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A.  Referate und kritische Besprechungen. 

Abel, 0. „Orimente und Rudimente." (Vortrag.) (Mitteilungen d. 
naturwiss. Vereines a. d. Universit. Wien, Wien 1914, XII. Nr. 4/6, 
p. 79—82.) 

Der Begriff „primitiv" kann nur relativer Natur sein. Der Gegensatz von 
,,primitiv" ist ,,spezialisiert". Da der primitive Zustand als der primare zu gelten 
hat, ist der spezialisierte unter alien Umstanden sekundar. Man darf also der ,,Spezia- 
lisation" nicht die ,,Reduktion" gegenuberstellen. Die Reduktion eines Organs ist 
ein Vorgang, der zu einem spezialisierten Zustande fiihrt; ein nicht reduziertes Organ 
verhalt sich primitiv im Vergleiche zu einem reduzierten. Die ,, Spezialisation" darf 
aber auch der ,,Degeneration" nicht gegeniibergestellt werden; denn letztere ist auch 
eine Spezialisation gegeniiber dem primitiven Zustand. Wie sich von primitiven 
Zustanden aus die verschiedenen Spezialisationen ableiten lassen und welche sekun- 
daren Vorgange und Zustande dem primaren Zustande gegeniiberzustellen sind, 
zeigt uns folgende vom Verfasser entworfene Tabelle: 

II. I. 11. 

S e k u n (1 a r •<-« P rimar Se k u n d a r, 
Regressive  Spezialisation <- Primitive! Zustand •» Progressive Spezialisation 

— o + 
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Reduktion  H »-• . 
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Q »-». . 
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>   •*-• 

•it     T- 

»-• • ... VergrdBerttDg 

Simplilikation    , • 4-m m-¥ . 
1 ^generation  

X 

O 

m—• . 

m-t. • 

»-• • 

.. . Perfektion. 

Rudiment  

Als Rudiment bezeichnet Verfasser ein Organ, das im Verschwinden begriffen ist. 
Unter,,Oriment" ist ein imWerden begriffenes Organ zu verstehen. Diese Unterscheidung 
ist besonders wichtig. Es gibt aber auch viele Falle, in denen man einstweilen nicht 
mit  Sicherheit entschciden kann,  ob ein  kleines sehr unbedeutendes Merkmai  nn 
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Verschwinden oder im Auftreten begriffen ist. Fur diese Fade, wo es sich ja nur 
um ein sehr kleines Organ handeln kann, gebraucht Verfasser den indifferenten 
Ausdruck „Minutial". Matouschek (Wien). 

Biirger-Kirn-Otto. Enzyme und das Wesen der Enzymwirkung. 
(Lotos, Prag 1914, Bd. 62, Nr. 7, p. 181—190.) 

Nach Besprechung der chemischen und physikalischen Eigenschaften der 
Enzyme an passenden Beispielen kommt Verfasser zuletzt auf die Tabakfermen- 
tation zu sprechen. Sie ist ein GarungsprozeB, der an Feuchtigkeit und Warme 
gebunden ist und Farbe sowohl als Geschmack des Tabaks entscheidend beeinfluBt, 
und zwar geben schnelle Fermentation bei groBer Feuchtigkeit und Warme dunklen 
Tabak, wahrend man durch langsame Fermentation helle Tabake erzielt. Worauf 
dieser fur die Tabakindustrie so wichtige ProzeB beruht, ist bis hcute noch nicht 
festgestellt, jedoch kann man vermuten, dafl man es audi hier mit einer Enzym- 
wirkung zu tun hat. Matouschek (Wien). 

Hayek, von, August. Die Pflanzendecke Osterreich-Ungarns. Auf 
Grund fremder und eigener Forschungen geschildert. I. Band, 
Lieferung 1—4, mit 270 Abbildungen. Wien, Verlag von Franz 
Deuticke, Leipzig und Wien, 1914 u. 1915. GroB8°. Preis jeder 
Lieferung 5 Mark. 

Ein inhaltsreiches, groBes Werk Uegt in den ersten Lieferungen vor uns, erne 
ms Detail gehende Darstellung der pflanzengeographischen Verhaltnisse eines Lander- 
komplexes, der, im Zentrum Europas liegend,  doch auch ,n einzelnen Teilen siid- 
und osteuropaischenCharakter zeigt, und Anteil hat an dem groBten Gebirge unseres 
Festlandes, an den  Alpen.    Die mche geologlSche Ghederung des Gebietes spiegelt 
sich wieder .n der Mannigfaltigkeit seiner Flora.   Die Einfliisse der Floren der benach- 
barten Gebiete iiben groBen Reiz aus.    Ein buntes Land — erne bunte Flora!   Nichts 
E.ntomges,   ein  grofler   Formenreichtum!    Dies reizte   den   Verfasser,   vide   Reisen 
in viele  Gebiete der Monarchie zu  unternehmen,   urn  von  e.gener  Anschauung aus 
die  vielen  Vegetationsformationen   zu   studieren,   diese  miteinander  zu   vergleichen, 
eine geordnete vollstandige Gliederung des groBen Gebietes zu entwerfen.   Die Resul- 
tate werden auf einer Florenkarte zum Ausdrucke gebracht werden.   Auf der anderen 
beite hieB es, die zerstreute, umfangreiche Literatur zusammenzusuchen, sie kritiscli 
zu sichten und zu verwerten — eine groBe Arbeit, die aber dem Verfasser gelungen 
«t    ft. Muhe lohnte sich _ es entstand eine  geordnete,   klare und vollstandige 
Schilderung der Pflanzendecke der Monarchie in Wort und Kid, welche dem Fach- 
manne  und gebildeten Laien die  Vegetation Osterreich-Ungarns nach rhrer raum- 
licnen Verteilung vor Augen fuhrt.    Eine empfindliche Liicke in der Literatur ist 
hierm.t  ausgefullt   worden,   em   monumentales  Werk  ist  geschrieben   worden,   das 
n.cht nur fur den Osterreicher von bleibendem Werte, sondern auch fur jeden bota- 
n.s< hen  Fachmann ein Nachschlagewerk ist.   Die Abgrenzung der einzelnen Forma- 
tionen sowe die Entwicklungsgeschichte der Pflanzendecke der Monarchie seit der 
Iertiarzeit geben die personlichen Anschauungen des Verfassers wieder. 

Die Gruppierung des Werkes ist etwa folgende: 

I.  Allgemelner TeU.    Der KinfluB von   Klima und Boden auf die Verbreitung der 
Pflanzen (Wirkung der einzelnen auBeren Faktoren auf die Pflanze, die Klimate 
in ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt,  die Anderungen des  Klimas im Laufe 
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der Erdgeschichte, die Pflanzengenossenschaften, Literatur). Alles geschildert 
in bezug auf das behandelte Gebiet, um auch dem Nichtfachmanne das Ver- 
standnis des Buches zu erleichtern. 

II.  Spezieller Teil. 

1. Die Sudetenlander: Die Pflanzengenossenschaften des herzy- 
nischen Berglandes, der Sudeten, Zentralbohmens, von Mittel- und Sud- 
mahren und dem nordostlichen N.-Osterreich. Hierzu speziellc pflanzen- 
geographische Schilderungen. 

2. Galizien und die Bukowina und das ostliche Sclile- 
sien   mit   Ausschlufi   der   Karpathen. 

3. Die Karpathen: West- und anderseits Ost-Karpathen, ebenfalls 
mit speziellen Schilderungen. 

4. Das ungarische Tiefland in ahnlicher Gliederung (von der 
5.  Lieferung angefangen). 

Die Inhaltsiibersicht des II. Bandes, der im Erscheinen be- 
griffen ist, ist folgende: Das westungarische Bergland, die Alpen, N.-Kroatien und 
Slavonien mit dem  untersteirischen und  Unterkrainer Bergland,   die  Karstlander. 

Ich muB noch erwahnen, dafi in alien Abschnitten die Kulturgewach.se 
und die Adventiv flora , andererseits auch kryptogame Pflanzen 
mitberucksichtigt werden. Die Abbildungen bringen uns viele, oft recht schone 
Reproduktionen photographischer Aufnahmen von Vegetationen, Pflanzengruppen, 
von denen so manche Originale sind oder wenigstens zum ersten Male in einem Buche 
gedruckt erscheinen, aber auch Abbildungen der weniger bekannten Arten einer 
Formation. Letzterc sind selbst dem Fachmanne erwiinscht, da man ja von ihm 
kaum verlangen kann, daC ihm alle Arten eines fremden Florengebietes gelaufig 
sein konnen. 

Da ware so recht am Platze eine ,,Flora von Osterreich-Ungarn", womoglich 
reich und farbig illustriert, aber eine solche bleibt vorlaufig ein frommer Wunsch der 
Botaniker. Vielleicht entschlieBt sich Verfasser, eine solche zu verfassen. Er ist 
dazu  einer der  Geeignetsten  unter den osterreichischen Botanikern. 

Ich will doch noch ein Beispiel der Darstellungen im vorliegenden Werke 
geben; es betrifft ,, Galizien und die Bukowina und das ostliche Schlesien mit Aus- 
schlufl der   Karpathen"   (Lieferg.   3,   p.  267—316): 

A    Die Vegetation in ihrer  Abhangigkeit von  Klima und  Boden. 

B.   Die Pflanzengenossenschaften des Gebietes. 

1    Die Pflanzengenossenschaften West- und Nord-Galiziens: 

a) Waldbestande:    Laubmischwalder,    Fohren-   und   Fichtenwalder, 
Birkenbestande,  Moor- und Auenwalder. 

b) Moore   und   Heiden:   Hochmoore,   Moorheide,   VVu-seniiioorc,   dit 
Heide, Sandgrasfluren. 

c) Wiesenformationen: Talwiesen,  Sumpfwiesen. 

d) Sumpf- und Wasserformationen:  Siimpfe,  Wasserpflanzen. 

1   Die Pflanzengenossenschaften  Ostgaliziens und  der Bukowina: 

a) Waldbestande:   podolischer   Eichenwald,   Hainbuchenwald.   podo- 
lischer Buchenwald. 

b) Strauchformationen: Formation der Zwergweichsel,  Ufergebiische. 

Hedwigia  Baud L VU. 6 



(82) 

c) Stauden- und Grasflurenformationen: Podolische Felsenflora,. 
podolische Triftformation, podolische Vorsteppe, Tal- und Sumpf- 
wiesen. 

d) Sumpf- und Wasserpflanzen. 

3- Die  Kulturgewachse  Galiziens und  der Bukowina: 
Getreidebau, Wein- und Gemiisebau, Obstkultur, Forstwirtschaft, 
sonstige Nutzpflanzen. 

4. Adventivflora:  Ruderalflora und Ackerunkrauter. 

C.  Spezielle pflanzengeographische Schilderung  (von p. 292 angefangen). 

Wir blicken gespannt auf die Schilderung der Pflanzendecke der Alpen und 
Karstlander, die im II. Bande des Werkes uns vor die Augen gefuhrt werden wird! 

Matouschek (Wien). 

Heikertinger, Franz. Die Phytokologie der Tiere als selbstandiger 
Wissenszweig. (Wiener entomolog. Zeitg., 33. J. Wien 1914, 
V2 Heft p. 15—35, 3/5 Heft p. 99—112.) 

Unter Phytokologie der Tiere versteht Verfasser jenen Zweig der 
Okologie, der sich mit der Abhangigkeit eines Tieres von der Pflanzenwelt seines 
Wohnortes befaBt.   Die sich ergebenden Wechselbeziehungen gliedert er wie folgt: 

I.  Beziehungen   der   Pflanze   zum   Tiere (Okologie der Pflanze als 
botanische Disziplin). 

A. Die Pflanze zieht Nutzen vom Tiere. 

a) Bliitenbestaubung  durch  Tiere   (Anthobiologie). 

b) Samenverbreitung durch Tiere (Verzehren der Friichte, auBeres An- 
haften am Tiere). 

c) Tiere als Pflanzenwohnort (nichtparasitische niedere Pflanzenformen 
in oder auf Tieren lebend). 

d) Tiere   als   Pflanzennahrung   (fleischfressende   Pflanzen,   pflanzliche 
Tierparasiten). 

e) Tiere  als   Vertilger  von   Pflanzenfeinden   oder   als  Verteidiger  von 
Pflanzen (z. B. Ameisen). 

B. Die  Pflanze erleidet  Schaden durch das Tier. 

a) Durch TierfraB (Phytophagie): 

a)  PflanzenfraB groBerer Tiere; 

.9) Pflanzenbeschadigung durch tierische Parasiten (Spezialfall 
z. B.  Gallenerzeugung). 

b) Durch sonstige Beschadigungen seitens des Tieres (Entwurzeln, Zer- 
treten usw.). 

II. Beziehungen   des   Tieres   zur   Pflanze (Okologie des Tieres als 
zoologische Disziplin). 

A. Das Tier zieht Nutzen aus der Pflanze. 

A'. Es befriedigt sein Nahrungsbedurfnis an derselben: 

a) Dies geschieht direkt, durch Verzehren von Pflanzenteilen 
(Teilgebiet der Phytokologie: Phytophagie, Nahrpflanzen- 
kunde): 
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* a) Ein groBeres Tier bemachtigt sich eines Einzelindividuums 
der  Pflanze  oder  eines  Teiles  desselben voriibergehend 
zur Befriedigung augenblicklichen Nahrungsbediirfnisses; 
die rasche Totung des Pflanzenindividuums lauft hierbei 
den    Zwecken    des    Tieres    nicht    entgegen    (Pflanzen- 
,,jagende",   fast   stets   schadliche   Tiere,   aber   auch  die 
niitzlichen honigsaugenden oder pollenfressenden Bliiten- 
bestauber   und    die   samenverbreitenden   Fruchtfresser). 

/?) Ein kleineres Tier halt sich dauernd in oder an einem 
Pflanzenindividuum auf und lebt von ihm.   Die rasche 
Totung des Einzelindividuums der Pflanze lauft hierbei 
den   Zwecken   des  Tieres   entgegen   (tierische   Pflanzen- 
parasiten;   scharfe   Scheidung  von  den  vorigen  vielfach 
unmoglich). 

b)  Die   Befriedigung  des tierischen Nahrungsbedurfnisses  erfolgt 
indirekt,    d. h.   nicht   durch   Verzehren   von   Pflanzenteilen, 
sondern durch Verzehren von auf den Pflanzen lebenden, daher 
meist pflanzenfeindlichen Organismen (Teilgebiet der Phytoko- 
logie: bloBe Aufenthaltspflanzen mit Darbietung animalischer 
[eventl. sekundar-pflanzlichcr] Nahrung.    Das Yerhaltnis lauft 
oft auf gegenseitigen Nutzen heraus — ,,Mutualismus", z. B. 
blattlausjagende   Coccinelliden,    borkenkaferjagende   Cleriden, 
raupenjagende Carabiden). 

B'.  Das Tier beniitzt die Pflanze nur als Wohnstatte, Versteck, Tumrael- 
platz   usw.   (Teilgebiet  der  Phytokologie,   bloBe Wohnpflanze  ohne 
Nahrungsdarbietung — ,,Parabiose"). 

B.  Das Tier wird durch die Pflanze geschadigt: 

a) Ein kleines Tier wird von einem Pflanzenindividuum zwecks voruber- 
gehender Befriedigung eines  Nahrungsbedurfnisses uberwaltigt;  dL- 
rasche Totung entspricht hierbei dem Zwecke des Tieres oder lauft 
ihm wenigstens nicht entgegen (fleischfressende, tierjagende Pflanzen). 

/?) Ein  Tier  wird  von  einer  systematisch  niedrig  stehenden   Pflanze, 
die gewohnlich in groBer Zahl vorhanden ist, dauernd als Aufenthalt 
und Nahrungsquelle erwahlt; die rasche Totung des Tieres entspricht 
im allgemeinen hierbei den Zwecken der Pflanze nicht, lauft ihnen 
zumeist sogar entgegen (pflanzliche Tierparasiten, Pilze, Bakterien). 

Der  Verfasser  begriindet  eingehend  die  Aufstellung  einer wissenschaftlichen 
Standpflanzenkunde (=  Phytokologie) als selbstandigen eigenberechtigten Wissens- 
zweig. Matouschek (Wien). 

Wisselingh, C. van. Uber den Nachweis des Gerbstoffes in der Pflanze 
und iiber seine physiologische Bedeutung. (Beihefte z. Botan. 
Centralblatt XXXII. 1. Abt., Heft 2, 1915, p. 155—215. Taf. I 
und II.) 

Czapek, Dekker und Noll haben behauptet, daB die vielen Unter- 
suchungen iiber die Physiologie der Gerbstoffe bis jetzt nur wenige Resultate von 
Bedeutung geliefert haben, und daB noch gar nicht feststeht, welche Funktion sie 
in der Pflanze erfiillen.   Zu dem Studium der physiologischen Bedeutung der Gerb- 

6* 
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stoffe sind von den Botanikern bis jetzt nur hohere Pflanzen gewahlt worden. Der 
Verfasser hat nun versucht, positivere Angaben fur die Losung des Problems durch 
Untersuchung von einer niederen Pflanze zu gewinnen. Besonders geeignet er- 
schienen ihm dazu die Arten der Gattung Spirogyra, von welcher er Sp. maxima 
(Hass.) Wittr. eingehend untersuchte. Wir geben hier die Ergebnisse seiner Unter- 
suchungen nach der den SchluB der Abhandlung bildenden Zusammenfassung der- 
selben wieder: 

Durch mikrochemische und makrochemische Untersuchungen mit iiber 60 Gerb- 
stoffreagenzien hat der Verfasser nachgewiesen, dafl Spirogyra maxima 
eine gerbstoffhaltige Pflanze ist, dafl der Spirogyragerbstoff dem 
Gallusgerbstoff oder Tanin sehr ahnlich ist, daB er im Zellsaft vorkommt und daB 
die Niederschlage, die Ammoniumkarbonat, Koffei'n, Antipyrin und andere basische 
Stoffe darin hervorrufen, Gerbstoffniederschlage und keine EiweiBniederschlage sind. 
Es hat sich gezeigt, daB Antipyrin und Koffeln ausgezeichnete 
Gerbstoffreagenzien sind, die sich besonders dazu eignen, bei der 
lebendigen Pflanze eine Untersuchung iiber die physiologische Bedeutung des Gerb- 
stoffes anzustellen, ohne der Pflanze zu schaden. Auf Grund der erhaltenen Resul- 
tate bei kopulierenden, sich teilenden, kernlosen, chromatophorenfreien, chromato- 
phorenreichen, chromatophorenarmen, mehrkernigen und pathologischen Zellen 
(welche verschiedene Abweichungen durch Zentrifugieren erhalten wurden, vgl. 
van Wisselingh: Zur Physiologie der Spirogyrazelle in den Beih. z. Bot. 
Centralbl. XXIV, Abt. 1, 1908, p. 143 ff) und beim Wachstum in kohlensaure- 
anhydridfreiem Wasser und in verschieden starkem Licht nimmt der Verfasser an, 
daB bei Spirogyra maxima der Gerbstoff als Baumaterial fur die 
Zellwande dient und kein Exkretionsprodukt ist. Esist 
kein Reservestoff, sondern er gehort zu den aufgelosten Stoffen, welche die Pflanze 
fortwahrend zu ihrer Entwicklung verwendet. Die Resultate des Verfassers stimmen 
aicht iiberein mit den Ansichten von Sachs und K r a u s , sondern bestatigen, 
was W i g a n d vor 50 Jahren veroffentlicht hat. Der Verfasser behauptet nicht. 
daB der Gerbstoff der einzige Stoff ware, der sich bei 
Spirogyra an der Zellwandbildung beteiligt und auch nicht, daB 
diese Rolle die einzige sei, welche er im Pflanzenreich spielt. Zum SchluB bemerkt 
der Verfasser noch, daB es sich gezeigt hat, daB zwischen dem Gerbstoff und anderen 
Inhaltsbestandteilen,  wie Chromatophoren und Starke,  Korrelationen bestehen. 

G. H. 

Zmuda, Anton J. Fossile Flora des Krakauer Diluviums. (Bullet, 
internat. de l'academie d. sciences de Cracovie, Serie B, Nr. 2, 
1914, Cracovie, p. 209—352.)   4 planch. 

Die Ludwinower Lehmgrube bei Krakau, deren diluviale Flora den Gegenstand 
der vorliegenden Abhandlung bildet, liegt mit mehreren anderen Gruben am rechten 
Ufer der Wilga.   Das Diluvium liegt direkt auf miozanen Tonen. 

1. Die unterste Schichte des Diluviums besteht aus tonigem, grobkornigem 
Sande, gemischt mit grobem, schotterigem Moranenmaterial, 5—15 cm machtig. 
Viele Blatter und Stengelabdriicke von Gramineen und Cyperaceen und 19 I.aub- 
moosarten,   Salix-Arten,  Cenococcum geophilum  (Peridien),  viele  Kaferreste. 

2. Die dariiberliegende Schichte: feinsandiger Glazialton, 3—15cm machtig. 
Zwei Pilze (Venturia ditricha, Ustilago Bistortarum, 37 Laubmoose, Larix, Pinus 
Cembra, Carices und Weiden, und viele andere Phanerogamen). Unter den Moosen 
am  haufigsten  Mnium  rugicum,   Aulacomnium  turigidum,   Calliergon   Richardsoni. 
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3. Dariiber ein durch viele diinne tonsandige Schichten gebanderter Moostorf 
mit vielen Resten der Tundraflora, 50—120 cm hoch. Cenococcum und Venturia, 
47 Laubmoose (besonders Hypnum exannulatum, Calliergon Richardsoni), Larix, 
Pinus Cembra und silvestris,  viele Phanerogamen. 

4. Dariiber eine Grenzschichte zwischen Moostorf und Waldfloraschichte, mit 
karpathischem und nordischem Sand- und Schottermaterial, mit diirftiger Flora: 
3 Laubmoose, Abies alba, Carpinus betulus, Corylus usw. Viele Mollusken, bis 50cm 
machtig. 

5. Toniger Lehm mit Kies, viele Friichte von Corylus, reichliche Reste der 
Waldflora, 20—30 cm machtig. 14 Laubmoose, Frullania tamarisci, Frankia alni, 
Carpinus-Friichte,  Alnus incana,  Fagus,   Quercus robur usw. 

6. Oberste Schichte, aus 3—5 cm machtigem Lehm bestehend, der von der 
Ackerkrume bedeckt ist. 

Die  floristische  Gliederung  der diluvialen Ablagerungen von  Ludwinow  ist: 
I.  Fruhpostglaziale  (Dryas-)  Flora,  vom Verfasser arktisch-karpathisch be- 

zeichnet,  in  Schichte 1—2 enthalten.   Wichtigste Arten:  Dryas, Thymus 
carpathicus, Loiseleuria, Campanula pusilla, Biscutella.   Unter den Moosen 
arktische Typen:  Conostomum boreale,   Aulacomnium turgidum,   Bryum 
lacustre,  Mnium rugicum,  Hypnum  (sensu lat.)  ochraceum,  Richardsoni, 
badium,    turgescens;    arktisch-karpathisch    sind:    Andreaea    petrophila, 
Distichium capillaceum,  Hedwigia albicans, Heterocladium squarrosulum. 
Brachythecium turgidum,  Polytrichum sexangulare. 

II.  Postglaziale Tundra- oder Arven- und Larchenflora mit vielen Holzstiicken 
der letztgenannten zwei Baumarten.   Man kann sie auch Calliergon-Flora 
nennen, da alle europiiischen Arten dieses Laubmoosgenus hier (Schichte 3) 
nebeneinander   wuchsen,   wie   gegenwartig   nirgends  in   Europa.    Gegen 
Schichte 4 tritt Pinus silvestris auf, ferner die Laubmoose Dicranum elon- 
gatum,  Mnium cinclioidcs,   Aulacomnium turgidum,  Hypnum turgescens, 
Polytrichum alpinum.   All dies deutet auf eine groSe Abnahme der Boden- 
und Luftfeuchtigkeit (es verschwindet auch Salix).   Die weiteren Schick- 
sale der Flora in der Zeit zwischen der Tundra- und der Waldflora bleiben 
leider infolge einer Liicke in den Ablagerungen unbekannt. 

III. Waldflora mit iiberwiegender Tanne, Buche, HaselnuC (Schichten 4 und 5), 
auch krautige Pflanzen der Waldrander und -wiesen.   Solche Walder gibt 
es um Krakau nicht, da die Tanne jetzt fehlt; auch fehlen oder sind selten 
Mnium   affine,   M.   Seligeri,   Neckera   pennata,   Homalia   trichomanoides. 
Friiher war hier ein feuchteres Klima. 

Zwischen der jetzigen Flora der Krakauer Umgebung und der alteren diluvialen 
von Ludwinow besteht natiirlich ein groBer Unterschied.    Von den 58 diluvialen 
Phanerogamen fehlen der heutigen Flora 17, z. B. Pinus cembra, Betula nana, Dryas; 
von den 72 Laubmoosen fehlen der heutigen Flora 25, z. B. Rhacomitrium hypnoides, 
Mnium rugicum, Andreaea petrophila, Brachythecium turgidum, Polytrichum sexan- 
gulare.  Dies weist darauf hin, daC wiihrcnd tier Eiszeit kein unmittelbarer Zusammen- 
hang zwischen der Flora von Krakau und der der Tatra bestand.   Von den eben 
erwahnten Arten bewohnen die meisten den Norden und auch die Karpathen, ein 
Teil fehlt aber jetzt der Tatra, obwohl er dort hatte gedeihen konnen.   Solche Arten 
sind z. B. Betula nana, Rumex domesticus, Cinclidium stygium, Paludella squarrosa, 
Helodium Blandowii, Calliergon Richardsoni, Hypnum trifarium.  —  Als wichtigste 
Bestandteile   der   heutigen   und   ehemaligen   posttertiaren   Krakauer   Flora   waren 
folgende Elemente zu nennen: Vorglaziales Element (um Ludwinow wegen des eis- 
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zeitlichen Klimas verschwunden), arktisches Element (vor dem heranriickenden 
Eise wandernd, das Terrain besetzend, den gleichen Weg spater wieder zurucklegend), 
baltisches Element (die in unserer Tundra erschienenen und dann wieder verschwun- 
denen Arten), karpathisches Element (Einwanderer von den Karpathen), podolisches 
Element (von Osten zur LoCbildungszeit direkt gekommen), pannonisches Element 
(Einwanderung rund um die westlichen Karpathen durchs Mahrische Tor erfolgend, 
heute auf Kalk um Krakau noch gedeihend). Nach einer Charakteristik der Pflanzen- 
formen und -Genossenschaften, der kalk- und kieselholden Arten (auch Moose) kommt 
Verfasser auch auf die Tundra zu sprechen, die mit den heutigen Tundren des Nordens, 
spez. Gronlands, viel Gemeinsames hat. Sie war eine typische Moostundra, Flechten 
sind nicht erhalten. Sie setzte sich zusammen aus Larche und Arve, dann nur kleine 
Straucher (Betula humilis und nana), kleine Salixarten, Vaccinium, viel Carex und 
Eriophorum polystachyum. In drei Gruppen werden die in der Moostundra ge- 
fundenen Arten geordnet: 

I.  Gruppe. 
(Fehlen   in   der   Krakauer 

Tundra.) 
Dicranum fuscescens, 

palustre, 
brevifolium, 

Cynodontium virens, 
Wahlenbergii, 

Splachnum Wormskioldii, 
Pohlia annotina, 
Bryum pallescens, 
Brachythecium salebrosum, 
Polytrichum strictum. 

III.   Gruppe. 
(Jene Arten der Krakauer 
Tundra,    die    den    Moos- 
mooren Gronlands fehlen.) 
Dicranella cerviculata, 
Distichium capillaceum, 
Hedwigia albicans, 
Mniobryum albicans, 
Bryum lacustre, 
Mnium affine var. integri- 

folium, 
•Mnium rugicum. 

,, cinclidioides, 
Thuidium abietinum, 
Helodium Blandowii, 
Brachythecium turgidum, 
Campylium stellatum, 
•Cratoneuron filicinum, 
•Rhytidiadelphus trique- 

trus, 
Rhytidium rugosum, 
Hylocomium splendens, 
•Ptilium crista castrensis, 
*Calliergon Richardsoni, 

,, giganteum, 
•Drepanocladus    capilli- 

folius, 
*Drepanocladus   pseudo- 

stramineus, 
Pseudocalliergon trifarium, 
Climacium dendroides, 
Pogonatum urnigerum, 
Polytrichum alpinum, 

gracile. 

Die mit * bezeichneten Arten kommen in N.-Amerika und in Gronland iiber- 
haupt nicht vor. 

II.   Gruppe. 
(Alle in dieser Tundra vor- 

kommenden Arten.) 
Sphagna, sp., 
Dicranum elongatum, 

,, scoparium, 
Ceratodon purpureus, 
Pohlia nutans, 
Bryum ventricosum, 
Meesea triquetra, 
Paludella squarrosa, 
Aulacomnium palustre, 

turgidum, 
Conostomum boreale, 
Philonotis fontana, 
Tomentypnum nitens, 
Calliergon stramineum, 

sarmentosum, 
Limprichtia intermedia, 

,, revolvens, 
Warnstorfia exannulata, 
Drepanocladus badius, 
Scorpidium scorpioides, 
Pseudocalliergon      turges- 

cens, 
Polytrichum   juniperinum. 
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Ifn speziellen Teile wird eine genaue Beschreibung der fossilen Pflanzenreste 
gegeben (p. 247—350). Es ist das ersteMal, daB bei der Bearbeitung einer diluvialcn 
Flora eine so griindliche Untersuchung der Moose vorgenommen wurde. Von den 
Moosen stellte sich Verfasser mikroskopische Praparate her: Zur Aufhellung der 
imdurchsichtigen Reste (olivenfarbige Laubmoose behielten die Farbe bei) erwies 
sich Xylol, Glyzerin, Chloralhydrat ganz unbrauchbar; Salpetersiiure wirkte sehr 
gut, nur Polytrichum-Blatter blieben schwarz. Die Moosreste wurden auch nicht 
in Xylol und Kanadabalsam untersucht, da sie hart und briichig wurden, sondern 
in Glyzeringelatin gelegt. — Von Lebermoosen wurde seltsamerweise nur Frullania 
tamarisci, von den Pilzen nur Cenococcum geophilum Fries (Peridien), Frankia 
alni Br. (in Wurzelgallen), Ustilago Bistortarum Schroet. (auf dem Blatte von Poly- 
gonum viriparum), Venturis ditricha Fries (Pcrithecien auf Blattern von Betula 
nana L.) gefunden. Matouschek (Wien). 

Anonym. Neue Studien iiber die Ursachen der Pellagra und neue 
Methoden zur Heilung derselben. (Internat. agrar-techn. Rund- 
schau, 1914, V. J., Heft 2, p. 197—199.) 

In  den  34 italienischen,   von  der  Pellagra heimgesuchten  Provinzen  sterben 
4000 Leute jahrlich,  mehrere Hundert wandern in dieser Zeit in die Irrenhauser. 
Im allgemeinen nimrat die Krankheit ab, stationar ist der Stand in der Provinz Rom. 
•— Ea gibt verschiedene Theorien oder Ansichten iiber die Ursache der Krankheit: 

I.  Die   Mais-Theorie   Lombrosos   und   seiner   Schiiler.    Die   Krankheit 
beruht auf der Ernahrung mit verdorbenem Mais.   Die Theorie bildet die 
Grundlage fur dasHeilverfahren der Krankheit auf Grund eines italienischen 
Gesetzes vom Jahre 1902. 

II.  Die Guido   T i z z o n i sche Theorie, beruhend auf der Infektion durch 
Streptobazillus pellagrae,  der sich in verdorbenem  Mais entwickeln soil. 

III. Die Theorie von S a m b o n. tlbertragung des Krankheitserregers durch 
Simuliden (Dipteren), die an flieBendem Gewasser leben. 

IV. Die Wasser-Theorie von Alessandrini-Scala: Pellagra ist eine 
genau lokalisierte Krankheit, die dort entsteht, wo bestandig aus Ton- 
boden entspringendes Wasser getrunken wird oder solches iiber solche 
Boden flieBt und dort stagniert. Sie ist die Folgeerscheinung einer mine- 
ralischen Acidose, deren Ursache Kieselsaure in Kolloidallosung in Wasser 
ist. Dieser Stoff wird durch CaC03 inaktiv gemacht. Daher die Prophyl- 
laxis: Ein UberschuB von kohlensaurem Kalke in Form von Steinchen 
dem pellagrogenen Wasser zuzusetzen. Verdorbener Mais erhoht die 
Empfanglichkeit fur die Krankheit. Die Vorbeugungs- und Behandlungs- 
methode der Krankheit wird jetzt in Latium von der Kommission fiir die 
Pellagraforschung in Rom erprobt. Matouschek  (Wien). 

Berka, Franz. Trinkwasserschaden durch algenartige Spaltpilz- 
wucherungen und ihre Beseitigung. (Die Umschau, 1914, Nr. 1, 
p. 5—6.) 

Das Wasser des Bahnstationsbrunnens in F. in Pr.-Schlesien muBte wegen 
Flocken im Wasser (Sphaerotilus natans) gesperrt werden; das Jahr darauf trat 
das gleiche mit dem Stationsbrunnen der gleichen Bahn auf Station J. ein. Aber 
auch alle Brunnen des Distriktes entlang dieser 5 km voneinander entfernten Station 
waren gleich verseucht.   Mechanische Reinigungen halfen nichts.   Abtotend wirkte 
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auf den Sphaerotilus nur Kupfervitriol, das auf die Wande des Brunnenschachtes 
gestreut wurde. Die Brunnen hangen durch den Wasserweg zusammen, daher ge- 
niigte die  Behandlung  durch  das   Salz  bei  ciriigen  wenigen  Brunnen. 

Matouschek (Wien). 

Fechner, R. Die Chemotaxis der Oscillarien und ihre Bewegungs- 
erscheinungen iiberhaupt. (Zeitschrift fur Botanik VII, 1915, 
p.  289—364.   Mit Tafel I und 10 Abbild. im Text.) 

Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, festzustellen, ob entsprechend den Ver- 
mutungen von B. Schindle r and E. G. Prin g shei m eine chemotaktische 
Reizbarkeit bei den Oscillarien vorhanden und wenn, welcher Art diese ist. Die 
dahin zielenden Untersuchungen fiihrten ihn dazu, auch den Versuch zu machen, 
die bisher nicht geniigend aufgcklarte Mechanik der Bewegungen der Oscillarien 
iiberhaupt dem Verstandnis naher zu bringen. Fiir die chemotaktischen Versuchc 
diente dem Verfasser besonders Oscillatoria formosa Bory, auBerdem wurden aber 
noch verwendet Phormidium autumnale Gom., Oscillatoria sancta var. caldariorum 
(Hauck) Lagerheim und Oscillatoria Cortiana Menegh. Im folgenden geben wir die 
vom Verfasser am SchluB der Abhandlung zusammengestcllten Hauptergebnisse 
wieder: 

,,1. Die untersuchten Oscillarienspezies: Oscillatoria formosa, Cortiana, cal- 
dariorum und Phormidium autumnale zeigen eine Beeinflussung durch 
chemische Reizstoffe. 

1. Die genauer beobachtetc Art O. formosa fiihrt auf chemische Reize hin 
nur negative (phobische) Reaktionen aus. Niemals, weder bei den makro- 
skopischen, noch bei den mikroskopischen Untersuchungen war eine positive 
Reaktion zu beobachten. Besonders stark repulsiv wirken freie Sauren, 
organische  wie anorganische. 

3. Die Chemotaxis bei den Oscillarien ist als eine Phobotaxis (Schreck- 
bewegong) anzusehen. 

4. Die Reizaufnahme gescbieht hauptsachlich an den beiden Spitzen, die 
Reizreaktion stets an den cntgegengesetzten Endcn des Fadens: mithin 
findet eine   Keizleitung statt. 

.">. Die mechanische Erklarung fiir die bei den chemischen Reizen und auch 
sonst zu beobachtenden Bewegungserscheinungen der Oscillarien wird 
durch einen an beiden Enden jedes Fadens nach innen abgeschiedenen, 
stark quellbaren anisotropen Schleim gegeben." G. H. 

Kock, Gustav. Die Verwendung von Knollchenbakterien zu Legu- 
minosen. (Monatshefte f. Landw., Wien 1914, Nr. 1/2, p. 24—27.) 
Fig. 

Versuchc mit Impfung von Knollchenbakterien auf Serradella in Gumpolds- 
kirchen (N.-Osterreich) zeigten, daB mit Azotogen behandelte Parzellen den 
groBten Griinfutterertrag ergaben. Eine Nachwirkung der Impfung bei Vornahnu- 
der Samenimpfung muli verneint werden. Versuche, in Miihren ausgefiihrt, zeigten, 
daB die Impfung bei Serradella von ausschlaggebendem Erfolge begleitet war; weniger 
deutlich trat dies bei Lupinen auf. AUerdings hangt die Bedeutung der Impfung 
auch von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab. Eine Verallgemeinerung der Resul- 
tate ohne Riicksicht auf Kulturpflanze und Boden ist nicht zulassig. In der Praxis 
ist stets zu entscheiden, ob sich die Impfung rentiert.      Matouschek (Wien). 
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Metschnikoff, El.   Vorzeitiges Altern und Stoffwechsel.   (Neue Freie 
Presse, Wien,  1914, Nr.  17 875, p. 97—100.) 

Versuchsreihen des Verfassers zeigen, daB tierische Nahrungsstoffe im all 
gemeinen zu einer reichlicheren Bildung von aromatischen Giften (Phenole, Indol als 
Produkt der durch Bakterien erzeugten EiweiBfaulnis) fiihren als Pflanzennahrung. 
Um eine gutartige Darmflora bei uns zu entwickeln, muBte man eine genaue Kenntnis 
von der Beschaffenheit menschlicher intestinaler Bakterien haben. Bis die Wissen- 
schaft das Problem dieser Bakterien vollstandig gelost hat, wird sehr lange dauern 
daher muB man tastend an die Sache gehen.   Zwei Perspektiven ergaben sich : 

1. Milchsaurebakterien, mit Milchprodukten (z. B. Kefir) aufgenommen, iiben 
einen faulnishemmenden EinfluB im Darme aus. Kolibazillus und aaderc 
sind bei Gcgenwart der erstgenannten Bakterien auOerstande, Indol und 
Phenole zu bilden. 

2. Da aber die Milchsaurebakterien nur dann iippig gedeihen und eine 
glanzende faulniswidrige Sauremenge erzeugen konnen, wenn sie zucker- 
haltige Nahrung aufnehmen, so handelt es sich darum, Zuckerartcn bis 
in die untersten Abteilungen des Darmkanals gelangen zu lassen. Die 
besten tjbertrager des Zuckers sind Mohrrube, rote Rube, Datteln. W <> 11 - 
m a n n fand auch einen Bacillus, Glycobakter peptolyticus, der aus der 
Starke Zucker bildet; Kartoffeln spielen als Nahrung also eine groBe Rollc 
— Zum SchluB teilt Verfasser einige seiner Speisezettel mit. Es wird wohl 
gliicken, durch Regulierung der Darmflora das Elend des zu friihen Alterns 
(Arteriosklerose) zu mildcrn. Matouschek (Wien). 

Kolkwitz, R.  Uber die Ursachen der Planktonentwicklung im Lietzen- 
see.   (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1914, XXXII, p. 639— S66, 
Mit 2 Abbildungen im Text.) 

Nach einer Einleitung beschreibt der Verfasser eingehend den im westliclu n 
Teil von Charlottenburg bei Berlin gelegenen Lietzensee, wobei er audi auf die friihere 
Beschaffenheit desselben Riicksicht nimmt, entwirft dann das biologische Hild dieses 
Sees, bespricht die mineralischen mid organischen Nahrstoffe im Wasser desselben 
und den darin als Peptone, Aminosauren, Ammoniakverbindungen der Fettsauren 
usw. enthaltenen organischen Stickstoff. In einem folgenden Kapitel geht er dann 
auf die hauptsachlich als Wasserbliite in demselben erscheinende friiher als Oscilla- 
toria Agardhii Gom. bezeichnete Alge ein, welche der Verfasser jetzt, da er Hetero- 
cysten und Sporen an derselben aufgefunden hat, mit Paul R i c h t e r fur ein 
Aphanizomenon halt und gibt dabei Tabellen iiber die Hauptentwicklung der Wasser- 
bliite im Juli 1914 und iiber eine Ausziihlung des Planktons am 27. April 1914 fur 
die Alge und die mit ihr zusammen auftretenden. Derselbc bespricht weiter das 
Auftreten der mit sinkender Teinperatur sich der zur ^Terfugung stehenden Nahr- 
stoffe nach dem Aphanizomenon bemachtigenden Kieselalge Stephanodiscus Hantzi- 
anus var. pusilla Grun. und berichtet zugleicli iiber die Planktonzusammensetzung 
am U, Dezember 1914. Dann folgen bakteriologische Untersuchungen, Ergebnissc 
iiber die Erforschung des Schlamms des Lietzcn.sees, Wasseranalysen, welche 
Dr. P. Herrmann dem Verfasser zur Verfiigung stellte, ferner ein Kapitel uber 
das Verhalten der im Wasser gelosten Gasc und SchluBsiitze, in welchen der \*er- 
fasser  die   Ergebnisse  seiner   Forschungen   zusammenfaBt. G.   H. 

Pascher, A.    Uber Flagellaten und Algen.   (Ber. d. Deutsch Botan. 
Gesellsch. 1914, XXXII, p. 136—160.) 
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• Es ist allgemein herrschende Annahme, daB die Algen auf gefarbte Flagellaten 
zuriickgehen, so besonders die Chlorophyceen, doch sind ganz ahnliche Beziehungen 
auch bei den Heterokontae vorhanden. Es ist aber verfehlt, die rezenten Flagellaten 
als die tatsachlich phylogenetischen Ausgangspunkte fur die Algen zu betrachten, 
da auch die Flagellaten eine Entwicklung als solche hinter sich haben. Die farb- 
losen Flagellaten erweisen sich immer mehr als sekundar modifizierte. Der Verfasser 
der vorliegenden Abhandlung hat iiber die Verwandtschaft und die phyllogenetischen 
Beziehungen von Flagellaten und Algen nun bereits zehnjahrige Studien gemacht. 
Als wichtigstes Resultat aus denselben hat sich ergeben, daB sich an fast samtliche 
Reihen gefarbter Flagellaten in gleicher Weise Algen anschlieBen oder mit anderen 
Worten, daB samtliche gefarbte Flagellaten (mit Ausnahme derEugleninaeundChloro- 
monadinae, fur welche eine Entwicklung zu ,, Algen" nicht nachweisbar ist) in vollig 
paralleler Weise zu zellularen Algenformen fiihren. Demnach sind also mehrere phylo- 
genetisch differente Reihen brauner Algen, mehrere Reihen grtiner Algen vorhanden. 

Da die Abhandlung des Verfassers selbst ein sehr zusammengedrangter vor- 
laufiger Bericht iiber seine Studien ist, so kann dieselbe kaum eingehender referiert 
werden. Wir bemerken hier nur noch, daB der Verfasser bei der Besprechung der 
betreffenden Verwandtschaften und phyllogenetischen Beziehungen immer von den 
Flagellatenreihen ausgeht, und zwar in der folgenden Reihenfolge: Chrysomondinae, 
Heterokontae und mit diesen in Zusammenhang die Bacillariales; dann die Desmo- 
monadinae, Cryptomonadinae und Dinoflagellatae; Chlorophyceae und Conjugatac 
und schlieBlich die Eugleninae und Chloromonadinae. Anhangsweise sind in der 
Abhandlung kurze Beschreibungen einzelner in derselben erwahnten fur die an- 
genommenen Beziehungen wichtiger Organismen, welche samtlich neue Gattungen 
vertreten, gegeben. Wir konnen hier diese nur kurz erwahnen. Zu der Familie der 
Chrysosphaerellaceen der Chrysosphaerellales gehort Chrysosphaera mit der Art 
Chr. nitens (Torfmoore des Bohmerwaldes), zu der Familie der Chrysotrichaceen der 
Chrysotrichales, Abteilung der Chrysophyceen, gehort Chrysothrix mit der Art Ch. 
sessilis (auf Algen der Adria, die in Glasbassins zu Prag gezogen wurden). Ferner 
beschreibt der Verfasser die Gattung Heterochloris, eine Flagellate der neuen Familie 
der Heterochloridine der Heterkontae der Heterochloridales (aus dem Triestiner 
Meerwasser), eine Monade Pleromonas mit der Art PI. erosa (aus einer Algenkultur 
aus der Gegend von Triest) und eine solche Desmomastix mit der Art D. globosa 
(aus Altwassem der Moldau), welche beide den Desmomonadaceen der Desmomo- 
nadales unter den Desmokontae angehoren, ebenso eine flockenbildende Braunalge 
Desmocapsa mit der Art D. gelatinosa (aus der Adria), die ebenfalls einer neuen 
Familie der Desmocapsaceae der Ordnung der Desmocapsales unter den Desmo- 
kontae angehort, ferner die der Familie der Cryptococcae unter der Ordnung der 
Cryptococcales der Cryptophycecae angehorige neue Gattung Tetragonidium mit 
der Art T. verrucatum (Tumpel in moorigen Wiesen bei Franzensbad) und eine Faden 
mit braunen Chromatophoren bildende neue Gattung Dinothrix, auch Reprasentant 
einer neuen Familie Dinothrichaceen der Ordnung Dinotrichales unter den Dino- 
phyceae, mit der Art D. paradoxa (Herkunft unsicher, stammt aus Triester Meer- 
wasser,   in  dem  Algen aus  Helgoland  gezogen  wurden). G.  H. 

Rosenthal, M. Das Kammerplankton der Spree unterhalb Berlin. 
(Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydro- 
graphie, 1914, p. 1—22.) 

Der Verfasser untersuchte von Anfang Juni 1912 bis Ende Mai 1913 durch 
Wasserentnahme gegeniiber dem SchloBpark von Charlottenburg mit Hilfe der von 
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K o 1 k w i t z im Jahre 1906 konstruierten, 1 ccm fassenden Glaskammer das Klein- 
plankton der Spree unterhalb Berlin in etwa einwochentlichen Pausen in bezug auf 
die Mengenverhaltnisse. Nur in wenigen Fliissen ist bisher ein solclier Reich turn 
an Plankton, wie ihn die Untersuchungen des Verfassers fur die Spree ergeben haben, 
festgestellt worden. Dieser Erscheinung liegen teils physikalische, teils chemische, 
teils biologische Ursachen zugrunde. Vor allem ist es unsere machtige Metropole, 
die trotz der Kanalisation und Rieselfelderanlage groBe Mengen organischer und 
unorganischer Substanz der Spree zufiihrt und einer Unzahl von Organismen Nahrung 
gibt. Der Verfasser unterzieht die wichtigsten Gruppen des unter dem Namen „Kam- 
merplankton" zusammengefaBten Nanno- und Mikroplanktons je einer kurzen Be- 
sprechung und zwar 1. die Bakterien, 2. chlorophyllfiihrende Pflanzen und 3. Tiere. 
Zugleich gibt er eine gut ausgearbeitete Tabelle, in welcher die Anzahl der haupt- 
sachlichen Pflanzen und Tiere, welche sich in 1 ccm Wasser an den Data der Fange 
vorfanden, angibt. Dieser Tabelle wird eine Aufzahlung der vereinzelt vorkommen- 
den Organismen angeschlossen. Interessenten verweisen wil auf diese und dxe daran 

angeschlossenen Erorterungen. 

Bubak, F. Dritter Beitrag zur Pilzflora von Montenegro. (Botanikai 

Kozlemenyek, 1915, Heft  3/4.) 

Auf einer 3. mykologischen Forschungsreise in Montenegro, welche xm August 
1904 stattfand, sammclte Verfasser 414 Arten, von denen bereits auf den 2 fruheren 
Reisen 270 gefunden wurden. Im ganzen werden in der Aufzahlung 45 neue Arten 
und 2 Varietaten aufgefiihrt. Ferner sind 2 neue Gattungen gefunden vvorden. Diese 
Gattungen sind: D e n d r o d o m u s zu den Sphaeroideae-Hyolosporae gehorxg und 
Phaeomarssonia,  eine Marssnnia  mit olivbraunen  Sporen. 

G. Lindau. 

Burgeff, H. Untersuchungen iiber Variability Sexualitat und 
Erblichkeit bei Phycomyces nitens Kunze. (Flora 1914, N. F. VII 
[107 Bd. der ganzen Reihe], p. 259-316. 20 Fig. im Text und 

Taf. XIV—XVII.) 
Nach einer ausfuhrlichen Darstellung der normalen Entwicklung des Pdzes 

befaflt sich Verfasser mit der Gewinnung der Varianten. Ganz regelmaBxg kexmend 
erwies sich nur die vonStahl stammende - -Kultur. Sie wvxrde nebst exnem aus 
einer normalkeimenden Spore der C1 a u B e n schen + -Kultur erhaltenen konstanten 
Stamm als Vergleichskultur verwandt. 24 Stunden nach der Aussaat lassen sich 
dxe Kexmmyzelien auf der Agarplatte bequem bei schwacher VergroBerung auf xhxc 
Wuchsform und Wuchsgeschwindigkeit vergleichen und abwexchende Indxvxduen 
gut isolieren. An abweichenden Myzelien kommen 4 oft vor. Dxe var. plxcans wurde 
aus exner von ClauBen stammenden, seit langerer Zeit im Laboratorxxxm durchJ* 
xmpfen zahlreicher Sporen weitererhaltenen + "Kultur als abwexchendes K; xmnxy el 

isohert; die genannte Varietas entstand aus dem langsam ^^^.^ 
zweigten MyL. Ihre Eigenschaften sind: Die zuerst ««ehenden ~ch kopflosen 
Trager sind oft stark schraubig verkriimmt. Durch den sehr dxch^n Wuchs d 

Myzels entsteht eine Faltung des Agars, die sonst nxe zu sehen tat ^nta^ 
der Kopfe ist gegen die von nitens erheblich verzogert. Dxe Sporangxentrage 
besitzen'eine ± ausgepragte Anschwellung knapp unterm Kopf. dxe -h - exn dunne 

-1- , ,      j-       „„fci+^t Gpwohnlich entsteht nach der Ausbxldung Stielchenverschmalert.aufdemdxeseraufsxtzt. Gewonnixcnt fflAirhen 

des Kopfes unter diesem ein neuer Trager, der unter sexnem Sporangxum den gle.chen 
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,, Kropf" aufweist. In einem Erlenmeyer-Kolben geziichtet, zeigt spater die plicans 
solche Sporangientrager, wie sie nitens hat, namlich ohne Kropf. Diese Umformung 
tritt oft schon nach 10 Tagen ein; die Schnelligkeit ihres Eintretens kann als der 
Wachstumsgeschwindigkeit der Variante direkt proportional bezeichnet werden. 
Bei der Sporenbildung bei plicans tritt ein Riickschlag zur Stammform auf, da manch- 
mal die Sporen eines typischen plicans-Sporangivuns auch reine nitens-Myzelien 
gebefl konnen. Sat man die Sporen eines typischen nitens-Sporangiums, das 
an einem plicans-Myzel entstanden ist, aus, so zeigen sich relativ mehr nitens-Myzelien 
als Kiickschlagc, daneben aber auch tJbergangsformen und reine plicantes. Zur 
Krklarung dieser Vorgiinge nimmt Verfasser an: Die im jungen Kopf des Sporangiums 
durch die Plasmazirkulation durcheinander gemischten Kerne des polyenergiden 
Myzels werden bei dem zweeks Entstehung der Sporen erfolgenden Zerfall des Plasmas 
in einzelne Portionen nach den Gesetzen des Zufalls auf die einzelnen Sporen ver- 
teilt Die Eigenschaften des plicans-Typus sind in den Kernen fixiert, und zwar 
nur in einer gewissen Zahl von ihnen. Es konnen also in demselben Myzel jetzt plicans- 
neben nitens-Kernen existieren. Die letzteren teilen sich und vermehren sich rascher 
als erstere.    Es treten folgende  Fallc auf: 

1. Allmahlicher Riickschlag eines plicans-Myzels zu nitens. In der Spore 
zumeist plicans-Kerne; die nitens-Kerne vermehren sich spater rasch, 
zuletzt iiberwiegen die Kerne von nitens. 

2. Spontanes Herausspalten der Stammform an einer Stelle der Kultur: 
Eine Seitenhyphe des Myzels enthalt sehr viele nitens-Kerne, deren 
Mischung mit den Kernen des iibrigen Myzels aus irgendeinem Grunde 
erschwert sein konnte. 

3. Auf treten von Riickschlagsformen unter den Sporen des Sporangiums 
der Variante, erklarlich durch die zufallige Verteilung der Kerne auf die 
einzelnen 6—lOkernigen Sporen. 

Urn die gleichkernige (== homokaryotische) aus der ungleichkernigen (= hetero- 
karyotischen) Form abzuleiten, verfuhr Verfasser wie folgt: Sporen eines plicans-Spo 
rangiums wurden in sterilisierter mineralischerNahrlosung odersterilisiertemLeitungs- 
wasser auf Hiervviirzagar in Petrischalen ausgesiit. Nach 2 Tagen wurden die langsam 
wachsenden plicans-Keimmyzelien in Rohren mit gleichem Agar ubertragen; in 
ahnlicher Weise wurde auch die iXachkommenschaft von nitens-Ruckschlagen unter- 
sucht, nur daB hier eine Selektion beim Aussuchen der auszupikierenden Myzelien 
unterblieb.    Folgende Zwischenstufen zwischen nitens und plicans ergaben sich: 

I    nitens: Lange Sporangien ohne Anschwellung unter den Kopfen (Kropfe), 
rascher Myzel-Wuchs. 

2.  cymomtens:   +   regelmaBige   sympodiale   Yerzweigung   der   Sporangien- 
trager, Kopfe sehr dick, Trager unter ihnen ohne Kropf, Wuchs 
langsamer.   Erst von der 4.  Generation zu unterscheiden. 

:i.  plicans und nitens (resp.cimonitens): Sporangien teilweise mitplicans-Kropi 
und sympodial verzweigt, teils ohne Kropf, verzweigt oder un- 
verzweigt.   Wuchs langsamer als bei 2. 

4    plicans:   alle   Sporangien   der  jungen   Kultur  mit   KrOpfcn,   -]-   verzweigt; 
Wuchs sehr langsam. 

5. plicans-extremus:    Zumeist    am    aberrativen    Keimmyzelien   entstehend, 
Wuchs noch  langsamer;  Trager meist ohne  Kropf,   wenn aber 
vorhanden, so nur als Kiickschlagsformen nach 2 oder 4. 

6. Aberrative Myzelien: Sporen abnorm groB; das sehr stark wachstumsfahige 
Myzel  stirbt bald  nacli der  Keimung ab.    Oft Blasenmyzelien. 
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Auf Grund der Kultur-Protokolle wird ein Stammbaum der var. plicans ent- 

worfen. 
Uber die var. piloboloides.   Sie entstand aus einem abweichenden Keimmyzel 

der ClauBcnschen   + -Kultur.    Im   Gegensatze  zu  nitens  entsteht  unter einer 
Dehnung der Membran eine blasige Anschwellung unter dem Sporangium, auf der 
der Kopf auf einem Stielchen aufsitzt.   Dieser blasige Teil erfiihrt eine Torsion von 
links nach rechts.   Neben dem Sporangium entstehen noch 1—4 junge Trager, welche 
Kopfchen bilden und ihrerseits eine 3. Serie von Sympodialasten erzeugen kdnnen 
Wahrend bei nitens zwei Tragerserien wenigstens erzeugt werden, die an zwei folgen- 
den  Tagen zur Fruktifikation kommen,  erzeugt piloboloides nur eine einzige,  der 
2. des nitens entsprechende, deren Trager viel spater fraktioniert, an verschiedenen 
Tagen  Kopfe ausbilden,   so daB man hier von  ,,Kopfserien"   sprechen  kann.    Bei 
piloboloides tritt die Vermehrung der Trager, ihre Verdiinnung und ihr Etiolement 
viel starker auf.   Die Erscheinung der Heterokaryose ist bei piloboloides auch vor- 
handen; er kann in Kultur leicht gehalten werden, da ein ganzliches Aufgehen eines 
Myzela in nitens nie vorkommt.   Die Modifikationen der Variante sind: Diinne Myzc- 
lien,   Nitens-Myzelien,   Nitens-  und  piloboloides  M.   und   piloboloides-   und  nitens- 
Myzelien, Piloboloides-Myzelien, Piloboloides-nanus Myzelien, aberrative und Blasen- 
mvzelien.    Es  ergab  sich:   Ein heterokaryotisches,   aus   Stammform  und  Variante 
/.usammengesetztes Myzel erzeugt Sporangien, deren Form durch die in ihnen jeweils 
i.berwiegende Kernart bestimmt wird.   Auf die Deszendenz kann bis zu einem gc 
wissen Grade aus der Form des Sporangiums geschlossen werden, wenn der Gesamt- 
eharakter  des Muttermyzels berucksichtigt  wird.    Bei  der heterokaryotischen pilo 
boloides-Form   liegen   aber   andere   Verhaltnisse   vor   als   bei   der   ebenfalls   hetero- 
karyotischen var. plicans.   Vielleicht existiert eine Art von Anziehung z\vischen den 
piloboloides- und nitens-Kernen,   die der  Selektion  nach  der piloboloides-   und der 
nit.-ns-Seite  entgegenwirkt.    Eine  solche  Anziehungskraft   miiBte sich   nut   der  Un- 
gleichheit  <ler Mischung beider  Kernsorten  steigern  und  mit ihrer  Gleichheit eine 
Ruhelage einnehmen.   Verfasser ist zu einer konstanten und augenscheinhch homo- 
karyotischen  Form des piloboloides gelangt, und zwar ohne die Yar.ante durch die 
Zygote zu fiihren,  also auf vegetativem  Wege.    Diese  Varietas wird  pilobolouh - 
elongatus genannt.    Ein  Stammbaum der var.  piloboloides wird ent worfen. 

Im Abschnitte „ Kiinstliche Kombinationen von verschiedenen Myzelien zu 
heterokaryotischen Mixochimaren und deren Resultate" schilderl Verfasser die 
komphzierte Versuchsanordnung iiber die kiinstliche Vereinigung der Myzelfaden. 
Die Mischung der Protoplasten erfolgt nicht sofort Bedeckt man die fertige Mixo- 
elumare mit einem nicht zu dicken Agarstucke, so regeneriert sie Myzel; laBt man 
s.e an der Luft, so regeneriert sie einen Trager mit Sporangium. Es lieB sich zeigen, 
daB die Nachkommenschaft eines Sporangiums eines heterokaryotischen Myzels 
nn allgemeinen dem Mischungsverhaltnisse der Protoplasten des Muttermyzels ent- 
spneht.    Sporen  aller Mischungsverhaltnisse geben  neutrale Myzelien mit  Pseudo- 

. * Matomcbek (Wien). 
pnoren. 

Burt, Edw Aug.  The Thelephoraceae of North America. I.   (Annals of 
the  Missouri  Botanic.   Garden,   St.  Louis,   1914,   vol.  I,   Nr.   2, 

p. 185—228.)   2 plates. 
Kine   monographische   Bearbeitung.   die  auch   den,   Floristen   und   Mykologen 

Kuropas erwunscht sein wird.   Sehr gute Bestimmungsschlussel fur Genera und Arten 
In, vorliegenden Telle wird nur die Gattung Telephora berucksichtigt.   Neue Arten 
smd T. magnispora Burt (Jamaika, auf moosiger Erde) und T. perplexa Burt (Cuba. 
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auf veri'aulten Blattern auf der Erde).   Die Tafeln zeigen diese 2 Arten urid viele 
andere  im  Habitus. 

1m Gattungsschliissel unterscheidet Verfasser die Eu-Thelephoreae (Frukti- 
bkation keine griinen Flechtengonidien enthaltend), 20 Arten und die Hymeno- 
Lichenes (Fr. stets ohne solche Gonidien, nur die tropischen Genera Cora und Rhipi- 
donema enthaltend). Matouschek (Wien) 

Diedicke, H. Uber die Systematik der Fungi imperfecti. (Mitteil. 
d. Thuring. bot. Ver.,  1914, 31. Heft, p. 71—75.) 

Pflicht der Bearbeiter einzelner Floren ist es, genauere Studien iiber die ein- 
zelnen, oft sehr mangelhaft beschriebenen Arten anzustellen. Saccardo muftte 
oft die Diagnosen ohne Nachprufung fiir seine Sylloge ubernehmen, sonst ware das 
Werk nie fertig geworden. Das jetzige System leistet vorlaufig fiir das Bestimmen 
der Arten die besten Dienste. Doch schon die Einteilung der Ordnungen ist keine 
naturgemaBe. Beispiele sind da: Pestalozzia Palmarum erzeugt bald freie Conidien- 
trager. bald offene Sporenlager, bald fast geschlossene Fruchtgehause; Gloeosporium 
nervisequium bildet spontan mehrere Formen; Marssonia Potentillae geht infolge 
Ausbildung einer Decke iiber dem Sporenlager zum Typus der Sphaeropsideen iiber. 
Fin wohldurchdachtes, aber auch recht kompliziertes System stellte v o n H 6 h n e 1 
auf. Fin natiirlichcs System ware wohl erwiinscht, aber der oft betonte Zusammen- 
hang der Fungi imperfecti mit hoher entwickelten Formen darf dabei nicht der einzige 
leitende Punkt sein. Ascomyceten aus derselben Gattung haben sehr verschiedene 
Nebenformen, andererseits konnen dieselben Gattungen der imperfecten Fungi zu 
Ascomyceten aus verschiedenen Familien gehoren. Da viele Fungi imperfecti exi- 
stieren, fiir die sich ein Zusammenhang mit hoheren Formen nicht nachweisen liiBt, 
die also ohne solche leben und sich fortzupflanzen vermogen, mufi eine systematische 
Einordnung der Fungi imperfecti auch spaterhin moglich sein. 

Matouschek (Wien) 

Egeland, John. Norske resupinate poresopper. (Norwegische re- 
supinate Polyporaceen.) (Nyt. Mag. Naturvid, Christiania, 1914, 
52, p. 123—171.) 

Eine kritische Bearheitung aller bisher in Norwegen gefundenen Arten der 
Gattungen Poria, Trametes und Porothelium, im ganzen 47 Arten. Bestimmungs- 
schliissel, ausfiihrliche (nicht-lateinische) Diagnosen, systematische Notizen, Fund- 
orte.   Neu ist Trametes salicina Bres. in lift,  auf Salix-Zweigen. 

Matouschek (Wien) 

Ferdinandsen, C. and Wingo, 0. Studies in the genus Entorrhiza 
Weber.    (Dansk Bot. Arkiv, II.  1., p.  1—14,  8 Fig.,  1914.) 

Fine kritisclic I. ntersuchung aller bisher in Danemark gefundenen Arten von 
Entorrhiza. Es werden genau beschrieben: E. Raunkiaeriana n. sp. an Scirpus fluitans, 
E. caricicola n. sp. an Carex limosa, E. As-chersoniana (Magn.) de Toni an Juncns 
bufonius,   E.   digitata  Lag   an   Juncus alpinus. Matouschek  (Wien). 

Ikeguchi, T. Ober die Pilzsterine. I. Mitteilung. Uber eine sterin- 
ahnHche Substanz aus Lycoper^lon gemmatum. (Hoope-Seyler's 
Zeitschrift f. physiolog. Chemie, 92. Band, 3. Heft, 1914, p. 257 
bis 260.) 
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Die feingepulverte getrocknete Pilzmasse des genannten Pilzes wurde mit 
Ather auf der Maschine kraftig geschtittelt, der durch Filtration getrennte Ather 
hinterlieB bei der Destination nadelformige Kristalle (nebst amorphen oligen Sub- 
stanzen). Nach griindlicher Reinigung konnte man den Stoff beschreiben: Schmelz- 
temperatur 283—284° C, in Wasser unloslich, leicht loslich nur in Chloroform, Azeton, 
Benzol. Linksdrehung. Mit Digitonin keine Verbindung eingehend. Kristall- 
wasser enthaltend. Sterinreaktionen gebend. Gegen die Saponinhaemolyse eine 
sehr schwache Wirkung besitzend. Matouschek (Wien). 

Kunkel, L. 0. Nuclear behavior in the promycelia of Caeoma nitens 
Burrill and Puccinia Peckiana Howe. (Amer. Journ. of Botany 1., 
1914, p. 34—37.)   1 tabl. 

Die beiden Kerne einer Sporenzelle der Caeoma nitens vereinigen sich kurz 
vor der Bildung des Promyzels und durch 2 malige Teilung werden daraus die Kerne 
fur die 4 Zellen des Promyzels gebildet. Bei Puccinia Peckiana hat Verfasser das 
gleiche bezliglich des Verhaltens der Kerne bemerkt wie bei anderen Teleutosporen- 
formen. Matouschek  ^Wien). 

Long, W. H. An undescribed species of Gymnosporangium from 
Japan.   (Journ. of Agricult. Research. 1, p. 353—350, 1914.) 

Gymnosporangium chinensen. sp. ist nach Amerika von Japan 
aus mit ihrer Nahrpflanze Juniperus chinensis eingefiihrt worden und tritt in kleinen 
einjahrigen Lagern nur auf den Blattern auf. Matouschek (Wien). 

Munk, Max. Theoretische Betrachtungen iiber die Ursachen der 
Periodizitat, daran anschlieBend: Weitere Untersuchungen iiber 
die Hexenringbildung bei Schimmelpilzen. (Biolog. Zentralbl. 34. 
10, p. 621—641, 1914.)   Fig. 

Aus dem theoretischen Teile der Arbeit heben wir nur folgendes hervor: Aus 
einem stetig vor sich gehenden (also konstanten) Geschehen kann nur durch das 
Hinzufiigen von fur dieses Geschehen neuen AuBenfaktoren ein Rhythmus ent- 
stehen. Diese AuBenfaktoren sind selbst periodisch (dann erzeugen sie einen sekun- 
daren Rhythmus), oder sie sind selbst nicht periodisch (dann erzeugen sie einen 
primaren Rhythmus). 

Der experimentelle Teil der Arbeit beschaftigt sich mit Hexenringen bei Schim- 
melpilzen. Die Periodizitat der Hexenringe kann sowohl ein sekundarer als auch 
ein primarer Rhythmus sein. Fur den primaren konnten als die ihn hervorrufenden 
neu hinzugetretenen AuBenfaktoren das Alkali und das Athylalkohol aufgefunden 
werden. Die Ringbildung, die durch Zusatz eines dieser beiden Stoffe verursacht 
wird, halt nicht dauernd an, sondern hort nach einer bestimmten Zeit wieder auf 
Durch die fortdauernde Produktion von Saure wird einerseits das Alkali allmahlich 

Alkohol ,  n J.    . 
aufgebraucht, anderseits das Verhaltnis         so verandert, daB die Saure dauernd 

Saure 
die Wirkung des Alkohols aufhebt. Matouschek (Wien). 

Overholts, L. 0.   The Polyporaceae of Ohio.   (Annals of the Missouri 
Botan.  Garden, 1914, 1, nr. 1, p. 81—155.) 

Ein Schliissel zur Bestimrnung der Gattungen. 
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Es folgen die Schlussel zu den Arten der Gattungen Polyporus (61 Arten), 
Fomes (17 Arten), Trametes (8 Arten), Daedalea (4 Arten), Lenzites (3 Arten), 
Cyclomyces (1 Art), Favolus (2 Arten), Gloeosporus (1 Art), Merulius (2 Arten), Irpex 
(4 Arten). — Trametes robiniophila Murr. 1907 und Polystictus obesus Ell. et Ev. 
werden zu Polyporus gestellt. Die Diagnosen sind englisch verfaBt. Die Substrate 
und die Verbreitung der einzelnen Arten sind genau angegeben. 

Matouschek (Wien). 

Rehm, H. Ascomycetes philippinenses. VI. Communicati a clar. 
C. F. Baker. (Leaflets Philippine Bot. 16, 1914, art. 105, 
p. 2257—2281.) 

Die 33 neuen Arten verteilen sich wie folgt: 

Guignardia (1 Art), Otthiella 1, Lentomital, Anthostomella 1, Amphisphaeria 2, 
Metasphaeria 2, Massarina 2, Allescherina 1, Eutypa 2, Eutypella 1, Diatrype 2, 
Peroneutypa 2, Peroneutypella 2, Diaporthe 1, Valsaria 2, Hypoxylon 1, Auers- 
waldia 2, Nectriella 1, Hypocrea 1, Gillotiella 1, Cenangella 1, Propoliopsis n. gen. 
Stictidearum,   Dasysypha 1,  Urnula 1.    Dazu einige neue Formen und Varietaten. 

Matouschek (Wien). 

Ricken, A. Die Blatterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der 
angrenzenden Lander, besonders Osterreichs und der Schweiz. 
Mit 112 kol. Taf.  Leipzig, 1910—1915 (Th. O. Weigel).   Pr. 45 M. 

Ein stattliches Werk hat nunmehr sein Ende erreicht und bietet dem Benutzer 
nicht bloB genaues Material zur Bestimmung der Agaricaceen, sondern auch viele 
selbstandige Beobachtungen, die hauptsachlich in den 112 Tafeln niedergelegt sind. 
Es werden 1412 groBere Pilze beschrieben, welche die alte Gruppe der Lamellen- 
pilze umfassen. Die Anordnung ist hauptsachlich nach der Art der Lamellen gemacht 
und umfaBt zuerst 15 Gattungen, welche anormale Lamellen besitzen. Zu ihnen 
gehoren die niederen Gruppen der Agaricaceen, die Cantharelleen, Hygrophoreen, 
Lactarieen, Coprineen und Marasmiceen. Alle iibrigen Gattungen gehoren zu den 
normalblattrigen, die in der 2. Abteilung behandelt werden. Hierher gehoren die 
Argillosporen (Paxillus, Inocybe, Hebeloma) und endlich die Ochrosporeen, Amauro- 
sporeen, Melanosporeen, Rhodosporeen und Leucosporeen. Die Abgrenzung der 
Gattungen folgt im allgemeinen E. Fries, so daB die Gattungen Collybia, Clitocybe 
und Tricholoma erhalten bleiben. Im ganzen werden die Merkmale des Ringes nicht 
naher beriicksichtigt, sondern nur die Sporen und Lamellen an die Spitze gestellt. 
Bei den Leucosporeen werden z. B. die Gattungen in folgender Reihenfolge behandelt: 
Amanita, Lepiota, Tricholoma, Clitocybe, Omphalia, Collybia, Mycena, Pleurotus. 

Bei den einzelnen Gattungen wird die Bestimmungstabelle nicht bis ins einzelne 
durchgefuhrt. Es wirdeineAnzahlvnn Arte ndurchBezeichnungihrerGroBe, Farbeusw. 
zusammengefaBt, vielfach wird auch auf andere Pilze mit verwiesen. AuBerordent- 
lich wird die Bestimmung erleichtert durch genaue Angabe des Fundortes. z. 1! 
unter Nadelbaumen, Laubbaumen, Triiten usw., so daB man bei genauer Benutzung 
auf die richtige Art kommen kann. Diese ganze Art der Bestimmung bietet eine 
gewisse  Selbstandigkeit und wird ihren Erfolg nicht verfehlen. 

Die Abbildungen sind alle selbst angefertigt und bieten mit ihren frischen 
Farben einen guten Eindruck. Wo es notwendig war, sind die Basidien und Sporen 
daneben gezeichnet. 
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Die Verlagsbuchhandlung hat sich bei der Wiedergabe der Zeichnungen die 
groBte Miihe und Geldkosten nicht verdrieBen lassen, um sie in durchaus wiirdiger 
Weise herzustellen. Zu bedauern bleibt nur, da6 das Werk zu so ungiinstiger Zeit 
seinen AbschluB findet. So mancher, der das Werk abonniert hat oder es gem abon- 
nieren mochte, wird durch die kriegerischen Wirren daran verhindert. Und das 
Werk ist fiir die Kenntnis der Agaricaceen notwendig, weil es die einzige, in der neuesten 
Zeit erschienene Arbeit ist, welche das Gebiet in selbstandiger Weise darstellt und 
behandelt. Es sei deshalb nochmals darauf hingewiesen, daB es notwendig ist fiir 
jeden, der sich mit den Pilzen beschaftigt, darauf zuriickzugreifen, weil nicht bloB 
genaue Beschreibungen und Bemerkungen, sondern auch gute Abbildungen gegeben 
sind. G.   Lindau. 

Traaen, A. E. Untersuchungen iiber Bodenpilze aus Norwegen. 
(Nyt Magazin for naturvid. Grundlagtaf d. physiograph. forening 
i Christiania, 1914, 52, I./IL, p.  19—121.)   1 Taf. 

Aus verschiedenen Gegenden Norwegens konnte Verfasser mittelst schwedischen 
Filtrierpapieres in Petrischalen 120 Pilze isolieren. Von diesen waren nur 7 haufig 
anzutreffen: Geomyces vulgaris Traaen n. g. n. sp., G. sulphureus Traaen n. sp., 
G. auratus Traaen n. sp. (Hyphomyceten mit hyalinen Hyphen); Humicola gnsea 
Traaen n. g. n. sp., H. fuscoatra Traaen n. sp. (in die Nahe von Sepodonium Link 
zu stellen); Trichoderma lignorum (Tode) und Actinomyces sp. — Der oben an 
3. Stelle genannte Pilz ist fiir Walderde charakteristisch, Chaetomidium barbatum 
Traaen n. sp. fiir Wiesen- und Ackererde. Letztere Art ist aber, wie auch Geomyces 
cretaceus Traaen n. sp., selten. Actinomyces ist haufig im Schlamm. Die anderen 
Arten sind ziemlich gleichmaBig in alien Erdarten verteilt, nur den Moorboden aus 
genommen, welcher sehr arm an den genannten Pilzen ist. 

f n physiologischer Hinsicht wurden die obengenannten Pilzarten studiert: 
Temperaturoptimum zwischen 18—25 °. Geomyces und Humicola fuscoatra haben 
ihre Temperaturmaxima ein wenig uber 25°, Chaetomidium bei 40°. Als die gunstigsten 
unorganischen N-Verbindungen crwiesen sich fur Geomyces KNO„ fiir Humicola 
fuscoatra und Chaetomidium (NH4)2 HP04) fiir H. grisea und Stemphylium NH4NOs 

oder NH4C1. Den starken Mineralsauren gegeniiber sind sie alle sehr empfind- 
lich. Bei Zugabe von Ca-Verbindungen den Kulturen zeigen einige der Pilze (z. B. 
die Humicola-Arten und Trichoderma) ein ausgepragt besseres Wachstum, Chaeto- 
midium aber ein schlechteres; Geomyces und Stemphylium reagieren nicht. Trauben- 
zucker, Frucht- und Rohrzucker sind fiir alle diese Pilze sehr gute Nahrstoffe, Mannit 
und Glyzerin erwiesen sich nur fiir Trichoderma als mittelgut, fiir die iibrigen sind 
diese Stoffe sehr schlecht. Auf Maltose gedeihen alle gut, auBer Humicola grisea 
und Trichoderma. G. vulgaris und H. grisea bilden auf Inulin iippige Rasen, die 
iibrigen lieben es nicht. Auf Starke wachsen alle Pilze sehr gut; Xylan und Pektin 
sind minderwertig als C-Nahrung fiir sie. Trichoderma bildet auf den Zuckerarten 
in kleinerer Menge Alkohol. Der okonomische Koeffizient bei der Ausnutzung der 
Zuckerarten war dort am groBten, wo wenig Zucker verbraucht wurde; bei Zusatz 
von wenig Ca-Verbindungen steigt er, jedoch nicht bei Geomyces und Chaetomidium, 
bei dem sogar ein Sinken des Koeffizienten stattfindet. Zellulose in Form von schwe- 
dischem Filtrierpapier verzehren die Pilze innerhalb 8 Monate, wenn eine Scheibe 
in sterilisierte Erde gelegt wurde, viel langsamer im Kulturkolben mit Nahrflussigkeit. 
Bestand der Kolben aus gewohnlichem Gerateglase, so war der Ertrag ein bedeutend 
geringerer als im Jenakolben, aber nur wenn die Pilze auf Zuckerarten wuchsen, 
nicht  auf Losungen von Starke,   Inulin,   Xylan  und  Pektin.  —  Uber   organische 

Hedwigia Band LVI1. ' 
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X-Quellen: Alanin, Tyrosin, Leucin, Glycocoll, Arginin sind sehr gute Nahr- 
stoffe, weniger gut sind Nucleinsaure, Huminsaure und Harnstoff. Gar nicht brauch- 
bar sind Kreatin und Guanidin (als Carbonat). Auf rait CuS04 versehenen Nahr- 
losungen liegt die Grenzkonzentration fur das Wachstum bei Chaetomidium zwischen 
0,001 und 0,01 % CuS04, bei Geomyces, H. fuscoatra und Trichoderma zwischen 
0,01—0,1 %, bei den anderen Arten zwischen 0,1—0,5 %. — Die Pilze liefern auf 
N-freien Losungen keinen Ertrag. Matouschek   (Wien). 

Goebel, K. Morphologische und biologische Bemerkungen, 23. 
Eine brasilianische Ephebe. (Flora N. F. VIII [der ganzen Reihe 
108. Bd.], p. 311—315.)   Mit 2 Abbildungen im Text. 

Der Verfasser fand in Wasserfallen mit Podostemaceen in Theresiopolis im 
Orgelgebirge und anderen Orten haufig eine rasenformig wachsende, aus kurzen 
verzweigten Faden bestehende Pflanze, die sich bei genauerer Untersuchung als 
eine Flechte aus der Gruppe der Ephebaceen ergab. Dieseibe besaB keine Apothezien, 
sondern nur Pykniden. Die Gattungszugehorigkeit konnte aber nicht sicher bestimmt 
werden, doch konnte dieseibe wohl Ephebeia brasiiiensis Wainio sein. Von Ephebe 
unterscheidet sie sich dadurch, da8 der Thallus ein viel weniger heteromeres Bild 
zeigt. Im Querschnitt desselben finden sich die Stigonemazellen vorwiegend, aber 
keineswegs ausschlieBlich an der Peripherie. Die im Innern des Flechtenthallus 
befindlichen Algenzellen werden vom Pilze befallen, der Haustorien in sie hinein- 
sendet. Das ist bei den peripheren Zellen weniger haufig. Die befallenen Algen- 
zellen wachsen betrachtlich heran und verlieren offenbar die Teilungsfahigkeit. 
Dieselben sterben dann ab und verschwinden. Nur am Scheitel laBt der Pilz die 
Alge ungestort wachsen und verhalt sich, soweit man aus morphologischen Beobach- 
tungen urteilen kann,  wie ein echter Parasit. G. H. 

Hue, A. Lichenes novos vel melius cognitos exposuit A. H. (Annal. 
mycol. XII, 1914, p. 509—534.) 

Nylanderiella medioxima (= Siphula medioxima Nyl.), Ramalina ryssolea 
(= P. ryssolea Nyl.), Cetraria gracilenta Wain.,Ctr. tristis Lchaer.,Endocena informis 
Cromb., Anaptychia scorigena Hue (= Lecanora scorigena Nyl.), Lecanora melan- 
haematica, L. xanthopa, L. perconcina, L. dioides, L. orientalis, L. lepismoides Nyl., 
L. stenophylla, L. cribellans, L. verruciformis, L. jucunda, L. parellula Mull, Arg., 
Aspicilia atroviolacea, A. Claudelima, Polyblastiopsis haematochroa. 

G.   Lindau. 

— Lichenes novos vel minus cognitos exposuit II. (Annal. mycol. 
XIII,  1915, p. 74—103.) 

Es ist dies der 2. Beitrag, der in ahnlicher Weise beschrieben die Arten bringt. 
fieschrieben werden folgende Arten: Asteristion erumpens Licyht., Solorinella 
asteriscus Anzi, Telochistes tetrasporellus Hue, Lecanora vullnerata Hue, L. tenuissima 
Hue, L. microphylla Hue, L. aequata Hue, L. Kobeana Nyl., L. Fusanii Hue, L. 
dilfluens Hue, L. micromera Hue, L. rubeola Hue, L. dolomiticola Hue, L. aggesta 
Hue, L. subaurantiaca Fee, L. verrucata Hue, L. pachycheila Hue, L. megalospora 
Hue, L. echinocarpa Hue, L. xylophila Hue, L. subrubra Hue, L. pachysperma Hue, 
L. verruculigera Hue, L. hemiphracta Hue, L. verrucifera Hue, Lecidea Demangei 
Harm..   Aspicilia marmoricola  Hue,  Aspicilia cinereolivacea Harm. 

G.   Lindau. 
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Senft, Em. Beitrag zur Mikrochemie einiger Anthrachinone. (Zeit- 
schrift d. allg. osterr. Apothek.-Ver. Wien 1914, 52, 17, p. 165—166, 
18, p.  181—183, 19, p. 201—202.)   Fig. 

In der Einleitung wertvolle Notizen iiber das Sublimatverfahren der Anthra- 
chinonderi\ aten in Flechten, das Umkristallisieren der Produkte aus geeigncten 
Losungsmitteln, die Verwendung von H2S04, Kalilauge und Ol. Es werdcn die An- 
gaben von   Zopf   a. a. ergiinzt; die erhaltenen Kristalle sind genau abgebildet. 

I. Rhodocladonsaurc: Sie tritt in viel mehr Arten auf als angegeben wurde. Bei 
Clailonia miniata Mey. koramt sie nicht bloB in den Apothecien, sondern auch auf 
der Unterseite der Thalhislappchen vor. Nach Aufquellung im Wasser verschleimen 
die Hyphen der oberen Rindenschichte derselben. Wo die rotkopfigen Cladonien 
sich verfiirben (ins dunkle) oder verblassen,  liegen krankhafte Prozesse vor. 

II. Solorinsaure in Solorina crocea (L.): Das Sublimationsprodukt ist sehr 
schon dichroitisch (auf weiUer Unterlage rotlich, auf schwarzer aber griingelb). Die 
beste Reaktion ist das Erscheinen der violetten Farbe des Sublimationsproduktes 
in konzeninerter  Schwefelsaure. 

III. Rhodophyscin in Physcia endococcinea Krb.: Charakteristische Kristalle 
durch  Ausziehen mit kochender Essigsiiure erhalten. 

IV. Blastenin in Blastenia arenaria Mass. u. Bl. percrocata Arn. ist sehr leicht 
in Chloroform loslich; Verfasser erhielt charakteristische Kristallchen und gelbes 
Sublimat anderseits. Matouschek   (Wien). 

Doposcheg-Uhlar, J. Dber auBere und innere Brutbecherbildung an 
den Antheridienstanden von Marchantia geminata. (Flora N. F. 
VIII. [der ganzen Reihe 108. Bd.], 1915, p. 261—270. Mit 14 Ab- 
bild. im Text.) 

Der Verfasser land bei dem Weiler Tungara im Djeng-Gebirge auf Java Exem- 
plare der erwahnten Marchantia, bei welchen an mehreren Antheridienstanden 
einzelne Strahlen iiber due aormale Lange weiter gewachsen waren, durch Verbrei- 
terung thres sonsl schmalen Saumea Thallnscharakter angenommen und auch Brut- 
becher gebildet batten Es war also das zur Erxeugung mannlicher Fortpflanzungs- 
zellen spezialisierte Organ aus dem Stadium der generativen zur vegetativen I'ort- 
pflanzung iibergegangen. Der Verfasser berichtet in der vorliegenden Mitteihmg 
iiber die an diesem Material, das in Alkohol konserviert wurde, nachtniglich an- 
gestellten   Untersuchungen  und  kommt zu den folgenden Ergebnissen: 

..Bei der javanischon M geminata konnen die Antheridienstiinde vom genera- 
tiven Zustande in den vegetativen iibergehen, indem einzelne Strahlen aufhoren 
Antheridien zu bilden. am Seluitel thallusartig weiterwachsen und Brutberhcr er- 
zeugen Diese Bkntbecher konnen in normaler Weise oberflachlich am Vegetations- 
scheitel entstehen, auLVrdem aber tinden sich Brutkdrper sowohl innerhalb des urn- 
gewandelten thallosen als auch im alten, nichtveranderten Teile des Strahles, in 
alten leeren Antheridienhohlen und auch in Atemhohlen. Der Ursprung dieser 
Brutkiirper liegt entweder an der Basis dieser Hohlraume oder unter densellx-n. 
— Ober diesen inrieren Bruthohlen bilden sich Stifte, welche wahrscheinlich durch 
Auseinanderweichen und Offnen zu normalen Brutbechern ahnlichen Gebilden wenlen 
und so die Brutkorper ins Freie lassen." ^- ^ 

Evans, A. W. Notes on North American Hepaticae V. (The Bryo- 
logist XVII, no. 6, November 1914, p. 87—92.) 

7* 
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Als neu fur die Flora der Vereinigten Staaten von Nordamerika werden nach- 
gewiesen und besprochen: Metzgeria uncigera Evans, Taxilejeunea obtusangula 
(Spruce) Evans, Crossotolejeunea Bermudiana Evans, Leucolejeunea xanthocarpa 
(Lehm. et Lindenb.) Evans, Frullania cucullata Lindenb. et Gottsche, Fossombronia 
salina Lindb., Cephalozia affinis Lindb. Taxilejeunea und Crossotolejeunea sind zu- 
gleich neue Gattungen fur das Gebiet. Fur Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb., 
Lejeunea spiniloba Lindenb. et Gottsche und Anthocercs crispulus Douin werden 
weitere Standorte nachgewiesen. Mehrere der Arten werden in kritischer Weise 
besprochen. L.   Loeske   (Berlin). 

Evans, A. W.    Preliminary List of Colorado Hepaticae.   (The Bryo- 
logist XVIII, no. 3, May 1915, p. 44—47.) 

Die Liste der aus Colorado bekannten Lebermoose, die bisher sehr artenarm 
war, wird vom Verfasser auf 41 Arten erweitert. Alle diese Arten sind, wie der Ver- 
fasser hervorhebt, in Nordamerika und Europa weit verbreitet und die meisten 
sind auch aus Nordasien bekannt. Nimmt man zwei oder drei Arten der Liste aus, 
so konnte man glauben, eine Aufzahlung aus dem Harze vor sich zu haben. 

L.   Loeske   (Berlin). 

— Notes on  New  England Hepaticae XI.    (Rhodora, April  1914, 
p. 62—76.) 

In dieser Arbeit werden Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. und Neesiella rupestris 
(Nees) Schiffn. als neu fur die Neu-England-Staaten, Lophozia grandiretis (Lindb.) 
Schifin. und Diplophyllum gymnostomophilum Kaal. als neu fur Nord-Amerika 
nachgewiesen. Alle vier Arten wurden im Norden des Staates Vermont beobachtet, 
und zwar gemeinsam von A- W. Evans und MiB Annie Lorenz. Bei der Clevea hyalina 
wird ausfuhrlich auf die eigenartige Stellung dieser Art gegeniiber den iibrigen 
Marchantiaceen eingegangen, und die angrenzenden Gattungen werden zum Ver- 
gleich herangezogen. Neesiella rupestris wurde am gleichen Standort (On a limestone- 
bearing cliff, Willoughby Mountain, Vermont) und zum Teil gemischt mit Clevea 
entdeckt. Evans weist auf die Schwierigkeit der Unterscheidung von N. rupestris 
und N. pilosa hin, welch letztere schon fruher von Floyd an einer Klippe in der Nahe 
der schon erwahnten gesammelt, aber von Evans und MiB Lorenz nicht mit Sicher- 
heit wiedergefunden worden war. Es besteht die schon von Schiffner erwogene Mog- 
lichkeit, daB beide Neesiellen nicht scharf getrennt seien, wobei auf Schiffners Mit- 
teilungen in der „Hedwigia"   (XLVII,   1908,  p.  315)  Bezug genommen wird. 

Lophozia grandiretis, dessen irrefuhrende Ahnlichkeiten mit L. Mildeana und 
L. incisa gestreift werden, wird besonders hinsichtlich seiner Blattbildung und seiner 
Brutkorper beschrieben. Die Unterschiede gegen L. incisa, die Evans anfiihrt und 
die auch bei Abwesenheit von Geschlechtsstanden die Bestimmung gewohnlich ohne 
viel Miihe gestatten sollen, scheinen keineswegs unerheblich, aber doch graduell 
(d. h. eher quantitativ als qualitativ) zu sein, doch halt Evans sie offenbar mit Schiffner 
und K. Miiller fur ausreichend. Die Schwierigkeit, in diesem Punkte klar zu sehen, 
wird erschwert durch den Urn stand, daB L. grandiretis bisher nur von verhaltnis- 
maBig wenigen Standorten bekannt und das Vergleichsmaterial daher nicht 
sehr reichlich ist. Die Auffassung Warnstorfs, den nachsten Verwandten der 
L. grandiretis in L. marchica zu erblicken, wird von Evans mit gewichtigen 
Griinden bekampft. 

In seinen weiteren Ausfuhrungen verwirft Evans die bisher von ihm bevorzugte 
Bezeichnung Lophozia. Lyoni  (Huds.)  Steph   zugunsten der Bezeichnung L. quin- 
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quedentata (Huds.) Cogn., deren Berechtigung er nachweist. — Plagiochila 
Austini Evans wird als nomen novum eingefiihrt an Stelle von P. spinulosa 
Aust. (nee Dicks., Dumort.), P. Sullivantii Evans exp. und P. Sullivantii Stephani, 
weil sich herausstellte, daB ,,P. Sullivantii" aus zwei verschiedenen Arten besteht. 
Wegen des Nachweises des Sachverhaltes sei auf die Originalarbeit verwiesen. — 
Die verwickelte Synonymik der lange Zeit mit Cephalozia connivens verwechselten 
C media Lindb. wird ausfuhrlich auseinandergesetzt; die Entscheidung fallt zugunsten 
der Bezeichnung C. media Lindb. — Es folgen schlieBlich nicht weniger als vier 
Seiten, die allein dem durch die Dunkelheit seiner systematischen Stellung bemerkens- 
werten Diplophyllum gymnostomophilum gewidmet sind. Diplophyllum wird als 
eine auBerordentlich kiinstliche Gattung bezeichnet, die Scapania mit Sphenolobus 
verbindet. Im Verlauf seiner kritischen Ausfiihrungen meint Evans, daB dieseArt 
sich ebenso wie D. ovatum ganz gut bei Diplophyllum unterbringen lasse. Den aus- 
fiihrlichen Beschreibungen, die Kaalaas und spater G. E. Nicholson von D. gymno- 
stomophilum gegeben haben, fiigt Evans einige weitere Einzelheiten bei, worauf 
noch eine Vergleichung mit dem arktischen D. incurvum Bryhn et Kaal. folgt. Den 
BeschluB der Arbeit macht eine kleine Liste der fur die Neu-England-Staaten als 
neu hinzugekommenen Lebermoose. L.   Loeske   (Berlin). 

Evans, A. W. Notes on New England Hepaticae XII. (Rhodora, 
vol.  17, June 1915, p. 107—120.) 

Als neu fur die Neu-England-Staaten werden nachgewiesen: Fossombronia 
cristula Aust., Lophocolea alata Mitt, (auch aus Westeuropa bekannt), Cephalozia 
macrostachya Kaalaas (nordeuropaische Art) und Cephaloziella spinicaulis Douin 
(Westeuropa). Bei der ersten der erwahnten Arten werden die Beziehungen zu F. 
foveolata Lindb. erortert und Zweifel ausgedriickt, ob F. salina eine eigene Art sei. 
Ausfuhrlich wird auch Lophocolea alata mit L. cuspidata Limpr. verglichen. Die 
Arteigenschaft der L. alata ist nach dem Verfasser nicht unbestritten, und es besteht 
selbst einige Wahrscheinlichkeit, daB L. alata iibergangsweise mit L. cuspidata 
verbunden sei. Doch wird auch die gewohnlich leichte Erkennbarkeit und die be- 
schranktere Verbreitung der L. alata hervorgehoben. Auch die anderen beiden 
fur Neuengland neuen Arten werden ausfiihrlich besprochen. Zum gleichen Zwecke 
werden Cephalozia catenulata (Hub.) Spruce und Calypogeia paludosa Wamstorf 
(= C. tenuis Evans) herangezogen. Nach K. Miiller ist C. paludosa ein Synonym 
der C. sphagnicola, wahrend Schiffner beide trennt. Evans geht kritisch auf die 
Unterschiede ein und kommt zu dem Schlusse, daB C. paludosa als Art auf ziemlich 
unsicherer Grundlage ruhe. Immerhin besitze sie leicht erkennbare Merkmale, und 
sie sei unter gewohnlichen Umstanden nicht leicht mit C. Trichomanis zu verwechseln. 

L.  Loeske   (Berlin). 

Goebel, K. Organographie der Pflanzen, insbesondere der Arche- 
goniaten und Samenpflanzen, 2. umgearbeitete Auflage. 2. Teil: 
Spezielle Organographie, 1. Heft: Bryophyten. Jena (G. Fischer). 
1915,   pp. I—XII und 515—902.   Preis: brosch. M. 12.50. 

Die vor kurzem in zweiter Auflage erschienene erste Abteilung des spcziellen 
Teils von Goebels Organographie, in welcher der Verfasser die Bryophyten 
behandelt, hat gegeniiber der ersten Auflage wesentliche Veranderungen erfahren. 
Wahrend in der letzteren die Bryophyten nur 153 Seiten umfaBten, sind denselben 
in der neuen Auflage 388 Seiten gewidmet worden.    Die Zahl der Abbildungen ist 
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von 128 auf 438 gestiegen, von denen 345 Originale sind. Ist so der Umfang des 
betreffenden Teils des Buches als bedeutend gewachsen zu bezeichnen, so mu8 das 
noch mehr von dem reichen, vieles Neue bringenden Inhalt gesagt werden. Der 
erste als Einleitung dem Ganzen vorausgesendete Abschnitt ist durch eine kurze 
tjbersicht der Geschichte der Bryophyten-Forschung vermehrt worden. Eingehende 
Literaturangaben schienen dem Verfasser dabei nicht erforderlich, da die Bryophyten- 
literatur in letzter Zeit mehrfach zusammengestellt worden ist (so z. B. von Lotsy 
in Vorlesungen iiber botanische Stammesgeschichte II. Bd., F. C a v e r s The inter- 
relationships of Bryophyta in The New Phytologist 1911 nebst Nachtrag 1912, p. 265). 
Bei der in demselben Abschnitt enthaltenen Betrachtung der Sexualorgane kommt 
der Verfasser zu dem hier besonders zu betonenden Ergebnis, daB nach dem Aufbau 
dieser tatsachlich die Bryophyten nur in zwei groBe Gruppen, die der Lebermoose 
und der Laubmoose, zerfallen, die Abtrennung der Anthoceroteen, Andraeaceen 
und Sphagnaceen als eigene Gruppen also nicht berechtigt ist, daB die Lebermoose 
die einfacheren, die Laubmoose die fortgeschrittneren Bau- und Entwicklungs- 
\ erhaltnisse aufweisen und daG innerhalb der Lebermoose die Antheridienentwicklung 
mannigfaltiger ist, als die Archegonienentwicklung und die Marchantiales und Antho- 
cerotales einen ,,primitiveren" Aufbau der Antheridien haben als die Jungermannia- 
ceen. Im folgenden Paragraphenabschnitt der Einleitung stellt dann der Verfasser 
einen Vergleich des Gametophyten und des Sporophyten der Laub- und Lebermoose 
an. Als wichtigstes Resultat desselben ist zu erwahnen, daB die Stiele des Sporo- 
phyten sich nicht nur bei Anthoceros, sondern bei den Laubmoosen und bei den 
meisten Lebermoosen durch em interkalares Meristem ausbilden. Ferner enthalt 
der Einleitungsabschnitt die Darstellung des inneren Aufbaus des Kapselteils des 
Embryos, einen Vergleich zwischen dem Sporophyten und dem Gametophyten und 
die Beschreibung einiger Eigentiimlichkeiten in Zellenbau, Stoffwechsel und Perio- 
dizitat der Entwicklung. 

Um nun den reichhaltigen Inhalt der dem einleitenden Abschnitt folgenden 
Hauptabschnitte zu charakterisieren, geben wir im folgenden die Uberschriften der 
einzelnen  Kapitel  und  (in   Klammern)   Paragrapheniiberschriften derselben: 

11     Abschnitt:    Die   Lebermoose: 

1. Die Gestaltung der Vegetationsorgane (Allgemeine Charakteristik, Anhangs- 
organe, die Anhangsorgane der Marchantiales, Ubergang vom Thallus zum beblatterten 
SproB, Akrogyne Lebermoose, Beziehungen zwischen thalloser und folioser Aus- 
bildung des Vegetationskorpers,  Habitus der Lebermoose,  Rhizoidbildung). 

2. Die anatomische Gliederung (Die anatomische Gliederung der Lebermoose 
im allgemeinen, Marchantia als Typus der Marchantiales, die Atemoffnungen, der 
sonstige Thallusbau der Marchantiales, Vereinfachung des anatomischen Aufbaues 
innerhalb der Marchantiaceenreihe, Vergleich des Baues der Riccien mit dem der 
Marchantiaceen). 

3. Die Beziehungen der Organbildung zu den Lebensbedingungen (Anpassungs- 
erscheinungen der vegetativen Organe bei Jungermanniaceen und Anthoceroteen 
fur Wasserversorgung, Xerophile Anpassungen, Farbungen der Lebermoose, Wasser 
bewohnende Lebermoose,   Beziehungen zu anderen Organismen). 

4. Ungeschlechtliche Vermehrung der Lebermoose (Allgemeines iiber Brut- 
organe, Brutkorperbildung in der Marchantiaceenreihe, Brutkorperbildung bei 
thallosen Jungermanniaceen. Brutorgane bei foliosen Formen, Brutkorperbildung 
bei Anthoceroteen) 
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5- Fertile Sprosse und Schutz der Sexualorgane (Einleitung, Anthoceroteen, 
Riccia-Marchantia-Reihe, Kritik der L e i t g e b schen Anordnung und Nachweis. 
daB es sich um eine absteigcnde Reihe handelt, die Gametangientrager der Junger- 
manniaceenreihe, Einrichtungen zum Schutze der Gametangien und zur Sicherung 

der Befruchtung). 
6. Die Embryonen und Sporogonien (Erniihrung und Schutz des Embryos, 

die Sporogonien der Anthoceroteen. die Sporogonien der Jungermanniales and 

Marchantiales, die Sporenverbreitung) 

7. Die   Sporcnkeimung   (Die   Sporen,   die   Keimung). 

[II.  Abschnitt:   Die   L a a b m o o s e. 

1. Die Vcgetationsorgane (Keimung und Rhizoidbildung, besondere Aus- 
bildung des Protonemas, Entstehung von Protonema aus Rhizoiden und Moospflanzen 
Protonema-Moose, die Moospflanze, Symmetrieverhaltnisse, Verzweigung und Arbeit* 

teilung der Sprosse). 
2. Beziehungen der Laubmoose zur AuBenwelt (die Wasserversorgung, Ein- 

richtungen zum Festhalten von Wasser, Schutz gegen Yertrocknen. Wassermoose, 

Verhalten zum Lichte.   Beziehungen zur Schwerkraft). 

3. Ungeschlechtliche Vennehrung (Allgemeines, der SproB als Brutorgan, 

Protonemabildungen als  Brutorgane). 
4. Gametangienstande und Sporogonbildung (Gametangienstande der Laub- 

moose, Brutpflege, der Sporophyt der Laubmoose, Richtung und Gestalt der Kapsel, 
der Assimilationsapparat der Sporophyten, Offnung der Kapsel und Peristombildung. 
innerer  Ban des   Kapselteiles,   Riickbildungserschcinungen  des  Sporophyten). 

.".    lunrichtung zur  Sporenverbreitung  (Einleitung,   kle.stokarpe  Moose.  Moose 
•nit stegokarpen Kapseln, Sporenverbreitung peristombeaitzender Laubmoose. Ruck 
blick  auf die  Organography  der   Bryophyten,   Nachtrag). 

Beim   I esen  e,nes   jeden   dieser Kap.tel-  und I'aragraphenabsclm.ttr  dersell>,„ 

merkt man   daB   wie der Verfasser auch selbet zugesteht, es ihm durcham nfchi 
darauf ankam nur eine Kompilation der LUeraturangaben zu veroffenthchen, sondern 
daB er eine Schilderung aul Grand e.gener Anschauung geben wollte. Es sind daher 
als Resultat seme, Nacln.ntersuchungen auBer ganz Neuem viele Krganzungen und 
Berichtigungen der Ergebnisse fruherer Forscher zu registneren. Was der Verfasser 
sich vorgenommen hat. ist ihm gelungen, namlich zu ze.gen. mwiewe.t unsere der- 
zeitigen Kenntmsse gestatten einerse.ts uns von dem Zusammenhang der verscluedenen 
Gestaltungsverhaltnisse e,n Bild zu machen. anderersexts in die Beziehungen zw_.so.hen 
Gestaltungs- und Lebensverhaltmssen einen Linbliek zu gewinnen. DaB in beuerlei 
Hmsicht unsere Kenntnisse selbstverstandhch weit von einem AbschluB entfemt. 
Bind, sieht der Verfasser selbst ein. V• so mehr ist Gelegenhett gegeben zur Anregun, 
zu weiterer Untersuchung. Beuondera konnen dureh expenmentelle Lorschung 
die Beziehungen  zu den   Lebensverhakmssen  nnmer  uu-hr aufgeklart werden 

Wie em roter  Laden sehhngt rich dureh d.e  Barstellung in der neuen AuflagC 
besonders die   F«ge  nach  autsteigenden  und   abste.genden   Kohen.     Angeregt  br- 
sonders  dureh  seme  Untersuchungen an  Monoselinum   suehte der  Verfasser  r.u er- 

J      i> ;>•„„   <W   Mrvonhvten   vorkommen   und   konimi nutteln,   inwieweit   abstcigende   Rcihen   OCT   dryopuywn 
j.i- u  u :   A— iiit^niden   Generation  solche  vornanuen zu dem  Ergebnis,  daB namentbeh bei der dipiouun  oenerai 

sind.     Seine darauf beziighchen Annahmen mogen b.er Platz finden; 

Bex den Bryophyten smd hauptsachlich folgende Reihen von Kflckhila..** 

wahrzunehmen: 
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I. Lebermoose: 

A.  Vegetationsorgane: 

Marchantiales: 
1. Reduktion des Thallusbaues durch Riickbildung der dorsalen 

Kammerung (Dumortiera, Monoselinum). 
2. Reduktion des Thallusbaues durch ,,Verdiinnung" und Aufgabe 

des besonderen Assimilationsgewebes (Cyathodium, Riccia char- 
tacea). 

3. Riickbildung der Atemoffnungen vom Tonnen- zum einfachen 
Typus (viele Marchantiaceen). 

4. Ersatz der Kammerung durch ,,Stift"bau (viele Riccien). 
5. Riickbildung der Zapfchenrhizoiden bis zum Verschwinden (einige 

Cyathodiumarten,  Riccia chartacea). 
6. Riickbildung der Ventralschuppen bis zum Verschwinden (Cya- 

thodium teilweise, vollstandige Riickbildung bei einigen Riccia- 
Arten). 

7. Riickbildung der ,,Stande" bis zum Unkenntlichwerden, Ver- 
schiebung auf die Dorsalseite des Thallus, diffuse Verteilung der 
Gametangien. 

Anthoceroteen: 

8. Riickbildung der Spaltoffnungen auf der Thallusoberseite, tjber- 
gang zu hygrophiler Lebensweise. 

Jungermanniaceen: 
9. Riickbildung folioser Formen zu thallosen (Zoopsis,  Pteropsiella). 

10. Riickbildung der Amphigastrien zu Schleimpapillen oder bis zum 
Verschwinden. 

11. Riickbildung der Seitenblatter zu Zellreihen (Arachniopsis usw.) 
oder durch Unterdriickung der ventralen Halfte. 

12. Riickbildung des ,,Perigon.s" bis zum Verschwinden (Gottschea, 
Gymnomitrium usw.). 

B. Sporophyt: 
13. Riickbildung der Spaltoffnungen bei Megaceros, Dendroceros, 

Notothylas. 
14. Verschwinden der Columella (Nototylas flatellata). 
15. Riickbildung des Stieles und der ,,Elateren" bis zum Verschwinden 

(Corsinia-Riccia),  Elaterenruckbildung auch bei Fossombronia- 
16. Riickbildung des Offnungsmechanismus, wobei die Verdickungen 

der Kapselwand an der Spitze zuletzt verschwinden. Auftreten 
teilweiser oder vollstandiger Kleistokarpie (Monoselenium, Corsinia, 
Riccia). 

II. Laubmoose: 

A. Vegetationsorgane: 

17. Riickbildung des Stammchens bis zum Fadenstadium (Protonema- 
Moose,  Buxbaumia,  Brutknospen von Webera). 

18. Unterdriickung der Blattbildung an Sprossen, welche Game- 
tangien hervorbringen (Polytrichum, Mnium; Extrem: Sphagnum, 
SproC auf   e i n   Antheridium reduziert). 

19. Unterdriickung der Blattbildung bei Sprossen, die Brutkorper 
hervorbringen (Andelothecium bogotense). 
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B.  Sporogonien: 

20. Riickbildung des Stiels (der Seta). 
21. Riickbildung des Anulus,  Entstehung der Kleistokarpie. 
22. Riickbildung  der  Spaltoffnungen von  der  Funktionslosigkeil  bis 

zur vollstandigen Unterdriickung. 
23. Riickbildung der Columella (Archidium). 

Der Verfasser schlieBt an diese Zusammenstellung der von ihm angenommenen 
Ruckbildungen, von denen bis jetzt nur wenige als solche anerkannt sind, noch die 
Frage, ob diese Erscheinungen als „geschichthche Vorgange" aufzufassen seien oder 
ob eine andere Auffassung, die der „disjunkten Entwicklung" denkbar sei, d. h. ob 
die Vorfahren der riickbildende Organe aufweisenden Moosformen diese Organe wirk- 
lich schon entwickelt besaBen oder ob nur die Anlage zur Entwicklung derselben 
bei ihnen vorhanden war, ob die Organe also rudimentar geworden oder auf der be- 
treffenden Entwicklungsstufe stehen geblieben sind, und erortert dann die Methoden, 

welche zur Entscheidung dieser Frage fiihren konnen. 
Bemerkt sei noch, daB in dem § 70 gegebenen Nachtrage auBer ein paar 

Berichtigungen auch die Diagnosen einiger im Text erwahnten neuen Lebermoose 
publiziert werden und zwar von Anthoceros polyander (Java), Marchantia debilis 
(Kamerum) und Radula diaphana (Rio de Janeiro). Die auBerdem im Text erwahnten 
neuen Lebermoose Fossombronia Herzogii und Cololejeunia Herzogii werden in dem 
Bericht Dr. H e r z o g s iiber die auf seiner zweiten Reise gesammelten Bryophyten 

veroffentlicht werden. 

Herzog, Th.   Zwei kleistokarpe Moose der bolivianischen Hochebene. 
(Flora N. F. VII [der ganzen Reihe 107. Bd.], 1914, p. 317—326.) 

Die kleistokarpen Gattungen der Laubmoose werden mit voller Berechtigung 
besonders nach den Forschungsergebnissen G o e b e 1 s in den nach ihren vegetativen 
Teilen als verwandt anzusehenden stegokarpen Familien von den neueren Forschern 
untergebracht. Der Verfasser fand nun auf seiner Reise in die boliv.anischen Hoch- 
kordilleren zwei Moose, an denen er die Unbrauchbarkeit der Kleistokarpie auch 
als generisches Merkmal nachweisen konnte. Der erste Fall betrifft mstichium 
und Tristichiopsis. Tristichium Lorentzii C. Mull, ist eine typisch kleistokarpe Art 
Tristichiopsis mirabilis eine typisch stegokarpe Art. Der Verfasser erortert, daB 
die Gattung Tristichiopsis eingezogen werden und die Art als Tnstichum mirabde 
bezeichnet werden muB. Der zweite Fall betrifft eine kleistokarpe neue Art der Gat- 
tung Conostomum, eine Bartramiacee. in welcher Familie bisher Kleistokarpie mcht 
bekannt war, das C. cleistocarpum, dessen nachstverwandte Art das stegokarpe 
in Bolivien haufige C. aequinoctiale ist. Nach den Erorterungen des Verfassers, auf 
die wir hier verweisen miissen, kann kein Zweifel sein, daB die beiden kleistokarpen 

i        „„   w„„ f.ntstnnden sind als Yertreter derselben Arten aus den genannten stegokarpen Arten entstanncn ^ 

in den Hochanden. 

Hutchinson, A. H.    Gametophyte of Pellia epiphylla   (The Botan. 
Gazette LX, nr. 2, 1915, p. 134-143.  With plates I-IV and one 

figure.) 
Die Arten der Gattung PelUa: P. epiphylla, P. calycina iind ^^^ 

Zeigen in bezug auf die Scheitelzelle morphologische Unterscluede, welche an c.m 
verLderliche Stammform sch.ieBen lassen. Ausfi.hrliche Studien uber eine dieser 
Arten sind bisher mcht veroffentlicht worden.    Der Verfasser hat  daher es nnter- 
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nommen, Pellia epiphylla genauer zu untersuchen und haben seine Untersuchungen 
ergeben, daB bei P. epiphylla nicht nur Obergange in der Wachstumsweisc vor- 
handen sind, sondern daB auch die Entwicklung der Antheridienin verschiedener 
Weise erfolgen kann. Die herrschende Entwicklungsweise derselben ist die fur die 
J ungermanniales charakteristische. Es kommt aber nicht selten auch eine solche 
vor, die der Entwicklungsweise der Antheridien der Marchantiales ahnlich ist, wahrend 
andere Entwicklungszustande den jungen Stadien der Archegonien gleichen. Die 
Archegonien werden durch Zellen der apikalen Gruppe in einer sackartigen 
Vertiefung erzeugt. Abweichung von der regelmaBigen Bildung sind hier wenig 
vorhanden; zu erwahnen sind: groBere Zahl der Halskanalzellen, starke Entwicklung 
der Kappe, haufige Keduktion der Zahl der Halskanalzellen zu fiinf und ein etwas 
massiverer Banch des Archegoniums. Die auBere der beiden Zellen, welche durch 
die Teilung der archegonialen Initialen entstehen, teilt sich vor der Bildung der 
vertikalcn Wand horizontal. Es lassen sich mehrere Wachstumsperioden unter- 
scheiden, jede mit besonderer Wachstumsweise: die Anfangsperiode des massiven 
Aufbaus, die von der Bildung der keilformigen apikalen Zelle bis zur Antheridien 
bildung sich erstreckende Periode, die Periode von der linsenformig-zylindrischen 
Zelle oder die eigentliche Antheridial-Periode, die Periode des regionalen apikalen 
Wachstums oder die Periode der Archegonienproduktion und die zweite Periode 
massiven   Aufbaus  oder   die   Periode  der   Bildung   des   Sporophyten-Anhangsels. 

G.   H. 

McCormick, Florence A.   A. Study of Symphyogyna aspera. (Botan. 
Gazette LVI1I, 1914, p. 401—418.   With plates XXX—XXXII.) 

Die Verfasserin untersuchte eingehend das im Titel genannte Lebermoos. 
welches einer in den Tropen und Subtropen heimischen Gattung angehort. zu der 
Schiffner27 Arten stellt. Nach einer historischen Einleitung iiber die Gattung 
gibt die Verfasserin Notizen iiber das in der Nahe von Xalapa und Texolo inMexiko 
von Dr. W. J. G. Land und Dr. C h. R.Barnes gesammelte Material, betrachtet 
dann die Iteschaffenheit des Thallus, die Entwicklung und Beschaffenheit der Ge- 
schlechtsorgane und die des Sporophyten und kommt schlieBlich zu der folgenden 
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse: 

I Der Thallus von Symphyogyna aspera besitzt einen zentralen Strang von 
sehr verlangerten Zellen mit zapfchenartigen Enden. Die Wande dieser Zellen haben 
enge spiralig angeordnete Poren. 

2. Gleich den anderen Arten der Gattung ist S. aspera diozisch. Die Pflanzen, 
welche Antheridien tragen. sind schwacher und weniger reichlich verzweigt, als die 
Archegonien tragenden. 

3- Die Antheridien sind iiber den dicken Teil des Thallus an der dorsalen Seite 
verteilt.    Jedes  Antheridium ist umgeben  von einer Schuppe. 

4. Die Archegonien befinden sich in Gruppen an der dorsalen Seite des Thallus. 
Jede Gruppe ist polsterartig ausgebreitet auf dem Thallus und von einer Hiille um- 
geben. 

5. In jeder Gruppe wird mehr als ein Embryo gebildet, aber nur einer kommt 
zur   Keife. 

6. Ebenso wie der Embryo verlangert wird, werden auch die Kalyptra und 
das Polster verlangert. Die alten Archegonien befinden sich dann an der linken 
Seite der Spitze der  Kalyptra. 

7. Der junge Embryo entwickelt sich durch ahnliche Segmentation wie die, 
welche bei einer zweischneidigen  Scheitelzelle stattfindet. 
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8. Das sporenbildende Gewebe wird vergleichsweise spat in der Entwicklungs- 

geschichte des Sporophyten erzeugt. 
9. Die Zellen, welche Elateren bilden, sind etwas von den Zellen, aus welchen 

zuletzt die Sporenmutterzellen entstehen, zu unterscheiden. Sie bilden verlangertc 
Zellen ohne weitere Teilungserscheinungen, wahrend die letztgenannten Zellen vcr- 

schiedene Teilungen erleiden. 
10. Die Wande der sporenerzeugenden Zellhaufen werden zu Gallerte um- 

gebildet und die Protoplasten sind moglichst frei in  der gelatinosen Masse. 
11. Die Sporenmutterzellen erhalten ihre Lappung durch eine langsame am<j- 

boide Veranderung des Protoplasts. Bei dieser Bewegung spielen Vakuolen eine 
hervorragende Rolle. Die Untersuchung des lebenden sporenerzeugenden Gewebes 
bei anderen  Jungermanniales bestatigen das Vorkommen dieser Entwicklungsphase 

wesentlich. 
12. Es wurden  Sporen mit zwei Zellkernen gefunden,  jedoch nur selten. 

G. H. 

Miiller, Karl, Die Lebermoose. Sechster Band von Dr. L. Raben- 
horsts Kryptogamenflora von Deutschland, Osterreich und der 
Schweiz.   23. Lieferung, 1915, S. 529—592.) 

Die Lieferung behandelt die Gattungen Pleurozia, Radula und Madotheca, 
von denen die erste nur eine europaische Art, die biologisch und morphologisch so 
bemerkenswerte PI. purpurea, besitzt. Die verschiedenen Deutungen des eigen- 
artigen Klappenverschlusses der Blatter als Tier-Fangvorrichtungen und als Wasser- 
sacke werden besprochen. Eine bestimmte Stellung nimmt der Verfasser in dieser 
Streitfrage nicht ein. Von Radula-Arten werden aus dem Gebiete beschrieben: 
R. complanata, R. Lindbergiana, R. Holtii Spruce (nur ein Standort in Irland be- 
kannt), R. aquilegia Taylor, R. Carringtonii Jack, R. voluta Taylor, R. Visianica 
Massalongo (nur ein Standort in Italien bekannt). Von keiner Art wird eine Varietat 
beschrieben. Sehr erheblich plastischer ist Madotheca. Zu M. levigata zieht der 
Verfasser die var. var. obscura Nees, Thuja Nees, attenuata Nees und killarnensis 
Pearson. Die Arteigenschaft der v. obscura wird vom Verfasser energisch bestritten. 
Die v. Thuja wird als eine Ubergangsform von M. levigata zu M. Thuja (Dicks.) 
Dumortier angesehen. Madotheca caucasica Stephani wird nach Miiller am besten 
als v. caucasica zu M. levigata gestellt. Fur M. Jackii Schiffn. stellt Miiller die Be- 
zeichnung M. platyphylloidea (Schweinitz) Dumortier ein. M. Baueri Schiffn. wird 
trotz der Ubergange zu M. platyphylla, die sie als „kleine Art" erkennen lassen, 
dennoch als Art beibehalten, da die Mehrzahl der zahlreichen, von Miiller untersuchten 
Pflanzen ohne Schwierigkeiten von der M. platyphylla zu unterscheiden war. Die 
Bezeichnung M.  rivularis  wird  prioritatsrechtlich  durch M.  Cordaeana  (Hubener) 

Dumortier ersetzt. 
Mit Ausnahme einiger seltener Radula-Arten sind alle Arten abgebildet. Be- 

sonders die Bearbeitung der schwierigen Madotheken wird dem Systematiker eine 
wesentliche Hilfe bieten. L-   Loeske   (Berlin). 

Scherrer, A. Untersuchungen iiber den Bau und Vermehrung der 
Chromatophoren und das Vorkommen von Chondriosomen bei 
Anthoceros. (Flora N. F. VII [der ganzen Reihe 107. Bd.], 1914, 
p. 1—56.   Mit Taf. I—III.) 

Der Verfasser will durch Untersuchungen an zwei Anthoceros-Arten (A. Husnot, 
und  A.  punctatus)  die  Losung der Fragen  anstreben:   Sind  die Chromatophoren 
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individualisierte Zellbestandteile, die sich entsprechend den Angaben von Schim- 
per, M e y e r u. a. nur durch Teilung vermehren oder differenzieren sich die Chro- 
matophoren aus Chondriosomen, wie neuerdings von Pensa, Lewitsky, 
Guilliermond, Forenbacher und Nicolosi-Roncati angegeben 
worden, oder findet sonst in Pflanzenzellen irgendwie eine Chromatophorenneubildung 
statt ? Er bestatigt durch die Ergebnisse seiner Forschungen die Angaben von 
Sapehin (in den Ber. d. Deutsch. botan. Ges. Sept. 1913), der gleichzeitig Unter- 
suchungen iiber dasselbe Thema anstellte, gelangt aber in vielen Punkten noch zu 
beweiskraftigeren Feststellungen. Seine Abhandlung gliedert sich in ein Kapitel 
iiber Material und Methoden der Untersuchung, ein zweites, in welchem er die aus 
seinen Untersuchungen erhaltenen Resultate niederlegt, und ein drittes, in welchem 
er den Teilungsvorgang und die Lagerung der Chromatophoren von Anthoceros, 
die Pyrenoide der Anthoceroschromatophoren und besonders Ausbildungsformen 
des Chlorophyllapparates in Zellen des Sporophyten behandelt. Zum SchluB gibt 
er dann die folgende Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse seiner Unter- 
suchungen: 

1. Die Chromatophoren von Anthoceros bleiben wahrend der ganzen Ent- 
wicklung des Gameto- und Sporophyten als morphologische Individualitaten erhalten; 
ihre Vermehrung geschieht ausschlieBlich durch Teilung. 

2. Eizelle und Sporen von Anthroceros enthalten auf jedem Stadium ihrer 
Kntwicklung einen wohl ausgebildeten Chromatophor; den mannlichen Geschlechts- 
zellen dagegen gehen von ihrer ersten Anlage an die Chromatophoren ganz ab; die 
Spermatogonien   werden   wahrscheinlich   als   chromatophorenfreie   Zellen   angelegt. 

3. Anthoceros ist der erste Vertreter der Lebermoose, bei welchem Chondrio- 
somen konstatiert werden konnten. 

4- Eine Rolle als Chromatophorenbildner kommt den Chondriosomen von 
Anthoceros nicht zu; sie lassen uberhaupt wahrend der ganzen Ontogenese keine 
morphologischen Beziehungen zu den Chromatophoren erkennen und sincl audi 
vom  Zellkern genetisch unabhangig. 

5- Fine Bedeutung in dem Sinne, daB sie durch progressive Metamorphose 
oder sekretorische Tatigkeit bei der Entwicklung verschiedener Zellbestandteile 
sich aktiv beteiligen, geht den Chondriosomen von Anthoceros vollkommen ab. 
Dagegen laBt vielleicht die Anhaufung und spezielle Ausbildung der Chondriosomen 
an Stellen regen Stoffwechsels — in den Zellen des SporogonfuBes, den diesen be- 
nachbarten oder in der Umgebung der Nostoc-Kolonien gelegenen Thalluszellen, 
den   Sporenmutterzellen  usw.  — eine  ernahrungsphysiologische  Deutung  zu. 

6. Die Chondriosomen von Anthoceros bleiben wahrend der Mitose erhalten; 
indessen sind Andeutungen einer mit der Kernteilung synchronischen Chondrio- 
somenteilung nicht vorhanden. 

7. Eine Vermehrung durch Teilung lieB sich an den Chondriosomen von An- 
thoceros nicht beobachten; sie stellen keinen permanenten Zellbestandteil dar. 

8. Essigsaure setzt die Tingierbarkeit der Chondriosomen herab, was die Folge 
einer teilweisen Losung der Chondriosomensubstanz oder aber eine chemische Um- 
vvandlung derselben sein kann. 

9. Bei Anwendung der B e n d a schen Methodik zur Darstellung der Chon- 
driosomen von Anthoceros kann die Postchromierung wegfallen; ebenso ist eine 
Behandlung mit starkem Flemmingschen Gemisch nach vorangegangener Hartung 
durch Formal-Chromsaure (L e w i t z k y) iiberflussig. 

10. Das Vorkommen amoboider Formveranderungen beweist den fliiasigen 
Aggregatzustand der Chromatophoren von Anthcceros. 
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11. Die nackten Pyrenoide der Chromatophoren von Anthoceros Husnoti und 
punctatus sind substantiell von den Zellkernen verschieden. Sie bestehen aus 
einer wechselndcn Zahl getrcnnter Korner, so daB die Chromatophoren dieser beiden 
Arten vielleicht als Ubergangsformen aufzufassen sind zwischcn den einheitlichen 
Pyrenoiden haltenden Chloroplasten und pyrenoidfreien Chromatophoren anderer 
Anthoceros-Arten. 

12. Die Zellen des Sporophyten von Anthoceros sind ausgezeichnet durch 
eine groBe Mannigfaltigkeit in der Ausbildung des Chlorophyllapparates, wobei Bich 
auf das deutlichste die Neigung zu einer Zersplitterung des Einzelchromatophors 
geltend macht. G.   H. 

Williams, R. S. Mooses from the west coast of South America. 
(Bull.  Torrey Bot. Club XLII,  1915, p.  393—404.   With plates 
21—25.) 

Die Abhandlung enthalt die Aufzahlung der von Dr. J. N. Rose und Frau 
auf ihrer Kakteenexpedition in Peru, Bolivien und Chile in den Monaten Juli bis 
Oktober 1914 gesammelten Laubmoose, 41 Arten, unter denen sich 10 neue befinden. 
von welchen zwei, nebst einer friiher unter anderem Gattungsnamen aufgestellten 
Art, zu einer neuen Gattung gehoren. Wir nennen hier die neuen Arten mit An 
fuhrung der Vaterlander in Klammern: Campylopus peruvianus (Peru), Astomum 
chilense (Chile), Pterogoneurum Roseae (Peru), Crossidium Rosei (Peru); ferner 
die zu der neuen Gattung Pseudocrossidium gehorenden Arten Ps. chilense 
(Chile) und Ps. apiculatum (Peru), zu welcher auch Tortula excavata Mitt. (Ecuador) 
als Ps. excavatum (Mitt.) comb. nov. gestellt werden muB, und noch folgende weitere 
neue Arten: Tortula limensis (Peru), T. minuscula (Peru), Physcomitrium Roseae 
(Chile) und Philonotis fragilicaulis (Peru). Als neue Namcnskombination ist noch 
zu nennen Desmatodon subtophaceus (R. S. Williams) syn. Didymorion subtophaceus 

R.  S. Williams (Peru. Chile). ,;   !! 

Christiansen, Willi. Kin auffallig miBgestaltetes Exemplar von 
Blechnum Spicanth With. (Allg. bot. Zeitschr., XX, \r. 10/11, 

p. 149,  1914.) 
Bei Nieblun auf der nordfriesischen Insel Fohr fand Verfasser ein kraftiges 

Exemplar obiger Art, das Jahre hindurch viele monstrose Wedel bildete, und zwar 
bemerkte er folgende Formen bezw. MiBbildungen: f. anomalum Moore, imbricatum 
Moore, serratum Woll., t furcatum Milde, geminatum Geis., furcato-cristatum 
J. Schm., daedalum Milde. Kombiniert waren an demselben Exemplars folgende 
Formen bezw. MiBbildungen: bifidum mit serratum, furcatum, furcato-cristatum. 
furcatum und serratum, andererseits furcatum mit imbricatum und serratum, dann 
furcato-cristatum mit imbricatum und geminatum. An anderen Exemplaren m der 
Nahe des oben erwahnten bemerkte Verfasser auch die f. latipes Moore und f. lacerum 
Geis,, auch oft mit vielen Kombinationen. Dort fand Verfasser auch eine Form nut 
weiBen Flecken; letztere waren in verschiedener GroBe und Zahl uber the Btott- 
flache zerstxeut ja mitunter war die ganze Spreite weiC. Er benannte sie 1. nov. 
variegatum.   Auch sie war mit vielen anderen Formen und MiBbildungen kombiniert, 

Matouschek (Wien). 

Goebel, K. Morphologische und biologische Bemerkungen. 24. 
Die Abhangigkeit der Dorsiventralitat vom Lichte bei einer Sela- 
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Amelia-Art.   (Flora, N. F. VIII [der ganzen Reihe 108. Bd.], 1915, 
p. 315—318.   Mit 2 Abbild. im Text.) 

Der Verfasser fand im Staate Minas Geraes in der Nahe des Klosters Caraca 
cine in die Gruppe der Selaginella stolonifera, in die Verwandtschaft von S. distorta 
gehorige Art, welche unterirdische Knollchen besitzt. Da die Knollchen mit iso- 
phyllen Blattpaaren versehen waren and also von den dor si ventral en anisophyllen 
oberirdischen Sprossen verschieden sind, so schien die Art dem Verfasser gceignet 
zur Untersuchung der Frage, wie weit bci Selaginella die Dorsiventralitat vom Lichte 
abhangig ist, oder nicht. Der Verfasser lieB Knollchen der Art, die er S. caracensis 
nennt, im Finstern austreiben. Es zeigte sich, daB die Anisophyllie dabei nicht zu- 
standekommt. Bringt man solche Dunkclsprosse ans Licht, so tritt bald Anisophyllie 
auf, wobei aber die Kichtung des Lichtes keine Rolle spielt. Es konnen aber audi 
am Lichte isophylle Sprosse auftreten, also eine ,,Umstimmung" eintreten, welche 
zur   Bildung   isophyller   zu   Auslaufer   werdender   Sprosse   fiihrt. G.   H. 

Goebel, K. Morphologische und biologische Bemerkungen. 25. 
Aneimia elegans. (Flora, N. F. VIII [der ganzen Reihe 108. Bd.], 
1915, p. 319—324.   Mit 4 Abbild. im Text.) 

Die genannte in den Staatcn Goyaz, Matto Grosso und Minas Geraes bisher 
gefundene Art ist von P r a n 11 als einfachster Typus der Gattung Aneimia be- 
trachtet und an den Anfang derselben gestellt worden. Der Verfasser erortert die 
meist schon von friiheren Autoren erwahnten Eigentiimlichkeiten der Art und kommt 
zu dem SchluB, daB eine sichere Antwort auf die Frage, ob die Art eine ,,primitive" 
oder ,,reduzierte" ist, sich derzeit kaum geben UiBt, wohl aber zu erkennen ist, daB 
die Sporophyllfieder von A. elegans einer ,,vergriinten" Sporophyllfieder (bezw. 
einer solchen hoherer Ordnung) von A. Phyllitidis entspricht, wie solche haufig vor- 
kommen, daB die Ausbildung der fertilen Blatteile eine schwankende ist, und daB 
zwischen der Gestaltung und dem Vorkommen der seltsamen Fflanze deutlich sich 
Beziehungen  erkennen lassen. G.  H. 

Morphologische und biologische Bemerkungen. 26. Selaginella 
anocardia, eine weitere apogame Art. (Flora, N. F. VIII [der 
ganzen Reihe 108. Bd.], 1915, p. 324—326.) 

Selaginella anocardia Al. Br. zeichnet sich wie die verwandte S. brasiliensis 
dadurch aus, daB in den Bliiten fast nur Makrosporangien vorhanden sind. Der 
\ erfasser sate die Makrosporen auf feucht gehaltenes Filtrierpapier in eine Petri- 
schale aus. Die Prothallien brachten (die ersten nach 6 Wochen) Embryonen hervor, 
sogar solche, die noch innerhalb der Makrosporangien geblieben waren. Damit wurde 
bewiesen, daB eine Befruchtung zur Embryobildung nicht notig ist. Nach Analogic 
mit anderen Fallen darf wohl angenommen werden, daB bei der Makrosporenbildung 
die Keduktion der Chromosomenzahl unterbleibt, die Eizelle also diploid ist. DaB 
S. anocardia anderen Selaginellen gegenuber eine Riickbildung erfahren hat, geht 
nicht nur aus dem GroDenverhaltnis der Makrosporen, sondern auch daraus hervor, 
daB die Ausschleuderung der Makrosporen an den daraufhin untersuchten Makro- 
sporangien unterblieb. Wahrscheinlich besitzt auch S. apus apogame Embryo- 
entwicklung. G. H. 

Hill, J. B. The anatomy of six epiphytic species of Lycopodium. 
(The Botan. Gazette LVIII, Nr. 1, p. 61—85.   With 28 figures.) 
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Der Verfasser hat 6 epiphytische Arten der Gattung Lycopodium anatomisch 
untersucht. Zwei derselben L. Billardieri Spring und L. varium R. Br. stammen 
aus Neu-Seeland, zwei aus Sud-Afrika L. verticillatum G. f. und L. Holstii Hieron. 
und zwei weitere aus Samoa, die Formen von L. Phlegmaria L. und L. carinatum Desv. 
sind oder doch diesen nahe verwandte Unterarten. 

Der Verfasser gelangt am SchluB der Abhandlung zu folgenden Ergebnissen 

seiner Untersuchungen: 

1. Die untersuchten Lycopodien sind durch eine groBe Variabilitat in der 
Entwicklung und im Aufbau gekennzeichnet. 

2. Die radiale Stele muB als der vorherrschende Typus und als die Grund- 
lonn fur die meisten Modifikationsfalle und abweichenden Typen betrachtet werden. 

:',. Es wurden radiale, parallel gebanderte, halbmondformig gebanderte und 
amphivasalc Stelen in derselben Ahrenaxe bei L. carinatum und alle Typen auBer 
amphivasale bei L.  Phlegmaria und L.  varium gefunden. 

4. L. Billardieri ist am meisten konstant in der Struktur der Stelen mit einem 
so charakteristischen Typus, daB man die Art meist am Stammquerschnitt er- 

kennen  kann. 
5. L. verticillatum hat im allgemeinen parallel gebanderte Anordnung (des 

Protoxylems) in der Stele, obschon die radial gcbaute Stele bei den epiphytischen 

Arten vorherrscht. 
6. Alle Versuche, die Arten von Lycopodium in abgegrenzte Gruppen nach 

dem Charakter der Stelen zusammenzufassen, sind auBerst unsicher, indem Aus- 
nahmen bei einigen Arten und solche auch in den verschiedenen Teilen desselben 

Stammchens bei einigen Arten vorkommen. 
7. Ob der Charakter der Stele in irgendeiner Weise von verschiedenen Be- 

dingungen abhangig ist, muD erst durch seine Vcrwendung in der Phylogenie be- 

wiesen werden. 
8. We Untersuchung bekraftigt die Ansicht, dafi die radiale Anordnung der 

Stele, welche bestandig von der Wurzel beibehahen wild, wahrseheinhch die pri- 
mitive   Stammstriiktur ist,  von  welcher  die meisten  bekannten   Stammstrukturen 

C    T-T 
abgeleitel sind. 

Holscher, J. und Lingelsheim, A. Ceratopteris cornuta (P. B.) Le 
Prieur, eine Neueinfiihrung in die Kultur. (Hollers Deutsche 
Gartner-Zeitung, 1915, Nr. 36, Separatabdruck 4°, p. 1-4. Mit 

I Textfiguren.) 
Die Verfasser geben eine genaue Beschreibung der im tropischen Afrika hei- 

mischeu Pflanze und betonen am SchluB die Merkmale. welche den scbon im Jahre 
1804 von P a 1 , s o t - B e a u v o i s in seiner „Flon dOwarc et de Benin en Afnqne ' 
vortrefflibb abgebildeten ate Pterte cornuta beschriebenen nun Ceratopteris cormrta 
benanntao Fart von C. thalictro.des trennen. Die hauptsachhehsten ,ns Auge fallen- 

i       . i       i 4. i ,i,.r ^,>i+ lanorer Zeit in   Kultur in den den   Unterschiede gegenQber dem letzteren, der sen iang« 
i ,,,-,, K«, ,i.M. mossisen Wuchslorm die streng botamschen Garten vorhanden ist, sind neben aei mawnjcu 

, •, - ,i i  ,    \,K-..ntivnflanzenbildunK.   die   sich   nicht amphibische   Lebensweise,  die  Qberreiche Advennvpuan»«*« 
i       i. ••   J *   (,,-^nr noofalt und AusmaOe der Rosctten- nur auf die sterilen Blatter beschrankt, lernei  l»estaH unu 

Matter, sow,, der Zwischenformen und schbeflBcb die tengen rieruch gekrummten 
Kndnbschnitte der sporangientragenden Wedcl.   Die guten Textfiguren s.nd Repro- 

duktionen von Photographien. 
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Petry, L. C. Branching in the Ophioglossaceae. (The Botan. Gazette 
LIX,   1915,  p.   345—364.    With plates  XX and XXI  and sex 
figures.) 

Nach einer historischen Einleitung iiber Arbeiten fruiterer Forscher, welche 
sich mit dem Thema befafit haben, schildert der Verfasser die Verzweigungsart der 
Rhizome bei den Gattungen Ophioglossum, Helminthostachys (von der er kein 
Material untersuchen konnte) und Botrychium, geht dann auf die GefaBbiindel- 
verbindungen der Zweige, auf Wundreaktionen und auf die Entstehung und Ent- 
wicklung von axillaren Knospen von Botrychium-Arten ein und kommt schlieBlich 
zu der folgenden Zusammenstellung seiner Forschungsergebnisse: 

1. Die Verzweigung des Rhizoms von Ophioglossum vulgatum und O. pendulum 
ist dichotom; es gibt keine axillaren oder adventiven Knospen an dem Rhizom. 

2- Dagegen sind axillare Knospen regelmaBig in fiinf Arten von Botrychium 
vorhanden. 

3. Die GefaBbiindelverbindungen von Botrychium variieren sehr mit den Arten 
und mit dem Individuum. Daraus ist zu folgern, daB die Einzelheiten der GefaB- 
biindelversorgung von dem Zweige durch die Entwicklungsbedingungen kontrolliert 
werden und daher von geringer oder keiner phylogenetischen Wichtigkeit sind. 

4. In verletzten Rhizomen von Botrychium obliquum stellt die Aktivitat des 
Kambiums bedeutende Massen von akzessorischem Xylem wieder her; das Mark 
entwickelt haufig Siebrohren und Kambium, welches sekundares Xylem in Masse 
erzeugt. Der Perizykel produziert oft Siebrohren und sekundares Xylem. Daraus 
ist zu schlieBen, daB in dieser Art jedes wachstumsfahige Stelengewebe unter dem 
EinfluB einer Verletzung  GefaBbiindelelemente erzeugen kann. 

5-   Die axillare Knospe von Botrychium obliquum erhebt sich als eine Platte 
von meristematischen Zellen an der adaxialen Seite der Basis von sehr jungen Blattern; 
es   entwickelt   ohne   Differenzierung   eine  Platte   meristematischen   Gewebes,   eine 
oder zwei  Zellen in Dicke und 50—60 Zellen in  Flache,   welche durch die   (her 
wachsung des umgebenden Gewebes eingesenkt wird. 

C- Die gefundenen Tatsachen deuten auf cine Verwandtschaft der Ophioglossa- 
ceen mit den primitiven Farnen, besonders den Zygopterideen hin. G.  H. 

Schumann, Eva, geb. Feine. Die Acrosticheen und ihre Stellung 
imSystem der Fame. (Flora, N. F. VIII [der ganzenReihe 108. Bd.], 
1915, p. 201—260.   Mit 41 Abbild. im Text.) 

Die Verfasserin gibt eine historische t)bersicht, in welcher sie auch auf die 
bisherigen Versuche und Bestrebungen, die Acrosticheen aufzuteilen, eingeht, dann 
eine Tabelle iiber die seit S c h k u h r als Acrosticheen beschriebenen Farne mit 
der Nomenklatur von Christensens Index Filicum. Aus dieser sind die Gat- 
tungen Trismeria, Notholaena, Gymnogramme, Ceropteris, Pellaea, Blechnum und 
Neurosoria auszuscheiden, weil bei denselben die Sporangien auf den Adern stehen, 
ferner auch Cyclophorus und Polypodium, weil bei diesen die Sporangien in runden 
Soris stehen. Auch Anetium, bei dem die Sporangien in einzelnen Gruppen sparlich 
auf der Unterseite des Blattes verteilt sind, scheidet aus und ist von G o e b e 1 neben 
Antrophyum zu den Vittarieen gestellt worden. Von den anderen in der Tabelle 
aufgefuhrten Gattungen und Arten stellen Elaphoglossum und Platycerium fest 
abgegrenzte Genera dar, die in besonderen Monographien (Chris t., Monographie 
des Genus Elaphoglossum 1899 und Straszewski, Die Farngattung Platy- 
cerium Flora N. F. VIII [108] Bd.) beschrieben worden sind.    Die iibrigen genauer 
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zu untersuchen, besonders, wo dies an lebendigem Material moglich war, und die 
Stellung der Sporangien entwicklungsgeschichtlich und an Mittelformen zwischen 
sterilen und fertilen Blattern zu priifen, war der Zweck der vorliegenden Abhandlung. 
Im folgenden geben wir die Ergebnisse der Untersuchungen der Verfasserin nach 
der von derselben am SchluB der Arbeit gegebenen Zusammenfassung: 

1. Die Acrosticheen lassen sich ableiten von Formen, bei denen die Sporangien 
dem Verlauf der Adern folgen. 

2. Dies wird bewiesen durch das Studium friiher Entwicklungsstadien, wo 
die  Sporangien zuerst iiber den Adern erscheinen. 

3. Ein weiterer Beweis findet sich in den haufig auftretenden Mittelformen, 
wo die  Sporangien ebenfalls dem Verlauf der Adern folgen. 

4. Da ein Ubergreifen der Sporangien von den Adern auf das Parenchym wieder- 
holt stattgefunden hat, miissen die Acrosticheen aufgelost und verschiedenen Stellen 

des Systems zuerteilt werden. 
5. Acrostichum aureum steht sowohl in bezug auf Sporophyt wie Gametophyt 

ganz isoliert; vielleicht ist es mit Pteris in Beziehung zu bringen. 
6. Stenochlaena ist an Blechnum anzuschlieBen. 
7. Die Leptochilen mit geteilter Blattspreite sind von Dryopteris Subgenus 

Meniscium abzuleiten, die mit ungeteilter Blattspreite wahrscheinlich von Poly- 

podium-Arten. 
8. Stenosemia ist zunachst bei Polybotrya zu belassen. 
9. Die ergrunten Sporangien bei Stenosemia und Leptochilus cuspidatus zeigen, 

daB der Stiel des Sporangiums und vielleicht auch die Wandzellen dem Gewebe des 
("    H Blattes angehoren. 

Strszewski, Heinrich Ritter von. Die Farngattung Platycerium. 
(Flora, N. F. VIII [der ganzen Reihe 108. Bd.], 1915, p. 271—310. 
Mit 42 Abbildungen im Text.) 

Der Verfasser untersuchte umfangreiches lebendes und Herbarmaterial der 
Platycerium-Arten in bezug auf Entwicklungsgeschichte, auBere Morphologic und 
Anatomie, schildert die Keimung und die Prothallienentwicklung, die Keimpflanze. 
den Stamm dieWurzel und die Blatter, uberall die Forschungsergebnissefriihererlmter- 
sucher berichtigend und erganzend, geht dann zur Systematik der Gattung iiber und 
gibt in gut durchgefiihrtem analytischen Schlussel eine Ubersicht iiber die Arten der 
Gattung. Den SchluC der Abhandlung bildet folgende Zusammenfassung der Resultate: 

1. Der Gametophyt zeigt groBe Ahnlichkeit mit dem Gametophyten der 
Cyatheaceen:   Gegabelte Prothallien,  mehrzellige  Driisenhaare,   geteilte  Deckelzelle 

beim Antheridium. 
2. Die ersten gestielten Blatter der Kennpflanze besitzen einen einzigen Nerv, 

die spater entstehenden, die nierenformig oder rund sind, besitzen Nerven, die sich 

dichotom teilen. 
3. In dem Stamm einer ganz jungen Pflanze verlauft ein GefaBbundel mit 

haplostelem Bau. Spater zeigt der Stamm einer jungen Pflanze einen Ban, der sehr 
an   eine   amphiphloeische   Siphonostelie   erinnert.    Der  ausgewachsene   Stamm   ist 

dictyostel gebaut. . ,    .. n. 
4. Die Blatter sitzen an dem Stamm in zweizeiliger Stellung; eine regelmaBige 

Rcihenfolge in der Entwicklung der beiden  Blattformen existiert mcht. 
5. Die Seitenknospen entstehen an dem Stamm unter einem Laubblatte. 
6. Die Wurzel ist diarch gebaut, umgeben von einem Lager von sklerenchyma- 

tisch verdickten Zellen. 
g 

Hedwigia  Baud L I'll. 
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7. Die Zellert der Wurzelrinde zeigen eine ahnliche Verdickung wie die Zellen der 
Wurzeln bei den Orchideen; sie sind imstande Wasser durch die Rinde aufzunehmen. 

8. Die Interzellularen von dem Mantel- und Mantelnischenblatte sind mit 
Wasser injiziert. 

9. Die Mantelblatter zeigen in ihrer Jugend eine negativ geotropische Kriim- 
mung, die spater durch Epinastie aufgehoben wird. Diese Epinastie verursacht das 
feste Anliegen der Blatter an das Substrat. 

10. Die Entwicklung des fertilen Teiles am Blatte verursacht oft eine Hem- 
mung des betreffenden Blatteiles, auf dem die Sporangien sitzen. Auf diese Weise 
kommt der fertile Teil in eine Bucht bei Platycerium grande; Wallichii usw. Der 
Lappen bei Platycerium coronarium und Ridlegi, auf dem die Sporangien sitzen, 
ist keine spezielle Bildung des Blattes, sondern er entsteht auf die Weise, da£3 hier 
die Teilungen des Blattes unterbleiben. 

11. Im anatomischen Bau besteht das Grundgewebe der Mantelblatter nur 
aus Schwammparenchym. Die Laubblatter zeigen eine grofie Verschiedenheit im 
anatomischen Bau ihres Grundgewebes. 

12. Das Hypoderm der Laubblatter ist ein Wassergewebe; es bildet aber keinen 
Schleim aus. 

13. Die GefaQbiindel im Blatte sind zuerst konzentrisch gebaut, dann werden 
sie bikollateral,  schlieBlich kollateral. 

14. Im   Phloem   der  BlattgefaBbiindel  verlaufen   Gerbstoffschlauche. 
15. Die Mantelnischen- und Mantelblatter sind phylogenetisch alter wie die 

Laubblatter. Die Mantelblatter haben sich aus den Mantelnischenblattern ent- 
wickelt. 

16. Platycerium gehort nicht unter die Acrosticheen und es hat mit Cheiro- 
pleura auBer der Adcrung nichts Gemeinsames. 

17. Es ware am richtigsten, aus den Platycerien eine spezielle Gruppe unter 
den Polypodiaceen zu bilden. Die Platycerien zeigen auBerdem gewisse Ahnlich- 
keiten mit den Cyatheaceen. 

18. Die Platycerien jedes geographischen Gebietes sind untereinander verwandt. 
G. H. 

Appel, 0. Die Brennfleckenkrankheit der Bohnen und ihre Be- 
kampfung. (Mitteil. d. Deutsch. landw. Gesellsch. 1914, p. 249 
bis 251.) 

Colletotrichum Lindemuthianum ruft diese Krankheit hervor. Durch infizierten 
Samen wird sie leicht verbreitet. Zur Bekampfung werden empfohlen: Wahl ge- 
sunder Saatbohnen, Vernichtung der als krank erkennbaren jungen Pflanzen, sowie 
aller Reste auf kranken Feldern, Wahl eines luftigen Standortes und Spritzen mit 
7s %iger Bordelaiser Bruhe 1—2 mal vor der Bliite.     Matouschek   (Wien). 

Baltz. Das Absterben der Eichen in Westfalen. (Zeitschrift f. Forst- 
und Jagdwesen, 1913, XLV. J., 12. H., p. 793—796.) 

Baumgarten. Das Absterben der Eichen in Westfalen. (Ibidem, 
XLII. J., 3. H., 1914, p. 174—177.) 

Erstgenannter Verfasser behauptet in einigen Abhandlungen, dafl der Halli- 
masch in Verbindung mit dem RaupenfraB die liichenwaldungen Westfalens dem 
Untergange entgegengefiihrt hat, wenn auch in dem RaupenfraG der Hauptgrund 
zu suchen ist, daD der Pilz eine so unheimliche Tatigkeit entfalten konnte. — Der 
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zweite Verfasser betont die Gefiihrlichkeit des Hallimasch, der ein machtiger Ver- 
bundeter ist, daB aber dem Eichenmehltaue bei den groBen westfalischen Eichen- 
sterben eine entscheidende Rollc beizumessen ist. Matouschek (Wien). 

Bretschneider, Artur. Die Fleckenkrankheit der Bohnen. (Gloeo- 
sporium Lindemuthianum Sacc. et Magn.) (Wiener landwirtsch. 
Zeitung, 1914, Wien, Nr. 49, 2 pp. des Separatums.) 

In Osterreich verbreitet sich die genannte Krankheit stark. Die Hiilsen, Blatter 
und Samen zeigen braune eingesunkene Flecken und vertrocknen schlieBlich. Die 
Infektion geht vom Samen aus, es sind selbst die Kotyledonen infiziert. Die Krank- 
heit ist ja bekannt. — Die Bekampfung gliedert sich in eine indirekte und direkte: 
Pilzfreie Samen sind zu verwcnden, daher Beizung der Samen, und zwar mit 0,1 %iger 
Formaldehydlosung (Beizdauer 10 Minuten und nachheriges rasches Trocknen) 
oder mit 1 %iger Kupferkalkbriihe (Beizdauer 1/2 St.). Vorbeugende Bespritzung 
mit 1 %iger solcher Briihe und Verbrennen der bereits befallenen Pflanzen. Ferner 
Vermeidung  feuchter Lagen,  dichten  Standes beim Anbau  der Bohnen. 

Matouschek (Wien). 

Emmerling, 0. und Kolkwitz, R. Chemische und biologische Unter- 
suchungen iiber die Innerste. (Mitteil. aus der Kgl. Landesanstalt 
fiir Wasserhygiene.   Heft 19,  1914, p.  167—194.) 

Die Verfasser gelangen zu folgender Zusammenfassung der Untersuchungs- 
ergebnisse: 

1. In dem an bliihender Landwirtschaft reichen Innerste-Tal waren durch die 
Abflusse aus den Pochwerken des Harzes erhebliche Schadigungen edler Kultur- 

gewachse bedingt. 
2. Die Metalle, welche die Schadigungen bedingen (Zn, Pb, Cu), konntenin den 

Schwebestoflcn des lnncrstewassers und in den erkrankten Gewachsen zahlenmaBig 

nachgewiesen werden. 
3. Die W a s s e r organismen wurden durch die Metallverbindungen nicht 

wesentlich gesch&digt. Die Giftwirkung zeigtc sich erst an Bodenkulturen, wohl 
wegen der losenden Wirkung, die gewisse Bodenbestandteile auf die schadlichen Ab- 

lagerungen ausiibten. 
4. Zur Behcbung der Schadigungen haben die Pochwerke des Harzes grofie 

Klaranlagen geschaffen, deren ausgezeichnetes Arbeiten durch Untersuchungen an 
den Anlagen und an der Vorflut festgestellt werden konnte. 

5. Nach Schaffung der Klaranlagen konnten neue Schadigungen der Land- 
wirtschaft im Innerste-Tal nicht mehr sicher festgestellt werden. 

6. Bereits vorhandene alte Schaden konnen durch geeignete Bodenbearbeitung 
zum groBen Teil behoben werden; dadurch kann der Boden fiir die Landwirtschaft 

wieder   nutzbar   gemacht   werden. **« H- 

Hansen, A. Goethes naturwissenschaftliche Sammlungen im 
Neubau des Goethe-Hauses zu Weimar. (Naturw. Wochenschr. 
XIII. Bd. 1914, Nr. 37, p. 577—579.)   Fig. 

Der naturwissenschaftliche NachlaB Goethes wurde in toto in einem neuen 
Anbaj! des Weimarschen Goethe-Hauses geordnet better (1914) untergebracht. Den 
botanischen Teil besorgte Verfasser. AuBer dem Herbar, der FruchtesammlunK 
den Holzern und der morphologischen Detailsanimlung ist auch das  Pathologische 

8* 
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vorhanden: schone Fasziationen von Eiche und Kiefer, Zwangsdrehungen bei Dip- 
sacus, Verwachsungen und Kriimmungen von Asten, tjberwallungen, Maserungen, 
Gallen. Matouschek (Wien). 

Hecke, L. Versuche iiber die Biologie des Malvenrostes. (Puccinia 
Malvacearum Mont.) (Mitteil. d. landwirtsch. Lehrkanz. d. k. k. 
Hochschule f. Bodenkultur in Wien, 2, p. 455—466, 1914.) 

Eine Erganzung zu den Beobachtungen K 1 e b a h n s: Schon bei 17 ° C keimen 
die Sporen reichlich. Da nun frische junge Blatter an Althaea-Stocken im Winter 
stets vorhanden sirid, unter der schiitzenden Laubdecke, so konnen diese auch im 
Winter leicht im Freien infiziert werden. Das Myzel kann vvochenlang in den Blattern 
latent bleiben, die Sporenlager bilden sich dann bei eintretender warmer Witterung. 
Man braucht also die Mykoplasmatheorie zur Erklarung der Oberwinterung nicht 
heranzuziehen. 1st der Winterfrost dauernd, so iiberwintern in solchen Gegenden 
die Teleutosporen, in warmeren Gebieten aber erfolgt Neuinfektion auch im Winter, 
das Myzel iiberwintert. Die von Eriksson unterschiedenen beiden Arten des Krank- 
heitsausbruchs (primarer und sekundarer Ausbruch) hat Verfasser bei geeigneter 
Versuchseinrichtung beliebig durch Sporidieninfektion hervorgebracht. 

Matouschek (Wien). 

Hiltner, L. Uber die Wirkung von Chinosol und Formaldehyd als 
Beizmittel gegen den Fusariumbefall des Getreides. (Prakt. 
Blatter f. Pflanzenbau und Pflanzenschutz 1914, H. 7, p. 77—80.) 

Die im Verein mit Gentneran Roggen durchgefiihrten Beizversuche fiihrten 
zu folgenden Resultaten: Chinosol zeigte im Gegensatze zur Angabe Schaffnits 
eine schlechte Wirkung; Formaldehyd und Kupfersulfatbeize beeintrachtigte sogar 
die Keimfahigkeit. Das einzig brauchbare Beizmittel gegen Fusariumbefall ist die 
Sublimatbeize. Matouschek (Wien). 

— Neuere Beobachtungen iiber den Rostbefall des Wintergetreides. 
(Prakt. Blatter f. Pflanzenb. und Pflanzensch. 1914, H. 7, p. 81—84.) 

Der Gelbrost ist, wie in Osterreich-Ungarn, so auch 1914 in Bayern sehr stark 
aufgetreten. Der Roggen wurde mehr als der Weizen heimgesucht, ersterer litt auch 
durch Braunrost. Landsorten erwiesen sich als weniger rostanfallig als die Hoch- 
zuchten. Eine gute Schutzwirkung hatte wieder reichlichePhosphorsaure-Diingung. 
Nach den zahlreichen Beobachtungen veranlassen vor allem Witterungseinflusse, 
namentlich schroffer Temperaturwechsel,   das Auftreten des  Rostes. 

M atouschek (Wien). 

Himmelbaur, W. Bericht iiber die im Jahre 1913 unternommenen 
Fusarium-lmpfversuche an Kartoffeln. (Osterr.-Ungar. Zeitschr. 
f. Zuckerindustrie und Landw. XLIII, 1914, 1, p. 1—6.) 

Es wurden der ober- und unterirdische Toil des Wurzelhalses stark und an 
jedem Triebe der einzelnen Pflanzen durch tiefe Schnitte unter Einlegen von Myzel 
verletzt, es wurde auch das Pilzgeflecht in die Erde in unmittelbare Nahe der Triebe 
gelegt und vergraben. Geimpft wurde auf solchen Feldern, die bis dahin gesund 
geblieben sind. Die Impfzeit lag zwischen 6—8 Uhr friih an schonen Tagen. — Es 
ergab sich folgendes Resultat: Die durch Stengelwunden in das Kraut der Kartoffel- 
pflanze gelangten Fusarien verschiedener Form (auch Verticillien) leiten die krank- 
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haften Erscheinungen ein, die man mit ..Blattrollkrankheit" und im vorliegenden 
speziellen Falle mit „Fusarium-Blattrollkrankheit" bezeichnet. O. Broz gliickten 
zu gleicher Zeit auch die Impfversuche in Wien und Korneuburg. 

Matouschek (Wien). 

Holbrung, M. Die Mittel zur Bekampfung der pflanzlichen Krank- 
heiten. 2. Auflage. Paul Parey, Berlin 1914, VIII. 340 pp. 30 Text- 
fig.   10 Mark. 

Vor uns liegt die 2. erweiterte und verbesserte Auflage des ,,Handbuches der 
chemischen Mittel gegen Pflanzenkrankheiten". Zum ersten Male ist der Versuch 
gemacht worden, iiber den in der 1. Auflage gesteckten Rahmen hinaus einen zu- 
sammenfassenden kritischen XJberblick auf die Gesamtheit der bislang zur Ver- 
htitung und Beseitigung von Pflanzenkrankheiten benutzten Mittel und MaBnahmen 
zu entwerfen. Es wurden diesmal auch die physikalischen und mechanischen Be- 
kampfungsmaBnahmen gesichtet und unter einen einheitlichen Gesichtspunkt ge- 
bracht. Andercrseits blieb alles das unberiicksichtigt, was keine festen Umrisse hat, 
z. B. die behufs Krankheitsverhutung oder Beseitigung hervorgerufenen Konsti- 
tutionsanderungen im Pflanzenkorper, oder die Yernichtung der parasitaren Krank- 
heitserreger durch andere Lebewesen. — Die Gliederung des Werkes ist folgende: 
Geschichtlicher tjberblick, Kennzeichen der versehiedenen Arten von Bekampfungs- 
mitteln, die chemischen Bekampfungsmittel, die physikalischen (Warme, Kalte, 
Licht, Elektrizitat), die mechanischen Mittel, die Ansammlung von Pflanzenschadigern 
an bestimmten Stellen, Entzug der notigen Lebensbedingungen, Druck als Mittel 
zur Vernichtung der Schadiger (Petroleum als Erstickungsmittel usw.), die Hilfs- 
apparate zur Verteilung der chemischen Bekampfungsmittel (Spritzen, Verpulverer, 
Spritzpfahl). Matouschek (Wien). 

Jordi, Ernst. Die wichtigsten pilzparasitaren Krankheiten unserer 
Kulturpflanzen. (Mitteil. d. Naturforsch. Gesellsch. i. Bern aus 
dem Jahre 1913, Bern 1914, p. VII—VIII.) 

Fur die Schweiz kommt praktisch nur der Saatgutwechsel im Kampfe gegen 
die Ustilago-Arten in Betracht. — Versuche des Verfassers zeigten folgendes: Kom 
ertragt die Beizmittel Formalinlosung (0,1 %) oder CuSGyLosung (0,5 %) bei der 
Bekampfung des durch Tilletia erzeugten Steinbrandes besser als Weizen, was ganz 
im Widerspruche mit der Ansicht der Schweizer Landwirte steht. Nur eine einzige 
von Tilletia secalis befallene Roggenahre fand Verfasser um Bern. — Tiber den durch 
Rostpilze verursachten Schaden suchte sich Verfasser folgendermaBen einen Zahlen- 
wert zu verschaffen: Es wurden gesunde und rostkranke Getreidepflanzen gleicher 
Lange in groBer Zahl gesammelt, dann die Korner einer jeden Ahre gezahlt und die 
Korner von gleicher Herkunft gewogen. Setzte man die Kornerertrage gesunder 
Pflanzen gleich 100, so lieferten rostkranke nur 90, 80, ja sogar nur 70 % Korner. 
Direkt und indirekt laBt sich gegen die Getreiderostpilze nicht viel unternehmen. 
Sorgf&ltige Sorten- und Samenauslese muB vor allem empfohlen werden. 

Gegen die Blattrollkrankheit der Kartoffel empfiehlt Verfasser auf Grund 
eigener Versuche eine trockene Uberwinterung sorgfaltig ausgewahlter Samen- 
kartoffeln bei 8—10° C Kellertemperatur. Matouschek (Wien). 

Kock, G. Uber den Einflufi der Kupfervitriolkalkbruhe auf die 
Gurkenbliite.   (Wiener landw. Zeit., 1914, p. 419—420.) 
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Versuche des Verfassers lehren, da8 man gegen Plasmopara cubensis ohne 
Schaden fiir die Gurkenpflanze Kupferkalkbriihe verwenden kann. Auch die Bliite 
wird nicht geschadigt, wenn der Uberzug des Kupferkalkes nicht zu dicht wird. 
1st letzteres der Fall, so gibt es eine starke ErnteeinbuBe. Verfasser empfiehlt, um 
die Beschattung zu vermeiden, statt der Kupferkalkbriihe, Kupfersodabriihe zu 
verwenden. Matouschek (Wien). 

Lemte, E. Les ennemis des plantes. Balais de sorcicres. (Journ. 
Soc. nat. Hortic. de France, avril 1914, 18 pp., 15 fig.) 

Folgende Gruppierung der Hexenbesen entwirft der Verfasser: 

A. Hexenbesen,  durch Kryptogamen erzeugt. 

1. Uredineen: 
auf Abies Xordmanniana, A. pectinata, A. Pin- 

sapo erzeugt durch   Peridermium elatinum, 
auf Ribes rubrum Cronartium ribicola. 

2. Exoasceen: 
auf Betula alba  Exoascus turgidus, 
auf Carpinus Betulus  Ex.  Carpini, 
auf Cerasus Avium  Ex. Cerasi, 
auf Prunus-Arten  Ex. Insititiae, 
auf Pirus communis  ? Exoascus, 
auf Pirus Malus  ? Exoascus, 
auf Alnus glutinosa  Exoascus Tosquineti. 

B. Hexenbesen, durch Insckten erzeugt: 

1. Aphideo: 
auf Tilia europaea durch Schizoneura  Reaumuri. 

2. Dipteren: 
auf ( rataegus Oxyacantha durch Perrisia Crataegi, 
auf Erica scoparia durch   ?  Diptere. 

3. Eriophyiden: 
auf Betula alba  ? F-riophyes sp., 
auf Daphne Laureola  Eriophyes sp., 
auf Ulmus campestris  ? Eriophyidae. 

C. Hexenbesen, erzeugt durch Phanerogamen: 
auf Juniperus communis und J. Oxycedrus durch Arceuthobium Oxycedri. 

D. Hexenbesen, teratologischen Ursprunges: 
auf Juniperus communis und J. Virginiana, 
auf Picea excelsa, 
auf Picea nigra Doumetti Carz., 
auf Pinus Laricio,  P. silvestris,  P.  Strobus, 
auf Ulmus montana, 
auf Robinia Pseudo-Acacia. Matouschek (Wien). 

Linsbauer, L. Tatigkeitsbericht fiir das Jahr 1913/14 des botanischen 
Versuchslaboratoriums und des Laboratoriums fiir Pflanzenkrank- 
heiten der k. k. hoheren Lehranstalt f. Wein- und Obstbau in 
Klosterneuburg, Wien 1914, 8°. 18 pp. 3 Fig. Im Selbstverlage 
der Anstalt. 
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1. Die Bliitenstiele an der Ansatzstelle des obersten Blattes einiger Rosea 
sorten wiesen eine eigenartige Schwarzfarbung auf. Die affizierten Bliitcnknospen 
offnen sich nicht mehr. Haufig trat die Fleckenbildung und ihre oftmalige Begleit- 
erscheinung, das Schlaffwerden der Bliitenstiele, binnen 24 Stunden ein. Zweidrittel 
der Ernte wurde 1912 als unbrauchbare Knospen entfernt. Es ist noch fraglich, 
ob der Schnitt oder der Boden an dieser Erkrankung schuld ist. Erwahnung verdient 
noch der Umstand, daB auch der zweite (Herbst-) Flor der Krankhcit, die wohl auf 
einen  Pilz  zuruckzufiihren ist,  anheimfiel.    Die  Krankheit wird  noch  studiert. 

2. Gegen die Tomatenfaule erwies sich eine Zwergsorteals recht widerstandsfahig. 

3. Cladosporium sphaerospermum, bisher nur von England und Padua be- 
kannt, wurde im Fruchtfleische (nie in der Fruchtschale) in Orangenfriichten be- 
wirkt. Infizierung der Schale nie gelungen, wohl die des Fruchtfleisches. Reinkulturen 
des Pilzes in Orangegelatine gelang leicht. 

4. Die andercn Angaben iiber Krankheiten von Kulturpflanzen iibergehcn 
wir hicr. Ma to use h e k (Wien). 

Long, W. H. Influence of the host on the morphological characters 
of Puccinia ellisiana and Puccinia andropogonis. (Journ. of 
Agricultur. Research, Washington 1914, 2, 4., p. 303—319.) 

Die Wirte fiir das Accidium von Puccinia ellisiana Thuem. sind Viola und Pent- 
stemon, zwei Arten, die weit voneinander im Systeme stehen. Das Aeeidium in- 
fiziert Pentstemon nicht stark. Eine Infektion von Viola-Arten durch die sons! 
fiir Pentstemon charakteristische P. andropogonis Schw. erfolgt auch; nur erfolgt die 
Ubertragung von P. ellisiana von Pentstemon auf Viola schwieriger als die von Viola 
zu Pentstemon.   Die beiden erwiihnten Puccinia-Arten halt Verfasser fiir identisch. 

M a tons c li e k  (Wien). 

Magerstein, Vincenz. Uber das Auftreten des samtstieligen Blatter- 
schwammes in Weidenkulturen. (Wiener landw. Zcitung, Wien 
1914, p. 79—80.) 

Collybia velutipes, der im Titel genannte Pilz, wird genau beschrieben und 
abgebildet. Er ist ein Feind der Weidenkultur. Bekampfungsmafiregeln sind bisher 
unbekannt, daher miissen Versuche angestellt werden. 

Matonschek (Wien). 

Muth, Fr. Die Knospenmilbe (Eriophyes Loewi Nal.) und der Hetero- 
sporiumpilz (Heterosporium Syringae Oud.), zwei Schadlinge des 
Flieders. (Zeitschrift f. Wein-, Obst- und Gartenbau, 1914, 11, 
p. 22—27.)   4 Fig. 

Uns interessiert hier nur die zweite Krankheit. I'm Oppenheim a. Rh. 
•it 11112 und 1913 recht haufig auf. Die Figuren zeigen einen befallenen Flicder- 
tWeig und das mit braunen Flecken versehene Blatt. Verfasser meint, daB die starken 
Spatfroste die Disposition zu dieser Pilzkrankheit schaffen, da gerade die hoher am 
Busch stehenden Blatter am starksten unter der Krankheit zu leiden haben. Es 
ist also zu hoffen, daO die Krankheit unter normalen Witterungsverhaltnissen nicht 
von Bedeutung ist, und daB der Pilz keinen bosartigen Charakter im Gebiete an- 
nimmt. Matouschek (Wien). 
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Netolitzky, Fritz. Anatomische Beobachtungen an Zerealienfriichten. 
(Osterr. botan. Zeitschr. Wien 1914, 64, 7, p. 265—272.) 

Uns interessiert der Abschnitt iiber die von J. P e k 1 o betonte, viel verbreitete 
Pilzsymbiose bei den Gramineen (Ber. d. Deutsch. bot. Gesellsch. 31. 1913, 370 bis 
384). Verfasser sagt: Schon A. Vogl (1899) hat eine merkwiirdige rollenartige 
Gruppierung der Aleuronkorner bei der Gerstenfrucht abgebildet, also ahnliche 
Gebilde gesehen, die P e k 1 o als Pilzhyphen anspricht. Verfasser sah ahnliches nur 
an Schnitten reifer Korner, die kiirzer oder langer mit Wasser (nicht Alkohol oder 
Ol) in Beruhrung gekommen waren. Betrachtet man Schnitte von trockenen Ge- 
treidekornern unter Ol, so werden die Aleuronkorner ,,ausgeloscht", man sieht das 
Netzwerk des Olplasmas. Dieses ist so regelmaBig, daB Hyphen (nach Jod-An- 
farbung) hervortreten miiBten, wenn sie nur einigermaBen normal waren. P e k 1 o 
spricht seinen Pilzhyphen eine gewohnliche Membran ab, denn sie erscheinen ihm 
nackt und unsegmentiert. Alkoholische Kalilauge (ohne Wasser) laBt nach Ver- 
fasser auch nach stundenlangem Kochen mit RiickfluBkuhler normale Zellwande 
vollkommen intakt. So konnte er viele Schimmelpilze (z. B. Mucor Rouxianus 
Wehmer) und Hefearten behandeln, ohne Formanderungen zu erhalten. Aus ordinaren 
Kasesorten isolierten sich so tadellos die Schimmelfaden und die Bakterien. Da- 
gegen bleiben in den Aleuronzellen keine hyphenahnlichen Gebilde zuriick. Dies 
ware alles leicht zu erklaren, wenn es sich, wie P e k 1 o sagt, um nackte Protoplasma- 
faden handelte. Zu wundern ware es aber, wenn in der reifen Frucht schon die be- 
wuBten Hyphen zwecks Diastasebildung zerfallen sein sollten, wahrend diese noch 
nicht nachweisbar ist. Bei der groBen Empfindlichkeit des Olplasma gegeniiber 
Wasser muB nach Verfasser im Auge behalten werden, daB die genannten Gebilde 
Kunstprodukte sind, denen bisher lediglich auf Grund der Form Pilzcharakter zu- 
gesprochen wurde. Man muB also mit Spannung die angekiindigten Beweise fiir 
die Pilznatur abwarten. Matouschek (Wien). 

Passy, P. La maladie du gros pied de choux et la maladie des epinards. 
(Revue horticole,  1914, nr. 5, p. 114.) 

Um Chambourcy wird auf Karfiol Spinat gebaut, letzterer von August bis zum 
l-'ruhjahr. Plasmodiophora brassicae tritt nie auf, dagegen zeigt seit 
1911 der Spinat eine Erkrankung, die sich in Gelb- und Welkwerden der Blatter 
und Abfallen derselben auBert. Oft kommt es zu einem jauchigen ZerflieBen des 
Grande*   Wahrscheinlich ist ein   Bakterium  die  Ursache  dieser neuen   Krankheit. 

M atouschek (Wien). 

Rapaics, R. Harom uj paradicsombetegseg hazankban. (= Drei 
neue Krankheiten des Lycopersicum esculentum in Ungarn.) 
A Kert, 1914, 20, 3, p. 86—88.)   Magyarisch. 

Bei Debreczen konnte Verfasser folgende neue Krankheiten der Tomate nach- 
weisen: Fusarium erubescens App. et Owen auf reifen und unreifen Fruchten (ge- 
fahrlich), Colletotrichum lycopersici Chest, (weniger gefahrlicb, bisher aus N.-Amerika 
und England bekannt, auf unreifen Fruchten eine Anthracnose bildend) und Septoria 
lycopersici Speg.  (auf Blattern). M a t o u s c h e k (Wien). 

Reif, Adolf. Der Kiefernblasenrost und seine Bedeutung als forst- 
licher Kiefernschadling. (Verhandl. d. Forstwirte v. Mahren und 
Schlesien, 65, 1/2, p. 89—92, Briinn 1914.) 
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Langjahrige Beobachtungen des Verfassers zeigen, daB regenreiche Sommer 
der Verbreitung des Pilzes Peridermium pini insofern hinderlich sind, als die gelben 
mit Sporen gefiillten Blaschen nicht verstauben konnen, sondern mit dem Regen- 
wasser, ohne weiteren Schaden anzurichten, zurErde gelangen. Frohwiichsige Kiefern- 
bestande hatten mehr zu leiden, da die Rinde glatt ist und mehr Angriffsstellen 
bictet als die borkige Rinde von Kiefern, die auf geringen Bonitaten erwachsen sind. 
— Das Haken der Aste von Holzsammlern kann nicht allein Schuld an der groBeren 
Verbreitung des Pilzes sein, da die Natur die Wunde bald durch Harz schiitzt, da 
der Pilz auch dort auftritt, wo das Holzsammeln nicht stattfindet, und da der Pilz 
zumeist in solcher Hohe des Baumes auftritt, welche menschlichen Beschadigungen 
ziemlich entriickt ist. Das einfachste Mittel, den Pilz an der Verbreitung zu hindern, 
besteht darin, die vom Krebse befallenen Stamme zu signieren und dann zu fallen. 
Das Holz der Stamme, die bis zum Absterben stehen geblieben sind, wird blau, also 
entwertet; auch siedeln sich Borkenkafer bald an. Die Bestandesbegrundung diirfte 
keinen besonderen EinfluB auf das Auftreten des Pilzes haben, vorausgesetzt, daB 
in die Saatbestandc und die durch natiirliche Besamung entstandenen Bestande 
fruhzeitig Lauterungen eingelegt werden, die der natiirlichen Bestandesausscheidung 
vorgreifen und der von Natur aus sich lichtstellenden Kiefer Rechnung tragen. Bei 
cingetretener Versaumnis dieser MaBregel diirfte der resultierende dichtere Bestand 
die Verbreitung des Pilzes fordern. Matouschek (Wien). 

Riehm, E. Die Brandkrankheiten des Getreides. (Deutsche landw. 
Presse 1914, Nr. 51, p. 631—633, Nr. 52, p. 649—651.) Figur 1 
Farbentafel. 

Die wichtigsten Brandkrankheiten werden beschrieben und sehr gut ab- 
gebildet. Der Verfasser teilt sie in leicht zu bekampfende (Erreger die Brandpilze 
mit Keimlingsinfektion) und in schwer zu bekampfende (Erreger Brandpilze mit 
Bliitcninfektion) ein.    Bei beidcn Artcn sind die wichtigsten Kampfmittel angefiihrt. 

Matouschek (Wien). 

Schmidt, Hugo. Einige Notizen iiber das Zusammenleben von 
Gallinsekten und Pilzen an einheimischen Pflanzen. (Fuhlings 
landw. Zeitung 63, 1914, H. 4, p. 143—146.) 

1. Von gegenseitigen Lebensbeziehungen kann man vielleicht in folgenden, 
vom Verfasser zucrst studierten Fallen sprechen, mogen die ersteren auch vorlaufig 
Boch nicht aufgedeckt sein: Auf Rumex acetosa L. erzeugt die Blattlaus Aphis rumicis 
L. eine Knauelung im Blutenstande, die nur einzelne Partien des letzteren ergreift 
and bei der die Bliiten zu normaler Entwicklung gelangen. Die gleiche Blattlaus 
hndet man aber stets in groBeren Mengcn dort, wo ein (dem Verfasser unbekannter) 
Pilz einen weiBlichen kriimeligen tjberzug der sehr dicht zusammengeballten Bliiten- 
stande bildet: alle Bliiten bleiben unentwickelt. Die befallenen Pflanzen zeigen 
einen niedrigen vcrkiimmerten Wuchs und finden sich stets an unfruchtbaren Weg- 
randern. — Werden Erysimum cheiranthoides L., Capsella bursa pastoris L., 
Kaphanus raphanistrum I.., Brassica-Artcn und Turntis glabra von Albugo Candida 
Ktae befallen, so findet man stets zahlreiche Aphis-Arten auf den verbildeten 

Pflanzentejkn. Beziiglich der letztgenannten Pflanze ist noch zu erwiihnen, daB 
der Pilz and die Aphis an dieser Pflanzenart ganz ahnliche Erscheinungen hervor- 
nifen konnen, namlich starke Zweigsucht, daher kandelaberartiger Wuchs, Bliiten- 
anh.iufungen an den SproBspitzen, da Verfasser Exemplare mit Pilz und Blattlausen 
nnd  solche  nur  mit  letzteren auffand.    Jedenfalls haben die die MiBbUdung be- 
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wohnenden Lause einen Vorteil dadurch, daB sie fur ihre Ernahrungsweise durch 
Saugen schnellwachsende und daher zarte und saftigePflanzenteile linden and durch 
die Haufung derselben einen Schutz nach auBen hin genieBen. 

2. Die durch die Gallmiicke Rhabdophaga heterobia H. Low erzeugten Ver- 
bildungen c5 Spatkatzchen an Salix triandra L. fand Verfasser zu Griinberg (Pr.- 
Schlesien) ausnahmlos mit starkem Befall von Melarapsora sp. besetzt, ohne daB 
eine Schadigung der Gallen zu erkennen war. Der Pilz lebt sonst anf der Blattunter- 
seite; es ist fraglich, ob die in den Katzchen lebende Muckenlarve Lrgendeinen Vor- 
teil aus dem Zusammenleben mit dem Pilze zieht. — Die Lipara lucens-Gallen des 
Schilfes zeigen in der Hohle verdorbener Exemplare ein wciBes Pilzgeflecht, das 
,in der Zersetzung der abgestorbencn Gallentiere beteiligt  ist. 

'A. Lebensbeziehungen zwischen nicht gallenbildenden Dipterenlarven und 
Pilzen existieren;   Rubsaamen hat sie 1908 beschrieben. 

M a touschek (Wicn). 

Schrenk, v., Hermann. A trunk disease of the Lilae. (Annals of 
the Missouri Botan. Garden 1914, 1, 2, 254—262.)   2 plates. 

Zu den von H. K 1 e b a h n mitgeteilten Krankheiten des Flieders (Syringa 
vulgaris L.) fiigt Verfasser eine neue hinzu: Polyporus versicolor zerstdrt im oben- 
genannten Garten und um St. Louis starkere Stamme sehr stark. Die Fintritts- 
stellen des Pilzcs sind wohl die Bohrlocher der Larven von Sesiiden. Die Tafeln 
zeigen die Fruchtkorper am   Stamme  und  das zerstdrte Holz derselben. 

M a t o u s c h e k (Wien). 

— Two trunk diseases of the Mesquite. (Annals of the Missouri 
Botanical Garden 1914, 1, 2, p. 243—252.)   2 pi. 

Die bisher aui dem Mesquite (Prosopis glandulosa 'l'< rr.) auftretenden Schad- 
linge werden in der Einleitung erwahnt 1912 land Verfasser altere Stamme dieses 
Baumes stark angegriffen durch Polyporus texanus (Murrill) Sacc. et Trott. zu 
San Antonio in Texas. Die Bildcr zeigen die Fruchtkorper am Stamme. Die Pilz- 
hyphen dringen bis ins Innere der Stamme und zerstoren das Holz griindlich. Fomes 
rimosus Berk, vernrsacht an gleichem Qrte eine Herzfaule (heart rot) an den Stammen 
der Prosopis, etwa von gleicher Art, wje sic dieser Pilz auf Robinia Pseudo-Acacia 
nach H. von Schrenk (1901) erzeugt. An der Zerstorung des Splmtholzes alter 
Stamme von Prosopis beteiligen sich auBerlnsckten folgende Saprophyten: Polystictus 
Lindheimeri B. et C, Stereum Leveillianum Fr., Schizophyllum commune Fr., 
Lenzites  protractus  Fr.   und   Stereum  albobadium   Schw. 

Ma touschek (Wien). 

Sorauer, Paul. Untersuchungcn iiber GummifluB und Frostwirkungen 
bei Kirschbaumen. III. Prufung der Wundreiztheorie. (Landw. 
Jahrbucher 1914, H. 2, p. 253—273.) 

DaB nur der Wundniz den GummifluB veranlasse, ist nicht stiehhaltig. Es 
kann eine Wunde gummose Schmelzungen auslosen, muB es aber nicht. Nur dann 
tritt dieser FluB ein, wenn Cytasen im CberfluB vorhanden. Dies geschieht dadurch, 
daB zwischen der Menge der einer Wundflache zustromenden Enzyme und deren 
Verbrauch ein MiBverhaltnis besteht. Wo ein Mangel an Koagulasen gegeniiber 
den Cytasen besteht, dort tritt Gummose auf. Dies kann aber auch im unverletzten 
Gewebe vorkommen und wurde vom Verfasser bereits im Vegetationskegel gesunder 
Zweige nachgewiesen. Matouschek (Wien). 
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Staniszkis, Witold. Wplyw nawozenia na wystepowanie glowin na 
prosie i roznice w skladzie slomy zdrowych i chorych roslin prosa. 
(= EinfluC der Diingung auf das Auftreten von Staubbrand 
[Ustilago Panici miliacei] und der Unterschicd in der Zusammen- 
setzung des Strohs der gesunden und kranken Pflanzen.) (Kosmos, 
Lemberg 1914, t. 38, p.  1033—1039.) 

Der Hirsebrand tritt am starksten auf den Parzellen ohne Katidiingung aut, 
das auf dem Ver.8uchsf.elde im Minimum ist. GroBere Differenzen traten in der 
cheraischen Zusammensetzung des Strobes der gesunden und kranken Pflanzen auf. 
Das Stroh der kranken Pflanzen enthalt viel mehr X, P.,0. und Si02, was man teil- 
weise dem Umstande zuschreiben kann, dafl die kranken Pflanzen keine Samen 
entwickelt haben. Andererscits bemerkte man die Erniedrigung des Gehaltes von 
CaO und K./), was dureli die Steigerung des Gehaltes von anderen Elementen be- 
ednflufit ist. M a touichek (Wien). 

Stewart, F. C. and Rankin, W. H. Does Cronartium ribicola over- 
winter on the Currant ? (New York Agr. Expt. St. Bull. nr. 374, 
II, 1914, p. 41—53.)   3 tab., 1 fig. 

Der im Titel genannte Pilz trat bei Geneva (X. Y.) mehrmals auf. Es lag die 
Frage nahe, ob der Pilz auf Johannisbeeren auch ohne Ausbildung von Aecidien 
iiberwintern kann. Versuche mit fast 500 Pflanzen fielen aber negativ aus; man 
fend auch nachtraglich die Ursache furs Auftreten des Cronartium in zwei von Peri- 
dermium   Strobi   befallcnen  Weymouthskiefern. Matouschek  (Wien). 

Trzebihski, Jozef. Sucha i sluzowa zgnilizna korzeni buraka cukro- 
wego w zwiazke z nieplodnoscia wysadkmv buraczanych.   (= Die 
Unfruchtbarkcit der Samenzuckerriiben und das Wrfaulen der 
Wurzeln bei ck-nselben.) (Kosmos, Lemberg 191:5, t. 38, p. 1477 
bis  152(5.)    Fig. 

In KleinruBland and Podolien erliegen Wurzeln der Zuckerrube wiihrend der 
Einmietung in Gruben einer Faulnis, bei der wenig Pilzmyzel, aber stets Hakterien 
nachweisbax sand. Zumeist tritt Trockenfilule auf, dock auch Rubenschwanzfaule 
(im Sinne Sorauers und W. Busses). Die erstgenannte Faule aber unter- 
schcidet sieh doeh von der Trocken- und Herzfaule der Zuckerrubcn, die auf Feldern 
im Herbste erscheint und in Mitteleuropa sehr verbreitet ist, da sic ja nur auf den 
eingernieteten Ruben auftritt. Verfasser beschreibt eingehend zwei Stiibchen, Nr. 1 
unii jfr. 2, die bei der NaBfaule und Trockenfaule auftreten, ferner Nr. :}, das nur 
bei der NaBfaule auftritt. Die beiden ersten Arten scheinen uur fakultative Para- 
s'ten zu sein; Leuconostoc mesenthcrioides (in Ceweben, die von Schleim faule be- 
'•dlen sind. aul'tretend) ist nur saprophytiseh. — Praktiseh ist die Frage, ob die em- 
gangs erwahnte Kraukheit durch den Boden ubertragen wird. Wie Saft. zerriebene 
banks Wurzeln usw. den Samenrtiben beigesetzl wurde, so trat die E&fektxon ein, 
die Ruben wurden sclrwach, krankhch. Andere Versuche des Veriassers betreffen 
die Frage des Abstutzens der Wurzelenden mi Herbste bei dem Einnaeten der Ruben. 
Zumeist traten die faulen Wurzeln in geringer Zahl aid. Nur Superpliosph.it (was 
den KinflnB der Diingung betrifft) vermindert die Zahl der faulen Wurzeln urn 27 %; 
bei groSen Gebieten ist diese Yerminderuno nicht bemerkbar.   Alle mit desinfizieren- 
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den Losungen (Karbolsaure, Kupfersulfat, Formalin) beschadigten Wurzeln er- 
schienen dabei an Schleimbakteriose erkrankt. Diese Versuche wurden insgesamt 
in S m i 1 a (Gouv.   Kieff-RuBland) durchgefiihrt. Matouschek (Wien). 

Wahl, von, C, und Miiller, K. Bericht der Hauptstelle fiir Pflanzen- 
schutz in Baden an der groflherzoglichen landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalt Augustusberg fiir das Jahr 1913. 1914, E. Ulmer, 
Stuttgart, 70 pp.   Mit Anhang I und II. j 

Uns interessieren hier die in Baden 1913 beobachteten Pllanzenkrankheiten. 
Phylloxera vastratrix trat zum ersten Male auf. Zuriickgegangen sind als Schadiger 
des Weinstocks Phyllocoptes vitis (Milbe, Erzeugerin der Kurzknotigkeit) und Tortrix 
pilleriana; zugenommen hat Conchylis ambiguella (Heu- und Sauerwurm). Des- 
gleichen nahmen an Ausbreitung zu: Sphaerotheca mors uvae, Nectria ditissima, 
Podosphaera leucotricha, Gloeosporium Ribis, Lyonetia clerkella (Miniermotte); 
Bacillus phytophthorus (Schwarzbeinigkeit der Kartoffel, die Blattrollkrankheit 
und Ringkrankheit schadigte weniger), Puccinia glumarum (Gelbrost), Tilletia Caries 
(Steinbrand des Weizens), Kleewiirger (auf Rotklee), Orobanche ramosa (auf Tabak), 
Sylpha atrata (auf Ruben), Plasmodiophora Brassieae, Peridermium Strobi (auf 
Weymouthskiefern), Hylobius abietis (ebenda, der Kafer ringelte die Rinde iiber 
dem Erdboden ganz ab), Hamster und Arvicola-Arten, Sinapis arvensis und Acker- 
hederich. — Beziiglich der Herbstzeitlose wurde festgestellt, daB durch das Wassern 
der Wiesen dieses Unkraut nicht verbreitet werde, da die Samen schnell untersinken. 
Die Verbreitung geschieht durch das Ausstreuen von Heublumen. In 2 kg soldier 
fand  man  790  Samen  des Colchicum autumnale. 

Versuche zur  Bekampfung  von  Pflanzenkrankheiten  und   Unkrautern: 

Cerdidymsulfat, Malacidschwefel, Laykoschwefel, ferner andere pulverformige 
Mittel versagten namentlich in dem der Ausbreitung der Peronospora-Krankheit 
giinstigen regnerischen Jahre 1913 besonders auffallend. — Abreiben und Einpinscln 
mit 20 %iger Kisenvitriollosung gegen den Weinstock-Grund half nicht viel und 
nicht immer. — Gegen Hederich und Ackersenf niitzte 20 %ige Eisenvitriollosung, 
gemahlener Kainit (5 kg auf ;1 Ar), Cuproazotin, 2 %iger wasseriger Kalkstickstoff 
(120 kg auf 1 ha) hatte keinen Erfolg. — „Uraniagrun" (Schweinfurter Praparat) 
halt sich in wasseriger Losung besser in der Schwebe als eigentliches Schweinfurter 
Griin; die Giftwirkung ist die gleiche. — Bei Saatbeizungsversuchen mit Formalin, 
Creolin, Karbolineum, mit Steinkohlenteer ergab sich, daB keines dieser Mittel gegen 
Vogelfrafi helfe. Karbolineum in 5 %iger wasseriger Losung schadigte erheblich 
die Keimkraft des Getreides. — Gegen Wiihlmause (Arvicola amphibius) niitzte 
gut die Prof. Lang sche Schwefelaluminiumpatrone, aber nicht gegen Kaninchen 
und Hamster, da deren Wohnungen zu tief liegen. — Malacidschwefel hatte nicht 
die  angebliche  Wirkung   gegen   Blattlause. 

Im Berichtsjahre traten die Perithecien des Rebenmehltaus (Uncinula necator) 
an Hausreben in Durlach reichlich auf. Erneute Versuche dariiber, ob Rhytisma 
acerinum von der Blattunterseite (Tubeuf) oder von der Blattoberseite ins Rlatt 
eindringe,   ergaben  die  Infektionen namentlich  von  der  Blattunterseite. 

Matouschek  (Wien). 

Wislicenus, H. Uber die auBeren und inneren Vorgange der Ein- 
wirkung stark verdiinnter saurer Gase und saurer Nebel auf die 
Pflanze.   (Experimentelle Rauchschaden.)   (Mitteil. d. Kgl. sach- 
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sischen forstlichen Versuchsanstalt zu Tharandt, Bd. I, Heft 3, 
p. 85—176.)   Mit 4 chromophotogr. Taf. und vielen Textfig. 

Nach Beschreibung der experimentellen Hilfsmittel des in Tharandt erbauten 
neuen Rauchversuchshauses schildert der Verfasser die erste (friihsommerliche), 
die zweite (hochsommerliche), die dritte (1. winterliche oder vorwinterliche) und 
die vierte (2. winterliche), ferner diefiinfte (= Ubergangsperiode), die sechste (1. Friih- 
jahrs-) und die siebente (1. spatsommerliche) Versuchsreihe und macht uns mit den 
Wirkungen der SGyNebel und des Fluorsiliciums bekannt. Es ergaben sich folgende 

Hauptresultate: 
1. Reine schwefelige Saure schadigt in groBer Verdiinnung mit Luft die Pflanze 

nur dann, wenn die Nadeln oder Blatter in Assimilationstatigkeit begnffen sind. 
Je starker die assimilatorische Tatigkeit ist, desto empfindlicher die Pflanze. Die 
genannte Saure wird als spezifisches Assimilationsgift fur die Pflanze, als ein scharfer 
Indikator des phytosynthetischen Vorgangs, angesprochen. Nur im Ruhezustande 
des Winters und bei Nacht oder bei kunstlichem starkem Lichtmangel im Sommcr 
ist die Pflanze unempfindlich gegen diese Saure; schon stark gedampftes oder diffuses 
Licht lost mit dem Assimilationsvorgang auch die Rauchschadengefahr aus Beim 
Ubergang vom winterlichen in den sommerlichen Vegetationszustand beginnt die 
Empfindlichkeit der Blatt- (Nadel-) Organe erst mit vorgeschrittener Ausbildung 
der jungen Blattorgane (Anfang bis Mitte Juni), jedoch bei verschiedenen Holz- 
pflanzen in verschiedenem Zustande der Blattentfaltung. Esche und Birke sind mi 
Entwicklungszustande der Blatter sehr gefahrdet; die Esche speziell gehort (im Gegen- 
satze zu den Erfahrungen der Praxis) zu den rauchenempfindlichsten Pflanzen. Die 
Kiefer ist unter den Nadelholzem am meisten rauchhart, die Fichte am wenigsten. 
Zur Zeit der starken Vegetationstatigkeit sind die Wipfel der Koniferen (vor allem 
der Spitzentrieb) am wenigsten widerstandsfahig. In der Zeit lebhafter Lebens- 
tatigkeit zeigen sich in hellem Licht bei der Fichte die Neutriebe am empfindhchsten, 
die alteren Nadeljahrgange aber auch sehr verletzbar. Das Verhaltn.s ist umgekehrt 
zur Zeit der nicht voll entfalteten Stoffbildung in den Nadeln. Daher leiden im Knt- 
wicklungsstadium des Friihjahres vonviegend altere Fichtennadeljahr,an,e. Nur 
sehr liohe Saurekonzentrationen (V.ooooo bis >/20„00 S02) sind aber wohl .mstande. 
auch jfingere Triebe schon im Fruhjahr zu verletzen. Sind dann die Nadelachsen 
(Blattstiele) noch in zartem Zustande, so werden auch sie getotet. Dann konimt 
die charakteristischc Kriimmung der Triebe hervor, die man bisher meist als Spar 
frostwirkung scharf von der Rauchwirkung trennen zu miissen glaubte. Die Kes.stenz- 

reihe des Rauchversuchshauses ist folgende: 
sehrS02empfindlich: Fichte   und   Esche,   Sitkafichte  im   sommerlichen   Zustande, 

Colorado-Douglasfichte,  Weymouthskiefer.  Tanne  (?),   B.rke 

im   Jugendzustande  der  Blatter; 

mittel rauchhart: gemeine Kiefer, groBbl. Linde,  Bergruster; 

rauchhart: Bergahorn, Hainbuche; 

sehr rauchhart: Rotbuche (auch mit jungem Griin), Eiche. 

Die individuelle Widerstandsfahigkeit ist vom vegetativen Zustand (Blatt- 
entfaltung, Blutezeit) so weitgehend abhangig, daB daraus wirkliche und schembar,- 

Widerspriiche gegen iene Resistenzregel folgen. ,...,.      , 
E! existiert kein eindeutig bestimmter Schwellenwert der Giitigkext oder un- 

schadlicher Grenzwert der Verdiinnung der schwefeligen Saure mit indifferenten 
Gasen und Luft. Den empfindlicheren Pflanzen vermag selbst em Luftsauregehalt 

von weniger als V50ooooo i* Hochsommer innerhalb wemger Tage schwerste, ja tod- 
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Hche Storungen beizubringen, wenn starke unmittelbare Sonnenbestrahiung mit- 
wirkt. Die enorme Verzogerung der Schadenwirkung beim Ubergange der Versuche 
vom Sauregehalt 1/s Millionen S02 zurVerdiinnung a 1 : V/2 Millionen auch bei hoch- 
sommerlicher Aktivitat der Pflanze beweist, daB in der Praxis fur die natiirlichen 
Rauchschaden im groBen Durchschnitt und in erster Annaherung die Grenze der 
Schadlichkeit nicht weit von 1 : 1 Million S02 entfernt anzunehmen ist. Diese bisher 
angcnommene Grenze wird nur bei starkster Lichtbestrahlung im Hochsommer 
weit hinausgcschoben. 

2. Dem Fluorsilicium scheint eine ahnliche intensive (vielleicht mit Atzung 
verbundene)   Gasvergiftung zuzukommen. 

3. Die Ncbclschwaden der in feuchte Luft austretenden Dampfe von SOs haben 
liir die Pflanze gcgeniiber der schwefeligen Saure eine fast verschwindende Schad- 
lichkeit. 

1 Die Kinrichtungen des Versuchshauses eignen sich auch zu einer genaueren 
Messung tier Oxydation der schwefeligen Saure zu Schwefelsiiure in der Luft in Gegen- 
wart unci in Abwesenheit des Oxydationskatalysators, der in tatigen Chloroplasten 
der Pflanze vorhanden ist. Es stellte sich bisher heraus, daB in Gegenwart von Pflanzen 
im   Licht   der   Ubergang  auBerordentlich  rasch  erfolgt. 

5. Fur die Praxis (Bcurteilung von Rauchschaden und Ycrhiitung von Rauch- 
schaden) ergibt sich folgendes: Die Zeit der hochsten Empfindlichkcit der Pflanzen 
ist nicht der Winter, sondern die Zeit der kraftigsten hochsommerlichen stofflichen 
Tatigkeit der Blattorgane. Die dem Gasstrome und auch dem Lichte am meisten 
ausgesetzten Pflanzen, also die Wipfel, die Bestockung von Rauchgasen bestrichener 
Hinge (also die besten Standorte fiir die forstliche Produktion) sind die Orte der 
starksten Beschadigung. Der im Lichte so auBerordentlich unmittelbare Eingriff 
der schwefeligen Saure in die chemischen Yorgjinge der Assimilation und Stoff- 
produktion erkliirt die sichtbaren Rauchschadenwirkungen und auch die ^unsicht- 
baren" (HerabsetzuOg der Produktion von Kohlenhydraten, Zuwachsverlust) ein- 
fach und vollstandig als direkte BeeintrachtigTing der oberirdischen Pflanzenteile. 
I>as Ergebnis widerspricht durchans den zu weitgehenden Anwendungen der 
V\ iel c r achen Bodenentkalkungstheorie. Wohl kann diese Theorie die letzten 
diffuscn Einflfisse dvv Abgase auf die Vegetation erklaren. Ehe aber solche indirekte 
K'.iuclisiliaden si( h geltend ni.u hen, ist die direkte Wirkung langst vollbracht. Alle 
erheblichen Rauchschaden sind mehr ortlich begrenzte, auf die nahere Umgebung 
der Kauchquellen eingeschranktc Erscheinungen, deren erste und entscheidende 
Uraache zweifellos die unmittelbare Abgaswirkung auf die Blattorgane ist. — Die 
natiirliche Losung der Abgasfrage wird sich nur langsam ausbauen — sie ist von 
den   Bortschritten der Industrie abhiingig. Matouschek  (Wien). 

Wollenweber, H. W. Identification of species of Fusarium occuring 
on the Sweet Potato, Ipomoea batatas. (Journ. of agricnlt. 
Research, Washington, 2, 4, p. 251—286, 1914.)   5 plates. 

Win-  Artm  und  ForTOen sind: 

lus.ii iimi i.nlii nola Wollenw. (auf Solaiinin tuberosum und Ipomoea batatas, 
Mir scctio Martidla geh6rend), F. caudatum mit var. \olutum (beide nur auf Ipomoea 
batatas, sectio Gibbosum), I' orthoceras App. et Wollenw. n. var. triseptatum, 
P: batatatis, F. hyperoxysporum (alle nur auf Ipomoea, sectio Klegans). AuBer diesen 
Artcu beschreibt Verfasser auch andere sehr ausfiihrlich, z. B. Hypomyces ipomoeae 
tlals.) Wollenw., H. caneri (Rutg.), Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc. AnschlieBend 

ein   Bestimmungsschliissel   derjenigen   Arten,   die  Verfasser in  reinen   Kulturen,   ge- 
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wachsen bei Tageslicht, gezogen hat. In einer groBen Tabelle sind iibersichtlich 
die Eigenschaften der Perithecien, Ascosporen, Chlamydosporen und Conidien bei 
den einzelnen Arten der Gattungen Fusarium, Hyphomyces und Gibberellaverzeich.net. 
Die Tafeln zeigen Kulturen (farbig), Habitusbilder und morphologische Details. 

Die Resultate konnen in folgende Satze gekleidet werden: Nur 2 der 11 Arten 
und 2 Varietaten von Fusarium auf Ipomoea batatas Poir. entwickeln den Asco- 
mycetenpilz Hypomyces ipomoeae (Hals.) Wollenw. (= Nectria ipomoeae Hals. 
= Creonectria ipomoeae [Hals.] Seav.) bezw. Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc. 
Die anderen Arten des Fusarium der angegebenen Nahrpflanze verbleiben im Genus 
Fusarium und gehoren den Sektionen Martiella, Elegans, Discolor, Gibbosum, Roseum. 
Fusarium orthoceras App. et Wollenw., F. oxysporum (Schlecht.), F. incarnatum 
(Rob.) Sacc, F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. und F. acuminatum Ell. et Ev. sind 
gemeine, aber nicht fur Ipomoea obligate Arten. Die ersten 2 Arten herrschen vor, 
alle 5 Arten befallen Solanum und andere Pflanzen. F. oxysporum ist die Ursache 
der „wilt disease" von Solanum, aber nicht von Ipomoea. Die Ursache dieser Krank- 
heit von Ipomoea ist Fusarium batatatis Wollenw. und F. hyperoxysporum Wollenw., 
beide Arten gehoren zur Sectio Elegans. Die erste Art zeigt Beziehungen zu F. Ortho- 
ceras, die andere zu F. oxysporum. F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. (synonym F. 
rubiginosum App. et Wollenw.) befallt haufiger Getreidearten, namentlich Triticum, 
seltener Solanum und Ipomoea. Nectria cancri Rutg. muC Hypomyces cancri (Rutg.) 
Wollenw. nov. comb. heiBen. Matouschek (Wien). 
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