Entwicklung der Pflanzen nimmt 
also Verfasser an.    Genauer genommen erhalt er folgende Typen: 

A. Die Monosompflanzen: Ungegliedert; Ernahrung und Fortpflanzung mit 
alien Teilen ihres Korpers. 

a) Pflanzen ohne besondere Organe zur Fortpflanzung (Gloeocapsa), 
b) Pflanzen mit besonderem Organ zur Fortpflanzung (Gameten, Sporen, 

Tokom, worunter Verfasser Fortpflanzungszellen versteht, von denen 
es dahingestellt bleibt, ob es sich um Gameten oder Sporen handelt'. 

B. Die Lithothamnion-Form: Verzweigungen nach alien Richtungen hin 
erfolgend. 

C. Die Fucus-Form: Mehr oder minder weit durchgefuhrte Beschrankung der 
Verzweigungen auf ein und dieselbe Ebene. 

D. Die Sargassum-Form: Die dichotom angelegten Thallusglieder nehmen 
einen verschiedenen Rang hinsichtlich ihrer gegenwartigen Stellung ein Die 
in zentrale Lage kommenden Glieder werden immer trager stengelformig, die 
seitlichen aber immer blattformiger. 

E. Die Perikaulom-Pflanzen: Die Blatter der hbheren Pflanzen (von den 
Pteridophyten angefangen) sind im Laufe der Generationen aus Kolosomen 
(= Thallusgliedern) entstanden dadurch, dafi Gabelzweige iibergiptelt wurden 
und nunmehrige Seitenzweige (Kurztriebe, Archaiophyllome — Urblatter) mit 
ihren Basalteilen durch Verwachsungen mit dem Archaiokaulom (Urstengel) 
resp. mit diesem zusammen aufwachsend einen Stengel bilden halfen, der 
durch diesen kompliziertercn morphologischen Bau als Kainokaulom zu be- 
zeichnen ist, wahrend die frei bleibenden Enden der Archaiophyllome zu 
Blattern wurden, die dadurch, daS sie morphologisch nur einem Teile der 
Archaiophyllome entsprechen, als Kainophyllome zu bezeichnen sind. Das 
Kainokaulom ist  =  Archaiokaulom + Perikaulom.     Das  einzige   morpho- 
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logische Grundorgan  aller hoheren Pflanzen ist ein thalloses Gabelglied (ein 
Kolosom). 

Diese Theorie veranschaulicht der Verfasser an einem Schema, vorstellend 
die   phylogenetische  Entwicklung   einer hoheren  Pflanze  aus  einer Gabelalge. 
Uber die fiinf Etappen in der morphologischen Ausbildung erhalten wir folgende 
Ubersicht: 

1. Gloeocapsa-Form bis Pediastrum-Form. 
2. Lithothamnium-Form. 
3. Fucus- und 4. Sargassum-Form. 
5. Perikaulom-Pflanzen. 

a) Trophosporophyll - Pflanzen. 
it. Polypodium-Form. 
ft. Osmunda-Form. 

b) Sporophyll-Pflanzen. Sonderungin Sporophylle 
und Trophophylle (Struthiopteris-Form). 

c) Blfiten-Pflanzen.    Wie vorhin, aber., 
die Sporophylle in Blfiten: 

«. Lycopodium-FormohneLigula. 
/*. Selaginella-Form mit Ligula. 

d) Scheidung der Trophophylle in 
Keim-, Nieder-, Laub-, Hochblatter. 
Bliitenblatter noch wie bei c/S. 

Thalio- 
phyten. 

Pterido- 
phyten. 

Conife- 
ren i. e. S. 

Angio- 
spermen. e) Bliitenblatter weiter differenziert. 

Bluten- 
Pflanzen. 

Perikaulom- 
Pflanzen. 

Matouschek (Wien) 

R088, H. Contributions a la Flore du Mexique avec la collaboration 

de spexialistes. (Mem. de la Soc. scient. „Antonio Alzate" XXXII 

[1912], p. 155 — 199, pi. XI -XII.) 
Die Abhandlung enthalt den ersten Teil der Bearbeitung von Sammlungen, 

welche der Verfasser im Jahre 1906 bei Gclegenheit des zehnten internationalen 
geologischen Kongresses in Mexico und auf den von da aus veranstalteten Ex- 
kursionen machte. In der Einleitung gibt der Verfasser einen Bericht fiber diese 
Exkursionen. Die Aufzahlung der gesammelten Arten umfafit 14 Lichenes 
(bestimmt von A. Zahlbruckner), 5 Hepaticae (bestimmt von Fr. Stephani), 
5 Musci (bestimmt von Th. Herzog) und 104 Pteridophyten (bestimmt zum Teil 
vom Verfasser, zum Teil von C. Christensen, zum Teil von H. Christ, die 
Selaginellaceen von G. Hieronymus). Unter den Polypodiaceen befindet sich 
eine neue Art Dryopteris Rossii C. Christensen, das auf Tafel XII recht gut dar- 
gestellt ist. Andere neue Arten fanden sich nicht unter der Sammlung des 
Verfassers. Trotzdem also die aus Mexico bekannte Kryptogamenartenzahl nur 
um dieses eine Farnkraut vermehrt wird, so erscheint die Abhandlung doch als 
floristischer Beitrag wertvoll, da bei alien Arten Stand- und Fundorte genau 
angegeben werden, was bei vielen alteren Sammlungen, welche von Mexico nach 
Europa gelangt sine!, nicht der Fall gewesen ist. G. ^- 

Stoklasa, Julius. Die physiologische Funktion des Kalium im Orga- 

nismus der Pflanzen und Tiere. (Neue Freie Presse [Wien] vom 

20. Juli 1912, Abteil. Landwirtschaftliche Zeitung, 3 pp.) 
Trotzdem neben Stickstoff und Phosphor das Kalium in den Zellen der 

Organismen die grofite Verbreitung aufweist, wufite man fiber die Rolle des 
letzteren bisher sehr wenig. Chlorophyll enthalt nach Verfasser 0,4 —0,6°/o 
Kaliumoxyd; dies ist der erste Nachweis dafiir, dafi das Kalium in den Chlorophyll- 



(103) 

apparaten in Form von organischen Verbindungen sich vorfindet. Nachdem Ver- 
fasser auf seine bahnbrechenden Untersuchungen, welche dartun, dafi das Kali 
fur den Anbau der Kohlenhydrate sowie fur die Mechanik der physiologischen Ver- 
brennung, also fiir den Betriebsstoffvvechsel in chlorophyllhaltigen und losen Zellen 
iiberhaupt unentbehrlich ist, hinweist, zeigt er, dafi alle Tierorgane einen Reichtura 
an Kaliumoxyd aufweisen. Auch das Blutplasma ist kalireich. Es werden Zahlen 
genannt; besonders kalireich ist die Schweinspankreas (2,52 °/0 Kaliumoxyd, 0,38 "/„ 
Natriumoxyd). In der Trockensubstanz der Rohenzyme sind 2,8°/0 Kaliumoxyd, 
0,42°/0 Natriumoxyd enthalten. Wird beim Gaswechsel in der Lunge eines 
erwachsenen Menschen pro Tag bis 720 g CO, ausgeatmet, so entspricht diese 
ausgeatmete Menge 491,23 g Glukose und gleicht fast dem fur einen solchen 
Menschen pro Tag erforderlichen Quantum an Kohlenhydraten. Der bei alimentarer 
Glukoserie ausgeschiedene, wesentlich aus der Nahrung stammende Zucker ver- 
dankt seine Existenz dem Umstande, dafi er infolge des durch die Atmungs- 
enzyme hervorgerufenen mangelhaften Abbaues in den Blutkreislauf gelangen 
konnte. Der von Diabetikern im Laufe einer Woche ausgeschiedene Ham weist 
immer grofiereQuantitaten von Kali auf, als der ausgeschiedene Harn des gesunden 
Menschen (in der gleichen Zeit). Daher kann man schlieSen, dafi bei alien 
Individuen, in denen Hyperglukaemie vorhanden ist, diese eine Depression der 
Lebens- und Atmungsenergie andeutet. Es ist dies eigentlich ein Versagen der 
Leistungsfahigkeit der grofien Zuckerverbrauchsstatten. Es ist sicher, dafi das 
Pankreas dem Blute Kali zufiihrt. Die Untersuchungen werden fortgesetzt, man 
kann aber jetzt schon deutlich sehen, dafi das Kalium einen unverkennbaren 
Einflufi auf den menschlichen Organismus hat. Matouschek (Wien). 

Stole, Anton. O bezjaderuych jedincich a bezjadernych castech Amoeby 

proteus. Ph'spevek k badanf o Sinnosti jadra a protolplasmy (= t'ber 

kernlose Individuen und kernlose Fragmente der Amoeba proteus. 

Beitrag zur Lehre von der Tatigkeit von Kern und Protoplasmal. 

(Sitzungsber. d. Kgl. bohm. Gesellsch. d. Wissensch.. math.-nat. Kl. 

1909/10.    Prag 1911.    10 pp.    In tschechischer Sprache.) 
Die Untersuchungen ergaben folgendes: Kernloses Protoplasma ist einer 

Reizung fahig, die von bestimmten Bewegungen begleitet ist, Doch fiihrt es 
dieselben charakteristischen Bewegungen aus wie das kernbesitzende Plasma. Kern- 
loses Protoplasma atmet und sondert Exkrete ab, nimmt Nahrung auf und ver- 
daut sie. Doch ist es nicht fahig einer Assimilation, bei der lebendes Eiweifi 
und lebende Stoffe entstehen. Dazu ist nur befahigt ein Protoplasma bei 
Gegenwart und Mitarbeit des Kernes. Matouschek (Wien). 

Swetz, Alex.    Neue Methoden der Trinkwasserreinigung zur Wasser- 

versorgung der Stadte.   (Zeitschr. d. osterr. Ingenieur- u. Architekten- 

Vereines 1912 LXIV, Nr. 28 p. 305—310, Nr. 21 p. 321—326.)   MitFig. 

Eingehend werden besprochen  die verschiedenen Systeme  der Filtration, 
stets an Hand einer Anlage,  ferner  die Bereicherung des Grundwassers durch 
Einleiten von Oberfliichenwasser in die Grundwasserschichten (Th iem) und zwar 
Infiltration in horizontaler oder in vertikaler Richtung, in welcher Muthode  die 
Zukunft der Wasserversorgung der grofien Stadte Deutschlands liegt. — Ferner 
die  Sterilisierung    durch  Ozon   (Siemens  &Halske,  Abraham-Mar mie r, 
Tindal-de Frise, Otto), wobei die Petersburger Anlage genauer beschrieben 
wird. — Sterilisation durch ultraviolette Strahlen, wobei es sich wohl um direkte 
Schadigung der Bakterien durch Licht oder um eine Koagulation des Eiweifies 
handelt.   Bei den Apparaten von Henri, Heilbronner,  Recklinghausen 
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ist die Lampe aufierhalb des Wassers, bei jenen von Courmont und Nogier 
im Wasser. Nur die ersten Systeme haben sich bisher eingebiirgert. Diese Art 
der Sterilisation wird auch im Kleinbetriebe und im Hause eine grofie Rolie 
spielen, da es trotz der vorher vorzunehmenden grundlicheren Reinigung billiger 
als die Ozonisierung arbeitet. Matouschek (Wien). 

Schmehlik, R. Eine einfache Einrichtung zum Sichtbarmachen ultra- 

mikroskopischer Teilchen in Gasen und Fliissigkeiten. Mit Fig. 

(Mikrokosmos, 6. Jahrg. 1912/13, Heft 2, p. 45-46.) 
Verfasser zeigt, dafi man auch mit Instrumenten ohne Kondensator ultra- 

mikroskopische Teilchen beobachten kann. Die erforderliche Einrichtung ist 
folgende: Auf den Objekttisch kommt eine durch die Klemmen des letzteren zu 
befestigende Platte, die in der Mitte eine Offnung und hieran anschlieCend einen 
nach oben gerichteten Ring (Rohransatz) hat. In die Plattenoffnung ist eine 
0,5—1 mm dicke Glasplatte eingesetzt. Mit dem Ring ist ein Deckel verschraubbar, 
der in der Mitte ebenfalls eine durch eine Glasplatte veschlossene Offnung auf- 
weist. Die Abdichtung zwischen Deckel und Ring erfolgt durch einen eingelegten 
Gummiring. Die Entfernung der beiden Glasplatten soil etwa 1—3 mm betragen. 
Seithch sind in den Ring zwei Rohrchen eingesetzt, die mit dunnen Schlauchen 
verbunden werden. Das zu untersuchende Gas oder die Flussigkeit wird in ue 
durch den Ring, den Deckel und die Glasplatten gebildete Kammer eingeleitet. 
Urn schadhche Lichtbeugungen zu vermeiden, befindet sich iiber der Offnung 
eine becherartige Hohlung, die man mit einer ImmersionsflOssigkeit fiillt. Ist 
em Kondensator vorhanden, so soil man zwischen diesem und der Glasplatte 
auch diese Hussigkeit anordnen. Die Firma O. Himmler in Berlin liefert die 
erlauterte Einrichtung. Matouschek (Wien). 

— Ein einfaches Handmikrotom fur botanische Zwecke (Mikrokosmos, 

V. Jahrg. 1911/12, Heft 12, p. 271-272.)    Mit Fig. 

Ist das zu schneidende Material an verschiedenen Schnittstellen verschieden 
hart, so bereitet die Herstellung diinner Schnitte von gleichmafiiger Dicke groCe 
bcnwierigkeiten. Verfasser hat da ein Handmikrotom angefertigt, das die 
Moglichke.t bietet, Schnitte bis zu </,oo mm Dicke herzu.stellen. Es besteht aus 
emem Rohre (viereckig); die eine Seite ist ausgespart, so dafl man mit dem 
Zeigefinger m das Innere fassen und das eingeiegte Objekt in eine Ecke drucken 
kann. Das vordere Ende des Rohres ist, um das Messer gut zu fiihren, mit 
einer Messingplatte versehen. Im Innern des Rohres ist ein hohler (oder massiver) 
Ko ben angeordnet, der sich leicht verschieben lafit. Das vordere Ende des 
Kolbens stutzt sich gegen das Objekt, wahrend das hintere Ende eine Schrauben- 
spindel mit feingangigem Gewinde besitzt. Das hintere Rohrende ist durch einen 
Deckel geschlossen, in dem eine die Schraubenspindel aufnehmende runde 
Schraubenmutter mit ihrem Zapfen drehbar gelagert ist, die auf ihrer Unterflache 
mit einer Skaleneinteilung versehen sein kann. Das Objekt wird dann bei 
jeder Drehbewegung um die gewiinschte Schmttdicke vorgeschoben. Der zu 
schneidende Korper darl sich im Deckel achsial nicht verschieben lassen. Die 
Kohrlange kann beliebig gewahlt werden. Matouschek (Wien). 

Teichmann, E. Die Befruchtung und ihre Beziehung zur Vererbung. 

2. Auf lage. (Aus Natur u. Geisteswelt. 70. Bandchen. Kl 8°. IV 

und 96 pp. Mit 9 Textabbildungen u. 4 Doppeltafeln. Leipzig 
|B. G. Teubner] 1912.    Preis geb. M. 1.25.) 

Der Verfasser hatte in der ersten Auflage (1905 erschienen) des vorliegenden 
Werkchens den Versuch gemacht, das in der Uberschrift angedeutete Problem, 
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das zurzeit in weiteren Kreisen wenig Beachtung gefunden hatte, dem allgemeinen 
Verstandnis naher zu bringen. Dieser Versuch ist ihm gegliickt. In allgemein- 
verstandlicher Darstellung hat er es verstanden, Anteil und Verstandnis fur das 
wichtigeGebiet biologischer Forschung zu wecken, zumal ja das Interesse weiterer 
Kreise fur die allgemeine Biologie seitdem erheblich zugenommen hat und seit- 
dem eine ganze Reihe allgemeinverstandlicher Darstellungen dieser Problemc 
erschienen sind. Die neue Auflage hat eine dem Fortschritt der Wissenschaft 
entsprechende Umgestaltung erfahren, besonders sind die neueren Ergebnisse 
der betreffenden Forschungen auf dem Gebiete der Protozoologie und die 
Gesichtspunkte, welche die Vererbungswissenschaft durch die Wiedererweckung 
und den Ausbau der F'orschungen Mendels ergeben haben, beriicksichtigt und 
mehr in den Kreis der Betrachtungen einbezogen worden. G. H. 

Wagner, M. 100 physiologische Schulversuche iiber das Leben der 

Gemiisebohne. Ein Beitrag zur methodischen Behandlung der 

wichtigsten Lebensvorgange im Pflanzcnkorper. (Sammlung natur- 

wissenschaftlich-padagogischer Abhandlungen von W.B.Schmidt 

in Leipzig Bd. Ill, Heft 3. Gr. 8°. IV und 64 pp. Mit 32 Ab- 

bildungen im Text. Leipzig und Berlin (G. B. Teubner] 1912. 

Preis: in Leinwand gebunden M. 2.—.) 

Obgleich die vorliegende Abhandlung nicht in den Rahmen eines ,,Organs 
fur Kryptogamenkunde" fallt, so mochten wir hier doch auf dieselbe aufmerksam 
machen im Interesse des Lehrerstandes. Seit Jahrzehnten wird die Gemuse. 
bohne zu alien moglichen physiologischen Versuchen beniitzt, nicht nur weil 
dieselbe jedem leicht zur Verfiigung steht, sondern weil sie sich in der Tat als 
besonders geeignetes Versuchsobjekt darbietet. So hat denn der Verfasser, der 
selbst Seminarlehrer ist, mit Fleifi alles das zusammengestellt, was man an der- 
selben studieren kann und einen Leitfaden gegeben fur physiologische Schul- 
versuche, der manchem seiner jiingeren Kollegen von grofiem Nutzen sein kann 
und den wir aus diesem Grunde hier empfehlen mochten. G. H. 

Wiinsche, 0. Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. Ein Ubungs- 

buch fur den naturwissenschaftlichen Unterricht. 6. Auflage, heraus 

gegeben von Prof. Dr. Bernhard Schorler. Kl. 8°. IV und 

258 pp. Mit 526 Abbildungen im Text. Leipzig und Berlin 

(B. G   Teubner)  1912.    Preis in Leinwand geb. M. 2.60. 

Das vorliegende kleine Bestimmungsbuchlein, das besonders fur die Ober- 
klassen der gehobenen Burgerschulen bestimmt ist, erscheint seit Wiinsches 
Tode nun bereits in zweiter Auflage, ein Zeichen dafur, dafi das Werkchen audi 
in der Bearbeitung Schorlers sich brauchbar erwiesen und Anerkennung ge- 
funden hat. In der neuen Auflage wurden die biologischen Angaben nocli 
weiter vermehrt und ebenso auch die kleinen, aber recht guten und deutlichen 
Textabbildungen. Von letzteren sollen die 67 neu hinzugekommenen besonders 
das Erkennen schwierig zu bestimmender Arten aus den Gattungen Carex. 
Orchis, Rumex, Chenopodium, Veronica, Orobanche usw. erleichtern. Die 
Inhaltseinteilung ist im ubrigen dieselbe geblieben,  wie in der fiinften  Auflagt. 

G. H. 

Escherich, K. und Miyajima, M. Studien iiber die Wipfelkrankheit 
der Nonne. (Biolog. Zentralblatt XXXII 1912, Februar, Nr. 2, 
p. 111 — 119.)    3 Fig. 
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Einige der strittigen Fragen fiber den Charakter der Wipfelkrankheit ent- 
scheiden die Verfasser: 

I. Sicherstellung der Iniektiositat der Krankheit: Durch BJutuntersuchungen 
auf Polyeder hin wurden die Infektionsversuche mit haardiinn ausgezogenen 
Glaskapillaren ausgefuhrt; man beniitzte lebende Raupen mit mittlerem Polyeder- 
befall, wo also noch keine Faulnisbakterien vorlagen. Alle Impfungen hatten 
ein  positives   Resultat.    Also ist die Wipfelkrankheit  eine Infektionskrankheit. 

II. Uber die Ansteckung in der freienNatur: Vielleicht geschieht sie (nach 
Versuchen von Wahl) durch Nahrungsaufnahme. Parasiten (Schlupfwespen usw.) 
kommen nicht in Betracht. Die Ansteckungsenergie ist keine heftige, so dafi 
die optimistischen Hoffnungen der Praxis auf rasche Verbreitung der Wipfel- 
krankheit durch kiinstliche Infizierung der Frafigebiete durch nichts gerecht- 
fertigt sind. Dafi der Virus von Generation auf Generation vererbt wird, ist 
zwar sehr naheliegend, doch bis jetzt nicht exakt bewiesen. Neuerliche Unter- 
suchungen sind da wichtig. 

III. Das Studium des Verlaufs der Krankheit, durch Infektion erreicht, 
zeigte eine leichte und eine schwere, resp. chronische (latente) und akute Form 
der Wipfelkrankheit. Denn sind nach 2 — 3 Tagen etwa 10—20°/0 der Blut- 
zellen mit + zahlreichen Polyedern besetzt, so kann der Befall auf diesem 
„mittleren" Stadium langere Zeit unverandert stehen, ja er kann sogar zuriick- 
gehen, so dafi die Raupen sogar zur Verpuppung kommen. Keine aufiere 
Symptome deuten auf eine Krankheit hin. Erst wenn die Krankheit weiter 
geht (die Polyeder mehr als die Halfte die Blutzellen erfullend), so treten die 
bekannten aufieren Erscheinungen auf (Veranderung der Haut, Erschlaffung 
usw.), ja oft kommt es innerhalb weniger Stunden zur allgemeinen Verjauchung. 
Verfasser zeigen, dafi in wenigen Stunden die leichte Form in die schwere uber- 
gefiihrt werden kann, wenn die Raupen direkt der Sonne ausgesetzt wurden. 
Es vermogen, wie die Praxis zeigt, plotzliche Witterungsumschlage ahnliches 
hervorzubringen. 

IV. Uber die Natur des Virus: Genaue Beschreibung der Polyeder. Wir 
erwahnen nur: Grofie zwischen l'/a —2 ,«, Aussehen vollig homogen, von fett- 
ahnlichem Glanze und stark lichtbrechend. Alkali und Sauren losen sie rasch 
auf, wobei vorubergehend eine wabige Struktur zu bemerken ist. Nur bei 
Vorbehandlung mit verdunnten Sauren farben sie sich rasch und leicht mit 
diversen Anilinfarben gleichmafiig. Teilungs- und Sprossungsvorgange niemals 
gesehen, nur Grofienzunahme der Polyeder konstatiert. 

V. Ob die Polyeder nur Reaktionsprodukte sind, oder ob in ihnen die 
Trager des Virus zu erblicken sind? Die Versuche der Verfasser erstreckten 
sich auf folgende Punkte: Impfung mit ganz bakterienfreiem polyederhaltigem 
Blute (alle infizierten Tiere erkrankten), Versuche uber die Widerstandsfahigkeit 
des Virus gegen Faulnis (bakterienfrei gemachte altere Leichenbriihe zeitigte 
gutes Resultat nach Verimpfung), Vernichtung des Virus durch die Temperatur 
von 55 — 60° C, Material von getrockneten kranken Raupen ergab nach der 
Injektion positives Resultat, nach griindlichster Filtration des Zerreibsels kranker 
lebender Raupen wurden Impfungen mit letzterem vorgenommen, die stets 
ohne Erfolg waren, das Filtrat enthieit keine Polyeder. Daraus ergibt 
sich: Der Virus ist widerstandsfahig gegen Glyzerin, gegen Faulnis und 
Vertrocknen, er ist nicht von jener chlamydozoenhaften Kleinheit, fiir die kein 
Filter zu dicht ist. Zerstort wird der Virus durch hohere (siehe oben) Temperatur. 
Eine Infektion wird nur dann erzielt, wenn das Impfmateriai Polyeder enthieit. 
Die Polyeder also sind die Trager des Virus. 

VI. Uber die Natur der Polyeder: Bestimmtes konnen die Verfasser noch 
nicht mitteilen.    Folgende Ansichten wurden bisher ausgesprochen: 
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7. Nach O. Hofmann: eine Bakterienkrankheit, Erreger BazillusB., 
2. nach v. Tubeuf: Bacterium  monachae unter bestimmten  Dis- 

positionszustanden; 
3. nach Krassilschschik: Micrococcus lardarius mit dem Auf- 

treten der Polyeder als Reaktionsprodukte (fur die Seidenraupe); 
4. nachBolle (fur dieselbe Raupe): Microsporium bombycis; die 

Polyeder sollen die Mikrosporidien selbst sein ; 
5. nach Prowazek  (fur die gleiche Raupe): Chlamydozoon bom- 

bycis mit den Polyedern als Reaktionsprodukte; 
6. nach Wolff:  Mischinfektion, hervorgebracht durch Chlamydo- und 

Streptokokken, Polyeder ebenfalls als Reaktionsprodukte betrachtet; 
7. nach Sasaki: eine durch diverse auftere Einfliisse erzeugte Krank- 

heit mit den Polyedern als Reaktionsprodukte. 
VII. Infektionen mit Nonnen-Virus gelangen wohl bei der Seidenraupe, doch 

blieb der Polyederbefall immer nur in maftigen Grenzen. Raupen von Liparis 
salicis und similis blieben intakt. Matouschek (Wien>. 

Hinze, G. Eisenbakterien im Zerbster Grundwasserkanal. (Festschr. 
z. Feier d. 50jahr. Bestehens d. nat. Ver. z. Zerbst 1912, p. 34-4CM 

Ab Spatherbst 1909 traten in den Drainagen, die behufs Abfiihrung des Grund- 
wassers in der Stadt Zerbst errichtet wurden, Chlamydothrix ochracea in 
Masse und wenig Gallionella ferruginea auf. Die zur Bekampfung dieser 
Eisenbakterien empfohlene Kalkmilch oder die Kalkstiicke brachten ein Absterben 
derselben hervor. Doch meint der Verfasser, daft die Kalkwirkung nur eine in- 
direkte war, indem C02 neutralisiert ward, dadurch aufierdem an Huminsauren 
gebundenen Eisen auch die organischen Stofte niedergeschlagen und so den 
Bakterien die Existenzbedingungen benommen wurden. 

In den Monaten November-Dezember setzt stets ein neues Wachstum vor. 
Chlamydothrix ein. Matouschek (Wien). 

«n, E. F. Die Bakterienflora des menschlichen Zahnbelages und 
ihre Darstellung mittels des Tuscheverfahrens. (Mikrokosmos VI. 
Jahrg. 1912/13, Heft 1, p. 1—5.    4 Textfig.) 

Geschichtlicher Uberblick iiber das Studium des Zahnbelages: Die Angaben 
von Leeuwenhoek (1863) und Biih 1 mann (1840). Fur die in Fadenform auf- 
tretenden Mundspaltpilze, deren Biologie noch nicht geniigend erforscht ist, 
schlug W. D. Miller den Sammelnamen Leptothrix innominata vor. 
Aufter diesen Fiiden finden sich noch, teils in Gruppen, teils zerstreut, Kokken- 
Ketten, die Miller als Jodococcus vaginatus bezeichnet, da sie die Eigen- 
schaft besitzen, sich in einer schwach angesauerten Jodkalilosung blauviolett zu 
•arben. Ein kurzes dickes Stabchen wird als Bacillus maximus buccalis 
bezeichnet, ein anderes, dessen Glieder etwas langer sind und das sich mit Jod 
nicht farben lafit, Leptothrix maxima buccalis. Eine Zuchtung der bisher 
erwahnten Spaltpilze ist noch nicht gelungen. Von den 30 Arten von Mund- 
bakterien, deren Zuchtung bisher gelungen ist, waren 18 Kokken, 11 Stabchen 
und eine fadenformig. Beim Erlautern der verschiedenen Arten des Zahnbelages 
kommt Verfasser auch auf den „griinen Zahnbelag" zu sprechen. Leider weift 
man ihn noch nicht wissenschaftlich zu deuten. Ist er eine Wucherung eines 
chromogenen Bakteriums im Schmelzoberhautchen, oder handelt es sich urn 
echte Chlorophyllbildung? Der Verfasser redet der Methode der Tuschefarbung 
(Robert Burri) das Wort; es ist ihm mit Hilfe dieser Methode gelungen, eine 
grofte Zahl der im Zahnbelage und in kariosen Zahnen vorhandenen Spaltpilze 
sehr schon sichtbar zu machen. Die Herstellung solcher Praparate wird be- 
sprochen. M a t ouschek (Wien). 
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Mandelbaum. Eine neue Platte zur Ziichtung von Bakterien der 

Typhuscoligruppe aus Faeces. (Munch, mediz. Wochenschr. 1912, 

Bd. 59, p. 306.) 
Eine Milchzucker-Rosolsaure-Blutgarplatte gibt der Verfasser an, die sich 

gut zur Ziichtung von Typhus- und Paratyphusbazillen aus Faeces des Menschen 
eignet. Colibazillen erscheinen bei durchfallendem Lichte griinlich-braun bis 
schwarz, Typhusbazillen rot. Man kann auf der Platte auch Dysenteriebazillen 
gut und leicht zuchten. Matouschek (Wien). 

Miiller. Ober den Bakteriengehalt des in. Apotheken erhaltlichen 

destillierten Wassers. (Miinch. medizin. Wochenschr. 1911, Bd. 58, 

p. 2739.) 
16 destillierte Wasser aus Apotheken untersuchte der Verfasser und fand 

in je 1 ccm im Durchschnitt 100.000—1.150,000 Keime. Verfasser fallt die Bak- 
terien durch liquor ferri oxychlorati. Nach Farbung dieser mit Gentiana-Violett 
uerden sie mit dera Eisenniederschlag abzentrifugiert. 

Matouschek (Wien). 

Nadson,  G. A.    Mikrobiologische Studien.    (Bull, du Jard. Imp. Bot. 

de St. P^tersbourg XII  1912, p. 55—89.    Taf. II u. III.    Russisch 

mit Inhaltsangabe in deutscher Sprache.) 

In einer vorlaufigen Mitteilung hat der Verfasser 1906 das Chlorobium lim- 
nicola, einen griinen chlorophyllfiihrenden, schlammbewohnenden bakterien- 
ahnlichen Organisrnus beschrieben. In der vorliegenden Abhandlung gibt er 
nun eine ausfiihrliche Beschreibung dieses Mikroben und geht im besonderen 
auf die physiologischen Eigenschaften desselben ein. Die Zellen desselben 
haben das Aussehen kleinster Kugelchen (Kokken) von 0,6—0,8 fi Durchmesser 
oder sind von elliptischer Form, manchmal auch von Stabchenform, sind un- 
beweglich in Kettchen gelagert, ahnlich den Streptokokken oder Streptobazillen. 
Der grime Farbstoff ist zweifellos Chlorophyll, doch ist es fragiich, ob besondere 
Chromatophoren vorhanden sind, ebenso auch, ob ein Zellkern existiert. 
Methylenblau farbt in der Zelle ein oder zwei metachromatische Kiirnchen. 
Starke konnte nicht nachgewiesen werden. Die Vermehrung erfolgt durch 
Querteilung. Unter ungiinstigen Lebensbedingungen entwickeln sich schrauben- 
artige und spirillenahnliche Formen. Auf der Lichtseite des Kulturgefafies ent- 
uickelt sich Chlorobium rascher und tippiger, doch kann es auch in volliger 
Finsternis lange leben, wobei sich auch der grime Farbstoff bildet. Sowohl 
im Licht wie in der Finsternis entwickelt sich dieser, und zwar nur bei Ab- 
wesenheit von Spuren von Sauerstoff. Auch scheiden die griinen Zellen des 
Mikroben keinen Sauerstoff aus. Das Chlorophyll von Chlorobium unterscheidet 
sich also sehr von dem anderer Organismen. Es funktioniert nicht, sondern ist 
permanent inaktiv. Ob das von Ewart unter dem Namen Streptococcus varians 
beschriebene grune Bakterlum identisch ist, bleibt zweifelhaft. 

Der Verfasser unterwirft dann die Gruppe der sogenannten „grunen Bak- 
terien" einer kritischen Betrachtung und weist auf den heterogenen Bestand 
derselben hin. 

Der zweite Teil der Abhandlung handelt iiber die Farbe und die Farbstoffe 
der Purpurbakterien. Auch diese scheiden am Licht keinen Sauerstoff aus. 
Der Farbstoffkomplex, der mit dem Namen Bakteriopurpurin bezeichnet wird, 
enthalt das rote Lipochrom Bakterioerythrin und den griinen Farbstoff Bakteno- 
chlorin. Das rote Lipochrom wurde von Arzichowskij 1904 festgestellt. 
Molisch bestatigte die Existenz desselben in den genannten Bakterien.   Vom 
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Verfasser wurde 1903 aus den Zellen der Purpurbakterien das griinc Pigment 
gewonnen, was auch Molisch 1907 bestatigte. Die Farbung der Purpurbakterien 
unterliegt Schwankungen. Es konnen Rassen von blafirosa gefarbten, farblosen, 
ergriinenden und sogar griinen Bakterien entstehen. Schliefilich lenkt der 
Verfasser noch die Aufmerksamkeit auf einige Formen, z. B. auf das von 
Lauterborn beschriebene Chlorochromatium und auf eine Form von Thio- 
spirillum jenense, welche Szafer entdeckte. G. H. 

Rubnsr, Max. Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprozeft. 
(Sitzungsber. d. kgl. preufi. Akad. d. Wissensch. Berlin 1911. 
Stuck 20/21, p. 440-457.) 

1. Darstellung der Ansichten der Forscher iiber das Wesen und die letzten 
Griinde der Ernahrung (A. v. Haller, Lavoisier, Mjagendie, Tiedemann 
Liebig, Voit, Pfluger, Wislicenus, Fick). 

2. Verfasser hat das Minimum des energetisch nicht ersetzbaren Eiweifi- 
verbrauches festgestellt. Unabhangig von Grofie und Eigenart der Lebewesen 
miissen 4—60/0 der Gesamtsumme des Energieverbrauches durch Eiweifi gedeckt 
werden; alles andere kann durch diverse andere Nahrungsstoffe befriedigt 
werden. Das Mafi des kleinsten Eiweifiverbrauches hangt von der Art des ge- 
futterten Eiweifies, also wohl von der Konstitution des Eiweifies, ab. Einzelne 
Eiweifistoffe konnen den N-Verlust, der bei N-loser Kost vorhanden ist, also 
die Abnutzungsquote, vollwertig ersetzen (Fleischsorten, Milcheiweifi). Andere 
Eiweifistoffe (Leguminosen, Kleber) erfordern aber Mengen, welche die Aus- 
nutzungsquote um ein mehrfaches iibersteigen miissen. In der genannten 
Quote sieht Verfasser den letzten Rest jener fur die fruheren historischen 
Perioden charakteristischen Anschauung der Zerstorung der Leibessubstanz 
durch den Lebensakt, den quantitativen fafibaren Vorgang spezifisch stoff- 
hcher Funktionen, die sich iiber das ganze Zellgebiet des Organismus erstrecken, 
em Konglomerat von Vorgangen sehr verschiedener biologischer Dignitat im 
einzelnen. Verfasser beantwortet noch folgende Fragen: Was kann man ais 
die niedrigste Stufe des N-Verbrauches beim Erwachsenen durch N-treie Kost 
erreichen? Aus welchen stofflichen Funktionen des Korpers riihren die gesam- 
ten N-haltigen Ausscheidungen der Abnutzungsquote her? An dem Reste des 
>ni Alkohol unloslichen Kotes des Menschen sind die Leiber der Darmbak- 
terien mitbeteiligt. Aus der gelegentlichen Zuriickhaltung von Stoffwechsel- 
produkten, die ja nur vorubergehender Natur sein wird, konnte sich vielleicht 
eine sehr wichtige Schlufifolgerung fur die Frage ergeben, ob einzelne Organe 
nicht bei einem Tatigkeitswechsel vorubergehend unter ihren Ruhewert ab- 
sinken konnen. Im Leben der Mikroben spielt dieser Faktor die grofite 
Rolle; durch Stoffwechselprodukte werden sie in ihrer Tatigkeit in physiologischer 
Weise eingeschrankt, ohne der Autolyse zu verfallen, und treten bei Entfernung 
derselben sofort wieder in voile Aktion. Matouschek (Wien). 

Schindler, J. Sechsjahrige Versuche mit Nitraginimpfung nebst Bei- 
tragen zur Grundungungsfrage. (Zeitschr. f. landw. Versuchswes. i. 
Osterr.    Wien, Frickscher Verlag 1911, p. 829-865.) 

Die Nitraginimpfung hatte in alien Jahren und bei alien Versuchspflanzen 
einen oft recht starken Erfolg, wenn die Aussaat auf Heuland geschah. WeiCe 
Lupine und Serradella gediehen in den letzten Jahrgangen ohne Impfung gut, 
obwohl sie sich anfangs nur sehr kummerlich entwickelten. Die Impfung bietet 
also sehr gute Dienste behufs rascher Einburgerung auf dem fur Leguminosen 
111 Betracht kommenden Heulande. Matouschek (Wien). 
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Bergesen, F. Two crustaceous brown algae from the Danisch West 

Indies.    (Nova Notarisia XXIII  1912, p.  1-7, Fig.  1—3.) 
Die beiden eingehend beschriebenen krustenformigen Braunalgen sind 

Ralfsia expana J. Ag., welche bisher nur sehr mangelhaft beschrieben worden ist 
und Aglaozonia canadensis Sauv. Erstere fand sich haufig bei St. Thomas und 
St. Jan, letztere bei St. Croix, beide an Felsen der Kiisten. G. H. 

Forti, Ach. Contribuzioni Diatomologische XII. Metodo di classi- 

ficazione delle Bacillariee Immobili fondato sul affinita morfologica 

dei frustoli ed in relazione con l'evoluzione dell' auxospora. (Atti 

del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti LXXI, 2 [1912], 

p. 677-731.) 
Die Abhandlung enthalt einen sehr wertvollen Beitrag zur Systematik der 

Diatomeen. Der Verfasser erlautert darin die Verwandtschaft der unbeweglichen 
Arten auf Grund der Morphologie der Schalen und der Entwickelung der Axo- 
sporen, gibt Stammbaumtabellen fur Abstammung der betreffenden Gattungen 
und darauf beziigliche analytische Bestimmungstabellen fur die Familien und 
Gattungen. Diese Tabellen sind mit grofiem Fleifi ausgearbeitet, hier aber nicht 
referierbar. G. H. 

Hustedt, Fr. Bericht uber einige Bacillariaceenproben des Achensees 

(Tirol). (Archiv f. Hydrobiologie und Planktonkunde II 1912, 

p. 663—700.) 
Der Verfasser untersuchte fiinf Proben, die Dr. V. Br eh m im Sommer 

1911 im Achensee und Graben am Achensee gesammelt hatte. Die Untersuchung 
ergab, dafi die Bacillariaceenflora durchaus hochalpin ist. Die haufigste Form 
aus einem Graben bei Pertisau ist Rhopalodia gibba, die Ubergange zur Rh. 
parallela bildet, deren Artberechtigung mithin zweifelhaft ist. Mit diesen war 
haufig Mastogloia Smithi var. lacustris, Suriella robusta var. splendida und 
Nitzschia angustata. An Equisetum im Achensee kam massenhaft vor 
Gomphonema intricatum var. vibrio, G. constrictum, die kleinen Arten der 
Gattung Achnanthes, Tabellaria flocculosa, Denticula tenuis, Cymbella ventricosa, 
von denen die letzten drei Arten als charakteristische Diatomeen der Equisetum- 
Zone wohl aller Alpenseen bezeichnet werden. In einem Carexgraben kamen 
haufig vor Denticula tenuis, Cymbella ventricosa und Fragilaria mutabilis. Der 
Verfasser zahlt dann eine Anzahl hochalpine und seltene Formen auf, deren 
Vorkommen von besonderem Interesse ist. Neu darunter ist Cymbella Brehmn 
Hust. Die Gesamtzahl der im Verzeichnis aufgezahlten Formen betragt 116 
mit 98 Arten in 30 Gattungen. Eine zur Bestimmung der Peridineen 
Dr. Lemmermann iibergebene Planktonprobe enthielt noch einige Formen, 
die samtlich durch Zufalligkeiten ins freie Wasser  gelangte Bodenformen  sind. 

G. H 

Klebs,   G.    Uber flagellaten-  und algen-ahnliche Peridineen.   (Verh. 

d.   Naturhist.-Medizin.  Vereines   zu   Heidelberg.    N.  F.   XI   1912, 

p. 369-451.    Taf. X.) 
Die vorliegende Abhandlung ist nach des Referenten Ansicht eine der 

wertvollsten, welche in der letzten Zeit uber Algen erschienen sind, indem der 
Verfasser durch dieselbe Aufklarung bringt iiber allerdings zum Teil schon 
friiher beobachtete Organismen, deren Stellung aber bisher ziemlich zweifelhaft 
war. Veranlafit zur Untersuchung dieser Organismen wurde der Verfasser durch 
Beobachtungen  bei einem Winteraulenthalt auf Java (1910/11).   Derselbe setzte 
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dann diese Studien, nach Heidelberg izuriickgekehrt, fort. Die vom Verfasser 
beobachteten peridineen-artigen Organismen weisen einerseits nach den 
Flagellaten, anderseits nach den Algen hin. Von ersterer Gruppe beschreibt 
er nur eine den Prorocentraceen Schutt angehorige Form, fur die er die neue 
Gattung Haplodinium mit der Art H. antjoliense aufstellt. Dieser Organismus 
besitzt eiformigen, ewas dorsiventral zusammengedriickten Korper, der auf der 
Bauchseite einen Einschnitt zeigt, eine kiirzere QuergeiCel und liingere Langs- 
geifiel und einfache strukturlose Zellhaut, die bei der Teilung in zwei Schalen- 
halften zerfallt, aufweist, und wurde in brackischem Wasser bei Antjol auf |ava 
gefunden. 

Zahlreicher sind die vom Verfasser untersuchten algenartigen Peridineen. 
Von Gymnodiniaceen beschreibt er drei neue Arten der Gattung Gymnodinium 
Stein und zwar G. minimum, G. bogoriense (beide aus einem Teich im botanischen 
Garten Buitenzorg) und G. rotundatum (aus einem Sumpf aus Viernheim in 
Baden); eine neue Art der Gattung Glenodinium Ehrb. Gl. emarginatum (aus dem 
botanischen Garten in Buitenzorg) und im AnschluG daran Peridinium imperfectum 
n. sp. (ebenfalls daher), das aber auch als ein Glenodinium aufgefafit werden 
kann, da die Zellhaut bald eine Struktur aufweist, bald strukturlos ist; ferner 
die neue Gattung Cystodinium (Schwarmer nackt oder mit Zellhaut, Querfurche 
wenig schraubig, Langsfurche in die Vorderhalfte hineinragend, Augenfleck stets 
vorhanden an der Langsfurche; Cysten meist gestreckt und zugespitzt; Teilung 
in zwei oder vier Schwarmer; durch einen Streckungsprozefi wird der Schwarmer 
im Augenblick'der Ruhe zur Cyste) mit vier Arten C. bataviense n. sp. (Batavia), 
C. cornifax (Schilling) nov. comb. (syn. Glenodinium Schilling) (aus einem Sumpf 
bei Basel), C. Steinii n. sp. (aus einem Sumpf bei Viernstein in Baden), mit 
dem wahrscheinlich die gehornten Cysten, die Stein dem Peridinium tabulatum 
zuschreibt, identisch sind, C. unicorne, welches er auf die eiformigen, nur am 
Ende zugespitzten Cysten, die Stein abbildet und dem Peridinium cinctum 
zuschrieb, begriindet, und eine vierte Art, die er unbenannt lafit und auf die 
langlich-bohnenformigen Cysten, welche Stein ebenfalls abbildet und dem 
Peridinium umbonatum zuschreibt, begriindet. Weiter werden beschrieben: die 
neue Gattung Diplodinium (zweierlei Cysten; Primarcysten durch Teilung 
16 sekundare Cysten bildend, von denen jcde 8—16 Schwarmer erzeugt; diese 
gymnodiniumartig, ohne Augenfleck; Bildung der Primarcysten aus den Schwar- 
mern noch unbekannt), auf Grund der Beobachtungen von Dogiel aufgestellt, 
mit der Art D. lunula (Schutt) comb. nov. (syn. Gymnodinium und Pyrocystis Schutt), 
zu welchen nach Dogiels Angaben noch D. roseum, affine und parasiticum 
hinzukommen wiirden, die neue Gattung Hypnodinium (nur in ruhender Form 
bekannt; Cysten kugelig mit radspeicherartiger Plasmastruktur, mit Zellkcrn im 
Zentrum, gelben Chromatophoren, Augenfleck; nach Kontraktion Bildung eines 
gymnodinienartigen Korpers; Teilung in zwei solche nackte ruhende Gymno- 
dinien; bei der Entleerung Aufplatzen der Zellhaut; beide Zellen direkt unter 
Membranbildung neue Cysten bildend), mit der Art H. sphaericum (Sumpf bei 
Viernheim in Baden). 

Unter der neuen F'amilie der Phy todiniac e en fafit der Verfasser Orga- 
nismen zusammen, die peridineenartige Zellen mit |zelluloseartiger Zellhaut, 
strahlig gebautem Plasma, gelben Chromatophoren, feinkornigem oder deutlich 
fadigem Zellkern darstellen, keinen Augenfleck, keine Furchenbildung zeigen, 
deren Vermehrung durch Zweiteilung erfolgt und bei denen Schwarmer ganzlich 
unbekannt sind. Zu dieser Familie stellt er die Gattung Pyrocystis Murray mit 
den im Plankton aller tropischen und subtropischen Meere vorkommenden 
Arten P. noctiluca Murr. und P. fusiformis Murr.; ferner die neue Gattung 
phytodinium (Zellen kugelig bis ellipsoidisch ; Chromatophoren scheibenformig 
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wandstandig; Streckung vor der Teilung, diese senkrecht zum grofiten Durch- 
messer; junge Zellen durch Aufplatzen der Zellenhaut frei) mit der Art Ph. simplex 
(bei Tubingen beobachtet); die neue Gattung Tetradinium (Zellen tetraedrisch; 
Zellhaut an den Ecken mit zwei spitzen soliden Stacheln; Vermehrung durch 
Zweiteilung) mit der Art T. javanicum (Botan. Garten in Buitenzorg); die neue 
Gattung St,ylodinium (Zellen oval bis kugelig; Zellhaut ohne Struktur, auf 
einem Gallertstiel festsitzend) mit den Arten St. globosum (Botanischer 
Garten in Buitenzorg) und St. truncatum (Sumpf bei Meester Cornells nahe 
Batavia) und schliefilich die ebenfalls neue Gattung Gloeodinium (Zellen oval 
bis kugelig in geschichteten Hiillen, abwechselnd aus Gallertsubstanz und Zell- 
hauten bestehend; sukzessive Zweiteilung, kleinere und grofiere Kolonien bil- 
dend), mit der Art Gl. montanum (Torfsumpf am Silser See im Engadin), mit 
dem hochstwahrscheinlich Urococcus Hookerianus Rabenhorst (nicht Hassall), 
der von Al. Braun am Feldsee im Schwarzwald und vom Referenten in den 
Sumpfen des Riesengebirgskamms gefunden worden ist, identisch ist. S. 413 
aufiert der Verfasser Zweifel, ob auch Urococcus insignis Hassall (sofern 
namlich der in der Sachsischen Schweiz vorkommende Organismus wirk- 
]ich der echte U. insignis Hassal ist) eine ahnliche Peridinee wie sein 
Gloeodinium montanum sei und glaubt, dafl man entweder Richter folgend, 
diesen Organismus provisorisch in die Nahe von Gloeocystis oder mit Wille 
zu den Pleurococcaceen stellen konne. Referent bemerkt dem gegeniiber, dafi 
der in der Sachsischen Schweiz vorkommende Organismus, den er wiederholt 
beobachtet und untersucht hat und fur eine Peridinee, die die Fahigkeit, Schwarm- 
zellen zu bilden verloren hat, halt, durchaus im Bau des Zellkerns, der Chro- 
matophoren und des fibrigen Zellinhalts mit Peridineen und besonders mit dem 
Gloeodinium montanum ubereinstimmt und daher zweifellos als zweite etwas 
grofiere Art als Gl. insigne zugezogen werden mufi. 

Die von einer schonen Tafel und 15 guten Abbildungen im Text begleitete 
Abhandlung durfte zu weiteren Forschungen fiber die betreffenden Organismen, 
denen sich nach des Referenten Beobachtungen noch andere verwandte zugesellen 
werden, Veranlassung geben und demnach anregend wirken. G. H. 

Mayer, Anton.    Regensburger  Bacillarien.     (Denkschr. d. Kgl. bayer. 

botan. Gesellsch. in Regensburg XI. Bd. [N. F. V. Bd.J, p. 291 u. ff. 

Regensburg  1911.    2 Taf., 1 Textfig.) 
Anschliefiend an den letzten Beitrag (I. c. IV. Bd.) macht Verfasser auf- 

merksam auf Ubergange zwischen den Arten in der Gruppe Divergentes der 
Gattung Pinnularia und beschreibt neue Formen von Pinnularia micro- 
stauron Ehr. und von Surirella splendida Ktz., die auch abgebildet 
werden. Matouschek  iWien). 

Migula, Prof. Dr. W. Die Griinalgen. Ein Hilfsbuch fur Anfanger 

bei der Bestimmung der am haufigsten vorkommenden Arten. 

Mit einer kurzgefafiten, illustrierten Anleitung zum Sammeln una 

Praparieren von Dr. Georg Stehli. (Handbucherfur die praktische 

naturwissenschaftliche Arbeit, Bd. X.) Mit 8 Tafeln. 74 S. (gr. 8°) 

1912. Stuttgart (Franckhsche Verlagshandlung . Kart. M. 2.—, 

geb. M. 2.80. 
Im Anschlufi an das frfiher vom Verfasser herausgegebene Bandchen ube 

die Conjugatenfamilien der Mesotaeniaceen und Desmidiaceen (Nr. 6 der Han 
biicher ffir praktische naturwissenschaftliche Arbeit) gibt derselbe in dem vo 
liegenden Buchlein eine tlbersicht fiber die am haufigsten vorkommenden Arten cle 
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ubrigen Griinalgen der Conjugatenfamilie der Zygnemaceen, der Ordnungen der 
Protococooideen, Siphoneen und Confervoideen. Da der Preis ein sehr geringer ist 
in demBuchlein die wichtigsten Artengutcharakterisiert werden unddieauffallend- 
sten Formen auf den acht guten Tafeln dargestellt sind, so wird besonders dem An- 
fanger durch das Buchlein, zusammen mit dem frfiher erschienenen, ein sehr 
geeignetes Hilfsmittel zum Bestimmen und zur Einffihrung in die mittcleuropaische 
Grunalgenflora geboten. Fiir den Anfanger auf dem Gebiete der Algenforschung 
ist auch die kurzgefafSte illustrierte Anleitung zum Sammeln und Praparieren 
vorausgeschickt. Aber auch dem fortgeschrittenen Algenforscher werden die 
beiden Bandchen von Nutzen sein konnen, da sie bei dem geringen Volumer. 
leicht auf Exkursionen und Reisen mitgenommen werden konnen. G. H. 

Naumann, E. Bidrag till Kannedomen om vegetationsfargningar i 
sotvatten: I. Nagra anmarkningar till begreppet vegetationsfargning. 
(Botan. Notiser 1912, p. 209—214); II. Ett Golenkiniaplankton 
fran Ostergotland (1. c. p. 215-221.) Mit Inhaltsangabe in deutscher 
Sprache. 

In der ersten Mitteilung gibt der Verfasser eine Ubersicht fiber die Ver- 
suche, eine bestimmte Terminologie der biologischen Farbungen des Sfifiwasser.s 
zu begrfinden. Derselbe stimmt nicht der Terminologie von Klunzinger und 
Steuer bei. Alle von pflanzlichen Organismen (Algen oder Flagellaten) ver- 
ursachten Farbungen des Sfifiwassers nennt er Vegetationsfarbungen 
(darunter Wasserblfite als Teilbegriff). Von diesen sind die Detritusfarbungen 
und die durch tierische Organismen (niedere Krebse) verursachten zu unter- 
scheiden. Doch kommen Mischfarbungen vor. Die verhaltnismafiig detritus- 
'reien Vegetationsfarbungen konnen cntweder von monotonen oder von durch 
mehrere verschiedene Organismen zusammengesetzten Planktonformationen be- 
dingt werden. 

In der zweiten Mitteilung berichtet der Verfasser fiber eine grune durch 
Golenkinia radiata Chod. verursachte Vegetationsfarbung in einem Teiche bei 
Alvastra in Sfidschweden, die er nach den von Kolkwitz begrundeten Methoden 
unfersuchte. Er stellte fest, dafi etwa 50000 Golenkinien in einem Kubik- 
zentimeter Wasser enthaltcn waren. Er beobachtete Golenkinia auch bei 
Dunkelfeldbeleuchtung, wobei die Stiahlzone der Setae sich sehr gut zeigte. 
G. radiata Chod. ist bisher in Schweden nur noch von Teiling gefunden worden. 

G. H. 

Sachse, R. Die Eigen- und Vegetationsfarben der Binnengewasser. 

<Die Kleinwelt, 4. Jahrg.  1912, Heft 3, p. 33—35.) 

1. Unter Eigenfarbe eines Gewassers versteht man die in der Durchsicht 
sich ergebende Farbung (beim Vierwaldstatter See griinlich, beim Genfer See 
rein himmelblau). Diese Eigenfarbe wird durch mehrere Faktoren bedingt: 
durch die Eigenfarbe des chemisch reinen Wassers, durch die chemischen Bei- 
mengungen, die jedem Gewasser eigen sind und die ihrerseits von der geo- 
togischen Beschaffenheit der Umgebung abhangen. Die scheinbarc Eigenfarbe 
wird hervorgerufen durch die Reflektion des Himmels und durch die Boden- 
farbung, die (besonders bei flachen Gewassern) ebenfalls infolge Reflektion lhren 
Einflufi geltend macht. Die Eigenfarbe wird als solche natfirlich nicht verandert. 

2- Da chemisch reines Wasser vom reinsten Blau ist, so sind alle Farben, 
die von dieser abweichen, auf Rechnung der gelosten chemischen Stofle zu 
sttzen. Meistens handelt es sich um Humussubstanzen (eine Grun-. Gelb- oder 
Braunfarbung hervorrufend). 

Hedwigia  Band LIU. 8 
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3. Eigenfarben warmer und heifier Quellen. Sie ruhren von den aufgelosten 
Mineralien her. Im Yellowstone-Park findet man alle moglichen Farben und 
Abstufungen. 

4. Die durch die Kleinwelt bedingte Farbung ist die Vegetationsfarbe oder, 
wenn es sich um Massenproduktion einer pflanzlichen Spezies handelt, die 
..Wasserblutc". Die einzelnen Arten der Wasserbluten sowie deren Erreger 
werden besprochen. Matouschek (Wien). 

Sieghardt, E.    Anleitung zu Beobachtungen an Desmidiaceen. 3 Fig. 
(Die Kleinwelt III   1911, Heft 8, p. 137—194.) 

Traunsteiner, H.    Zur  Praparation   der   Desmidiaceen.     (Ibidem   III 
1911, Heft 11/12, p   207.) 

Erstgenannter Verfasser hat in klarer Weise die wichtigsten biologischen 
Daten uber die Desmidiaceen zusammengetragen. Neu ist die Angabe der Ur- 
sache, warum Closterium, miihsam balanzierend, in der so absonderlichen 
Stellung (Emporhebung des einen Endes) sich fortbewegt: „Wiirde sich CI. so 
fortbewegen, dafi es mit beiden Enden am Boden aufsteht, so miifite sich das 
Vorderende sofort in den Schlamm einbohren und immer tiefer in denselben 
eindringen. Nur wenn das eine Zellende uber die Unterlage erhoben ist, kann 
eine Vorwartsbewegung stattfinden." 

Der zweite Verfasser macht aufmerksam darauf, dafi nicht Wassergraben auf 
dem Torfstiche, sondern die kleinen offenen, mit 1—10 cm Wasser bedeckten 
Tumpel die besten Fundgruben sind. Die Flocken in solcher Wasseransammtung 
enthalten oft bis 40 diverse Arten. Die Zahl der Cosmarium -Arten belauft 
sich nicht auf 5000, sondern nur auf 500. Matouschek (Wien). 

Svedelius, N.   Uber die Spermatienbildung bei Delesseria sanguinea. 
(Svensk Botanisk Tidskrift VI2 [1912], p. 239—265, Taf. 5—6.) 

Wir geben   hier  als bestes Referat die Zusammenl'assung der Ergebnisse 
am Schlufi der Abhandlung wieder: 

,,Die mannlichen, d. h. die spermatangienfuhrenden Blatter bei Delesseria 
sanguinea entbehren auf vollentwickeltem Stadium einer deutlichen Mittelrippe 
und bilden auf jeder Seite einen einzigen, grofien, zusammenhangenden Sorus 
aus. Dies scheint nicht bei alien Delesseria-Arten der Fall zu sein, nicht z. B. bei 
D. ruscifolia, die deutlich fiedernervige mannliche Blatter mit dicker Mittelrippe 
und feinen Seitenrippen hat, zwischen denen auf jeder der beiden Seiten mehrere, 
voneinander getrennte, kleine Spermatangiensori zur Entwicklung kommen 
(vergl. Buffham!). Die mannlichen Blatter von Delesseria sanguinea werden 
zunachst nach demselben zellularen Schema wie die rein vegetativen Blatter 
und die Tetrasporophylle aufgebaut, zum Unterschied aber, besonders von den 
letzteren treten bald in der Obernachenschicht zahlreiche interkalare Teilungen 
auf. Hierdurch wird die Oberfiache des ganzen mannlichen Blattes von zanl 
reichen, dichtstehenden Spermatangienmutterzellen bedeckt. Jede Spermatangien- 
mutterzelle gliedert mehr oder weniger gleichzeitig zwei Spermatangien ab. Das 
zuletzt abgegliederte Spermatangium drangt sich zwischen den alteren an uie 
Oberfiache empor. So kommt es, dafi schliefilich samtliche Spermatangien 
aufierst dicht, scheinbar ohne Ordnung wirr durcheinander, zusammengedrang 
stehen. Die Spermatangienentwicklung bei D. sanguinea weicht hierdurch be 
stimmt von der Spermatangienentwicklung bei andern Delesseriaceen der Grupp 
Nitophylleae (N'itophyllum, Martensia) ab, wo jede Spermatangienmutterzelle nur 
ein Spermatangium auf einmal ausbildet. Das zweite wird erst ausgebilae , 
nachdem das erste sein Spermatium abgegeben hat und erhalt dann genau den- 
selben Platz wie  das erste.    Hier findet also eine Durchwachsung der  ersten 
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Spermatangien statt. Innerhalb der Familie Delesseriaceae kommen demnach 
wenigstens zwei voneinander verschiedene Typen der Spermatangienent- 
wicklung vor. 

Das Spermatium von D. sanguinea ist bereits in dem Spermatangium von 
der Spermatangienwand wohldifferenziert und wird durch eine Offnung in der 
Wand als ein nackter, nur durch eine plasmatische Hautschicht begrenzter 
Korper entlassen. Sovvohl bei der ersten wie bei der zweiten Teilung der 
Spermatangiummutterzelle erfahrt der Kern eine typische Teilung mit 
20 Chromosomen, welches also auch die Chromosomenzahl des definitiven 
Spermatiums bleibt. Die somatischen Kerne der mannlichen Pflanze haben 
gleichfalls 20 Chromosomen. Der Kernteilungsverlauf bei den somatischen Kernen 
der mannlichen Pflanze stimmt in alien Teilen mit dem Kernteilungsverlauf bei 
den entsprechenden Kernen der weiblichen Pflanze iiberein. Die mannliche 
Pflanze von D. sanguinea ist demnach ganz wie die weibliche Pflanze ein hap- 
loider Gamophyt mit 20 Chromosomen in alien Zellkernen, im Gegensatz zur 
Tetrasporenpflanze, die ein diploider Sporophyt mit 40 Chromosomen ist." 

Die beiden recht guten Tafeln, welche der Verfasser seiner inhaltsreichen 
Abhandlung zufiigt,  sind geeignet,  diese interessanten Ergebnisse zu erlautern. 

G. H. 

Teiling, E. Schwedische Planktonalgen. I. Phytoplankton aus dem 
Rastasjon bei Stockholm. (SvenskBot.Tidskr.VI [1912],p.266-281. 
Mit zwei Textfiguren.) 

Der Rastasjon oder Rasta-See ist etwa 7 km nordwestlich von Stockholm 
gelegen und nach einer Senkung vor etwa 50 Jahren urn ll/s rn bis auf Meeres- 
niveau bis 4 m tief. Der Verfasser untersuchte die Phanerogamenvegetation 
der Ufer und die im See wachsenden Schwimmblattpflanzen, vom Phytoplankton 
nur das Herbstplankton und teilweise das Winterplankton. Charakteristisch 
fur ersteres war die vollig dominierende Diatomeenflora von Diatoma elongatum, 
Asterionella gracillima, Stephanodiscus Hantzschii mit den Varietaten Zachariasii 
und delicatula sowie Melosira arundinacea. Von diesen massenhaft auftretenden 
Arten fand sich nach dem Gefrieren nur noch ganz sparlich Asterionella. Im 
iibrigen war qualitativ die groGe Zahl der Chlorophyceen charakteristisch. Im 
Herbstplankton waren im ganzen 74 Planktonformen vorhanden, darunter 
41 Chlorophyceen (55°/0), 15 Flagellaten (20°/0), 2 Peridineen (3°/0), 11 Diatomeen 
(15°/0) und 5 Myxophyceen (7°/0). Das Plankton ist also ein Heloplankton mit 
Anklangen an ein wahres Limnoplankton. Im Sommerplankton diirfte eine 
reichere Entwicklung von Myxophyceen stattfinden, worauf das Vorkommen von 
Sporenhaufen von Anabaena Lemmermannii und von A. macrospora deutet. 
Mit dem Gefrieren des Wassers wurde die Plankton-Qualitat sehr gering, Crypto- 
monas erosa und Peridinium wurden vorherrschend, zu welchen sich spater 
Mallomonas limetosa var. major n. var. und Chlorangium euchlorum gesellten. 
Beggiatoafaden und viele als mesosaprob bezeichnete Planktonten zeigten, dafi 
das Wasser verunreinigt war. Das Zooplankton ist nicht beriicksichtigt, da der 
Zoologenklub der Universitat Stockholm spater eine eingehende Monographic 
der Tierwelt des Sees veroffentlichen wird. Der Verfasser gibt dann eine Auf- 
zahlung der beobachteten Planktonformen mit Saprobilitatsangaben, und ein 
Verzeichnis aller aufgefundenen Planktonalgen, in welchem die Saprobilitatsgrade 
und nach den Fangdaten das mehr oder weniger haufigere oder seltenere Vor- 
kommen verzeichnet ist. Schliefilich bespricht derselbe einige Formen, von 
welchen einige abgebildet sind, darunter neu Actinastrum Hantzschii Lagerh. 
var. intermedia, A. tetaniforme, A. javanicum (Bernh.), welche letzteren beidcn 
vielleicht nur Ernahrungsmodifikationen von ersterem sind, Mallomonas tonsurata, 

8* 
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Kirchneriella aperta und Tetraedron regulare Kiitz. var. Incus. Zu erwahnen 
ist noch, dafi Centritractus belonophorus (Schmidle) Lemm. wahrscheinlich 
identisch ist mit Ophiocytium capitaturn var. longispinum (M6b.) Lemm'. Als' 
neu beschrieben wird auch Ulothrix limnetica Lemm. var. minor. G. H. 

Treboux, 0. Die freilebende Alge und die Gonidie Cystococcus 

humicola in bezug auf die Flechtensymbiose. (Ber. d. Deutsch. 

Botan. Gesellsch. XXX [1912], p. 69-^0.) 
Beijerinck hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dafi die Gonidien 

von Xanthoria parietina nicht der von Nageli als Cystococcus humicola be- 
schriebenenAlge, wie Bornet und Schwendener angegeben haben.angehoren, 
sondern einer ganz anderen Algenart. N a gel is Cystococcus humicola, den 
Verfasser mit Oltmanns zur Gattung Chlorococcum stellt, zeigt ein fast hohl- 
kugelformiges, mit kreisformigem Ausschnitt versehenes, der Zellwand fast 
anliegendes Chromatophor. Die Gonidienalge dagegen besitzt ein massives 
Chromatophor, welches die Mitte der Zelle einnimmt und nur den peripherischen 
Teil der Zelle freilafit. Dieselbe ist aber nicht mit Cystococcus-Stadien 
anderer Algen zu identifizieren, sondern eine selbstandige Art, die eine 
typische auf Baumstammen freilebende Luftalge ist. Im Vergleich zu dieser 
freilebenden Luftalge fuhren nun aber die Gonidien von Xanthorina ein ktimmer- 
liches Dasein, was Verfasser durchaus nachweist. Die Pilzhyphen uben eine 
nachteilige Wirkung auf die Alge aus. Es ist daher nicht richtig, den Flechten- 
korper als durch mutualistische Symbiose gebildet aufzufassen und es liegt hier 
sicher Parasitismus vor. Der Verfasser mochte fur die betreffende Alge den 
Namen Cystococcus humicola beibehalten. Es durfte aber wohl zweckmafliger 
sein, um Verwechslungen zu vermeiden, derselben einen neuen Namen zu geben. 

G. H. 

Woioszyriska, J.    Uber die Variabilitat  des  Phytoplanktons  der pol- 
nischen Teiche I.   (Bull, de l'Acad. d. Scienc.  de  Cracovie. CI. d. 
Scienc. Math.-Nat. Sene B, Mai 1911,  p. 290—314.    Fig. I-VIII.) 

Die Verfasserin untersuchte in den letzten Jahren das Phytoplankton von 
etwa 40 grofieren und kleineren Teichen Ostgaliziens, die zum Teil dem FlufS- 
system der Ostsee  zum Teil dem des Schwarzen Meeres angehoren.   Dieselbe 
stellte die Resultate der Untersuchungen der einzelnen Wasserbehalter in einer 
polnischen    Abhandlung    (Zmiennosc    i   spis   glon6w   planktonowych   stawdw 
polskich.    Rozprawy Wydz. mat.-przyr. t. 51 B) zusammen und schlofi derselben 
auch  ein systematisches  Verzeichnis  der  gesammelten  Planktonalgen  an.   Da 
sie von einigen dieser Wasserbehalter wahrend langerer Zeit  zahlreiche Plank- 
tonproben erhalten konnte, so war sie im stande, die Variabilitat einiger Plank- 
tonorganismen eingehender zu studieren. Untersucht wurden in dieser Beziehung 
besonders Ceratium hirundinella O. F. Muller, Asterionella gracillima (Hantzsch) 
Heib., Diafoma elongatum Ag., Fragilaria crotonensis (Edw.)   Kitton,   Attheya 
Zachariasi J. Brun.,  und  Rhizosolenia  eriensis  H. L. Smith.    In bezug auf die 
Einzelrcsultate,  welche  die Untersuchung  der genannten Arten ergaben, mufi 
hier auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. G. H- 

— Das Phytoplankton einiger javanischen Seen, mit Berucksichtigung 

des Sawa-Planktons, (Bull, de l'Acad. d. Sci. de Cracovie. Classe 

d. Sci. Math, et Nat. Ser. B. Sci. Nat. Juin 1912, p. 649-709. 

Mit 26 Textfiguren und Taf. XXXIII—XXXVI.) 
R. Gutwiiiki hat bereits den grofiten Teil des von M. Raciborski auf 

Java gesammelten  Desmidiaceenmaterials   bearbeitet   und   veroffentlicht   (Bull. 
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Int. de l'Acad. d. Sci. de Cracovie 1912). Als Erganzung dieser Arbeit gibt nun 
die Verfasserin die Bearbeitung des von M. Raciborski gesammelten Plank- 
tonmaterials, das zum Teil aus javanischen Seen zum Teil auch von mit Wasser 
iiberschwemmten Reisfeldern, den sog. Sawa entnommen wurde. Die Abhand- 
lung gliedert sich in einen allgemeinen und einen speziellen Teil. In ersterem 
macht die Verfasserin Schilderungen des Planktonbestandes der einzelnen 
Wasserbehalter, die im Sultanat Soerakarta (Solo) in Mitteljava, in der Residenz- 
schaft Preanger in Westjava und in der Residenzschaft Batavia liegen, deren 
spezielle Namen hier nicht aufgezahlt werden sollen. Jeder der einzelnen 
Wasserbehalter wird nach den Notizen Raciborskis und dem Planktonalgen- 
bestand der mitgebrachten Proben charakterisiert. Planktonforscher miissen 
wir hier auf die gegebenen speziellen Schilderungen selbst vervveisen. Von all- 
gemeinen Resultaten aei erwahnt, dafi durch die Untersuchungen der Verfasserin 
vvieder klar hervortritt, dafi die Plankonalgen vorwiegend Kosmopoliten sind. 
Als charakteristisch fur die tropischen Gewasser glaubt jedoch die Verfasserin 
in erster Reihe das Auftreten von Anabaena-Arten, welche sich durch end- 
standige Heterocysten auszeichnen und von ihr mit dem Gruppen-Namen 
Anabaenopsis belegt werden, anfuhren zu konnen. Ferner sind vielleicht einige 
Peridinien und einige Vertreter anderer Algen als charakteristiseh anzusehen, 
darunter die als neu beschriebenen Formen. Von typischen Planktonfaktoren 
hat die Verfasserin das Auftreten folgender festgestellt: Attheya Zachariasi, 
Rhizosolenia morsa, Rh. stagnalis, Asterionelia gracillima, Dinobryon, Chodatella 
longiseta, Ch. subsalza, Lagerheimia genevensis und viele andere. Auffallend 
ist das Fehlen von Tabellaria, Fragilaria, Cymatopleuron und Coelosphaerium. 
Das Plankton der sog. Sawa hat einen eigenen, teils sumpf-, teils teichartigen 
Charakter, Aufier Pandorina und Eudorina treten hier in massenhafter Ent- 
wicklung Stephanodiscus Zachariasii, an anderen Stellen Schroederia setigera, 
Richteriella botryoides, Centratractus belanophora, Peridinium umbonatum v. 
papilliferum, Gloeotrichia und andere auf. Zu den haungsten die Sava besiedeln- 
den Algen gehoren: Tetrasporidium, Hydrodictyon, Nostoc, Spirulina, Lyngbya 
und die zu hoheren Algen gehorenden Cladophora, Stigepclonium, Oedogonium, 
Spirogyra nebst anderen. 

Im  speziellen  Teil   werden  dann  die samtlichen Algen aufgezahlt.    Neu 
darunter   sind   folgende:   Pediastrum  clathratum  var. annulatum,   Rhaphidiurn 
polymorphum  var.  javanicum,   var.   latum  und  var. gracile,  Oocystis Chodati, 
Anabaena (Anabaenopsis) circularis var. javanica, A. (Anabaenopsis) Raciborskii, 
Oscillatoria Raciborskii, O. Lemmermanni, Gloeotrichia Raciborskii, Gl. Lielien- 
feldiana,  Chroococcus turgidus  var.   mipitanensis,  Trachelomonas   affinis   var. 
planctonica,   Tr. Treubi  mit var. javanica,   Tr. Raciborskii, Tr. Lemmermanni, 
Tr. Bernardi, Tr. Westi, Peridinium Raciborskii, P. Gutwinskii, P. (Peridinopsis) 
Treubi mit var. minus  und  P.  marchicum  var. javanicum.   Eine tabellarische 
Obersicht   von   zwei   der   wichtigsten   naturlichen  und zwei  Sawateichen  be- 
schliefit  die   Arbeit.    Die neuen Formen und viele altere sind durch die Text- 
figuren und  auf den Tafeln  dargestellt.    Bei vielen alteren  Arten finden sich 
Bemerkungen. G. H. 

Baudys, E.   SnSti obilne" a jich mofeni (= Die Brandpilze des Getreides 

und  ihre Bekampfung).    (Agrarnf Knihovna = Landwirtschaftliche 

Bibliothek  Nr. 5 — 6.    Verlag Ad. Neubert  in  Prag 1912.    Kl. 8°. 

42 pp.     Preis 60 Heller.    Mit 1  Tafel.    In tschechischer Sprache.) 
Alle die in Bohmen bisher bemerkten Arten  von Ustilago, Urocystis, 

Tilletia wurden beschrieben und ihre Haufigkeit angegeben.  Der grofiere Teil 
der Schnft beiafit sich mit der Bekampfung derselben, wobei der Verfasser die 
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neueste Literatur auch berucksichtigt. Jede der allgemein eingefiihrten Be- 
kampfungsmethoden erfahrt eine eingehende Behandlung. Die Tafel ist eine 
Verkleinerung der bekannten Tubeufschen Wandtafel (Verlag E. Ulmer in 
Stuttgart). Matouschek (Wien) 

Bainier, G. et Sartory, A.   Etude d' une espece nouvelle de Pestalozzia. 
(Ann. mycol. X 1912, p. 433 — 436.)    Tab. 

Die Verfasser beschreiben die neue Pestalozzia Capiomonti, die sich auf 
feuchtem Heu entwickelt hatte. Bei der Auskeimung der Sporen keimt stets 
nur eine der dunklen Zellen aus und zwar die dem Stiele benachbarte. Die Art 
ist auf den verschiedensten Substraten kultiviert worden. G. Lindau. 

Bresadola.J. Polyporaceaejavanicae. (Ann. mycol.X 1912, p.492 —508.) 
Das Material zu dieser Arbeit lieferten die umfangreichen Sammlungen von 

Hohnels, die er 1907 — 08 auf Java zusammengebracht hat. Viele Arten finden 
hier kritische Klarung, neu sind: Polyporus melaleucus, P. griseus, P. hypoxanthus, 
P. subpruniatus, Fomes melanodermus var. tomentosus, F. aulaxinus, F. velutinus, 
F. inflexibilis var. javanicus, F. testaceoiuscus,  F. Hohnelii,  Ganoderma triviale, 
G. umbrinum,   G. Hohnelianum,   Polystictus fumigatus,  Trametes tuberculata, 
T. similis, T. parvula, Gloeoporus croceopallens,  Hexagonia durissima var.rhodo- 
mela, Daedalea Hohnelii. G. Lindau. 

Dale, Eliz. On the fungi of the soil.  (Ann. mycol. X 1912, p. 452—477.) 
Tab. 

Es wurden zwei Bodenproben von sandiger Beschaffenheit auf ihren Pilz- 
gehalt untersucht. Die Methode der Isolierung der Keime gibt Verfasserin in der 
Einleitung an. Da wir bisher nur ungeniigend fiber die Pilzflora des Erdbodens 
unterrichtet sind, so stellt die Arbeit eine sehr interessante Erganzung zu der Unter 
suchung von Oudemans und Koning dar, die aber mit Waldboden experirnentierten. 
Gefunden wurden folgende Arten: Mucor rufescens, M. Ramannianus, M. mucedo, 
M. racemosus, M. circinelloides, M. sphaerosporus, M. plumbeus, Rhizopus arrhizus, 
Absidia orchidis, Monilia Koningi, Trichoderma Koningi, T.Ialbum, Aspergillus niger, 
A. candidus, A. repens, Penicillium intricatum, P. rugulosum, Citromyces glaber, 
Botrytis cinerea, Verticillium alboatrum, Nematogonum humicola, Trichothecium 
roseum, Basisporium gallarum, Cladosporium herbarum, C. epiphyllum, Helmin- 
thosporium interseminatum, Stemphylium botryosum, Mucrosporium cladospon- 
oides, Alternaria humicola, Fusarium solani, Ozonium (croceum?). Dazu kommen 
noch mehrere Arten, von denen sich nur die Gattung feststeilen Iiefi. 

G. Lindau. 

Diedicke, H. Die Gattung Septoria. (Ann. mycol. X 1912, p. 478-487.) 
Verfasser setzt seine kritische Bearbeitung der Sphaerioideengattungen fort 

und erortert die Arten von Septoria. Bei der grofien Zahl von Einzelheiten, 
die er anfuhrt, kann nicht naher darauf eingegangen werden. Viele Arten fallen 
ganz fort, andere sind identisch mit anderwcitig beschriebenen Arten, wieder 
andere mfissen in andere Gattungen versetzt werden. Er beschrankt die Gattung 
Septoria auf diejenigcn Arten, deren Fruchtlager sich durch Ausbildung einer 
Decke in ein pseudokonidiales Gehause verwandelt, das oben mehr oder wenigc 
breit geoffnet ist. G. Lindau. 

Fischer, E.  Beitrage zur Biologie der Uredineen. (Mykolog. Centralbl. 
1912, 18 pp.) 

Der erste Teil ist den Beobachtungen fiber die Empfanglichkeit von Pfrop - 
reisern und Chimaren fur Uredineen gewidmet. Verfasser schildert zwei ver 
suche.   Es wurden Pflanzen von Mespilus germanica benutzt, die auf Crataegus 
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gepfroft waren. Infiziert wurde mit Gymnosporangium confusum. Da die 
Crataegus-Unterlage ausgetrieben hatte, so wurden Blatter beider Arten infiziert. 
Aber nur auf Crataegus wurde positiver Erfolg erzielt, wahrend Mespilus gesund 
blieb. Ferner wurde Crataegomespilus Asniersii infiziert. Diese Art wird als 
Periclinalchimare betrachtet, bei der Crataegus in einer Epidermis von Mespilus 
steckt. Die Mespilusepidermis schutzte aber den Crataegus nicht, sondern die 
Infektion fiel positiv aus. Die Griinde, worauf dieses im ersten Augenblick 
sonderbare Verhalten beruht, lassen sich noch nicht vollstandig iibersehen, aber 
es ware moglich, dafi die Keimschlauche der Sporen, wie es ja bekannt ist, 
durch die ihnen nicht zusagende Epidermis des Mespilus dringen und dann in 
dem infizierbaren Crataegusteil den richtigen Wirt finden. 

Der zweite Teil beschaftigt sich mit der Biologie der Sammelart Puccinia 
saxifragae. Zu Infektionsversuchen verwandte Verfasser Material auf Saxifraga 
stellaris aus Norwegen. Nach der Uberwinterung der Teleutosporen wurden 
verschiedene Saxifraga-Arten infiziert, aber es ergab sich nur bei S. stellaris 
ein positives Resultat, wahrend die anderen Arten gesund blieben. Es ergab 
sich aber weiter das interessante Resultat, dafi die Teleutosporen sofort aus- 
keimen konnten und neue Infektionen verursachten. Demnach iiberwintern hier 
die Teleutosporen, keimen aber in der Vegetationsperiode auch sofort aus. 
Gewohnlich werden fur ein derartiges Verhalten zwei besondere Formen von 
Teleutosporen ausgebildet, hier aber fallen beide zusammen, da sich keinerlei 
Unterschied bei den uberwinternden und den wahrend des Sommers ausgebildeten 
Teleutosporen ergab. 

Die dritte Mitteilung beschaftigt sich mit der Spezialisation von Uromyces 
caryophyllinus. Aus den Versuchen geht hervor, dafi wenigstens 2 spezialisierte 
Formen zu unterscheiden sind. Die eine bringt ihre Teleutosporen nur auf 
Tunica prolifera hervor und geht nur ausnahmsweise auf Saponaria ocymoides 
uber, die andere kommt nur auf letzterer Nahrprlanze vor. G. .Lindau. 

Fries, R. E. Zur Kenntnis der Cytologic von Hygrophorus conicus. 
(Svensk Bot. Tidskr. V 1911, p. 241-251.)    Tab. 

Bei Hygrophorus conicus findet sich in der jungen Basidie ein Kern, der 
sich einmal teilt. Jeder Tochterkern tritt in eine der beiden Sporen ein und 
teilt sich dann noch einmal, so dafi die Sporen schliefilich zwei Kerne enthalten. 
Diese Kernverhaltnisse sind anormal, denn zu einer Reduktionsteilung in der 
Basidie kommt es nicht. weil von vornherein nur ein Kern vorhanden ist. Ver- 
fasser schliefit, dafi auch wahrend des ganzen Entwickelungsganges die reduzierte 
Chromosomenzahl durchgeht und die diploide Phase demnach fehlt. Wenn 
deshalb die Kernvereinigung, die sonst bei den Basidiomyceten vorkommt, als 
eine Art von Befruchtung aufgefafit wird, so wurde hier eine Parthogenese vor- 
liegen, wie sie von Guilliermond als Apomixie bezeichnet worden ist. 

G. Lindau. 

KeiBler, K. V. Zur Kenntnis der Pilzflora Krains. (Beih. Bot. Centralbl. 
2. Abt. XXIX 1912, p. 395—440.) 

Das Material fur diese reichhaltige und interessante Zusammenstellung hat 
Verfasser selbst in Oberkrain gesammelt. In der Mycologia carniolica von Vofi 
fehlen 17 Gattungen und 97 Arten, welche Verfasser als neu fur Krain auffand. 
Neu sind Hendersonia Vossii und 2 Varietaten, sowie eine Form. Wenn sich 
auch nach dieser Richtung hin keine grofie Ausbeute ergeben hat, so konnten 
doch fur viele Arten neue Nahrpflanzen nachgewiesen werden. 

Die Hauptmasse der aufgezahlten Arten besteht aus Ascomyceten und 
Fungi imperfecti, wahrend Uredineen und Ustilagineen nur nebenbei gesammelt 
worden sind.    Es  geht  aus  dieser Arbeit wieder hervor,  dafi die Pilzflora des 
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Alpenlandes noch lange nicht als erschopft gelten kann, dafi vielmehr noch viele 
Erganzungen namentlich in pflanzengeographischer Beziehung zu erwarten sind. 

G. Lindau. 

Magnus, P.   Eine neue Urocystis.   (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. 
XXX [1912], p. 290—293.   Mit 4 Textfig.) 

Der Verfasser beschreibt die neue von J. Bornmiiller in Syrien gesammelte 
Urocystis BornmuUeri, welche auf Melica Cupani auftritt, nahe verwandt ist mit 
andern Graser bewohnenden Urocystis-Arten und durch den Bau der Sporen- 
knauel mit den bei Wasserzusatz nach aufien vorgewolbten Wanden der Hiill- 
zellen gut charakterisiert ist. Q JJ 

Migula, W. Kryptogamen- Flora (Dir. Prof. Dr. Thome's Flora von 

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

Lief. 163—178 (177 Doppellieferung). Gera, Reufi j. L. (Fr von 

Zezschwitz) 1912—1913. Subskriptionspreis fiir dieLieferungM. 1—, 
fur die Doppellieferung 177 M. 2.— 

Wieder liegen von Professor Dr. W. Migulas Kryptogamenflora 
16 Lieferungen vor und damit der Schlufi der ersten Abteilung des dritten 
Teils des dritten Bandes (Band X Abt. I von Thomes Flora), welche die Asco- 
mycetes cnthalt. Dem Anfanger wie auch dem auf dem Gebiete der Mykologie 
welter fortgeschrittenen Forscher ist nun auch fiir diese Ordnung der Eumy- 
ceten em Hilfsbuch zur Bestimmung und zum Studium geboten, wie es in 
gleicher Form und ahnlicher Ausstattung bisher noch nicht in Deutschland, 
Deutsch-Osterreich und der Schweiz erschienen ist. Der Verfasser und die 
Verlagsbuchhandlung haben alles getan, was fur den verhaltnismafiig geringen 
Anschaffungspreis nur moglich war. Es moge hier nochmals darauf aufmerk- 
sam gemacht sein, dafi die Verlagsbuchhandlung denjenigen Mykologen, welche 
nicht m der Lage sind oder doch kein Int.resse daran haben, sich die ganze 
Kryptogamenflora anzuschaffen, zuvorkommend entgegengekommen ist, indem 
sie eine Sonderausgabe der Pilzbande veranstaltete, so dafi diese, ohne die 
Verpfhchtung des Kaufers das ganze Werk anschaffen zu mussen, von der 
Verlagsbuchhandlung bezogen werden konnen. Diese ist auch jederzeit bereits, 
Interessenten Probelieferungen zur Ansicht auf Wunsch einzusenden. 

Die neu erschienenen Lieferungen bringen die Fortsetzung der Bearbeitung 
der Pleosporaceen, die Bearbeitung der Massariaceen, Gnomoniaceen, Clypeo- 
sphaenaceen, Valsaceen, Melanconiaceen, Diatrypaceen, Melogrammataceen und 
Xylanaceen. Die den Lieferungen beigegebenen 55 Tafeln enthalten meist 
Abbildungen, welche sich auf die im Text derselben bearbeiteten Ascomyceten- 
familien beziehen, doch sind darunter noch 8 Tafeln, welche Erganzungen und 
Nachtrage zu den Exoasceen, Plectascineen (je eine), Erisiphaceen (4 Tafeln), 
Tuberaceen (eine Tafel) und Mycosphaerellaceen (eine Tafel) bringen. Diese 
und zwei die Pleosporaceen betreffende sind in gutem Buntdruck ausgefiihrt, 
alle anderen dagegen schwarz gehalten. Bemerkt sei hier noch besonders, dafi 
der Verfasser am Schlufi der Aufzahlung der Arten besonders der umfang- 
reichen Gattungen stets auch die Beschreibungen der zweifelhaften und nicht 
genugend bekannten Arten gibt. Das hat der Verfasser ja auch fruher getan, 
doch ist anzuerkennen, dafi er auch hierin immer mehr Vollstandigkeit zu er- 
reichen sucht, was bei der grofien Zahl der noch unvollstandig bekannten Asco- 
myccten ja besonders wichtig war. Wird doch damit von ihm aufmerksam 
gemacht auf die vielen noch genauer zu erforschenden Aufgaben der mykolo- 
gischen Forschung. Q. H. 
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Moesz, G. Uber Marssonina Kirchneri Hegyi n. sp. (Ungar. Botan. 

Blatter 1912, p. 12—18.)    Fig.    Ungarisch und deutsch. 

Verfasser hatte Gelegenheit, einen von Hegyi auf Anethum beschriebenen 
Pilz nachzuuntersuchen und fand, dafi die Beschreibung Hegyis zwei Pilze, nam- 
lich Phoma anethi und Fusicladium depressum var. petroselini, umfaflt. Die 
Hegyische Art ist demnach zu loschen. Die Beschreibung der Konidientrager 
passen zu dem letzteren Pilz. G. Lindau. 

— A gomban elo gombak (Die auf Pilzen lebenden Pilze). (Termes- 

zettudomanyi Kozlony 1911. Budapest 1911. 30 pp. des Separat- 

abdruckes.)    27 Figuren im Texte. — Magyarisch. 

Anziehende volkstiimliche Schilderung uber das Thema. Der Verfasser 
wahlte die besten Beispiele aus der Literatur. Mehrere der Abbildungen sind 
Originale. Matouschek (Wien). 

Rouppert, Kazimierz. Zapiski grzyboznawcze z Ciechocinka i innych 

stron Krolestwa Polskiego (= Liste des Champignons revokes a 

Ciechocinek et dans les autres environs du Royaume de Pologne). 

(Kosmos 36. Jahrg., Heft 7,9, p. 700—746.    Lemberg 1911.) 

62 Arten zahlt Verfasser auf, wovon fur das Konigreich Polen 14 Arten 
neu sind. Die genannten Pilze betreffen die Familien der Myxomyceten, Phyco- 
myceten, Ustilagineen, Uredinales, Basidiomyceten, Ascomyceten und Fungi 
imperfecti. Interessant ist der Fund Absidia glauca Hag. var. paradoxa 
Namyst. Matouschek (Wien). 

— Przycynek do znajomosci grzybow Galicyi i Bukowiny (= Liste de 

Champignons recoltees en Galicie et Bukowina). (Kosmos 36. Bd., 

Heft  10,12, p. 936—944.    Lemberg 1911. — Polnisch.) 

Kin Verzeichnis von 50 Pilzarten in der Bukowina (Karpathen) gesammclt, 
und von 67, in Galizien gesammelt.   Neue Arten sind nicht erwahnt. 

Matouschek (Wien). 

Spegazzini, C. Contribution al estudio de las Laboulbeniomicetas 

argentinas. (Anal. Museo Nac. de Hist. Nat. de Buenos Aires 

XXIII 1912, p. 167-244.)    Fig. 

Durch die Arbeiten Thaxters wurde uns die Kenntnis der Familie der 
Laboulbeniaceen eroffnet und der einzigartige Formenreichtum dieser winzigen 
Insekten bewohnenden Pilze bekanntgemacht. Thaxter besuchte 1906 auch 
Argentinien, urn die dortigen Insektensammlungen auf Laboulbeniaceen durch- 
zusehen. Spegazzini hatte bereits einige Arten von Argentinien untersucht und 
liefi sein gesamtes Material von diesem Monographen revidieren. Er fuhrt 65 
Arten in seiner Arbeit an und bildet die meisten davon ab. Eine Bestimmungs- 
tabelle aller bisher bekannten Gattungen leitet die Arbeit ein, dann zahlt er die 
Arten mit genauen Fundangaben und ausliihrlichen Bemerkungen auf. Neu 
sind folgende Arten und Gattungen: Cantharomyces Bruchii, Cochliomyces 
(n- g.) argentinensis, Corethromyces xantholini, Dichomyces argentinensis, 
Dimorphomyces argentinensis, Eumonoicomyces argentinensis, Laboulbeniella 
dysonichae, L.tucumanensis.L.homophoetae, Monoicomyces infuscatus, Sphalero- 
myces Bruchii, Laboulbenia antarctiae, L. asperula, L. blechri, L. chlaenii, 
L. daitodonti, L. elegantissima, L. funerea, L. Leathsi, L. leptostroma, L. missionum 
L. oedipus, L. oodis, L. platensis. G- Lindau. 
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Thaxter, R. New or critical Laboulbeniales from the Argentine. 
(Proc. Americ. Ac. Arts and Sci. XLVIII 1912, p. 155—223.) 

Die Arbeit erganzt die von Spegazzini durch Beschreibung einer grofien 
Menge von neuen Arten, welche Thaxter meist selbst in Argentinien gefunden 
hat. Der Zahl der 65 von Spegazzini aufgezahlten Arten mussen diese hinzu- 
gefiigt werden. Es sind folgende: Dimeromyces anisolabis, D. corynitis, 
Dimorphomyces meronevae, D. verticalis, Riccia lispini, R. melanophthalmae, 
Monoicomyces caloderae, Mimeomyces (n. g.) decipiens, Cantharomyces per- 
masculus, C. platensis, Amorphomyces ophioglossae , A. rubescens, Tetran- 
dromyces brachidae, Dioicomyces formicellae, D. malleolaris, D. umbonatus, 
D. regularis, Autophagomyces platensis, A. nigripes, Cryptandromyces 
geniculatus, Synandromyces telephani, S. geniculatus, Stigmatomyces ano- 
plischii, Zeugandromyces australis, Corethromyces argentinus, C. ophitis, 
C. platensis, C. scopaei, C. brunneolus, C. pygmaeus, C. sigmoideus, C. uncigerus, 
C. armatus, C. rhinoceralis, C. macropus, C. rostratus, Stichomyces catalinae, 
Laboulbenia lathropini, L. hemipteralis, L. veliae, L. lacticae, L. monocrepidii, 
L. fuscuta, L. granulosa, L. subinflata, L. bonariensis, L. lutescens, L. asperata, 
L. australis, L. flexata, L. inflecta, L. marginata, L. sordida, L. heteroceratis, 
L. funeralis, Rhachomyces argentinus, Scaphidiomyces baeocerae, Scelo- 
phoromyces osorianus, Ecteinomyces filarius, E. thinocharinus, E. copropon, 
Autoicomyces bicornis, Ceratomyces rhizophorus, C. ventricosus, C. marginalis, 
C. intermedius, Synaptomyces argentinus. G. Lindau. 

Theifien, F. Polyporaceae Austro-Brasilienses imprimis Rio Gran- 

denses. 7 Tafl. u. Textfig. (Denkschr. d. math.-naturw.-Klasse 

d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. Wien  1911.    Bd. 83, p   213—250.) 
1. Die Polyporaceen-Flora Nordbrasiliens ist mit der des Siidens im wesent- 

lichen identisch. 
2. Rund die Halfte der in Rio Grande do Sul konstatierten Polyporaceen 

findet man auch aufierhalb der neuen Welt. 
Die Riograndenser Polyporaceen weisen auf: 

Tropopoliten 34,00°/0 

Voraussichtliche Tropopoliten     13,00 •>/„    47,00°/0 

Neotropopoliten 25,00 °/0 

Voraussichtliche Neotropoliten       8,00 °/0    33,00 °/„ 
Vorlaufige Endeme     .... 8,50 °/0 

Zweifelhafte Arten       .... ll,50°/0    100°/0. 

Dies deckt sich genau mit dem fur die brasilianischen Xylarien gewonnenen 
Resultate. Nur gibt es bei den Xylarien einen starkeren Prozentsatz der Endeme. 
Beide Pilzgruppen zeigen, dafi von einer geographischen Spezialisierung, wie sie 
fur die hoheren Kryptogamen und Phanerogamen feststeht, nicht die Rede 
sein kann. 

Neu sind: Polyporus recurvatus Th.   (P. detritus Berk, ahnlich.) 
Die Tafeln sind sehr schon nach Photographien hergestellt. 
Die Arbeit ist eine sehr griindliche. 
Im Anschlusse gibt Verfasser eine Revision einiger in Rick Flora austro- 

amerikana ausgegebenen Basidiomyceten. Matouschek (Wien). 

Trotter, A. Mycetum Tripolitanorum pugillus. (Annal. mycol. X 
1912, p. 509-514.) 

Unsere Kenntnis der libyschen Pilze ist noch sehr unvollkommen, so da6 
jeder Beitrag mit Freude begrufit werden mufi. Die Sammlung wurde vom Verfasser 
selbst zustande gebracht und beschrankt sich auf verhaltnismafiig wenige Arten. 

I 
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Trotzdem erwiesen sich folgende als neu: Uromyces Iibycus Trott., P. mediter- 
ranea T., Didymella culmigena var. cynodontis T., Aposphaeria rhois Sacc. ct 
T. Ascochyta tripolitana S. et T., Hyalothyridium leptitanum S. et T., Macro- 
phoma pituranthi S. et T., Phoma melicola S. et T., Septoria polypogonis S. et 
T., Didymosporium australe S. et T., Coniothecium rhois S. et T.      G. Lindau. 

Vill.    Uber Truffeln und Triiffelzucht.   (Forstwiss. Zentralbl. 34. Jahrg. 

1912, p. 320-328.) 
Deutschland bringt sehr wenige Truffeln auf den Markt. In alien Alluvial- 

waldungen des Elbe-, Oder-, Rhein-Gebietes kommt Tuber aestivum Vitt. 
(vom Verfasser die ,,deutsche" Truffel genannt) vor. Doch scheinen die Baume 
truffelmude geworden zu sein, oder der Boden ist nicht mehr in der richtigen 
Verfassung. Friiher war der Pilz in diesen Gegenden viel haufiger. Dazu sind 
die Waldungen zu Ausschlagvvaldungen verwandelt worden. Aufier der ge- 
nannten Art wiirden sich zur Anzucht empfehlen Tuber melanosporum Vitt., 
T. brumale Vitt., T. mesentericum Vitt., Terfezia leonis Tull., Choi- 
romyces meandriformis Vitt. — Gute truffelfiihrende Baumarten, etwa be- 
stimmte Arten von Eichen miifiten aufgeziichtet werden, desgleichen der Boden 
ordentlich vorbercitet. Hesse gelang eszuerst in Deutschland Truffeln zu ziichten. 
Seine Ansichten werden verglichen mit denen der Franzosen Abb6 Charvat 
und De Lesparre. Letzterer halt die Truffeln fur heterozische Pilze; die 
Blatter diverser Baume (besonders Eichen) waren die Zwischenwirte. Nach- 
gepriift wurden die Angaben und Meinungen der Franzosen noch nicht. — Von 
der Anzucht der Truffeln verspricht sich Verfasser sehr viel, doch ist Geld und 
Zeit notig. Matouschek (Wien). 

Wolf, Fr. A.   A new Gnomonia on Hickory leaves.    (Annal. mycol. X 
1912, p. 488-491.) Tab. 

Auf den Blattern von Carya ovata findet sich in Nordamerika das   Gloeo- 
sporium  caryae.    Als zugehorig erwies sich nun die Gnomonia caryae, die bis- 
her unbekannt war und vom Verfasser genauer beschrieben wird.    G. Lindau. 

Lettau,   G.     Beitrage  zur Lichenenflora  von  Ost-   u.  WestpreuGen. 
(Festschr. des PreuC. Botan. Vereins 1912, 75 pp.) 

Seit der Zusammenstellung Ohlerts wurde keine umfassende Arbeit uber 
die FlechtenfloraPreufiens mehr veroffentlicht. Aufier wenigen zerstreutenNotizen 
in Exkursionsberichten, die Verfasser aufzahlt, ware nur noch die vom Verfasser 
ubersehene Zusammenstellung von Flechten erratischer Blocke zu nennen, die 
Referent nach eigenen Beobachtungen gemacht hat. Es ist daher eine dankens- 
werte Aufgabe gewesen, dafi diese seit iiber 40 Jahren vernachlassigte Pflanzen- 
gruppe durch den vorziiglichen Kenner der deutschen Flechten eine Neu- 
bearbeitung erfahren hat. Das Material dazu haben die fruheren Arbeiten ge- 
liefert, sowie Sammlungen des Verfassers und einige in der Provinz ansassigen 
Sammler. Im ganzen werden 483 Arten aufgefuhrt, eine immerhin grofie Zahl, 
wenn man bedenkt, dafi die grofie Masse der Steinflechten fast ganz fortfallt. 
Dazu kommen noch 36 Flechtenparasiten. Als neu beschreibt Verfasser Lecidea 
microsporella auf Granitsteinen und Ramalina baltica an Baumrinden. 

In der Einleitung gibt Verfasser einige Bemerkungen iiber die Flechten- 
flora des Gebietes im allgemeinen, am Schlufi bringt er Aufzeichnungen der an 
einigen Lokalitaten beobachteten Arten. G. Lindau. 

Docturowsky, V.   Zur Moosfiora des Amurgebietes.   (Bulletin du Jardin 
Imp.   Botanique de St. Petersbourg XII 1912, p. 105-120.   Russisch 
mit deutscher Inhaltsangabe.) 
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Nach der Inhaltsangabe in deutscher Sprache weist der Verfasser in der 
Einleitung auf die bedeutende Verbreitung der Sphagnum-Moore im ganzen 
Amurgebiete, auf ihre Vegetation, auf den Moor-Typus mit Larix dahurica und 
auf die Moosdecke der Nord- und Siidabhange des niedrigen Bureja-Gebirges 
hin. Er beschreibt die Moose der nassen Waldteile, der trockneren Moore, der 
moorigen Wiesen, der Orte, wo Waldbriinde stattgefunden haben, der Gerolle, 
der Baumstumpfe bei den Fliissen und anderer Stellen. Auf Tabellen wird die 
Gruppierung der Moose nach den Standorten ausgefuhrt und zwar werden die 
Moore in den Waldern mit Picea ajanensis, die Moose im allgemeinen in nassen 
und schattigen Waldern, dieselben der Felsen, Streutiachen, der Parzellen nach 
Waldbranden, im Wasser der Flusse, Bache usw., auf moorigen Wiesen, an Flufi- 
ufern und in zum grofiten Teil gemischten lichten Uferwaldern aufgezahlt. Den 
Schlufi bildet dann das Verzeichnis der Moose, welche von Brotherus und 
Lindberg bestimmt worden sind.   Neue Arten sind nicht darunter.      G. H. 

Kainradl, Elise. Ober ein Makrosporangium mit mehreren Sporen- 

tetraden von Selaginella helvetica und entwicklungsgeschichtliche 

Untersuchungen iiber die Makrosporangien unserer heimischen 

Selaginellen. (Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-nat. 

Kl.    CXXI Abt. I.    Juli 1912, p. 651 —665.    Mit Tafel.) 

Die Verfasserin gibt am Schlufi der Abhandlung die folgende Zusammen- 
fassung der interessanten Untersuchungsergebnisse: 

„1. In einem Makrosporangium von Selaginella helvetica wurden vier reife, 
wohlentwickelte Sporentetraden nebst zahlreichen kleineren, zum Teil ver- 
kiimmerten Tetraden beobachtet; ein anderes Makrosporangium enthielt acht 
grofie, vollkommen reife Sporen. Ersterer Fall ist in der Literatur noch nicht 
erwahnt und uberhaupt wird das Vorkommen von mehreren Tetraden im 
Makrosporangium von Selaginella als Seltenheit hingestellt. 

2. Die Angabe Kantschieders, dafi sich bei Selaginella spinulosa nur 
eine Makrosporenmutterzelle teilt, wahrend die sterilen Schwesterzellen nach 
und nach desorganisieren, wird auch fur Selaginella helvetica als Regel betatigt. 
Das zu entscheiden, war wiinschenswert, weil in dieser Beziehung die Autoren 
verschiedener Meinung sind; speziell Campbell gibt fur das Genus Selaginella 
im allgemeinen an, dafi sich samtliche Makrosporenmutterzellen zu Tetraden 
teilen. Selaginella helvetica zeigt jedoch eine gewisse Neigung zu Tetraden- 
teilung im Makrosporangium, da sich dort mehrmals zwei Sporenmutterzellen 
fanden, welche in der Tat Tetraden liefern, wie spatere Entwicklungsstadien 
gezeigt haben. 

3. Die vorliegenden Falle von abnormer Sporer.vermehrung im Makro- 
sporangium von S. helvetica sind als Atavismus zu deuten und weisen auf 
Homologien in der Entwicklung mannlicher und weiblicher Organe uberhaupt hin. 

4. Die Makrosporangien zeigen ein grofieres Bediirfnis nach Bildungsmatenal 
als die Mikrosporangien; an schwachlichen Seitensprossen finden sich verhaltnis- 
mafiig wenig Makrosporangien, ja sogar nur Mikrosporangien. 

5. Ein Fall von Reduktion auf drei Makrosporen wurde bei S. helvetica 
ebenfalls beobachtet. 

6. Dichotome Verzweigung an der Spitze der Sporangienahre ist bei 
S. helvetica nicht selten." G. H. 

Anderlind. Wahrnehmungen fiber die Waldverhaltnisse in der Gegend 

von Abbazia in Istrien und iiber das Verhalten mehrerer Holzarten 
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gegen   den  Salzgehalt der  Luft an  den  Klippen   des   Quarneros. 

(Allgem. Forst- und Jagdzeitung. 88. Jahrg. 1912, p. 236—239.) 

In dem von N. nach S. etwa 10 km weit sich erstreckenden Landstrich 
Mattuglie-Abbazia-Lovrana, der ostlich meist von dem 2 km vor Mattuglie 
endigenden Meeresarm Quarnero begrenzt wird, fallt das Gebirge nach diesem 
in Terassen ab, die als Reb- und Feldland benutzt werden. Die zwischen 
Mattuglie und Abbazia gelegenen Waldhange haben folgende Bedeckung: 

a) bis 400 m Hone ist Mittelwald, der mangelhaft ist. Das Oberholz 
besteht aus bis 16 m hohen Quercus sessiliflora und Q. cerris. 
Das Unterholz besteht aufier aus diesen Pflanzen auch aus Lorbeer 
(bis 300 m), zwei Carpinus-Arten, Ornus europaea Pers., Pistacia 
lentiscus L., Corylus (iiber 800 m starker auftretend), Castanea 
und Pinus austriaca; 

b) uber 800 m Corylus und Fagus silvatica (40jahrige Bestande) 
Interessant sind die gelungenen Anpflanzungsversuche mit Pin us 
maritima Poir, P. austriaca und P. Parolini. Gegen den Salz- 
gehalt der Luft des Quarnero zeigen sich die Laubholzer weniger 
widerstandsfahig als die Nadelholzer. Die Reihenfolge ist: Ulme (am 
meisten), Mastixstrauch, die oben genannten Eichen, Lorbeer (am 
wenigsten widerstandsfahig). Von letzterer Pflanze existieren nach 
Verfasser 3 Formen im Gebiete: 

1. Form mit ovalen, 7 — 8 X L5 cm, senr spitz zulaufend. Nach 
dem Rande zu stark gerippt, gewellt. Der Rand zeigt einen 
schmalen, grunlich gelben glanzenden Streifen. Besonders 
am Rande hart.   Die verbreitetste Form. 

2. Glattrandige Blatter, weicher als vorige Form, oben oft ab- 
gerundet, oft kiirzer und breiter als oben. Stockloden etwas 
lockerer, sparlicher belaubt als bei voriger Form; seltener, 
besonders auf gutem Boden.   Cbergange zu Form 1 vorhanden. 

3. Form mit langeren und doppelt so breiten Blattern als Form 2, 
sonst dieser ahnlich.   Sehr selten. 

4. Fine riesenblattrige Lorbeer-Form, prachtvoll dunkelgriin. 
ungewohnlich lang (12 cm und daruber X 2 cm), mehr fleischig 
und weich. 

Nebenbei bemerkt Verfasser, dafi bei Villa Nazionale in Neapel Quercus 
HexL. infolge des Salzgehaltes des Golfs regelmafiig abstirbt. 

Matouschek (Wien). 

Bondarzew, A. Neue Pilzkrankheiten an Kulturpflanzen. (Bull, du 
Jard. Imp. Bot. de St. Petersbourg XII 1912, p. 101—104. Russisch 
mit deutscher Inhaltsangabe.) 

Der Verfasser   beobachtete   in  der  Umgebung  von  Borjom  im Kaukasus 
1. durch   Ascochyta   Ribis   sp.   n.   auf  lebenden   Blattern  von   Ribes   rubrum, 
2. durch Ascochyta Borjomi sp. n. auf lebenden Blattern von Caragana arbo- 
rescens und 3. durch Phyllosticta Lychnidis sp. n.  auf lebenden Blattern von 
Lychnis chalcedonica erzeugte Krankheiten. G. H. 

Briosi,  G.    Rassegna crittogamica dell'  anno   1911,  in noticie sulla 

malattie dei meliloti, dei latini, del fimo greco, del trifoglio giallo, 

ecc., dovute a parassiti vegetale. (Boll, uffic. del Minist. di Agr., 

Industr. e Comm. XI ser. C.  1912,  11 pp.) 
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Dieser Jahresbericht zeigt, was fur eine umfassende Tatigkeit das krypto- 
gamischen Institut zu Pavia im Jahre 1911 entwickelt hat. Wichtig an dem 
Bericht ist die Zusammenstellung der auf Futterkrautern (Leguminosen) bisher 
beobachteten Parasiten. Es werden dann die im Institute zur Beobachtung und 
Bearbeitung gelangten Krankheiten von Kulturpflanzen aufgezahlt, die ein sehr 
reiches Beobachtungsmaterial darstellen. G. Lindau. 

Briosi, G. e Pavarino, L.    Bacteriosi della Matthiola annua L.    (Atti 
1st. Bot. Pavia 2. ser. XV 1912, p. 135—141.)    Tab. 

Auf der kultivierten Matthiola annua treten an den Blattern blasse, unregel- 
mafiig begrenzte Flecken auf, die zuerst transparent sind und dann braun werden. 
In der Folge verkiimmert der Bliitenstand, so dafi die Pfianzen ihren Handels- 
wert einbiifien. Aus den Flecken wurde das neuc Bacterium matthiolae isoliert 
und in Kultur genommen. Infektionen der Pfianzen wurden durch Uberspriihen 
mit Reinkulturen erzielt. Ein Mittel gegen die Krankheit gibt es nicht, da Be- 
spritzen mit Bordeauxbriihe nicht hilft. Es bleibt deihalb nichts weiter iibrig, 
als die Pfianzen im Friihjahr genau zu mustern und die bereits erkrankten zu 
vcrnichten. G. Lindau. 

BrilSChi, D.    Attivita enzimatiche  di alcuni funghi parassiti di frutti. 

(Rendic. Ace. Lincei XXI,  1912, 5. I. Sem., p. 225-232) 
1. Fusarium niveum (aus welken Wassermelonen) und F. lycopersici 

(aus ringkranken'jTomaten), sowieMonilia cinerea sondern eine kraftige 
Pektinase ab. Proteolytische Enzyme werden auch ausgeschieden, sie 16sen so- 
wohl das Eiweifi der Pilze als auch das des Wirtes auf. Das erstere gilt auch 
vom Brei der befallenen Friichte (Tomaten, Gurken, Pflaumen). Da handelt es 
sich wohl um eine synthetische vom Pilz herruhrende Wirkung auf Kosten der 
loslichen N-haltigen Bestandteile der Friichte. Cellulose fand Verfasser nie. 
Monilia speziell verbraucht ihren Eiweifi wiihrend der Autolyse schneller aber 
als die zuckerbesitzenden Bestandteile der Frucht. 

2. Die oben genannten Fusarium-Arten zeigten folgendes:   Die Aciditat 
des Pilzextraktes war der Giftwirkung nicht proportional;   beim Kochen ver- 
schwand sie zum grofiten Teile. Matouschek (Wien). 

Burgerstein,  Alfred.     Botanische   Bestimmung   grdnlandischer  Holz- 
skulpturen des naturhistorischen Hofmuseums.   (Annalen des k. k. 
naturhist. Hofmuseums XXVI. Nr. 1/2, p. 243—247. Wien 1912.) 

Die Holzskulpturen bestanden zumeist aus Treibholz (aus Sibirien durch 
den Polarstrom zugefuhrt), und zwar aus Pinus silvestris und P. Cembra, 
Fichte, Larche, sehr selten aus Birke, Erie, Eiche und Weide. Nebst der schon 
von v. Wiesner (1864) am Treibholz bemerkten Vergrauung (Umwandlung 
der verholzten Zellwand in reine Zellulose und in Isolierung der Zellen durch 
Auflosung der Interzellularsubstanz) bemerkte Verfasser eine Verpilzung: Die 
Strangtracheiden (Holzzellen) weisen eine eigenartige Streifung auf, oft in Form 
zweier Systeme sich kreuzender Schraubenlinien (Fichten- und Larchenholz). 
Die Streifen sind Gange von in der Zellwand gewachsenen, aufierst zarten 
Mycelien. Matouschek (Wien). 

Fallada,   0.     Uber   das   Auftreten   von   Blattfleckenkrankheiten   auf 

Futter- und Zuckerruben.   (Wiener landwirtsch. Ztg. 1911, 61. Jahrg , 

p. 877—878.) 
Die durch Cercospora beticola Sacc. erzeugte Blattfleckenkrankheit 

trat 1907 in gewissen Gegenden Italiens sehr stark auf. Verfasser hat die 
amerikanische   Bekampfungsmethode   (Kupferkalkbruhe)   als   Gegenmittel   an- 
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gegeben, und zwar mit recht gutem Erfolge. Die Methode wird genau erlautert. 
Als prophylaktisches Mittel empfiehlt er die Besprengung mit der genannten 
Bruhe, die dem Entwicklungsalter der Rtibenblatter angepafit sein mufi. 

Matouschek (Wien). 

Graszynski, P. Pflanzen und Gasbeleuchtung. (Wasser und Gas 1912, 
p. 282—284, 301—305.) 

Die Versuche zeigten dem Verfasser, daft kleine Mengen von unverbrannten 
Gasen selbst bei langerer Einwirkung ohne Einflufi auf den Wuchs der Pflanzen 
bleiben. Die Hauptverbrennungsprodukte, namlich COs und HsO sind sogar 
den Pflanzen direkt nutzlich. Wenn Pflanzen dennoch krankeln, so ist die Ur- 
sache die zu hohe Temperatur und die zu geringe Feuchtigkeit der Zimmerluft, 
nicht aber das Gas. Sind die Wohnraume zu trocken, so wiihle man wider- 
standsfahigere Blattpflanzen. In Wintergarten sorge man fur geeignete Warme- 
grade und geniigende Luftfeuchtigkeit; das Gaslicht bringt dann nie Schaden. 
Es gedeihen dann selbst die zarteren Gewachse. Matouschek (Wien). 

Halbmayr, Fr. Ein seltenes Vorkommen von Verbanderung. (Osterr. 
Forst- u. Jagdzeitung.    30. Jahrg., Nr. 11, p. 93.    Wien 1912.) 

Bei der „Gartenhutte" in den Gailtaler-Alpen sah Verfasser einen sonder- 
baren Larchengipfel: Der untere breitere Teil, spiralig gewunden, stellt 
das Produkt der vorletzten, die fiinf daraufsitzenden Zweige das der letzten 
Vegetationsperiode dar. Auch schon am Ende der drittletzten Vegetations- 
periode war die Krankheit insofern von Einflufi, als der Wipfel an der Stelle, 
wo die fiinf unteren Zweige hervorspriefien, merklich verbreitert ist. Dort ist 
keine Drehung eingetreten. Der schief aufsteigende Abschlufi der vorletzten 
und letzten Vegetationsperiode, welche eine unregelmafiige Wellenlinie zeigen 
und einen korkreichen '/i cm breiten Rand besitzen, ist besonders interessant. 
Die Verbanderungen sind alle dicht mit Kurztrieben besetzt und zeigen warziges 
Aussehen. Die Ursache der Verbanderung liegt sicher nicht in zu grofier 
Feuchtigkeit oder Obernahrung des Bodens. In der Nahe'des Standorts war 
nur noch eine zweite Larche verbandert. Matouschek (Wien). 

Havelik, Karl. Uber die Dauer der Eisenbahnschwellen. (Zentral- 
blatt f. d. gesamte Forstwesen, 38. Jahrg., p. 105-115, 224—233, 
Wien 1912.)    Mit vielen Figuren. 

1. Die Demolierung des Holzes, die durch .die Pilze mit kubischem Wachstum 
des Myzels (im Sinne Falcks) erfolgt, nennt der Verfasser „Raumfaulnis", 
jene, die durch die Pilzgruppe mit flachigem Wuchse verursacht wird, „Ober- 
fachenlaulnis". Erstere ist nie so gefahrlich als letztere. Die Eisenbahn- 
schwelle geht nur durch Raumfaulnis zugrunde, also schreitet die Faulnis von 
innen nach aufien. 

2. Die Impragnierungsstofle teilt Verfasser in folgende 2 Gruppen: 
'<) jene Stoffe, welche die durch den Hausschwamm verursachte Faulnis 

zuruckhalten konnen, sog. starke Gifte. Dazu gehoren das 
Sublimat, Teerol, die Fluorverbindungen. Sie sind mehr an der 
Oberflache anzuwenden (Oberflachen-Impragnierung); 

,») jene sog. schwachen Gifte, welche die Hausschvvammfaulnis 
nicht verhindern konnen: Chlorzink und Kupfervitriol. Die anderen 
Holzzerstorer werden aber in ihrer Entwicklung aufgehalten. Diese 
Gifte durchtranken leichter das Holz im ganzen Splinte (die sog. 
Raum-Impragnierung). — Teerol kann fur beide Impragnierungs- 
typen verwendet werden. 
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3. Der Grad der Giftigkeit des Impragnierungsstoffes hat auf die Dauer der 
Schwellen einen viel geringeren Einflufi als folgende Eigenschaften des 
Holzes: Gesundes Buchenhoiz Iafit sich im ganzen Querschnitte durchtranken; 
bei anderen Holzarten ist der Kern fur Impragnierungsstoffe nicht leitungsfahig. 
Das dauerhafteste Holz ist jenes, dessen innerste Jahresringe eng sind. Diese 
beiden Punkte halt Verfasser fur die alkrwichtigsten in der ganzen Impragnierungs- 
und Faulnisfrage. 

4. Man sollte die Holzer iiberhaupt viel langer.behandeln als es geschieht; 
doch kommt da der Kostenpunkt zur Geltung. Das Boucherie-Verfahren 
hat den Vorteil, dafi jedes Holz unabhangig vom anderen impragniert wird. 
Zum pneumatischen Verfahren kommen leider Holzer von verschiedener Leitungs- 
fahigkeit. Einen Einflufi der chemischen Zusammensetzung des Bettungs- 
materials auf die Entwicklung der Faulnis konnte Verfasser nicht feststellen. 
Die physikalischen Eigenschaften dieses Materials kommen zur Geltung: Schotter 
lafit das Regenwasser durch, lehmiges aber viel schwerer, die Schwellen trocknen 
dann nicht aus. Matouschek (Wien). 

Hiltner. Im heurigen Jahre wird die sogenannte Fufikrankheit des 

Getreides in starkerem Mafie auftreten. (Praktische Blatter fur 

Pflanzenbau und Pflanzenschutz  1912, p. 37.) 
Die Disposition zu der durch O phiobo lus-Arten hervorgebrachten Fufi- 

krankheit des Getreides ist nach Verfasser im Samenkorn gelegen. Die Witterungs- 
verhaltnisse jenes Jahres, in der das Getreide reift, ist fur das Verhalten der 
Pflanzen im nachsten Jahre ausschlaggebend. Die Erreger stellen sich dann 
ein, wenn eine durch Trockenheit bedingte Notreife der Korner erfolgt. Wurden 
solche im Herbste 1911 oder Friihjahr 1912 als Saatgut verwendet, so muC die 
Krankheit heuer (1912) in starkem MafSe auftreten. Die anspruchsloseren Land- 
sorten werden gesund bleiben, die gezuchteten Sorten aber, da sie keine Zeit 
mehr fanden, die aufgenommenen Nahrstofife vollig zu verarbeiten, werden viel 
mehr zu leiden haben. Matouschek (Wien). 

Krug. Die Diirre des letzten Sommers im Walde. (Forstwiss. Zentral- 

blatt, 43. Jahrg., p. 81-88, Berlin 1912.) Mit einem Nachworte 

von H. von  Furst. 
Lockere leichte Boden haben der schadigenden Wirkung der Trockenheit 

bedeutend besser widerstanden als schwere bindige und zwar infolge geringerer 
Verdunstung des Wassers wegen. geringerer Kapillarleitung.    Am  meisten lit 
die Fichte wegen der flachstreichenden Wurzeln sowie ihres hohen Ansprucns 
an Bodenfrische und Feuchtigkeit.    Sogar 50jahrige  Bestande verdorrten.   Die 
Weymouthskiefer,  da oft auf schlechtem Boden gebaut, stirbt  eher ab als 
die  gemeine Fohre.   Letztere ging nur dann ein, "wenn der Sandboden arm 
ist (z. B. im Nurnberger Reichswalde 1000 ha eingegangen).   Larixdecidua und 
LarixLeptolepis gingen auf Gneisunterlage bei Aschaffenburg bis zu mannes- 
hohen  Starken   ein.    Da  die  Tanne  tief bewurzelt  und  nie   auf schlechtem 
Boden gepflanzt wird,   litt sie sehr wenig.   Die Rotbuche dagegen verlor in 
der Rhon   das  Laub,  die Samen  waren   taub.    Ahorn,   Esche   und  Hain- 
buche  litten  nur  in  den   jvingsten Kulturen.    Die   Akazie   war   sehr  Wider- 
standsfahig, die   Birke  sonderbarerweise nicht.    Die sekundaren Folgen sin 
nicht  zu   unterschatzen   (Vermehrung  der  schadlichen   Insekten).    Als 
beugungsmafiregeln    gegen     Hitzeschaden     kommen    in     Betrac 
Grofieres   Zuriickhalten   im   Anbau   der   empfindlichen   Fichte,   Begunstigung 
natiirlicher Verjtingung  im  weiten Mafie   und  zwar  bei   alien  dazu  nur  lrgen 
tauglichen Holzarten, da hier selbst die jiingsten und zartesten Pflanzchen si 
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widerstandsfahiger erwiesen haben als kraftige kunstlich eingebrachte;  endlich 
die Bodenlockerung, soweit sie in Kulturen durchfuhrbar ist. 

Matouschek (Wien). 

Lyon, H. L.    Iliau, an epidemic cane disease.    (Rep. of Work of the 

Exp. Stat, of the Hawaiian Sugar Planters' Assoc, Path, and phys. 

Ser. Bull. 11.    Honolulu 1912.)   Fig., Tab. 

Unter Iliau wird eine gefahrliche Zuckerrohrkrankheit auf den Hawaiischen 
Inseln verstanden, welche die Stocke schnell abtotet. Das Myzel Iebt im Stengel. 
Die Konidienlager des Pilzes werden im Gewebe unter der Epidermis angeleyt 
und brechen dann nach aufien hin auf. Die langlichen Sporen erscheinen dicht 
mit Oltropfen erfullt. Diese Fruktifikation wurde Melanconium iliau genannt. 
Dazu gehort als Schlauchstadium Gnomonia iliau, die spater auftritt. 

Da die jungen Schofilinge hauptsachlich befallen werden, so ist es not- 
wendig, diese vor Angriff der Parasiten zu schiitzen. Dies geschieht durch alle 
Mafinahmen, welche ein gesundes und kraftiges Wachstum der Pfianzen be- 
dingen und durch Anbau von resistenten Sorten, wie z. B. die Demerara- 
Samlinge. G. Lindau. 

Nowotny, R. Zur Holzkonservierung mit Fluoriden. (Osterr. Chemiker- 

Zeit, Bd. 15, p. 100.    Wien 1912.) 

Das neue Holzkonservierungsmittel „Bellit" besteht aus Fluorkalzium und 
Dinitrophenolanolin. Letzteres spaltet sich im Holze, der Nitrokurper unterstiitzt 
die antiseptische Eigenschaft des Fluorids und wird von den aufiersten Holz- 
schichten absorbiert. Die Impragnierung des Holzes erfolgt nach dem Verfahren 
von  Boucherie. Matouschek (Wien). 

— Uber Laboratoriumsversuche fur Holzimpragnierung. (Die Umschau 

1911, Nr. 35, p. 722 — 725.) 

Die Untersuchungen im Laboratorium konnen nur die antiseptischen Eigen- 
schaften eines Holzimpragnierungsmittels, nicht aber die Zeit, in der das Holz 
geschutzt bleibt, feststellen. Fiir die Untersuchung ist der Verlauf der Verfluchtigung 
am ehesten zuganglich, am wenigsten die Umsetzung mit Bodenbestandteilen. 
Es tritt eine Minderung des konservierenden Mittels ein, wenn einzelne Bestand- 
teile verfluchtigen, oder wenn wasserlosliche Anteile durch Regen und Boden- 
leuchtigkeit ausgelaugt werden oder wenn chemische Umsetzungen mit Bestand- 
teilen des Bodens es zu unwirksamen Verbindungen fiihren. Sind neue Mittel 
zu priifen, so stelle man nur Parallelversuche an, da man nur dann brauchbare 
Resultate gewinnt. Matouschek (Wien) 

Pettendorfer, Eugetl. Die Kugelfichte bei Loitersdorf in Oberbayern. 
(Naturw. Zeitschr. f. Forst- und Landwirtsch. 1911, IX. Jahrg., 
p. 473 — 475.)    2 Fig. 

DaslExemplarKvonPicea excelsa globosa (Berg) ist bis 2 m Hohe ganz 
gerade; erfolgt eine wulstartige Verdickung, aus welcher die sehr starken Seiten- 
aste entspringen. Zuerst streichen sie horizontal, dann schief nach oben, so 
dafi ein Obstbaumhabitus entsteht. Durch jiippigste Knospenbildung entstand 
der sehr dickbuschige Stand der aufiersten Kurztriebe. An der breitesten Stelle 
zeigt der „Busch" 14 m Diameter. In 3»/« m Hohe von der Erde erhebt sich ein 
Ast senkrecht nach oben vom Hauptstamme mit ganz regularem Gipfel. Gesamt- 
hohe des Baumes 17 m.   Pilze bemerkte der Verfasser nicht. 

Matouschek (Wien). 

Htdwigia  Band LUI. 9 



(130) 

Portele.    Aktuelle Weinwirtschaftsfragen.    (Wiener landwirtsch. Zeit, 
62. Jahrg., p. 53 — 54.    Wien 1912.) 

Uns interessieren nur folgende Punkte: 
1. Kreuzungen auf Basis der Rupestris als Unterlagshybriden — behufs 

der Reblaus-Bekampfung — haben fur nordliche Weinbaugebiete wegen der 
geringen Fruchtbarkeit und Spatreife der Veredlungen wenig Bedeutung. Be- 
stimmte Ber] andieri-Hybriden (besonders ungarischer Provenienz) eignen 
sich hier sehr gut, da sie meist hohe Kalkresistenz, gutes Wachsen, fruhe Holz- 
reife, geniigende Bewurzelung, leichte Aufnahme der Veredlung, Fruchtbarkeit 
und Frfihreife zeigen und besonders fur jene Riede wertvoll sind, in welchen 
die Rip aria versagt. 

2. Leider wird in den nordlichen Weinbaugebieten noch nicht allgemein 
gegen Oidium Tuckeri geschwefelt. [Die Mifiernte 1910 ist zum Teil darauf 
zuriickzufiihren. Die Bekampfung der Per onospor a mit Kupfervitriollosungen 
aber fand allgemeine Einffihrung. 

3. Der biologischen Bekampfungsmethode der Traubenwicklermotten mit 
Hilfe der kleinen natfirlichen Feinde kann bereits ein giinstiges Prognostikon 
gestellt werden. Hierbei erinnert Verfasser an die glanzend gelungene Bekamp- 
fung der Maulbeerschildlaus Diaspis pentagona in Siidtirol durch den Haut- 
fliigler Prospaltella Berlese im Jahre 1911. 

4. Innerhalb der letzten zehn Jahre betragt im Durchschnitte der Jahres- 
konsum in Osterreich (exkl. Ungarn) 5 — 5,2 Millionen hi, die Weinproduktion 
daselbst betragt aber nur 4,7 Millionen hi jahrlich. Von Ungarn wird Wein nach 
Osterreich eingefiihrt. 92% des Weinexports der ganzen Monarchic ist nach 
Deutschland und der Schweiz gerichtet. Matouschek (Wien). 

ROSS,  H.    Adventivblattchen  auf Melastomaceenblattern,   verursacht 
durch parasitisch lebende Alchen.   (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. 
XXX [1912], p. 346—361.    Mit 8 Abbild. im Text.) 

Der Verfasser fand etwa 1000 m ii. d. M. bei der Hazienda Zacuapam (Mirador) 
im Staate Vera Cruz in Mexiko 1906 eigenartige Bildungsabweicriungen  an der 
Melastomacee Conostegia subhirsuta DC, am starksten ausgebildet an der Sprofi- 
spitze   und   den   letzten  Blattern,  welche zu  blumenkohlartigen Klumpen um- 
gebildet waren, wahrend die unteren alteren Blatter sehr verschieden gestaltete 
Neubildungen trugen.   Auf der Unterseite der Blattflache, am Blattstiel und an 
den Sprofiachsen  waren diese Neubildungen  mehr  oder weniger  unregelma&g 
verzweigt,  auch etwas  flaschenformig ausgebildet  und ihrer anatomischen Be- 
schaffenheit nach Emergenzen.   Ebenso verhielt sich ein Teil der Neubildungen 
auf der Blattoberseite, wahrend andere dagegen blattartige Struktur zeigten una 
einige sogar  zu typisch gestalteten Laubblattchen ausgebildet  waren.    In den 
jiingsten Teilen der Emergenzen wurden mit grofier Regelmafiigkeit der Gattung 
Tylenchus angehorende Alchen  gefunden.    Es  handelt sich dabei also um ei 
Helminthocecidium.   Ahnliche  ebenfalls  durch Tylenchus erzeugte Gallen sin 
von   Riibsaamen  an   Melastomaceen  aus Siidamerika  und   von Kiister a 
Fraxinus Ornus hier (erzeugt durch Eryophyes Fraxini Nal.) beschrieben worden. 
Der Verfasser  macht eingehende Mitteilungen fiber die aufiere morphologisc 
und  innere anatomische Beschaffenheit der betreffenden Gallen,  die mit ein 
von  E. Ule  in  Brasilien  gesammelten   auf einer   Miconia-Art  vorkommen en 
ubereinstimmt.  Das indifferente Verhalten der direkt betroffenen Epidermiszellen, 
die Tatsache, dafi der eigentliche Bildungsherd  der Gallen  zum Teil  mehrere 
Zellenschichten   entfernt  von  dem  Angriffspunkt  liegt und die   Entwickmng 
geschichte  der Gallen weisen  auf Wirkungen von  chemischen Reizen hin, 
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die Tylenchusalchen ausiiben. Die Emergenzen auf der Blattoberflache gehen 
allmahlich in die Adventivblattchen iiber, doch entstehen letztere bisweilen neben 
einem Bildungsherde frei auf der Blattflache. Daraus schlieflt der Verfasser, dafS 
vielleicht eine Fernleitung oder Ausdehnung des vorhandenen Bildungsreizes 
stattfindet. Dafl Adventivblattchen bei Melastomaceen aber auch aus inneren 
Ursachen entstehen konnen, geht aus den von Morren an einer Miconia-Art 
und Lemaire an Heterocentron macrodon Triana beobachteten Fallen hervor. 

G. H. 
Schaffnit, E.    Beitrage zur Biologie der Getreide-Fusarien.    (Jahresber. 

Ver.  angew. Bot. IX 1911, p. 39—51.) 
Verfasser teilt einige Beobachtungen iiber den Schneeschimmel mit, aus denen 

in erster Linie hervorgeht, dafl man es dabei nicht immer mit Fusarium nivalc. 
sondern haufig mit noch anderen Arten zu tun hat. Zu dem typischen F. nivale 
gehort Nectria graminicola. Verfasser teilt mehrere Versuche im Freien mit, 
wo durch geeignete Bedeckung die Krankheit hervorgerufen wurde. Fur die 
merkwiirdige Erscheinung, dafl der Roggen leichter im Freien sich infiziert als 
Weizen und Gerste, gibt Verfasser die Erklarung, dafl der Roggen im Friihjahr 
bereits durch seine viel reichere Bestockung eine groflere Angriffsflache bietet 
als die anderen ^Getreidearten. G. Lindau. 

Schander, R.    Versuche zur Bekampfung des Flugbrandes in Weizen 
und Gerste mittels Heifiwasser und Heifiluft.    (Mitteil. des Kaiser- 
Wilhelms-Inst. f. Landw. in Bromberg IV 1912, p. 416-492.)    Fig. 

Die Arbeit  dient dem  praktischen  landwirtschaftlichen Betriebe und ver- 
sucht  genau  festzustellen,  wie die Behandlung des Saatgutes gegen Flugbrand 
sich in der Praxis zu gestalten hat.    Gegen die in dem Samen von Weizen und 
Gerste  sitzenden  Myzelien  des  Flugbrandes  hatte  Appel vorgeschlagen,  nach 
einer Vorquellung der Korner eine Heifiwasserbehandlung bei hoherer Temperatur 
eintreten  zu  lassen.    Er  hatte auch Heiflluft statt des Wassers verwendet und 
bereits verschiedene Vorsichtsmaflregeln bei der Behandlung angegeben. 

An diese Versuche kniipft Verfasser an. Es wurde hier zu weit ftihren, 
die Resultate im einzelnen zu besprechen. Es gait in erster Linie, einer zu 
groflen Wasseraufnahme durch die Korner vorzubeugen, da dadurch die Keini- 
fahigkeit beeintrachtigt wurde. Man hat nun fur die Behandlung drei Methoden 
zur Verfiigung: 

1. Die Heiflwassermethode. Man lafit die Korner vier Stunden lan^ 
bei 25—300 vorquellen und behandelt dann Gerste mit 50—52", Weizen mit 
52—53« heifiem Wasser wahrend 10 Minuten. 

2. Die Heifiluftmethode. Nach der Vorquellung wird mit heifler Lult 
von 50—56° wahrend 10—30 Minuten behandelt. 

3. Das Dauerbad. Man weicht die Korner '/a Stunde in Wasser von 
35—40° ein und unterwirft dann sie einer Nachquellung von 12—15 Stunden 
im wasserdampfgesattigten Raum. 

Oberhaupt empfiehlt es sich, zur Herabsetzung der Wasseraufnahme bei 
1- und 2. statt der vierstundigen Vorquellung in Wasser eine Behandlung mit 
Wasser von 25—30 oder 35—40° wahrend einer halben Stunde vorzunehmen 
und dann im wasserdampfgesattigten Raum noch 12—15 Stunden nachquellen 
zu lassen. G. Lindau. 

Schander. Berichterstattung iiber die wissenschaftliche Tatigkeit der 
Abteilung fur Pflanzenkrankheiten des Kaiser-Wilhelms-Instituts 
fur   Landwirtschaft   in   Bromberg.     (Mitteilungen   des   genannten 
Instituts Bd. V, Heft 1, 1912, p. 53—78.) 

9* 
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Nur einige Kapitel interessieren uns hier: 
1. Berichterstatter und Schaffnit teilen uns folgendes mit: Kon- 

relationen zwischen der Morphologie der jungen Getreidepflanze (der Blattgrofie 
usw.) und der Winterfestigkeit bestehen nicht. Schmalere Blatter sind nicht 
besser gegen Frostschaden geschfitzt als breitere. Uber die zellularen Vorgiinge 
beim Gefrierprozefi: Ein Teil der nicht kristallisierbaren Kohlenhydrate (Pektin- 
verbindungen), sovvie die Eiweifikorper werden beim Gefrierprozesse bei dem 
Zusammentreffen und bei der zunehrnenden Konzentration der Inhaltsstoffe der 
Zelle infolge des Wasserentzuges denaturiert. Als Schutzkolloide fur die Protein- 
substanzen kommen in Betracht: Gummi, Schleime (wenn sie frei von Mucin- 
stoffen sind), kristallisierbare Kohlenhydrate. Die Fallungen von Inulin, Starke usw. 
sind reversibel. Das Chlorophyll geht wegen der zunehrnenden Saurekonzen- 
tration in Phaophylin uber. Die gleiche Reaktion wie Sauren auf die Proteine 
losen beim Gefrierprozefi Gerbstoffverbindungen, Alkaloide usw. aus. Der 
Fallungsvorgangjist^irreversibel. Urn Anhaltspunkte fur die kritischen todlichen 
Temperaturen zu gewinnen, wurden Versuche in einem besonderen Kalteschrank 
ausgefiihrt, wobei es moglich war, nur die oberirdischen Teile zu kfihlen. Es 
zeigte sich: Die Wurzel ist empfindlicher gegen niedere Temperaturen als der 
oberirdische Teil, ferner die Dauer der Einwirkung eines bestimmten todlichen 
Temperaturgrades auf die Pflanze ist nicht belanglos. 

2. Berichterstatter und Krause beschaftigten sich mit der Blattflecken- 
krankheit am Getreide. Im Sfiden von Posen tritt die Krankheit auf. In einem 
Jahre wurde stets Heterodera schachtii Schm. konstatiert, Marz 1912 aber 
fand man in den erkrankten Pfianzen stets Cephalobus elongatus de Man. in 
Blattscheiden, im Innern und an der Aufienseite der Blatter. Letzteres war auch 
auf dem Versuchsfelde zu bemerken (Erde aus dem Erkrankungsgebiete). Mit- 
unter kamen Dorylaimen vor; Tylenchus wurde nie gesehen. Eine schnelle Aus- 
wanderung der Tiere aus den befallenen Pflanzen scheint oft einzutreten. Die 
grofie Beweglichkeit der Erreger macht ein weiteres Studium notig. 

3. Berichterstatter und Riiggeberg unternahmen Versuche mit 
Zuckerriiben in Wasser- und Gefafikulturen: Ansehnliche gesunde Ruben erhielt 
man bei Anwendung der Nahrlosung von Tollens in der Konzentration von 
10:10:10:1000. Oft aber waren sie gedrungen oder gar verzopft. Neben dem 
grofien Wassergehalte von 79,7 0/„ fallt der sehr hohe Aschengehalt auf (5,9,°/o 
der Trockensubstanz). Der Zuckergehalt war 12,7°/0. Gegen Ende Oktober aber 
zeigten sich Herzerkrankungen und die typische Trockenfaule. In solchen Ruben 
sank der Zuckergehalt auf 11,1%. Die in Wasserkultur gehaltenen Ruben be- 
notigen mehr mineralische Stoffe als die in der Erde gewachsenen. Die Sand- 
und Sandtorfkulturen (mannigfach variiert) ergaben fast stets herz- und trocken- 
faule Ruben. 

4. Fischer studierte die Physiologie von Phoma bitae Frank: Betain 
wirkte wachstumfordernd auf den Pilz. Die beste C-Cjuelle ist Trauben-, nicht 
Rohrzucker (Gegensatz zu Angaben Franks). 

5. Untersuchungen  fiber  die Bekampfung des Flugbrandes bei Gerste un 
Weizen (Schander).   Es handelt  sich um ein einfaches Verfahren:  Quellung 
des Getreides in Wasser nur 1—ll/8 Stunde, aber eine Nachquellung des nassen 
Getreides in Siicken (im geschfitzten Raume). 

6. Untersuchungen fiber Kartoffelkrankheiten (Schander und Detzner)- 
Infolge der Trockenheit 1911 kam die aufierliche Erscheinung des Rollens auc 
bei stark erkrankten Stammen in weit geringerem Grade zum Ausdrucke als in 
anderen Jahren.   Die Pflanzen konnten eben das Mittel, ihre Verdunstungsgrofie 
herabzusetzen, entbehren.   Absolut gesunde Stamme enthielt die Versuchszuc 
von Magnum bonum uberhaupt nicht;   doch ergaben  kranke Zuchten mitun e 
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ganz gesunde Stauden. In alien studierten Sorten findet sich die Anlage zur 
erblichen Blattrollkrankheit in verschieden hohem Grade vor. Die „Bukettkrank- 
heit" erwies sich als von Knolle zu Knolle iibertragbar. Wahrscheinlich ist sie 
auf mit der Sorte Imperator nahestehenden Sorten beschrankt. Sie tritt oft 
plotzlich auf (bis zu 50°/0). 

7. Tiber Cuscuta (Detzner und Schander): Die anatomische ver- 
gleichende Untersuchung des Baues der Samenschale fuhrt zur richtigen Be- 
stimmung der Cuscuta-Samen. (Ausfuhrliche Angaben werden spater lolgen.) 
Die in Sudamerika und Europa befindlichen Grobseiden (soweit es sich um 
Cuscuta arvensis Beyr., C. trifolii und C. obtusiflora handelt) akklima- 
tisieren sich leicht im nordostlichen Deutschland und werden den Klee- und 
Leguminosen-Arten gefahrlich. Mechanische Entfernung der Samen gelang bis- 
her nicht einwandfrei.   Die Samen halten grofie Kalten aus (auch — 25° C). 

8. Uber die Nonne (Wolff): Ultrafiltrate, frei von alien geformten Bestand- 
teilen, erwiesen sich als nicht infektios. Die Gegenwart der Polyeder, die man durch 
Abschopfen des Impfmaterials aus den oberen Schichten der im Sedimentinglas 
stehenden Aufschwemmung leicht ausschalten kann, war fur den Erfolg der 
Impfung ganz belanglos. Den Polyedern kann keinerlei Bedeutung bei der 
Ubertragung der Wipfelkrankheit zugesprochen werden. Man hat es also mit 
keinen Mikroorganismen zu tun. Die Eiablage erfolgt nirgends tief am Stamme 
daher ist der Leimring wirkungslos. 

9. Uber jKermes quercus L. (Wolff): War das Insekt auf der Eiche 
(Rheinland, Westfalen), so konnte eine primare Schadigung der Baume (durch 
SchleimfluC, Rauchschaden, Wicklerfrafi usw.) festgestellt werden. 

10. Uber diverse Insekten (Herold und Schander): In einer Thorner 
Gartnerei trat die aus Japan eingefiihrte Heuschrecke Diestr a mmea marmo- 
rata de Haan auf. Unterbleibt bei Calandra granaria L. (Kornkafer) die 
Kopulation infolge der niederen Temperatur, so stirbt die Kaferkultur ab. 
Verfasser zeigt aber, dafi 12stiindige Einwirkung einer Temperatur von bis 
—21° C. die Kafer nicht totet, wenn vorher Kopulation eintrat. Die Eiablage 
der Riibenblattlaus ist unabhangig von dem Vorhandensein von Evonymus 
europaeus. Denn nach einigen Generationen scheint sie sich auf diverse Un- 
krauter und spater auf Kulturpfianzen (besonders Ruben) zu begeben. Die an 
Kamillen, Schafgarbe, Kornblume, Cichorie und Distel gefundenen Blattlause 
sind nicht identisch mit der Riibenblattlaus. Das Fehlen derEutomophthora 
aphidis in Westpreufien und Posen lafit sich nur aus dem extrem trockenen 
Charakter des Gebietes erklaren. Verfasser hat versucht, auch furAphius und 
Siphonophora die Unterscheidungen auf Lage, Zahl und Bau der Rinarien 
zu begriinden (nach dem Beispiele Tullgrens). Beziiglich Bruchus pisi L.: 
Hiltners Vorschlag, das befallene Saatgut im Winter mehrere Tage auf 20° C. 
zu erwarmen, wodurch die Kafer zum Ausschlupfen gebracht wiirden, erwies 
sich bei den Versuchen nicht als zweckmafiig. Durch kunstliche Warme zeitig 
geschlupfte Tiere zeigten sich munter (Gegensatz zu Franks Angabe). Kalte 
(strenge Winter) dezimieren sicher den Kafer stark. Das Schlupfen der Kafer 
erfolgt tagsuber, besonders vormittags. Fritfliegenstudien: Roggen wurde 
weniger aufgesucht als Weizen. Die Besetzung der einzelnen PHanzen war 
mitunter so stark, dafi in einem Bestockungstriebe bis zu fiinf Larven be- 

obachtet wurden. 
11. Heterodera schachti (Schander und Herold): Eine neue 

Methode zur quantitativen Bestimmung der Nematoden im Boden durch Zahlung 
der mittelst einer NaCl-osung isolierten Tiere wurde ausgearbeitet. 

Matouschek (Wien). 
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Schleicher. Der Kreuzschnabel als Waldverderber. Mit Fig. (Allgem. 
Forst- u. Jagdztg. 87. Jahrg., p. 413—417.    Dez.  1911.) 

Zu Hildburghausen schadigte der genannte Waldvogel die Fichten in 
folgemier Weise : Endknospen, ja bis 4 cm lange Triebspitzen wurden abgebissen, 
doch nicht vertragen. Die Abbififlache war rauh. Haufig wurden auch die 
Knospen ausgehohlt, aufierlich nahm man nur eine schlitzartige Offnung wahr. — 
Die Tan n en zeigten aber eine abgefressene Knospenhiille; unterhalb der End- 
knospen waren Einkerbungen zu sehen, die darauf hinweisen, dafi das Tier zu 
schwach war, sie abzubeifien. Gegenmittel gegen diese empfindlichen Schaden: 
das Abschiefien. Matouschek (Wien). 

Schuster, J. Zur Kenntnis der Bakterienfaule der Kartoffel. (Arb. 
a. d. K. Biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtsch. VIII 1912, p. 452-491.) 
Tab., Fig. 

Die Arbeit konzentriert sich um das neue Bacterium xanthochlorum, das 
eine sehr intensive Kartoffelfaule hervorzurufen vermag. Der Organismus wurde 
vielfach an nafifaulen Kartoffeln aus alien Gegenden Deutschlands nachgewiesen. 
Die Stabchen sind kurz, beidendig abgerundet, mit ein bis zwei, selten drei 
polaren Geifieln und fehlender Sporenbildung. Die naheren Bedingungen der 
Kultur usw. mogen in der Arbeit verglichen werden. 

Die Impfungen genannter Kartoffeln zeigten, dafi die Infektion leicht ober- 
halb 13° eintritt, etwa bei 36—38* sein Maximum erreicht, fiber 40° in der Ent- 
wicklung fast ganz aussetzt. Die Wirkung des Bakteriums erfolgt durch Aus- 
scheidung von Enzymen, wodurch die Zellwande, Starke, Eiweifi aufgelost 
werden. Der Stengel liefi sich nicht infizieren. Mohrruben wurden ebenfalls 
angegriffen, dagegen niemals Zuckerriiben. Besonders interessant erscheint, 
dafi das Bakterium auch Vicia faba, Lupinus, Physalis, Nicotiana tabacum, 
Campanula rapunculus infiziert, nicht aber Tomaten und Pelargonien. Bei 
Vicia liefi sich nachweisen, dafi die Bakterien durch die Spaltciffnungen in die 
Blatter einzudringen vermogen. 

Verfasser vergleicht dann seinen Organismus mit fruheren Kartoffelbakterien 
und stellt die Unterschiede davon fest. 

Die Verwandtschaft der neuen Art mit Bact. fluorescens ist unverkennbar, 
denn sie bildet ebenfalls einen gelbgrun fiuoreszierenden Farbstoff. Da nun 
B. fluorescens als gelegentlicher pathogener Pilz bekannt ist, so halt Verfasser 
seine Art fiir eine phytopathogene Parallelform, die sich vielleicht durch lange 
und gleichmafiig andauernde Einwirkung von hoheren Temperaturgraden ent- 
wickelt hat. Diese Ansicht wird dadurch unterstutzt, dafi oft harmlose Arten 
durch hohere Temperatur zu Parasiten gemacht werden. G. Lindau. 

Stift, A. Zur Geschichte der Rubennematoden. (Osterr.-ungar. Zeit- 

schr. f. Zuckerindustrie, Bd. 41, p. 417—497.    Wien 1912.) 

Wie die fruheren Monographien des Verfassers iiber Wurzelbrand usw., so 
zeichnet sich auch diese iiber den grofiten Feind der Ruben durch eine schone 
Darstellung und durch Beriicksichtigung der ganzen Literatur aus. Die Arbeit 
ist fiir jeden Botaniker lesenswert. Matouschek (Wien). 

Thomas, Fr. Ober eine Schadigung der Abies Nordmanniana durch 
Dreyfusia Nusslini C. Born. (Mitteil. d. Thur. Bot. Vereins. N. F. 
Heft 29 1912, p. 59 - 60.) 

Die genannte Afterblattlaus schadigte die Baume zu Grofitabarz in Thiirin- 
gen sehr stark: Die Maitnebe (1911) blieben kurz, krtimmten sich nach abwarts, 
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fielen  ab  und von  den  Zweigspitzen  her starben die Baume langsam ab.    Der 
Schadling ist fur das genannte Land neu. Matouschek (Wien). 

Thomas, Fr. Uber die mit Frostwirkung verwechselten Minen von Oi - 

chestes (Rhynchaenus) fagi an Fagus silvatica. (Ibidem.) 
Bei Eisenach traten die Minen Mai 1911 recht haufig auf. Fickert erwahnte 

einen Fall, wo der oben genannte Riisselkafer sehr schadlich aufier an den 
Bucheckern auch an Kirschen, Blumenkohl, Beerenfriichten war. Verfasser meint, 
es ware erst zu erweisen, ob wirklich die Nahe der Rotbuche den Kirschbaumcn 
gar so schadlich ware. Matouschek (Wien). 

Zmavc, Andreas. Zwei Weinbaufragen. I. Bekampfung des Heu- und 

Sauerwurmes. II. Weinbergsdiingung. Zara 1911. Im Selbstverlage 

des Verfassers.    8°.    82 pp.    Mit Tafeln. 
Der Verfasser entwirft uns ein Bild von der einheitlich und sehr sorgfaltig 

durchgeftihrten Bekampfung der beiden oben genannten Kleinschmetterlinge auf 
den bekannten Weinbergen des Schlosses Johannisberg im Rheingau. Die bis 
ins Detail mitgeteilten Mafinahmen (Winter- und Sommerbekampfung) ergaben 
ein schones Resultat; die Weingarten sind nicht nur gerettet, sondern lieferten 
sogar eine der besten Ernten iiberhaupt. 

Der zweite Teil der Schrift ergibt klar, dafi nicht mit Kali, sondern mit 
Stickstoff im Weinberge zu diingen ist. Matouschek (Wien). 

B. Neue Literatur. 
Zusammengestellt von C. Schuster. 

I. Allgemeines und Vermischtes. 
A. B.R.    Allan Octavian Hume, C. B. (1829-1912).    (Journ. of Bot. L [1912], 

p.  347 — 348.) 
Anonymus. Zwei neue Ablesemikroskope. (Mikrokosmos VI [1912/13], p. 95—90.) 
— Sir Joseph Dalton Hooker, O. M.,G. C. S. J., F. R. S. (Geogr. Journ. XXXIX 

[1912] p. 165 — 168.) 
Arndt, Georg. Ein Apparat zur selbsttatigen Fixierung und Einbettung mikro- 

skopischer Praparate.    (Mikrokosmos VI [1912/13], p. 47 — 50.   3. Abb.) 
Beauverie, J. Edouard Strasburger. (Revue gene*, de Bot. XXIV [1912], 

p. 417 — 452.    Avec Portrait;  p. 479 — 493.) 
B.D.J. Obituary notice. Eduard Strasburger. (Proc. Linn. Soc. 1911/12, 

P. 64—66.) 
— Obituary notice. Marian Sarah Ridley (Mrs. Farquhasson). (Ibidem 

p. 45-46.) 
Bonnier, Gaston Notice sur M. Adolphe Pellat (1825-1912). (Bull. Soc. 

Bot. France LIX [1912], p. 392 — 395, avec Portrait.) 
Bower, F. O. Sir Joseph Dalton Hooker. An Oration (Glasgow [J. Mac 

Lehose], 36 pp. 8°.) 
Burnett, E.    Microbes and Toxins.   London 1912, 332 pp. With Fig. 8».) 
P. F. Ze.chenkarten und Merkzettel fur Mikroskopiker. (Mikrokosmos V 

[1911/12], p. 53- 54.) 
Georgi, Fritz. Fortschritte der Kryptogamenforschung im Jahre 1911. (Mikro- 

kosmos V [1911/12], p. 238 — 242.) 
Grafe, Viktor. Eine neue Gruppe von Pflanzenstoffen. (Mikrokosmos \I 

[1912/13], p. 21—25, 4 Textabb.) 
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