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A. Referate und kritische Besprechungen. 

Engler, A. Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine Ubersicht iiber das 
gesamte Pflanzensystem mit besonderer Beriicksichtigung der 
Medizinal- und Nutzpflanzen nebst einer Ubersicht iiber die 
Florenreiche und Florengebiete der Erde, zum Gebrauch bei 
Vorlesungen und Studien iiber spezielle und medizinisch-pharma- 
zeutische Botanik. Achte, mehrfach erganzte Auflage mit Unter- 
stiitzung von Ernst G i 1 g. Gr. 8°. XXXV und 395 Seiten. 
Mit 457 Abbildungen.   Berlin (Gebruder Borntrager)  1919. 

Schon die siebente 1912 erschienene Auflage des Englerschen „ Syllabus" hatte 
erne vollstandige Umgestaltung erfahren, unter anderem dadurch, daB die Hinweise 
auf Pflanzenprodukte wesentlich vermehrt, alle Angaben iiber Artenzahlen griindlich 
revidiert und unserem gegenwartigen Wissen entsprechend verbessert wurden, be- 
sonders aber dadurch, daB zahlreiche Abbildungen derselben beigegeben worden 
waren. Auch noch manche andere Veranderungen hatte dieselbe gegeniiber den 
friiheren Auflagen erfahren, von denen hier auf die starke Einschrankung der Ab- 
kiirzungen, da diese nicht seiten Anfangern zu MiBverstandnissen AnlaB gegeben 
hatten, aufmerksam gemacht sei. Alle diese Veranderungen hatten nun aber dazu 
beigetragen, daB der Umfang des .-.Syllabus" ein bedeutend groflerer wurde als friiher 
und derselbe immer mehr aus einer „ Ubersicht des Pflanzensystems" zu einem sehr 
brauchbaren Hilfsmittel zum Studium der speziellen Botanik sich entwickelt hatte. 

Bei der neuen Revision des Textes zur achten Auflage wurde nun die systema- 
tische Literatur der letzten seit dem Erscheinen der siebenten Auflage verflossenen 
sechs Jahre moglichst berucksichtigt, namentlich auch beziiglich der Angaben der 
Artenzahlen. Ebenso sind mancherlei Erganzungen und Berichtigungen, besonders 
auch in die von Engler allein bearbeiteten Abschnitte ..Prinzipien der syste- 
matischen Anordnung" und die im Anhang gegebene ,,Ubersicht iiber die Florenreiche 
und Florengebiete und deren Gliederung" aufgenommen worden. Wie in den friiheren 
ist auch ein doppelter Zweck verfolgt worden. Einerseits soil dem Studierenden der 
Stoff zu einer Ubersicht des Pflanzensystems nur den notwendigen beigeordheten 
Kenntnissen gegeben werden, andererseits aber auch dem Lehrer in den kleiner 
gedruckten Abschnitten moglichste Vollstandigkeit des Stoffes zur Benutzung bei 

Spezialvorlesungen geboten werden. 
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Es ist zu erwarten, daB der ,,Syllabus" beim botanischen Unterricht an Uni- 
versitaten und anderen Hochschulen immer mehr sich einbiirgern und unentbehrlich 
machen wird. <-*. H. 

Haberlandt, G. Zur Physiologie der Zellteilung. Dritte Mitteilung: 
Uber Zellteilungen nach Plasmolyse. (Sitzungsb. d. PreuB. Akad. 
d. Wissensch. XX, 1919, p. 322—348.   Mit 8 Textfiguren.) 

Der Verfasser beabsichtigte bei seinen fortgesetzten Untersuchungen iiber die 
Physiologie der Zellteilung die Wahrscheinlichkeit der von ihm vertretenen Ansicht, 
daB an der Herbeifiihrung von Zellteilungen ein besonderer Reizstoff, ein ,,Hormon" 
beteiligt sei, zu stiitzen. Er wendete dabei die Methode an in lebenden Zellen (Haaren 
und Epidermiszellen) durch lOprozentige Traubenzuckerlosung Plasmolyse hervor- 
zurufen. Als Untersuchungsobjekt bot sich unterandern besonders Coleus Rehneltianus. 

Alsbestes Referat moge die Zusammenfassung des Verfassers von den Haupt- 
ergebnissen der interessanten Untersuchungen, welche er am SchluB der Abhandlung 
gegeben hat, hier Platz finden. 

,,1. Die Protoplasten der ausgewachsenen, aber noch jungeren Haarzellen von 
Coleus Rehneltianus werden nach Plasmolyse mittels '/a n-Traubenzuckerlosung 
gewohnlich in zwei ungleich groBe Facher geteilt. Das kleinere Fach befindet sich 
in der Regel im oberen Teil der Zelle.   Zuweilen werden auch drei Facher gebildet. 

2. Die Facherung kommt dadurch zustande, daB der vor der Plasmolyse im 
basalen Teil der Zelle befindliche Kern an der AuBenwand aufwarts wandert, im 
oberen Teil zur Ruhe gelangt und daB nun von ihm aus Plasmafaden gegen die gegen- 
ilberliegende Wand ausstrahlen. Diese Faden ordnen sich in einer Ebene an und 
verschmelzen miteinander zu einer Plasmaplatte, die den Protoplasten fachert. 
Dann ruckt der Kern aus der Platte heraus, gewohnlich in das untere Fach hinein, 
und die Offnung in ihr wird geschlossen. In dieser Plasmaplatte entsteht haufig eine 
zarte Zellulosehaut. 

3. Der Zellkern bestimmt den Ort der Anlage der Plasmaplatte, teilt sich aber 
in der Regel nicht. Doch findet haufig ein Anlauf zu mitotischer Teilung statt, indem 
sich sein Chromatin in chromosomenahnliche Stiicke sondert. Nur ausnahmsweise 
kam es einmal zu vollstandiger Kernteilung. 

4. In dem Umstande, daB das obere Fach des geteilten Protoplasten fast immer 
bedeutend kleiner ist als das untere und in der Regel derbere, resistentere Wande 
besitzt, spricht sich sehr deutlich die Polaritat der Haarprotoplasten aus. 

5. Ahnliche Teilungsvorgange wurden nach Plasmolyse durch Traubenzucker- 
losungen auch an den Protoplasten der Haare von Coleus hybridus, Saint-paulia 
ionantha. Primula sinensis und Cyssus njegerre beobachtet. 

6. Die Epidermiszellen der AuBenseite der Zwiebelschuppen von Allium Cepa 
verhalten sich in n-Traubenzuckerlosung verschieden. In einer Reihe von Fallen trat 
aktive Einschniirung der Protoplasten an ein oder zwei Stellenein, die zu vollstandiger 
oder unvollstandiger Durchschniirung fiihrte. Wenn dann spater die Plasmolyse 
spontan zuriickging und die Plasmahaute an den Durchschniirungsflachen sich 
aneinanderlegten, traten zwischen ihnen zarte Zellulosehaute auf, die als Scheide- 
wande das Zellumen facherten oder in Kammera teilten. Der Zellkern blieb stets 
ungeteilt, doch zeigte er haufig die ersten Ansatze mitotischer Teilung. 

7. Die beschriebenen Vorgange in den plasmolysierten Protoplasten sind als 
unvollstandige und modifizierte Zellteilungen aufzufassen. Sie erinnern an jene 
primitiveren Teilungsvorgange, die bei verschiedenen Algen und Pilzen auftreten. 
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8. Es ist wahrscheinlich, daB die beschriebenen Zellteilungen durch einen 
. besonderen Reizstoff ausgelost werden, der im Zellsaft und Protoplasma j lingerer, 
zuweilen auch alterer Zellen enthalten ist. Durch die Plasmolyse beziehungsweise 
die osmotische Wasserentziehung nimmt die Konzentration dieses Zellteilungsstoffes 
zu, der SchweJIenwert des Reizes wird iiberschritten, es kommt zur Teilung der 
Protoplasten." G. H. 

Kaiser, K. Der Luftstickstoff und seine Verwertung. 2. Auflage. 
Kl. 8°. 104 p. Mit 13 Abbildungen im Text. (Aus Natur und 
Geisteswelt. 313. Bandchen.) Preis: kart.M.1.60; geb. M. 1.90 
(hierzu Teuerungszuschlage des Verlags und der Buchhandlungen). 
Leipzig und Berlin (B. G. Teubner)  1919. 

Wir geben hier das im September 1918 geschriebene Vorwort zur zweiten Auf- 
lage des Werkchens wieder: 

„Das Problem der Luftstickstoffverwertung hat seit dem Erscheinen der ersten 
Auflage dieses Biichleins eine alle Erwartungen iibertreffende Entivicklung erfahren, 
die durch den ungeheuren Bedarf der Kriegfiihrung an Stickstoffverbindungen noch 
auBerordentlich beschleunigt worden ist. Die drohende Gefahr des Versiegens der 
chilenischen Salpeterfelder, die das Stickstoffproblem eigentlich erst aktuell gemacht 
hat, hat ihren Schrecken verloren. Wir werden, vvenn einst der Weltkrieg 
sein Ende gefunden haben wird, voraussichtlich nicht ein einziges 
Kilo Salpeter mehr einfuhren, sondern imstande sein, 
selbst bei weitgehendster Befriedigung iinserer Land- 
wirtschaft mit S t i c k s t o f f d ii n g e r noch Stickstoffverbin- 
dungen auszufiihren. Die bis zum Jahre 1910 praktisch allein in Frage 
kommende Stickstoff verbrennung mit ihrem gewaltigen Bedarf an billigen elektrischen 
Kraften ist nach der Einfiihrung des H a b e r schen Verfahrens der Amomniak- 
synthese, durch das die Stickstoffindustrie Deutschlands zur ersten und bedeutendsten 
der Welt geworden ist, vollstandig in den Schatten getreten. Die neue Auflage tragt 
diesen groBen Fortschritten Rechnung, soweit der Kriegszustand es erlaubt; in der 
Anordnung des Stoffes wurde auch diesmal wieder mehr Gewicht darauf gelegt, die 
theoretischen Grundlagen der Stickstoffverbindungen zu erlautern, als alle bereits 
erfundenen Verfahren vollstandig zu beschreiben." 

Nach einer Einleitung wird im ersten Kapitel erortert, welche Rolle der Stick- 
stoff im Haushalte der Natur spielt. Im zweiten werden die Stickstoffquellen, Salpeter, 
das schwefelsaure Ammoniak oder Ammoniumsulfat, der Guano und der atmospha- 
rische Stickstoff behandelt. Im dritten Kapitel beschaftigt sich dann der Verfasser 
mit der Stickstoffverbrennung, indem er die Theorie und die Praxis derselben erortert. 
Im vierten Kapitel mit der Bildung von Ammoniak aus atmospharischem Stickstoff 
und im fiinften mit der der Zyanidverbindungen aus demselben. Das sechste Kapitel, 
welches den Kryptogamenforscher und Bakteriologen speziell interessieren diirfte, ist 
der Stickstoffbindung durch Bakterien gewidmet. SchlieBlich gibt der Verfasser im 
letzten Kapitel eine ubersichtliche Darstellung der Bedeutung der Stickstoffindustrie 
fiir die deutsche Volkswirtschaft. Ein Sachregister und ein Verzeichnis der Ab- 
bildungen machen den SchluB des wertvollen Iesenswerten Werkchens. G. H. 

Kraepelin, K. Einfiihrung in die Biologie zum Gebrauch an hoheren 
Schulen und zum Selbstunterricht. GroBe Ausgabe. Vierte, ver- 
besserte Auflage bearbeitet von Prof. Dr. C. S c h a f f e r , Ober- 
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lehrer an der Oberrealschule auf der Uhlenhorst in Hamburg. 
VI und 339 Seiten. 8°. Mit 387 Textbildern, 1 schwarzen Tafel, 
sowie 4 Tafeln und 2 Karten in Buntdruck. Leipzig und Berlin 
(B. G. Teubner) 1919. Preis: geb. M. 6.80 (hierzu Teuerungs- 
zuschlage des Verlages und der Buchhandlungen). 

— Dasselbe. Kleine Ausgabe. IV und 251 Seiten. Mit 333 Text- 
bildern, 1 schwarzen Tafel, sowie 4 Tafeln und 2 Karten in Bunt- 
druck. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1919. Preis: geb. 
M. 4.60 (hierzu Teuerungszuschlage des Verlages und der Buch- 
handlungen). 

Die Brauchbarkeit von Karl Kraeplins ,,Einfiihrung in die Biologie" 
hat den Erfolg gehabt, daB nun auch nach dem Tode des arbeitsamen und erfolg- 
reichen Verfassers eine vierte Auflage notwendig wurde, welche in Professor 
Dr. C. Schaffer einen sachkundigen Bearbeiter gefunden hat, der mit dem Buche 
eine Anzahl Veranderungen, die teils sich als wiinschenswert, teils als notwendig 
erwiesen hatten, vorgenommen hat. Im folgenden mogen die letzteren nach dem 
Vorwort hier aufgezahlt werden: 

1. Im anatomisch-physiologischen Abschnitt (I) wurde mehr als fruher die 
physiologische Seite betont, besonders auch durch Einfiigung von An- 
leitungen zu physiologischen Yersuchen. Damit wurde ein noch vom Verfasser selbst 
dem Bearbeiter ausgesprochener Wunsch erfiillt. Zur Selbsttatigkeit 
sollen auBerdem die Zusammenstellungen der zur mikroskopischen Untersuchung 
empfohlenen Objekte anregen. — Aus dem friiheren dritten Abschnitt des Buches 
ist das Kapitel ,,Sinnesorgane und Sinnesempfindungen des Menschen", zerlegt in 
seine Bestandteile, in den Abschnitt I aufgenommen, weil sich im Unterricht doch 
immer wieder die Notwendigkeit ergab, die Stoffe zu verschmelzen. Doch ist auch 
bei gesonderter Behandlung des Menschen das Buch verwendbar, weil den Text- 
stucken iiber den Menschen (hinzugefiigt ist ein solches iiber Ernahrung) eine gewisse 
Selbstandigkeit gewahrt blieb. — Etwas eingehendere Behandlung als bisher erfuhr 
namentlich die Darstellung der ersten Entwicklungsvorgange im Tierreich. 

2. Der okologische Abschnitt (II), der bisher den ersten Teil bildete, wurde 
an die zweite Stelle geriickt, was naturgemafl erscheint, aber nicht hihdern soil, im 
Unterricht gegebenenfalls eine abweichende Reihenfolge innezuhalten. Ein kon- 
zentrierter Unterricht wird auch an die Teile des Abschnitts I solc'he des Abschnitts II 
unmittelbar anreihen konnen. Die Gliederung von Teil II wurde ihres etwas formalen 
Charakters entkleidet und dadurch erheblich vereinfacht. Im Ausdrucke konnten 
Starke Kiirzungen erfolgen. 

3. Eingeschoben wurde ein Abschnitt (III), welcher einige wichtige allgemein- 
biologische Themen behandelt, zu denen auch die Deszendenztheorie (fruher ein 
Bestandteil des anatomisch-physiologischen Teiles)  hinzugezogen wurde. 

4. Der letzte Abschnitt befaBt sich nach Ausscheiden der menschlichen Sinnes- 
organe nur noch mit einigen Grundtatsachen der physischen Anthropologie sowie der 
Urgeschichte des Menschen. 

5. Besondere Aufmerksamkeit wurde auch den Abbildungen geschenkt, 
die vermehrt und zum Teil verbessert wurden. Eine groBere Zahl von Bildern ist 
von Herrn J. Hempel (Hamburg) neu gezeichnet, zahlreiche andere sind aus 
Werken des  Verlags B.  G. Teubner,    so aus   H e s s e - D o f 1 e i n:   „Tierbau 
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und Tierleben" ; aus ,,Kultur der Gegenwart", Bd. II, Teil III, Abt. IV, in welcher 
Beitrage von Abel, Benecke, O. Hertwig, R. von Heriwig, 
K e i b e 1 und Strafiburger enthalten sind; aus B. S c h m i d s ..Biologisches 
Praktikum"; den Leitfaden fur den botanischen und zoologischen Unterricht von 
Kraepelin und aus C. Schaffers ..Biologischem Experimentierbuch" 
entnommen. 

In erster Auflage erscheint zugleich vielfach geaufierten Wiinschen entsprechend 
die kleine Ausgabe des Werkes, die als weniger ausfuhrliches Lehrbuch 
vielen Lehranstalten willkommen sein diirfte. 

Es ist zu envarten, dafl das groflere in der neuen Form und das kleinere Werk 
wie die friiheren Auflagen des ersteren sich bald Freunde erwerben werden.        G. H. 

Lehmann, H. f Die Kinematographie; ihre Grundlagen und ihre 
Anwendungen. Zweite Auflage besorgt von Dr. W. Merte, 
wissensch. Mitarbeiter am ZeiBwerk in Jena. (Aus Natur und 
Geisteswelt. 358. Bandchen.) Kl. 8°. 104 Seiten. Mit 68 zum 
Teil neuen Abbildungen im Text. Leipzig und Berlin (B. G. Teub- 
ner) 1919: Preis: kart. M. 1.75; geb. M. 2.15 (hierzu Teuerungs- 
zuschlage des Verlages und der Buchhandlungen). 

Die erste Auflage erschien 1911. Die zweite Auflage des niitzlichen Werkchens 
des verstorbenen Dr. H. L e h m a n n beabsichtigt nach dem Vorwort des Bearbeiters 
unter moglichster Wahrung des dem Biichlein in der ersten Bearbeitung gegebenen 
Charakters, die Darstellung der Kinematographie dem heutigen Stand der Wissen- 
schaft und Technik anzupassen, wo es wiinschenswert erschien, zweckentsprechender 
zu gestalten und auf gewisse Gebiete der Kinematographie neu auszudehnen. Um 
Raum einzusparen, sind nianche Erorterungen der ersten Auflage entweder ganzlich 
fortgefallen, wie z. B. die Systematik der Erfindungen, die eingehende Besprechmng 
der stereoskopischen Kinematographie u. a., oder doch stark gekiirzt, so besonders 
die Darstellung der psychologischen und physiologischen Grundlagen fur das Zustande- 
kommen der kinematographischen Tauschungen, wobei aber gleichzeitig durch die 
Neueinfiigung von Abbildungen und der Beschreibung einfacher Experimente eine 
anschaulichere Form des Vortrags angestrebt ist. Der so gewonnene Raum ist zu- 
nachst dem Ausbau des technischen Teils des Buchleins zugute gekommen in der 
Besprechung neuer Apparate, der Beigabe erlauternder Abbildungen u. a. Weiter 
Uonnten in dem Abschnitte iiber die Anwendung der Kinematographie in Wissen- 
schaft und Technik die interessantesten Gebiete, wie z. B. die Rontgen-Kinemato- 
graphie und die ballistische Kinematographie, noch eine etwas eingehendere Beriick- 
sichtigung finden. Auf Wunsch des Verlags widmet die neue Auflage der Bedeutung 
der Kinematographie fur Unterhaltung und Belehrung und der so wichtigen Kino- 
reform einen besonderen Abschnitt und gibt in einem Schlufikapitel einen kleinen 
Einblick in die Kinoindustrie. — Im einzelnen sind auflerdem zahlreiche Anderungen 
und Erganzungen eingetreten. Neben der Mehrzahl der alten Abbildungen bringt 
die zweite Auflage auch eine Reihe von neuen Bildern, die grofitenteils der bestehenden 
Literatur entnommen, in geringer Zahl vom Herausgeber angegeben sind.        G. H. 

Senn, G. Weitere Untersuchungen iiber Gestalts- und Lagever- 
anderung der Chromatophoren. IV und V. (Zeitschr. f. Botanik. 
U.  Jahrg. 1919, p. 81—141.   Mit  10 Abbildungen im Text.) 
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Uber an zwei Rhodophyceen ausgefuhrten Untersuchungen iiber Gestalt 
und Lageveranderung der Chromatophoren hat der Verfasser 1917 berichtet (Ver- 
handlungen d. Naturf. Ges. Basel XXVIII, 1917, 2. Teil, S. 104—122), in der vor- 
liegenden Abhandlung teilt er die Ergebnisse, welche bei der Untersuchung von drei 
marinen Diatomeen und sechs Braunalgen gewonnen wurden, mit. 
Diese Untersuchungen hat er im Marz und April 1914 in Neapel wie die iiber Rhodo- 
phyceen durchgefiihrt. Die Verschiedenheit der Fragen, welche sich bei den Ver- 
tretern der beiden genannten Algengruppen aufdrangten, schloB eine gemeinsame 
Besprechung aus. Demnach wurde in dem ersten Teil die Gestalt und Lageveranderung 
der Chromatophoren bei marinen Diatomeen, im zweiten dieselben im Grundgewebe 
mariner Braunalgen behandelt. Wir geben im nachfolgenden die Zusammenfassungen 
der Resultate, welche der Verfasser am SchluB der Teile zusammengestellt hat, wieder: 

IV. 

Die Gestaltveranderungen der Chromatophoren von Striatella uni- 
punctata und die Verlagerung der Chromatophoren von Striatella 
S c h m i t z i i und Biddulphia pellucida wird nicht, wie bei den iibrigen 
Pflanzen, von jedem einzelnen direkt gereizten Chromatophor individuell vollzogen, 
sondern stets von alien Chromatophoren einer Zelle einheitlich und gleichsinnig, und 
zwar auch dann, wenn die einzelnen Chromatophoren von verschiedenen Reizen, 
z. B. partieller Belichtung der Zelle, beeinfluBt werden. Dabei reagieren auch solche 
Chromatophoren mit einer Verlagerung, welche selbst vom Verlagerungsreiz gar nicht 
getroffen worden sind. 

Dementsprechend vermogen sie im Gegensatz zu den Chromatophoren anderer 
Pflanzen nicht, innerhalb der Zelle taktisch (z. B. positiv oder negativ phototaktisch) 
zu reagieren, sondern sind in ihrer Gestalts- und Lageveranderung vom Reizzustand 
des Protoplasmas ihrer Zelle abhangig. Durch dessen Vermittlung reagieren die 
Chromatophoren um so rascher mit einer Verlagerung, je groBer die gereizte Zell- 
partie ist, 

Diese weitgehende Abhangigkeit der Chromatophoren vom Reizzustand des 
Protoplasmas bedingt verschiedene Abweichungen in den Reaktionen dieser Dia- 
tomeen- Chromatophoren vom Verhalten der Chromatophoren anderer Pflanzen 
gegeniiber verschiedenen Reizen (z. B. Verlagerungsreaktion auf Reize, welche bei 
anderen Pflanzen keine Verlagerung hervorrufen). 

Ihre Chromatophorenverlagerung und Gestaltsveranderung stellt darum einen 
besonderen Typus, den S t r i a t e 11 a - T y p u s dar, der als hohere Differen- 
z.erungsstufe des   Eremosphaera-Typus   zu betrachten ist. 

V. 

1. Die kugelig oder ellipsoidisch kontrahierten Phaeoplasten der embryonalen 
Zellen von D i. c t y o t a , T a o n i a und P a d i n a platten sich be.m tibergang 
ihrer Zellen ms Dauergewebe ab, wobei for Volumen auf das Doppelte bis auf das 
Sechsfache vergroBert wird. 

2 In schwachem Licht und in der Dunkelhe.t rollen sich die breit bandformigen 
Phaeoplasten von PhyUitis haufig ein, diejenigen der fiinf anderen Algen 
kontrah.eren s.ch zu mehr oder weniger regelmaBiger Kugel- oder Ellipsoidform, 
wahrend s,e m intens.vem L.cht meist unregelmaBig schalenformige oder ver- 
krummte Gestalt annehmen. Ubrigens erfolgt die Kontraktion der Chloroplasten 
der   noheren  Pflanzen  im   intensiven   T ;^v,<- 0„„i.   • , 
der Dunkelheit. LlCht aUch m ""^gelmafliger Weise  als in 
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3. Die im Grundgewebe der untersuchten Braunalgen enthaltenen Chromato- 
phoren nehmen bei optimaler Beleuchtung, wie diejenigen des Palisadenparenchyms 
mariner Rotalgen, Antistrophe nach der nachsten Thallusoberflache an. Die bei 
D i c t y o t a und P a d i n a gewohnlich vorhandene zweiseitige Lagerung ist 
keine eigentliche Diastrophe, sondern eine Antistrophe nach zwei von entgegen- 
gesetzten Seiten wirkenden, relativ kraftigen Lichtquellen. Sinkt deren Intensitat 
soweit, dafi sie durch die Absorption in der direkt belichteten Assimilationsschicht 
ihre weitere phototaktische Wirksamkeit verliert, so besetzen auch die Phaeoplasten 
von D i c t y o t a ausschlieBlich die AuBenwand. Bei streng einseitiger Belichtung 
tritt bei alien sechs Algen einseitige Antistrophe ein. Dieselbe Lagerung wird auch 
von den Chloroplasten des Schwammparenchyms von Laubblattern angenommen, 
deren Unterseite — nach Injektion der Interzellularen mit Wasser — vom stark 
konvergenten Licht relativ niedriger Intensitat belichtet wird. 

4. Im Gegensatz zu den Laubblattern tritt in den Thalli der untersuchten 
Braunalgen haufig nur in ihrer direkt belichteten Seite eine phototaktische Reaktion 
der Chromatophoren ein. Die Thalli absorbieren somit das Licht relativ stark und 
leiten es in viel unvollkommenerer Weise in die inneren Gewebeschichten als die 
Laubblatter. 

5. Aus der bei den untersuchten Braunalgen beobachteten Dunkellage 
der Phaeoplasten geht hervor, daB letztere, wie die assimilierenden Chromatophoren 
uberhaupt, in der Dunkelheit nur solche Fugenwande aufsuchen, welche an g 1 e i c h - 
a r t i g e Zellen stoBen. Der Vergleich zwischen der Wirkungsweise der inhalts- 
armen Markzellen der Phaeophyceen und der Epidermiszellen 
der Kormophyten mit den ebenfalls farblosen Rhaphidenzellen von 
Lemna trisulca ergibt, daB bei der Wirkungsweise der sich beeinflussenden 
Zellen nicht ihr histologischer Wert, sondern ihr Stoffwechsel ausschlag- 
gebend ist: assimilierende und stoffspeichernde Zellen Ziehen die Chromatophoren 
ihrer Nachbarzellen an, stoffarme Zellen (Mark- und Epidermiszellen) dagegen nicht. 
Durch diese Ergebnisse werden aus dem Verhalten anderer Pflanzen vom Verfasser 
abgeleiteten Schlusse als richtig erwiesen, nach denen die Apostrophe durch 
chemotaktische Anziehung der Chromatophoren durch 
Stoffwechselprodukte assimilierender oder speichernder Zellen zustande 
kommt, Stoffwechselprodukte, welche von der die Nachbarzellen trennenden Fugen- 
wand aus wirken. 

6. Anstatt bei intensiver Belichtung und im Dunkeln Para- resp. Apostrophe 
anzunehmen, begeben sich die Phaeoplasten einiger Braunalgen in Karyostrophe. 
Diese wird durch eine taktische Wirkung des ZeUkernes veranlaBt. 
Ob der von ihm ausgehende Reiz, wie wahrscheinlich, chemotaktischer Natur ist, 
konnte noch nicht nachgewiesen werden. 

7. Wahrend die Phaeoplasten in den Scheitelzellen der drei untersuchten 
Cyclosporeen keinerlei taktische Anordnung zeigen, verraten sie durch die 
in den ersten Tochterzellen eintretende Karyostrophe und die zuweilen lang 
anhaltende Apostrophe chemotaktische Eigenschaften. Die Phototaxis tritt 
erst zuletzt ein; dabei scheint das Optimum der Lichtintensitat fur die Phaeo- 
plasten der sich teilenden Zellen von D i c t y o t a und Zanardinia 
bedeutend tiefer zu liegen als fur die Phaeoplasten der sich nicht mehr teilenden 
Zellen. Die phototaktischen Eigenschaften der Phaeoplasten von P a d i n a , 
T a o n i a und Asperococcus werden dagegen durch die Teilung ihrer 

Zellen nicht veriindert. 
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8. Die Unbeweglichkeit der Fucosanblaschen wahrend der Phaeoplasten- 
bewegung beweist, daC letztere nicht durch eine allgemeine Umlagerung des Plasmas, 
sondern durch individuelle Ortsveranderungen der einzelnen Phaeoplasten zustande 
komrat." G. H. 

Wunsehe, 0. Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. Ein Ubungs- 
buch. fur den naturwissenschaftlichen Unterricht. Siebente Auf- 
lage,herausgegeben von Prof.Dr. Bernhard Schorler, Realschul- 
oberlehrer und Kustos am Botanischen Institut der Technischen 
Hochschule zu Dresden. Kl. 8° . VI und 271 p. Mit 621 Ab- 
bildungen im Text. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) 1919. 
Preis: geb. M. 4.— (hierzu Teuerungszuschlage des Verlages und 
der Buchhandlungen). 

Der Verfasser hat in der Bearbeitung der neuen Auflage des gut eingefiihrten 
Biichleins, nachdem in der 6. die biologischen Angaben eine Erweiterung erfahren 
hatten, besonders den neueren Anschauungen in der Systematik Rechnung getragen. 
Dadurch muBten einige Gattungen und Arten anders abgegrerizt und die entsprechen- 
den Bestimmungsschliissel und Beschreibungen geandert werden. Zur Erleichterung 
der Bestimmung von Arten grofler Gattungen ist die Zahl der Abbildungen um 95 
vermehrt worden. Einige davon sind mit Zustimmung des Verlags der Krapelin- 
schen Flora entnommen, die meisten jedoch sind eigene Zeichnungen. Das als Hilfs- 
mittel zur Bestimmung der Pflanzen fiir Schiiler und fur alle Anfanger, die sich 
mit der Erforschung der Flora beschaftigen, besonders geeignete Biichlein hat durch 
die angegebenen Veranderungen nur gewonnen und wird daher auch weiter von 
Interessenten gern erworben werden. G. H. 

Vonwiller, Paul. Neue Ergebnisse der Mitochondrienforschung bei 
niederen Tieren. (Verhandl. d. Schweizer. Naturforsch. Gesellsch. 
99. Jahresversammlung in Zurich, 9.—12. September 1917. Zurich 
1918.) 

A r n d t fand Mitochondrien 1914 bei einer neuen Amoebe, doch kommen sie 
auch vor bei Amoeba proteus, und zwar im Hyalinkorper nahe bei der kontraktilea 
Vakuole. Sie sind meist kugelig (Sphaeroplasten) und im Gegensatz zu den der 
hoheren Tiere resistent gegen Essigsaure. — Verfasser fand die Mitochondrien auch 
bei  Myxomyceten: 

1. bei E c b a 11 i u m , in Sporen, Schwarmern und Plasmodien, in den 
Schwarmern langlich-stabchenformig, sonst kugelig, 

2. bei M y c o g a 1 a , in jedem Sporangium nur ein einziges Mitochondrium, 
was auffallig ist und vielleicht eine GesetzmaBigkeit andeutet. In jiingeren 
Exemplaren sind die Mytochondrien zahlreicher, daher tritt eine Reduktion 
im Laufe der Entwicklung ein. 

Matouschek (Wien). 

Bdrgesen, F. The marine Algae of the Danish West-Indies, vol. II 
Rhodophyceae p. 305—368 (reprinted from Dansk Botan. Arkiv III 
No. le.   Copenhagen 1919). 
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In dem neuen Heft des wertvollen Werkes uber die marinen Algen von Danisch- 
Westindien wird die Bearbeitung der 7. Subfamilie Lophothalieae der Familie Rhodo- 
melaceae fortgesetzt. Dann folgt die der Subfamilie 8. Dasyeae und von zwei Gat- 
tungen, deren systematische Stellung in der Familie der Rhodomelacee unsicher ist, 
namlich Falkenbergia Schmitz und der neuen Gattung Cottoniella. Von 
der 3. Familie der Delesseriaceae schliefien sich die Subfam. 1. Sarconemieae, Subfam. 
2. Delesserieae, Subfam. 3. Nitophylleae und dann die Familie der Bonnemaisoniaceae 
an. Ferner entha.lt das Heft die teilweise Bearbeitung der IV. Gigartinales, und zwar 
deren Familie 1 Gigartinaceae mit den Subfam. 1. Gigartineae, Subfam. 2. Tylo- 
carpeae, Subfam. 3. Kallymenieae und der Fam. 2 Rhodophyllidaceae mit den Sub- 
fam. 1. Cystoclonieae und Subfam. 2. Solierieae und den Anfang der Bearbeitung 
von Wurdemannia Harv., einer Gattung, deren systematische Stellung in der Familie 
noch unsicher ist. 

Zwei neue Arten sind in dem Hefte aufgestellt worden: Dasya caraibica und 
Cottoniella arcuata, die Reprasentantin der erwahnten neuen Gattung. 

Es braucht fast nicht erwahnt zu werden, daB das neue Heft sich in bezug auf 
die vorziigliche Ausstattung und Genauigkeit der Bearbeitung an die friiher er- 
schienenen anschliefit. G. H. 

Hartmann, M. Untersuchungen uber die Morphologie und Physiologie 
des Formwechsels (Entwicklung, Fortpflanzung, Befruchtung und 
Vererbung) der Phytomonadinen (Volvocales). Programm der 
Untersuchungen und I. Mitteilung: Uber die Kern- und Zell- 
teilung von Chlorogonium elongatum Dangeard. (Archiv f. Pro- 
tistenkunde,  1918, 39. Bd.; 1. Heft, p.  1—33.) 

Untersuchungsobjekt: Chlorogonium elongatum Dang., dessen Kultur in 
Knop-Losung gelang. Zur Herstellung zytologischer Praparate wurden vorwiegend 
Agar-Kulturen auf Petrischalen verwendet (Deckglas-KIatschpraparate); beste 
Farbungen erhielt man mit Eisenhaematoxylin (Heidenheim) und mit Safranin- 
Lichtgrun (Jollos). Die Zentrennatur der an den Spindelpolen beobachteten Korner 
steht fest. Die Entstehungsweise der Halbspindeln zeigt, daB hier die Teilungs- 
komponente des Kerns erst in Einzahl vorhanden ist, daB dieses individualisierte Zell- 
und Kernorganell sich durch Zweiteilung teilt und so die Ganzspindel bildet. SchlieB- 
lich gehen die geteilten Centriole in die primaren Caryosome der Tochterkerne uber. 
Die Centriole liegen im Ruhekern der Kernmembran an. Das Vorhandensein von 
Zentren gilt wohl fur alle Phytomonadinen, die eine Teilungskomponente tritt in 
Form von individualisierten Centriolen auf. Der Binnenkorper ist bei der Ausbildung 
der Chromosomen unbeteiligt. Er kann, je nachdem bei den verschiedenen Protisten 
Oder in verschiedenen Entwicklungsstadien ein und derselben Form, entweder beide 
Komponenten enthalten, oder die eine oder die andere, oder schlieBIich uberhaupt 
keine. Die mannigfaltige Konstitution der Protistenkerne wird durch die wechselnde 
Anordnung und Ausbildung der beiden Komponenten (der lokomotorischen und 
idiogenerativen) bedingt. Matouschek  (Wien). 

Kaiser, P. E. Desmidiaceen des Berchtesgadener Landes. (Krypto- 
gam. Forsch., herausgegeben v. d. Bayer. Botan. Gesellsch., Miin- 
chen, 1919, p. 216—230.   Mit 34 Abbildungen im Text.) 
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Der Verfasser erhielt von Dr. v. S c h o e n a u Aufsammlungen von Algen 
aus der Uragebung von Bad Reichenhall und Berchtesgaden und bestimmte die 
darin enthaltenen Desmidiaceen. Die Untersuchung ergab ein recht zufriedenstellendes 
Resultat. Am reichsten erwies sich eine Aufsammlung aus dem Verlandungshypnetum 
des Aschauer Weihers bei Berchtesgaden, aus der 49 verschiedene Desmidiaceen 
festgestellt wurden. Besonders reich an Closterien waren die Proben vom Untersberg; 
Cosmarium- und Staurastrum-Arten fanden sich am zahlreichsten im Lattengebirge 
und Aschauer YVeiher. Auffallenderweise fehlten in alien Proben Arten der Gattung 
Xanthidium. Neue Arten wurden nicht gefunden, wohl aber zwei neue Varietaten 
(Euastrum verrucosum Ehb. var. Schoenavii Kais. und Staurastrum orbiculare 
Ralfs var. angulata Kais.), sowie zwei besonders abweichende neue Formen (Cos- 
marium elegantissimum Lund f. intermedia Kais. und Cosmarium Turpini Breb. 
var. podolicum Gutw. f. majus Kais.). Die Aufzahlung enthalt die einzelnen Gat- 
tungen in folgender Arten- (und Varietaten-) Zahl: Gonatozygon 1, Cylindrocystis 1, 
Netrium 3, Penium 7, Closterium 13, Pleurotaenium 6, Tetmemorus 4, Euastrum 14, 
Micrasterias 5, Cosmarium 65, Arthrodesmus 2, Staurastrum 26, Spondylosium 1, 
Hyalotheca 1, Desmidium 1, Aptogonum 3, Gymnozyga 1, in Summa 154. Bei den 
einzelnen aufgezahlten Arten finden sich haufig Bemerkungen iiber die GroBe una 
andere Beschaffenheit. G. H. 

Kylin, H. Studien iiber die Entwicklungsgeschichte der Phaeophy- 
ceen. (Svensk Bot. Tidskrift 1918, Bd. 12, H. 1, p. 1—64. M» 
30 Figuren im Text.) 

In der vorliegenden Abhandlung bringt der Verfasser ein erstes Kapitel, in 
welchem er die Methoden, die er bei den Kulturversuchen angewendet hat, beschreibt 
und gibt Erganzungen zu dem Verfahren beim Kultivieren von Meeresalgen, welches 
in den Arbeiten von Noll und O 1 t m a n n erortert worden ist. Das zweite, 
dritte und vierte Kapitel bringen die Schilderungen der Keimung der Schwarmer von 
Ectocarpus siliculosus, E. tomentosus und Stilophora rhizodes. Im fiinften mactt 
der Verfasser Angaben iiber die Keimung der Sporen, die Kopulation der Gameten, 
die Keimung der Zygote und den Generationswechsel von Asperococcus bullosus. 
Das sechste Kapitel bringt dann den Nachweis, daB Chorda filum entwicklungs- 
geschichtlich und systematisch sich den Laminariaceen sehr nahe anschlieBt. Es 
werden die Keimung der Sporen und die mannlichen und weiblichen Gametophyten, 
ferner die jiingeren und alteren Entwicklungsstadien der Sporophyten und die bei 
denselben vorkommenden somatischen Kernteilungen, die Reduktionsteilung und 
die Bildung der Sporen geschildert und die systematische Stellung der Gattung 
Chorda betrachtet. Zuletzt gibt der Verfasser auch noch eine Ubersicht iiber die 
bisher bei den Phaeophyceen bekannten Generationswechseltypen und versucht dabei, 
die systematisch verschiedenen Gruppen dieser Algen in die bekannten Typen ein- 
zureihen. Aus seiner Darstellung geht hervor, daB wir gegenwartig unter den Phaeo- 
phyceen in bezug auf den Generations- und den Kernphasenwechsel v 1 e r Type11 

unterscheiden konnen, die der Verfasser als Dictyota-Typus, Cutleria-Typus, Lami- 
naria-Typus und Fucus-Typus bezeichnet, wahrend noch weitere vier Typen unter 
den iibrigen mehrzelligen Algen, den Florideen und den Chlorophyceen bekannt 
sind, die als Polysiphonia-, Nemalion-, Oedogonium- und Spirogyra-Typus zu be- 
nennen sind. Es gibt jedoch unter den Phaeosporeen mehrere Gattungen, die sich 
in keinen der erwahnten Typen von Generations- und Kernphasenwechseln ein- 
reihen lassen.   Einige von dieseh stellt der Verfasser zusammen, nachdem er noch 
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mit einigen Worten die Sphacelariaceen bespricht und die polymorphe Gruppe der 
Ectocarpaceae (im weiteren Sinne) etwas naher betrachtet hat. 

Die hier gemachten Andeutungen iiber den Inhalt der wertvollen Abhandlung 
mogen geniigen,  um auf dieselbe aufmerksam zu machen. G. H. 

Meister, Fr. Zur Pflanzengeographie der schweizerischen Bacillaria- 
ceen. (Ber. d. Freien Verein. f. Pflanzengeogr. und syst. Bot. 
f. 1917 und 1918 (1919), p. 125—159. Mit 2 Figurentafelchen 
im Text.) 

Nachdem die Kieselalgenflora der Schweiz genauer bekannt geworden ist, 
war es moglich, nach der Herkunft derselben zu fragen, besonders nachdem in letzter 
Zeit auch die Floren anderer Lander geniigend erforscht worden sind und zum Ver- 
gleich herangezogen werden konnten. Besonders durch die floristische Bearbeitung 
der Kieselalgen der Schweiz durch den Verfasser (Bern 1912) wurden aus schweize- 
rischem Gebiete 45 Gattungen, 376 Arten, mit EinschluB der Varietaten 621 Formen 
bekannt. Die groBe Mehrzahl der heutigen Kieselalgen kam schon im Tertiar vor. 
Die Zahl der Formen, die seit dem Tertiar ausgestorben sind, ist betrachtlicher als 
die Zahl der seit dem Tertiar neu auftretenden Formen; wenigstens fiir Frankreich 
diirfte dieser Satz unbestrittene Giiltigkeit haben. Die ganze Pflanzengruppe scheint 
also nicht in aufsteigender Entwicklung sich zu befinden. Die miozanen Floren 
West- und Osteuropas sind nicht identisch, doch enthalten sie eine groBere Zahl 
gemeinsamer Formen. Eine groBe Zahl der alpinen Kieselalgen sind stenotherm, 
kalteliebende Organismen, die noch im hohen Norden und in Mittelasien vorkommen, 
doch sind die nordischen weniger streng auf das Gebirge angewiesen, als die steno- 
thermen Phanerogamen. Streng alpine Endemismen sind folgende 6 Formen: Cym- 
bella bernensis Meister, C. cistula var. excelsa Meister, Eunotia glacialis Meister, 
Hantzschia rhaetica Meister, Pinnularia Tabellaria var. Wolfensbergeri Meister und 
Suriella linearis var. reniformis Meister. AuBer diesen alpinen Endemismen gibt es 
noch eine groBere Anzahl schweizerischer Endemismen, darunter sind noch gewisse 
tertiare Kieselalgen, die nur noch in der Schweiz lebend angetroffen werden, so Synedra 
joursacensis und Opephora und andere. Diese seltenen Kieselalgen sind wahrschein- 
lich Relikte aus praglazialer Zeit. Als Stiitze der reliktaren Auffassung konnen auch 
gewisse zoologisehe Verhaltnisse dienen, auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen. 
Aus einem Verzeichnis der Kieselalgen des Lago di Siara und des Lago di Maigels 
am FuBe des Six-Madun-Badus-Gletschers in Graubiinden ist ersichtlich, dafi heute 
in Seen des Hochgebirges, die vermutlich unter ahnlichen klimatischen Verhaltnissen 
stehen, wie zur Eiszeit Wasserbecken der schweizerischen Hochebene sie aufweisen 
konnten, eine betrachtliche Zahl von Kieselalgen zu finden ist, die auch in der Ebene 
tiberall vorkommen. Auch der kleine See auf Chandrion im Wallis, der 2460 m hoch 
!iegt, aber weniger rauhes Klima hat als das Val Maigels, hat noch weniger steno- 
therme Arten. Am SchluB der Abhandlung beschreibt der Verfasser die neue Gattung 
Scoljoneis, die durch ihren schrag zur Raphe stehenden Stauros und ihre Verbrei- 
tung auffallend ist und deren beide Arten Sc. Kozlowii (Mereschk.) Meister und Sc. 
Pantocsekii Meister nom nov. (syn. Scolopleura balatonensis var. ovalis Pant., 
Navicula Kozlowii var. elliptica Pant.) M e r e s c h k o w s k y zur Gattung Neidium 
bringen wollte, und aus dem Lago maggiore die neue Navicula acuta Meister. — 

Die sehr lesenswerte Abhandlung enthalt eine groBe Anzahl interessanter Einzel- 
ai>gaben und Erorterungen, die hier nicht referiert werden konnten. Die oben er- 
wahnten allgemeinen Ergebnisse mogen hier geniigen, auf die Arbeit aufmerksam 
2« machen. G H 
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Pietsch, Albert.   Das Vorkommen der deutschen SiiBwasser-Kiesel- 
algen.   (Naturw. Wochenschr. Nr. 28,  1919, p. 385—390.) 

Die kleine Abhandlung bringt eine iibersichtliche Darstellung iiber das Vor- 
kommen der deutschen SiiBwasser-Diatomaceen, wie sie wohl zu geben noch nicht 
versucht worden ist und die daher wohl einiges Interesse erwecken muB. Zahlreiche 
SuSwasserformen sind Kosmopoliten. Viele Arten beleben die nordische Tiefebene, 
einige sind mehr oder weniger nordische Arten, andere gehoren der Kryptogamen- 
flora der Vorberge, Gebirge und Hochgebirge an und sind typische Gebirgsbewohner. 
Einige wenige Arten zeichnen sich durch ihr Auftreten an bestimmten Ortlichkeiten 
aus. Fiir die ,,terrestren" Arten kommen Ortlichkeiten in Betracht, die vermoge 
ihrer physikalischen Eigenschaften das Wasser festzuhalten vermogen oder aber 
durch sickerndes, triefendes, tropfendes, rieselndes oder spritzendes Wasser dauernd 
mit geniigender Nasse versorgt werden. Dahin gehoren feuchter Boden, besonders 
der zeitweise tJberschwemmungen ausgesetzt ist, Blumentopfe, Mauern und Wande 
von Gewachshausem usw., Einfassungen von Brunnen, die moosbewachsene Rinde 
von Baumen, Saftfltisse derselben, Dachrinnen, feuchte Moosteppiche und Polster, 
auch altes Schilf und Strohdacher. Uppiger gestaltet sich die terrestre Bacillariaceen- 
flora in den Gebirgen. Das Hauptkontingent aber stellen die Gewasser, stehende 
und flieCende. Nicht ohne EinfluB ist die chemische Zusammensetzung des Mediums. 
Die meisten Diatomaceen sind Kinder des reinen Wassers, wenige fiihlen sich iffl 
Schmutze wohl, so in StraBen- und Fabrikwassern. Sehr eisenhaltiges und gerbstoff- 
reiches Wasser enthalten nur vereinzelte Formen. Verschiedene Arten scheinen 
Kalk zu lieben, andere meiden kalkhaltige Gewasser. Von besonderem Interesse 
ist die Kieselalgenvegetation in Heilquellen und Salzwassern. Manche Arten leben 
sowohl im SiiBwasser wie im Brackwasser, eine ganze Anzahl mariner Arten hat 
sich auch mit dem siiBen Wasser tief im Inlande abgefunden. Die Hauptmasse ist 
auf relativ niedere Temperaturen gestimmt. Daraus erklart es sich, daB zahlreiche 
Arten in der Friihlingszeit bei nahe an 0 Grad kraftig florieren. Das Maximum der 
Entwicklung von vielen Planktondiatomaceen fallt in die Wintermonate. Einzelne 
wagen sich hinauf bis zu den schneebedeckten Gipfeln und den Firnen der Hoch- 
gebirge. Auch in heiBen Thermen, warmen Abwassern usw. finden sich besondere 
Formen. Man kann sitzende Arten, Grunddiatomaceen und Plantonformen, die mit 
Schwebeeinrichtungen ausgeriistet sind, unterscheiden. Die meisten Kieselalgett 
bediirfen zu ihrem Wachstum des Lichtes mit wenigen Ausnahmen. Das Gedeihen 
der Diatomaceen ist an das Vorhandensein von pflanzlichem Detritus gebunden. 
Die enorme Artenzahl der Kieselalgen und die groBe Vermehrungstatigkeit bringt 
es mit sich, daB oft auffallige Anhaufungen entstehen. G. H. 

Pilger, R. Uber Corallinaceae von Annobon.  (Engl. Botan. Jahrb. Lv 
(1919),  401—435.   Mit 55 Figuren im Text.) 

Die Arbeit behandelt ausfiihrlich die Anatomie und Morphologie von 6 Coral- 
linaceen-Arten, die von Dr. Mildbraed auf der Guinea-Insel Annobon 191* 
gesammelt wurden. Die groBte Rolle spielt dort Lithophyllum africanum Foslie, 
das in der Hohe des Wasserspiegels einen machtigen Gurtel an der Felswand bildet 
und je nach den Standortsbedingungen sehr verschieden gebaut ist; mit dieser Art 
vergesellschaftet ist L. Kotschyanum Unger (L. Kaiserii Heydrich), das bisher nur 
vom Indischen Ozean bekannt war. Als diinne Kruste uberzieht L. leptothalloideuffl 
n. sp. die Zacken von L. africanum; die Art entwickelt kein Hypothallium. Ferner 
wird beschrieben L. Mildbraedii, das rundliche kleine Krusten auf Steinen bildet und 
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eine eigentiimliche Art der Entleerung der Tetrasporangienkonzeptakeln zeigt, sowie 
, die niedrig rasenbildende Amphiroa annobonensis. Bei Goniolithon mamillare (Harvey) 

Foslie wird besonders auf die "IJberwallung der Konzeptakel, dann auf den Bau der 
Zellwand und die Verbindung der Zellen eingegangen. Diesem letzteren Thema 
ist dann noch ein allgemeines Kapitel am SchluB der Arbeit gewidmet; es werden 
die Resultate friiherer Autoren mitgeteilt und kritisch beleuchtet, sowie die eigenen 
Befunde fiber die verschiedenen Schichten der Wand und die Verbindungen der 
Zellen durch Tiipfel oder offene Stellen bei Anwendung verschiedener Farbemittel 
(Rutheniumrot, Bismarckbraun, Chlorzinkjod) beschrieben. Pilger. 

Reverdin, L. Le Stephanodiscus minor nov. spec, et revision du 
genre Stephanodiscus. (Bull, de la Societe Bot. de Geneve. 2me 
ser. vol. X,  1918, p.  17—20.   Avec 22 Fig.) 

Die Mitteilung enthalt die genaue Beschreibung der neuen Art und kritische 
Bemerkungen iiber die friiher aufgestellten Arten der Gattung, besonders der von 
St. Zachariasii J. Brun in der Literatur gegebenen Abbildungen und Beschreibungen. 

G. H. 

— Etude planctonique, experimentale et descriptive des eaux du 
Lac de Geneve. These. (Extrait des Archives des Sciences physi- 
ques et naturelles vol. I, 1919, 8°, 96 p. av. pi. I.) 

Der Verfasser erforscht seit Oktober 1916 phytoplanktonisch die Gewasser 
des Genfer Sees und hat nicht nur Planktonfange gemacht, die eine Anzahl neuer 
Arten ergeben haben, sondern hat mit den Planktonalgen auch Kulturen und experi- 
tnentelle Versuche angestellt. Demnach zerfiillt die vorliegende Abhandlung in zwei 
gesonderte Teile. In dem ersten Kapitel des ersten Teiles behandelt der Verfasser 
seine Untersuchungen iiber die tjberlebungsmoglichkeit, die Widerstandsfahigkeit 
und die Kultur der Planktonalgen und schildert in den einzelnen Paragraphen die 
Kulturen in NahrloSungen bei natiirlichem Lichte, Kulturen auf Platten, Kulturen 
in der Dunkelheit, solche in der Luft, solche unter gelben und blauen Glocken und 
bespricht den EinfluB des Lichtes und der Luftaussetzung. Am SchluB dieses Kapitels 
gibt der Verfasser die Zusammenfassung seiner interessantesten Kulturergebnisse, 
welche wesentlich bestehen in der Feststellung: 

1. der sehr schwachen Widerstandsfahigkeit der Flagellaten (Mallomonas, 
Dinobryon, Diceras), welche innerhalb von 30 Tagen vollig verschwinden; 

2. der schwachen Widerstandsfahigkeit von Cryptomonas, welche man noch 
nach 30 Tagen in folgenden Medien bei natiirlichem Lichte findet: Det- 
mersche 1/10- und Vso-L6sung mit Eisen, Detmersche 7«rL°sung ohne 
Eisen; in den Luftkulturen von Detmerscher Vio-Losung mit Eisen und 
innerhalb 60 Tagen verschwindet; 

3. der Encystierung der Peridinaceen und Lberlebungsfiihigkeit des beweg- 
lichen Zustandes von Gymnodinium in Detmerscher 1/\„- und V»-L°sung 
mit Eisen und Detmerscher >/i»-L6sung bis zu 60 Tagen nur in gewohn- 

lichem Licht; 
4. der schwachen Widerstandskraft der planktonischen Diatomeen bei gewohn- 

lichem Licht und in der Dunkelheit; 

5. der sehr schonen Enrwicklung der planktonischen Diatomeen, sei es in 
Luftkulturen, sei es in gelbem und blauem Licht, besonders in letzterem ; 
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6. der Fragmentierung der Bander von Fragilaria in den Luftkulturen; 
7. der  Verschiedenheiten,   welche  die  Chromatophoren   von   Fragilaria bei 

verschiedenem Licht bieten; 
8. des plotzliche Wechsel in der Lange der Zellen von Fragilaria unter blauem 

Licht in Detmerscher Vio-Losung mit Eisen; 
9. der Zergliederung der Sterne von Asterionella in gelbem  Lichte; 

10. der Bandbildung von Asterionella in Detmerscher V10-L6sung mit Eisen 
bei den Kulturen in blauem Licht und den Luftkulturen, begleitet von 
vielzelligen Sternchen; 

11. der Widerstandsfahigkeit von Cymatopleura; 
12. der Entwicklung der griinen Algen bei Licht und Luftkulturen, begunstigt 

durch Gegenwart von Eisen in den Losungen; 
13. der Umbildungen, denen Ankistrodesmus, Sphaerocystis und Cosmarium 

unterworfen sind; 
14. des Bestehenbleiben von Oscillatoria in Detmerscher Vio-Losung mit Eisen 

bei naturlichem Licht. 

Das zweite Kapitel des ersten Teiles der Abhandlung ist dann den plotztichen 
Variationen einiger planktonischer Diatomeen, denen in bezug auf die Lange besonders 
Fragilaria und Asterionella unterworfen sind, gewidmet. Das Auftreten von Zell- 
verkiirzungen ist eine beachtenswerte Tatsache* besonders wegen der starken \ er- 
kieselung der Membranen, der man die sonst absolute GroBenbestandigkeit zu- 
geschrieben hatte. 

Der zweite Teil enthalt schlieBlich die Beschreibungeh der neu aufgefundenen 
Formen. Solche sind unter den Flagellaten: Die eras nov. gen. mit der Art D. Chodatn 
(schon veroffentlicht im Bull. Soc. Bot. de Geneve, vol. IX, 1917), verwandt mit 
Dinobryon und Kephyriopsis, Styloceras nov. gen. mit der Art St. longissinms, 
welche neue Gattung ebenfalls in Nahe von Dinobryon zu stellen ist; Dinobryon 
campanuliformis; D. elegans, D. urceolatum; Hyalobryon cylindricum; Uroglenopsis 
apiculata; Chrysococcus reticulatus ?, dessen Stellung noch zweifelhaft ist; Mallo- 
monas elongata und Chrysamoeba helvetica; von griinen Algen: Ankistrodesmus 
spirochroma und A. genevensis; Schroederia lanceolata und Closteriospira nov. gen- 
mit der Art CI. lemanensis, eine Desmidiacee, die zwischen Closterium und Spirotaenia 
steht. Im AnschluB an die Beschreibungen der neuen Arten macht der Verfasser 
noch Bemerkungen iiber Sphaerocystis Schroeteri Chodat und einige im Plankton 
.aufgefundene Desmidiaceen. G. H. 

Wille, N. Algologische Notizen XXV—XXIX. (Saertryk av Nyt 
Magazin for Naturvidens [kaberne LVI, 1918, p. 1—60. MS 
Tafel I und II.) 

Notiz No. XXV: liber die Variabilitat bei der 
Gattung Scenedesmus Meyen. (p. 1—21, rn** 
Taf. 1, Fig. 1—63.) 

Der Verfasser wendet sich gegen die Neigung einzelner Algologen, abweichende 
Individuen als Varietaten oder gar Arten zu beschreiben, ohne daB auch nur der 
geringste Beweis dafur erbracht ware, daB das fragliche Individuum nicht in del 
nachsten Generation wieder vollig normale Individuen hervorbringt, und auch sogaT 
Arten mit deutlichen und guten Artmerkmalen als neue Gattungen aufzustellen. 
zugleich auch gegen den von  manchen Algologen behaupteten „Pleomorphismus" 
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bei Scenedesmus-Arten. Im AnschluB an kritische Betrachtungen iiber die behaup- 
teten Ergebnisse von Forschungen einer Anzahl von Algologen iiber Scenedesmus 
hatte der Verfasser urspriinglich die Absicht, Untersuchungen iiber die Entwicklvmg 
von mehreren Arten anzustellen. Da aber in nachster Zeit die Veroffentlichung 
dariiber nicht moglich sein wird, so hat er sich entschlossen, vorerst Beobachtungen 
liber das Keimen der Aplanosporen bei Scenedesmus bijugatus (Turp.) Kiitz. sowie 
die vegetative Teilung bei derselben Art und bei Sc. obliquus (Turp.) Kiitz. hier 
mitzuteilen. In der ersten Mitteilung kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, daB 
die durch Kultur hervorgerufenen abnormen Zellformen wohl am richtigsten mit 
den Involutionsformen der Bakterien verglichen werden und konnen nicht als ,,Poly- 
morphismus" bezeichnet werden, ebensowenig wie sie eine Grundlage fur die Syste- 
matik der Gattung bilden. Ebensowenig kann man die verschiedenen Formen, die 
bei der Entwicklung von Aplanosporen zu normalen Individuen durchlaufen werden, 
als ,,Polymorphismus" bezeichnen, denn man miiBte dann so gut wie alles Keimen 
von Sporen und Zygoten als ,,Polymorphismus" bezeichnen, da es ja selten ist, daB 
die normale vegetative Form von Algen bereits nach der ersten Teilung erreicht 
wird. Aus den in der zweiten Mitteilung besprochenen Untersuchungen ergab sich, 
daB jede der 2 Arten von Scenedesmus unter ziemlich abweichenden Formen auf- 
treten kann, je nachdem man soeben geteilte oder vollig ausgewachsene Individuen 
vor sich hat. Hierzu kommt, daB auch eine Reihe von gesetzmaBig abweichenden 
Formen bei der Entwicklung aus Aplanosporen zu normalen vegetativen Individuen 
entsteht. Man wird also leicht einsehen konnen, daB es nicht systematisch richtig 
ist, jede abweichende Form von Scenedesmus als eine eigne Art oder als Varietat 
zu bezeichnen, bevor man sich davon iiberzeugt hat, daB man nicht etwa nur ein 
individuelles Entwicklungsstadium einer alteren bekannten Art vor sich hat. Um 
sicher zu sein, wie man als Arten bezeichnen soil, muB man also tatsachlich die Ent- 
wicklungsgeschichte bei jeder einzelnen Scenedesmus-Art studieren und solange 
das noch nicht geschehen ist, muB man sich damit begniigen, die vollig entwickelten 
vegetativen Individuen nach ihren konstanten morphologischen Merkmalen zu be- 
stimmen und vereinzelt vorkommende Entwicklungsstufen als ebenso unbestimmbar 
zu betrachten, wie sterile Faden von Spirogyra, Oedogonium und ahnliche. 

Xotiz No. XXVI: Das Keimen der Aplanosporen 
bei der Gattung Coelastrum Naeg. (p. 23—27, 
Taf. I, Fig. 61—81.) 

Die Aplanosporen von Coelastrum scheinen schon von R. Chodat, G. Senn, 
P. A. Dangeard, F. Oltmann und Tschara Rayss beobachtet zu sein. 
Die vom Verfasser gefundenen Aplanosporen waren in der Regel rund, sehr selten 
schwach tetraedrisch, hatten eine dicke Membran und waren in der Regel von der 
" and der vegetativen Zelle umgeben. Die Zellwande der Aplanosporen waren ziem- 
"ch dick und der Zellinhalt war gelbrot-orangefarbig von einem rotlichen 01. Der 
parietale Chromatophor wurde in der Regel von diesem Ol bedeckt; in giinstigen 
Fallen konnte man beobachten, daB die Aplanosporen einen Zellkern und ein Pyrenoid 
enthielten. In 0,25 % Knopscher Normalnahrlosung keimten sie rasch, doch wurden 
a'le moglichen Ubergange zwischen Aplanosporen und jungen normalen Coelastrum- 
Individuum gefunden. Das Keimen der Aplanosporen wurde eingeleitet, nachdem 
die Wand der Mutterzelle verschleimt oder abgesprengt war, indem der Inhalt der 
Aplanospore eine griine Farbe annimmt und diese an Grofle bedeutend zunimmt. 
Darauf bildet sich durch freie Zellbildnng  eine Anzahl von Primordialzellen, in der 
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Kegel gewiB 8 in jeder Aplanospore, die sich spater durch Teilungen zu vermehren 
scheinen konnen. Diese Primordialzellen oder ihre Tochterzellen ordnen sich. zu 
einem neuen Coelastrum-Individuum. 

Notiz No. XXVII: Bemerkungen iiber   SiiBwasser- 
algen   des   Beeren-Eiland s.   (p. 27—31.) 
Nach dem Verfasser sind 55 Arten und Varietaten von Chlorophyceen (49) 

und Myxophyceen (6) als auf Beeren-Eiland gefunden angegeben.   16 Arten davon    j 
sind noch nicht auf  Spitzbergen  gefunden  worden.    Schon   Lagerheim   hat 
betont, daB sudlichere Formen auf Beeren-Eiland gefunden werden, die nicht auf 
Spitzbergen vorkommen.   Wahrscheinlich werden  vornehmlich die  SfiBwasseralgen    ; 
aus dem nordlichen Norwegen durch Vogel nach Beeren-Eiland iibergefiihrt werden. 

Xotiz    No.    XXVIII:   Lyngbya     Nordgardii    Wille 
n o v.   n o m.   (p. 32.) 
1913 hat Wille eine neue marine Alge von der Biologischen Station Drondheim 

beschrieben: L. epiphytica. Da schon eine friiher beschriebene L. epiphytica Hieron. : 
vorhanden ist, muBte die Wille sche Art umgetauft werden. Am SchluB der 
ganzen Abhandlung berichtigt der Verfasser, daB aber auch der Name L. Nord- 
gardii Wille fallen mufi, da die Alge bereits den neuen Namen L. Willei Setchell 
et Gardner nom. nov.  erhalten hat. 

Xotiz No. XXIX: Studien   in  Agardhs  Herbarium 
8—15.   (p. 33—58, mit Taf. 2.) 
Der Verfasser hat seine Studien fiber Algen in Agardh's Herbarium fortgesetzt, 

die er friiher (Nyt Mag. for Naturvid., Bd. 51, 1913, p. 1—20) veroffentlicht hat. 
Diese neuen Studien beziehen sich auf 8. Haematococcus sanguineus Ag., der gleic 

Gloeocapsa sanguinea (Ag.) Kiitz. ist; 9. Microcystis bullosa (Kiitz.) Menegh. una 
M. gelatinosa Menegh. Als Synonyme zu Glaucocystis bullosa (Kiitz.) Wille mussen 
angeffihrt werden: Palmella bullosa Kiitz., Microcystis bullosa Menegh., M. gelatinosa 
Menegh., Gloeocapsa gelatinosa (Menegh.) Kiitz., Aphanothece bullosa (Menegh-) 
Rabh. und GlaucocystiSi Nostochinearum Itzig. var. minor Hansg.; 10. Coccochloris 
parietina Menegh. und C. muscicola Menegh! Der Verfasser hat folgende Nornen- 
klatur festgestellt: Aphanocapsa muscicola (Menegh.) Wille, syn. Coccochloris 
muscicola Menegh., Palmella muscicola Kiitz., Coccochloris parietina Menegh., P*1" 
mella parietina Naeg., Aphanocapsa parietina Naeg. et Thuret, Aphanocapsa virescen» 
(Hass.) Rabenh.; non Sorosporium virescens Hass. (= ? Schizochlamys gelatin°sa 

Al. Br., Cagniardia virescens (Hass.) Trevisan, Microhaloa virescens Kiitz.; U. &*' 
mella alpicola Lyngb. Diese Alge muB den Namen Gloeocapsa montana (Lightf.) Wi"e 

erhalten; syn. Palmella alpicola Lyngb., Protococcus Magma Breb. Gloeocapsa Mag»a 

(Breb.) Kiitz.; 12. Palmella aurantiaca Ag. Die von Wille unter Chroococcu= 
als Chr. aurantius (Ag.) Wille gestellte Alge ist sicher = Chr. pallidus Naeg., &°$' 
licherweise auch Chr. aurantiofuscus (Kiitz.) Rabenh. und Chr. aurantiacus (Lib-< 
De Toni; 13. Palmella hyalina Lyng. Die Alge ist Tetraspora bullosa (Roth) Kiitz- 
also Palmella hyalina Lyngb. ist Synonym dazu, ebenso Coccochloris hyalina Menegh-' 
gestrichen werden mussen als Synonym unter den Gattungen Aphanocapsa oder 
Aphanothece; 14. Palmella minuta Ag. ist Tetraspora explanata Ag., die folgeOde 

Synonyme erhalten muB: Palmella minuta Ag., Coccochloris minuta Wallr., A»»' 
cystis minuta Menegh., Cagniardia minuta Trev. (Palmella parvula Kiitz. ?) Aphan°' 
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thece minuta (Wallr.) Forti und Palmella terminalis Ag.; 15. Protococcus natans Ag. 
ist nichts anderes, als keimende Zoosporen einer Fadenalge und gehort der Algenart 
an, unter der sie vorkommt, namlich Draparnaldia uniformis Ag. oder nach 
der gegenwartigen Nomenklatur Stigeoclonium tenue (Ag.) Rabenh. var. uniformis 
(Ag.) Ktttz. G. H. 

Yendo, K. Notes on Algae New to Japan II. (Botan. Mag. Tokyo 
XXVIII, 1914, Nr. 333, p. 263—281.) 

In dieser Abhandlung finden sich Bemerkungen iiber die folgenden japanischen 
Algen: Enteromorpha prolifera J. Ag., Chaetomorpha torta Mc Clatchie, Cladophora 
utriculosa Kiitz., Gomontia polyrhiza Born, et Flah., Derbesia tenuissima Crouan, 
Valonia utricularis Ag., Ascothamnion intricatum Kiitz., Sphacelaria radicans Ag., 
Hedophyllum Bongardianum nom. nov. syn. Laminaria Bongardiana P. et R. (mit 
Habitusbild von L. Bongardiana f. palmata P. et R.), Callymenia perforata J. Ag., 
Rhabdonia robusta J. Ag., Champia compressa Harv., Polysiphonia senticulosa 
Harv., Heterosiphonia subsecundata Falkb., Griffithsia Schousboei Mont., Anti- 
thamnion gracilientum J. Ag., Pachymenia carnosa J. Ag., Grateloupia prolongata 
J, Ag. G. H. 

Boas, F. Zur Emahrungsphysiologie einiger Pilze. (Ann. mycol. XVI, 
1918, p. 229—239.) 

1. Uber den Nahrwert von Harnstoff und Biuret. Schon 
frtiher hatte Verfasser bewiesen, daB Harnstoff ein viel besseres Nahrmedium sei 
als Biuret. Fur Aspergillus niger, Rhizopus nigricans, Penicilliu,m brevicaule und 
Mycoderma fand er, daB die Keimung in Harnstoff und das Wachstum nach einigen 
Tagen viel starker erfolgt als in gleichem Gewicht Biuret, und daB nach gewisser 
Zeit das Wachstum mit der letzteren Nahrlosung ganz oder beinahe aufhort. Bei 
dem Harnstoffversuch findet eine Desamidierung der Stickstoffquelle vor dem Ver- 
brauche statt, was sich in giinstigen Fallen leicht nachweisen laBt. 

2. Selbstvergiftung bei Cladosporium und anderen 
P i 1 z e n. Cladosporium wachst mit Harnstoff als Stickstoffquelle sehr gut, bildet 
aber bald derartige Mengen von Ammoniak, daB in 8—10 Tagen dadurch der Tod 
des Pilzes herbeigefiihrt wird. Langsamer vergiftet sich aber Cladosporium durch 
Sauren, die es aus Ammoniaksalzen bildet. Als auBeres Zeichen der Saurevergiftung 
findet eine Unterdriickung der Konidienbildung statt. Bei Aspergillus niger kommt 
es infolge der Saure und der Alkalibildung zu keiner ausgesprochenen Vergiftung, 
weil er beides verrragt. L i n d a u   (Dahlem). 

Cruchet, P. et E. Mayor. Contribution a l'etude des champignons 
parasites del'Engadine. (Jahresbericht d. Naturforsch. Gesellsch. 
Graubiindens, N. F. 58. Bd., Chur 1918, p. 57—68.) 

Auf 27 Ausfliigen sammelten die Verfasser viele Pilze; fiir das Gebiet gibt es 
naturlich neue Arten. Als neu werden angefuhrt: Uredo Festucae Halleri Cr. et 
Mayor n. sp. auf Festuca Halleri (Col. de la Bernina) und Puccinia Aerae (Lag.) 
Cr. et Mayor auf Deschampsia caespitosa (St. Moritz-Silvaplana). Beide Arten 
werden im Bull, de la Soc. vaudoise d. Sc. nat. 51, Nr.  193 beschrieben werden. 

Matouschek  (Wien). 

llcdtvigia  Band LXll. a 
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Dietel, P. Uber Puccinia obscura Schrot. und einige verwandte 
Puccinien auf Luzula.   (Ann. mycol. XVII,  1919, p. 48—58.) 

Die Sporen von Puccinia obscura wurden nach der variationsstatistischen 
Methode gemessen, wobei von jedera Standort 200 Mafie aufgenommen wurden. 
Es ergaben sich 2 Arten, die neue Art Puccinia luzulae maximae und auf Luzula 
campestris die bekannte P. obscura, von denen die erste Art 27—31 x 21—25 hat 
und die bekannte Art 22—25 x 18—20 ji. Nachdem er die Arten getrennt hat 
auf den verschiedenen Luzula-Arten, gibt er auf Luzula saltuensis die Puce, luzulae 
maximae an.   Auf L. alopecuri wird eine neue Art beschrieben P. luzulina Syd. 

L i n d a u   (Dahlem). 

Hara, K. On Fungi Parasitic on Insects found in Gifu Profecture. 
(Botan.  Mag.  Tokyo XXVIII,   1914,  No.   332,  p.  [339]—[351].) 

Folgende auf Insekten parasitische Pilze, die in Gifu aufgefunden wurden, 
werden aufgezahlt resp. als neu beschrieben: Coccidophthora variabilis Syd., Nectria 
variabilis Hara n. sp., Philonectria variabilis Hara n. gen. et sp., Nectria cocco- 
phila Nomura, Cordyceps militaris (L.) Link, C. nutans Pat., C. sobolifera (Hill.) Berk., 
C. obtusa Penz. et Sacc, C. stylophora Berk, et Br., C. entomorhiza (Dick.) Fr., 
C. japonensis Hara n. sp. — Von Nectria variabilis Philonectria variabilis sind Ab- 
bildungen von Sporen und Schlauchen, von Cordiceps japonensis ein Habitusbild 
auf einem ziemlich mangelhaft ausgefiihrten Texttafelchen gegeben. Am SchluG der 
japanisch geschriebenen Abhandlung wird zu Coccidophthora variabilis eine Be- 
merkung in englischer Sprache gemacht und von den neuen Arten Nectria variabilis, 
Philonectria variabilis und Cordiceps japonensis werden Diagnosen in englischer 
Sprache gegeben. G. H. 

Herter, W. und Fornet, A. Studien uber die Schimmelpilze des 
Brotes. (Centralbl. fur Bakt. und Par., 2. Abt., IL, 1919, p. I*8 

bis  173.   C Tab.) 

Herter hat bereits im Bot. Ver. der Prov. Brandenb. eine Mitteilung gegeben, 
welche die Verfasser ausfiihrlich jetzt darstellen. Sie geben als erstes Kapitel: 
,,Die auf Brot vorkommenden Schimmelpilze und der durch sie verursachte 
Schaden." Daraus sei hervorgehoben, daB selbst stark verschimmeltes Brot weder 
auf den Menschen noch auf Tiere irgend welchen EinfluB besitzt. Die Behaup- 
tungen friiherer Untersucher haben nicht die Wirkung der Bakterien, die 
gleichzeitig am Brote sich befanden, berucksichtigt. Diese aber konnen allerlei 
Cbel  in ihrem   Gefolge  haben,  welche  nicht  auf  verschimmeltes  Brot fallen. 

Als 2. Kapitel geben sie: Die Lebensbedingungen der Schimmelpilze des Brotes 
und ihre Bekampfung. Das Brot schimmelt durch den Staub, welcher sich in den 
Raumen, wo es hergestellt wird, entwickelt. Durch Einwickeln in Papier kann man 
es schimmelfrei erhalten. Frei geschobene, stark ausgebackene und angeschnittene 
Brote sowie Kleingeback schimmeln spater als das nach dem entgegengesetzten 
Verfahren hergestellte Brot. Urn das Schimmeln moglichst zu verhuten, muB das 
Brot scharf ausgebacken werden und seine Aufbewahrung muB sauber, luftig «nd 

kiihl erfolgen. Unter ungiinstigen Verhaltnissen ist es einzuwickeln zu sterilisieren 
und in festen Behaltern geschiitzt gegen Feuchtigkeit aufzubewahren. 
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Im Anhang geben die Verfasser die Diagnosen der Schimmelpilze mit Abbil- 
dungen. Es sind folgende: Aspergillus candidus, A. flavus, A. fumigatus, A. glaucus, 
A. nidulans, A. niger, Mucor pusillus, Oospora variabilis, Penicillium crustaceum, 
P. olivaceum und Rhizopus nigricans. L i n d a u   (Dahlem). 

Jokl, Milla. Pythium conidiophorum nov. sp Ein Parasit von 
Spirogyra. (Osterr. bot. Zeitschr., LXVII, 1918, S. 33—37, 1 Taf.) 

An Spirogyra aus dem Skutarisee fand Verfasserin den neuen Parasiten. Der 
Pilz nimmt den groBten Teil des Plasmas der Algenzelle in sich auf und bringt die 
Alge zum Absterben. DieWirkung ist immer nur ortlich. Dicke des Myzels 2—6,3 /i; 
Seitenaste, die oft Hyphen aussenden, wachsen durch die Membran der Wirtszellen 
ins umgebende Wasser, wo sie Konidien bilden (kleine Zoosporen!) oder sie dienen 
zur Infektion neuer Algen. Daher sind die Algen zu einem unentwirrbaren Knauel 
verbunden. Die Konidien sind durch keine Scheidewand abgegrenzt, ihr Durch- 
messer ist 8—11 /i, stets kugelig mit kornigem Plasma. Abfallende Konidien keimen 
zu neuen Faden aus. Wenn der Myzelfaden, den die Konidie liefert, in die Algenzelle 
eindringt, beginnen die Chromatophoren der Alge ihre Lagerung zu verandern. Ter- 
minal an kurzen Seitenzweigen — aber nur im Innern der Wirtzellen — entstehen 
die Oogonien (6,3—15,9 fi im Durchmesser). Parthenogenetisch entwickein sie sich 
zu Oosporen.  Bei dem Pilze wird das Sporangium im Wege der Reduktion zur Konidie. 

Matouschek  (Wien). 

Juel, 0. Dr. Eliassons „Index fungorum exsiccatorum". (Herbarium, 
herausgegeben von Th. O. Weigel, Leipzig, 1918, Nr. 44, S. 418 
bis 419.) 

Fur jeden, der Originale von Pilzen studieren will, ist der von A. G. E 1 i a s s o n 
(Wanersborg) zusammengestellte Index iiber die 42 mykologischen Exsikkatenwerke 
aus alterer und neuerer Zeit ein sehr praktischer und wichtiger Behelf, welche das 
botanische Museum der Universitat Upsala besitzt. Hier liegen ja auch die groBen 
Sammlungen von E. Fries, die auch parasitische Pilze in Menge enthalten. Ver- 
fasser iibergab nach muhevoller Arbeit den zwei Foliobande starken Index dem 
genannten Museum, O. J u e 1 ist gem bereit zu Auskunften iiber einzelne Exsikkaten- 
nummern, soweit sie im „Index" enthalten sind. Matouschek   (Wien). 

Kniep, H. Untersuchungen iiber den Antherenbrand (Ustilago 
violacea Pens.). Ein Beitrag zum Sexualitatsproblem. (Zeitschr. 
f. Botanik.   XI.  Jahrg.,  1919, p. 257—284.) 

Brefeld hat gezeigt, daB die Sporidien vieler Ustilago-Arten bei gewissen 
Auflenbedingungen, z. B. bei Erschopfung der Nahrlosung rmteinander kopuheren. 
Es ist jetzt kein Zweifel mehr, daB sie Gameten sind, die zugle.ch die Fahigke.t haben, 
sich in ausgedehntem MaBe durch Sprossung zu vermehren. Der Verfasser legte 
sich nun die Frage vor: Sind die Sporidien, da sie ansche.nend morpholep** mcht 
*u unterscheiden sind, auch innerlieh einander gle.ch, in dem S.nne, daB zwe.be- 
liebige rmteinander verschmelzen konnen, oder bestehen hinsichtl.ch der Kopulatons- 
Shigkeit best.mmte auBerlich nicht wahrnehmbare Versch.edenhe.ten PL. letzte en 

Falle konnte es entweder zwe.er.e. Sporidien geben, die als •^ef»^• ^ 
(mannliche und weibliche) Gameten fungieren, oder, da man n.emals e,ne Kopulat.on 

2* 



(20) 

samtlicher Sporidien beobachtet, dreierlei, d. h. daneben noch neutrale, die nicht 
kopulationsfahig sind. Die wesentlichen Ergebnisse seiner Untersuchungen fafit 
der Verfasser foIgendermaBen zusammen: 

„Bei der Keimung der Brandsporen des Antherenbrandes entstehen aus dem 
Promyzel zwei auBerlich gleiche, innerlich (physiologisch) aber verschiedene Sorten 
von Sporidien. Kopulation tritt nur ein, wenn diese beiden Sorten zusammenkommen. 
Die Nachkommen eines Einzelsporidiums kopulieren nicht miteinander. Es liegt 
also eine Verschiedenheit vor, die als physiologische Geschlechtsdifferenzierung 
bezeichnet wurde. Der Pilz ist im morphologischen Sinne isogam, im physioldgischen 
heterogam. Da die Brandsporen sicher nicht geschlechtlich verschieden sind, und 
da die physiologische Geschlechtsdifferenzierung schon gleich nach der Keimung 
nachweisbar ist, so folgt mit groBter Wahrscheinlichkeit, daB sie bei der Reduktions- 
teilung zustande kommt. Wir diirfen annehmen, daB die beiden Sporidiensorten 
zwei verschiedene Gene enthalten, die bei der Reduktionsteilung voneinander getrennt 
worden sind. Wurde uns die feinste Zell- und namentlich Kernstruktur der Sporidien 
bekannt sein, so wiirden wir beide Sorten auch morphologisch unterscheiden konnen; 
dann ware es auch im morphologischen Sinne nicht mehr berechtigt, von Isogamie 
zu sprechen. 

Verschiedene Anzeichen sprechen dafiir, daB die Spezies Ustilago violacea in 
eine Reihe sogenannter biologischer Arten aufzulosen ist. Dahin gehort z. B. die 
Beobachtung, daB oft zwei oder mehr Caryophyllaceen, die als Wirtspflanzen des 
Pilzes bekannt sind, am gleichen Standort gemischt vorkommen, und daB eine oder 
zwei von ihnen stark vom Pilz befallen sind, wahrend die anderen vollig gesund sind. 
Ferner wurde in diesem Zusammenhange des verschiedenen Verhaltens und der 
verschiedenen Farbe und Gr6Be der Sporidien in Reinkultur gedacht. Die Sporidien 
von Ustilago violacea Dianthi deltoidis zeigen in ihrem physiologischen Verhalten 
bemerkenswerte sekundare Geschlechtseigenschaften, diejenigen von Ust. viol. 
Saponariae officinalis unterscheiden sich von denen der anderen 4 untersuchten 
Formen durch geringere Neigung zum Kopulieren. 

Zwischen den geschlechtlich entgegengesetzten Sporidiensorten der 5 Formen 
lieBen sich alle theoretisch moglichen Bastarde herstellen. Eine Bastardierung der 
Sporidien desAntherenbrandes mit denen der verwandten Ustilago major gelang nicht." 

Im AnschluB an die Erorterungen der Geschlechtsverhaltnisse des Antheren- 
brandes geht der Verfasser auf ahnliche Verhaltnisse anderer Kryptogamen ein. 
So vergleicht er die gewisser heterothallischer Mucorineen, z. B. von Phycomyces 
nitens (nach Burgeffs Angaben), von Sporodinia (nach B 1 a n k e s 1 e e), von 
Dasycladus, Ectocarpus siliculosus und Scytosiphon lomentarius (nach B e r t h o 1 d), 
L'lothrix zonata (nach D o de 1), Stephanosphaera (nach Hieronymus), Chloro- 
chytrium Lemnae und Hydrodictyon (nach K 1 e b s) und noch ahnliche Verhaltnisse 
bei andern Kryptogamen, auf die hier nur hingewiesen sein mag. G. H. 

Lindet, L. De l'influence que la fonction vegetale de la levure exerce 
sur le rendement en alcool; nouvelle interpretation du pouvoir- 
ferment. (Compt. Rend. Seanc. de l'Academ. d. Science, Paris 
1918, Bd. CLXVI, p. 910—913.) 

Je weniger Hefe erhalten wird, desto langer dauert die Garung, desto mehr 
erhoht sich die fur die vegetative Funktion verbrauchte Zuckermenge, urn so mehr 
sinkt die Ausbeute an Alkohol. Bei Erniedrigung der Temperatur fand sich ein 
groBerer EinfluB auf die  Gardauer als auf die Verminderung des Hefegewichtes. 
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Diese Regel bleibt auch bei Steigerung der Hefeaussaat bestehen. Uberschreitet man 
dabei eine gewisse Grenze, so erhalt man eine sehr schnell verlaufende Garung, aber 
durch die Ernahrung und Atmung einer iibermaBigen Zahl von Zellen einen zu starken 
Verbrauch an Zucker fur den vegetativen Teil. Die Abstammung der Hefe ist dabei 
ohne Bedeutung. Der Begriff „ Fermentkraft" mu6 in den beiden Funktionen der 
Hefe erblickt werden: der vegetativen Kraft (pouvoir vegetal) und der Zymasekraft 
(pouvoir zymase). Die erste bedeutet die Menge Zucker, welche die Hefeeinheit fiir 
ihr Leben braucht, die zvveite jene Menge, die die gleiche Einheit braucht, um ihre 
Garungsfunktion zu erfiillen. Beide zusammen machen die Pasteursche Fermentkraft 
aus und sind um so groBer, je geringer die Hefeernte war und je mehr sich demzufolge 
die Garung verlangerte. Die Verlangerung des vegetativen Lebens, bei der sich mehr 
Abfalle anhaufen, hat eine groBere Menge Zymase geschaffen. 

Matouschek  (Wien). 

Neger, F. Keimungshemmende und keimungsfordernde Stoffwechsel- 
produkte. Xaturwiss. Wochenschrift, N. F., XVII, 10, 1918, 
S.  Hl—142. 

Eine der Pestalozzia funerea Desm. naheverwandte Art bildet auf kiinstlichem 
Nahrboden viele Konidien, die schwarzen Sporenhaufchen sind ganz umhiillt von 
emer mit den Sporen gleichzeitig abgeschiedenen, schwachgelben Fliissigkeit. Solange 
letztere vorhanden ist, kommt es zu keiner Keimung der Sporen (im KulturgefaB 
ist die Luft mit Feuchtigkeit gesattigt). Bringt man aber ein Kliimpchen Sporen 
in steriles Wasser, so lost sich die Fliissigkeit und bald keimen die Sporen. Das Gleiche 
fand Verfasser bei Scleropycnis abietina Syd., in Reinkultur auf dem naturlichen 
Substrate, Fichtenzweigen, gezogen. Okologisch ist die geschilderte Keimungs- 
hemmung nicht bedeutungslos, denn bei trockenem Wetter zerflieBen die Sporen- 
haufchen nicht, das sonst entstehende Myzel trafe nur ungiinstige Wachstumsbedin- 
gungen. Bei Puccinia graminis bilden nur die zu einem Klumpen zusammenhaftenden 
Sporen reichlich Promyzele (Basidien) aus, wahrend isolierte Sporen nur ganz ver- 
einzelt zur Keimung gelangen. Die ,,Geselligkeitskeimung" bemerkte Verfasser auch 
bei Bulgaria polymorpha und bei Agaricus campestris. Da scheinen keimungsfordernde 
Stoffe im Spiele zu sein: In einem Klumpen von 10—20 Sporen gibt es einige, die 
eine starke Keimungsenergie besitzen, von diesen geht ein Stoff aus, der auf dem 
W ege der Diffusion zu den keimtragen Sporen gelangt und nun auch diese zur Keimung 
anreizt. Allgemeine Schliisse darf man aber erst dann Ziehen, wenn recht viele Pilz- 
arten diesbeziiglich naher untersucht sind. Matouschek   (Wien). 

Orban, Grete. Untersuchungen liber die Sexualitat von Phycomyces 
nitens. (Beihefte z. Bot. Centralbl. Orig.-Arbeit. Bd. XXXVI, 
1. Abt., p. 1—59.   Mit zwei Tafeln und 20 Abbildungen im Text.) 

Durch die Untersuchungen Blankeslees ist bewiesen worden, daB viele 
Phycomyceten heterothallisch sind, d. h. nur dann zur Zygosporenbildung kommen 
Konnen, wenn Hyphen von zwei verschiedenen, derselben Arten angehorigen Ge- 
schlechtsrassen unter geeigneten Bedingungen aufeinanderstoBen. Seitdem ist die 
Sexualitat des Phycomyces nitens wiederholt zum Gegenstand eingehender 
Versuche gemacht worden. Auch die Verfasserin hat sich mit der Frage nach der 
Sexualitat des genannten Pilzes befaflt und hat von verschiedenen Gesichtspunkten 
aus die bereits bekannten Vorgange des Sexualaktes untersucht und versucht in ihre 
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Entwicklungsmechanik naher einzudringen. Im nachfolgenden moge hier die von 
der Verfasserin selbst gegebene Zusammenfassung der Ergebnisse wiedergegeben 
werden: 

,,1. Bei Phycomyces nitens unterscheiden sich + und — Myzel vornehmlich 
durch die ungleiche Schnelligkeit der Keimung, ihre Wachstumsintensitat, 
ihr Tiefenwachstum und die Starke ihrer Sporangien; bei abnormen Kultur- 
bedingungen verscharfen sich die Unterschiede. Alle von der Verfasserin 
untersuchten Stamme verhielten sich in diesen Punkten gleich. In den 
untersuchten Fallen erwiesen sich die Geschlechtscharaktere beim Durch- 
gang durch die Zygospore als konstant. 

2. ,,Keulen" (Blankeslees Pseudophoren) kennzeichnen vor allem die 
homothallischen Myzele, entstehen aber auch an heterothallischen, wenn 
man sie auf Nahrboden von hohem osmotischem Druck kultiviert. 

3. Bei heterothallischen Myzelen bleibt die Keulenbildung unter alien Um- 
standen auf die Kontaktzone beschrankt. 

4. Das Aussehen der zwischen Myzelen verschiedenen Vorzeichens gebildeten 
Zygosporenzonen ist je nach den Kulturbedingungen verschieden, nament- 
lich die Breite der Zone und ihre Dichtigkeit lassen sich bei Kultur unter 
wechselnden Bedingungen gesetzmaSig beeinflussen. 

5. Es lassen sich Bedingungen finden, unter denen Zygosporenbildung unter- 
bleibt, vegetatives Wachstum dagegen fortgesetzt wird. 

6. Die homothallischen Myzele bilden entweder unter ihren eigenen Hyphen- 
asten Zygosporen (Binnenzygosporen) oder in Kombination mit einem 
hetherothallischen Myzel an der Kontaktzone. 

7. Die homothallischen Myzele von Phycomyces nitens sind untereinander 
sehr verschieden; die wichtigsten Unterschiede betreffen ihre sexuelle 
Affinitat, ihre Fahigkeit zur Sporangienbildung und die Ausbildung ihrer 
Keulen. 

8. Die Bildung von Binnenzygosporen an homothallischen Myzelen laBt sich 
auf Peptonnahrboden steigern (bis auf 16). 

9. Die Sporangienbildung homothallischer Myzele laBt sich durch Behandlung 
mit Giften fordern. 

10. Aufeinanderfolgende Generationen von homothallischen Kulturen, die 
durch Abimpfung kleiner Myzelproben gewonnen werden, lassen Varia- 
tionen in den Eigenschaften des Myzels, z. B. hinsichtlich der sexuellen 
Affinitat, erkennen. Myzele, welche in den ersten Kulturen einem hetero- 
thallischen Myzel gegenuber nicht zur Zygosporenbildung kommen, er- 
weisen sich in spateren Kulturen unter gleichen auBeren Bedingungen als 
fruchtbar. 

11. Hmsichtlich der Ausbildung der GroBe der Gameten, Dornen usw. zeigen 
die Kopulationsfiguren von Phycomyces nitens allerhand Anom alien. 
Azygosporen wurden an heterothallischen Kulturen niemals beobachtet. 

12. Die ersten zur sexuellen Betatigung fiihrenden Wachstumsvorgange treten 
im allgemeinen erst nach Kontakt ungleichnamiger Hyphen ein; nur auf 
eosinhaltigen Kulturen wurde beobachtet. daB eigenart.ge Verzwe.gungen 
der Hyphenspitzen schon voider Beriihrung auftreten, und zwar nur 
dann, wenn sich  +  und - Myzel einander gegentiberstehen. 
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13. Totung eines der beiden Gameten regt in heterothallischen Kulturen den 
uberlebenden Teil oft zur Produktion von Sporangien an. Azygosporen 
lieBen sich auf diesem Wege nicht erzielen. 

14. Zygosporenbildung setzt dauernden Kontakt und Wechselwirkung der 
beiden  Gameten voraus. 

15. Azygosporen wurden nur in homo-heterothallischen Kulturen beobachtet, 
d. h. bei Kombination eines homothallischen Myzels mit einem hetero- 
thallischen. Auch sie entstehen nur dann, wenn beide Anteile der Kopu- 
lationsfigur am Leben und dauernd in Beruhrung bleiben. 

16. An den Kopulationsfiguren homo-heterothallischer Kulturen sieht man 
nicht selten, einen der beiden Progameten zu einem Sporangiumtrager 
auswachsen." G. H. 

Oudemans, C. A. J. A. Enumeratio systematica fungorum. Vol. I. 
Divisio I—XII. Div. XIII. Subdiv. I: Gymnospermae. Sub- 
div. II: Angiospermae cl. Monocotyledoneae. Hagae comitum. 
1919.  (M. Nijhoff.) 

Das vorliegende Werk wurde von C. A. J. A. Oudemans verfaBt, konnte 
aber bei dem 1906 erfolgten Tode nicht mehr herausgegeben werden und wurde des- 
halb von L. V u y c k und von J. J. P a e r e 1 s zum Drucke vorbereitet und heraus- 
gegeben. Dem vorliegenden 1. Bande sollen noch 4 andere folgen, welche die Dico- 
tyledoneae bringen werden und so bald als moglich nachfolgen sollen. 

Als Oudemans starb, waren nur Teile des Werkes vollendet und ein groBer 
Teil harrte noch der Hand, welche es fertig machen sollte. Nachdem Lotsy die Druck- 
legung angeregt, wurde in D e Boer ein Mann gefunden, der die Forderung und 
Vollendung des Manuskriptes forderte und bis zu seinem 1916 erfolgten Tode noch 
den Druck von 25 Bogen erlebte. Seitdem trat eine Unterbrechung ein, bis dann 
durch die Munifizenz von Chr. Moes der Druck weitergehen und in V u y c k und 
P a e r e 1 s diejenigen Manner gefunden wurden, welche das Werk weiter forderten 
und zur Vollendung im Manuskript brachten. So ist es moglich geworden, daB das 
Werk von Oudemans doch noch fertig wurde, nachdem es von dem Autor in 25jahriger 
Arbeit eifrig gesammelt und bis zu einer gewissen Vollendung gefordert wurde. Es 
ist die groBe Arbeit des 80jahrigen Autors dadurch dem Verderben entrissen und 
wird auch weiterhin wirken und sein Angedenken bei den jetzigen Mykologen wahren 
und erhalten. 

Das Nachschlagewerk enthalt ausschliefilich die europaische Flora, d. h. es 
sind fur jede Nahrpflanze nur die in Europa vorkommenden und auf ihr auftretenden 
Pilze aufgezahlt. Nach den einleitenden Bemerkungen, die hollandisch, franzosisch, 
deutsch und englisch gegeben sind, folgt eine Tabula alphabetica, welche die gesamte 
benutzte Literatur aufzahlt. Es sind 2107 Nummern von Arbeiten, Separatabziigen 
und Zeitschriften, die genannt und benutzt worden sind. Erst danach folgt die eigent- 
liche Aufzahlung, und zwar die Schizophyta, Flagellatae, Dinoflagellatae, Bacillario- 
Phyta, Gonjugatae, Chlorophyceae, Charophyta, Phaeophyceae, Rhodophyceae, 
Fungi incl. Lichenes, Embryophyta asiphonogama mit den Lebermoosen, Moosen 
und Pteridophyten, Embryophyta siphonogama mit der Cycadales, Coniferae und 
Monocotyledoneae. Die hier aufgezahlten Pilze nehmen 1230 Seiten ein oder ein 
Fiinftel des ganzen Werkes. Bei jeder Abteilung ist zuerst der Name der Wirts- 
pflanze genannt, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Die Pilze sind nach den 
Familien aufgezahlt, und zwar gliedert sich das ganze Pilzreich in 75 Familien, wie 
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sie auf Seite XLIII genannt sind. Bei den einzelnen Pilzen wird das Zitat aufgezahlt, 
daneben die Synonyme mit den Zitaten der Literatur. Bei jedem Pilz ist eine so 
vollstandige Aufzahlung der Namen und der Synonyme mit ihrer Literatur gegeben, 
daB in den meisten Fallen diese Literatur geniigt, um die Pilze genau und deutlich 
zitieren zu konnen. Bei solchen Xahrpflanzen, auf denen eine Menge Pilze vorkommen, 
ist die Aufzahlung, wie z. B. bei Pinus silvestris, in die Stichworte Folia, Rami, 
Lignum, Cortex et Truncus, Radix, Strobili, Resina, Bracteae amentorum und Pollen, 
zerspalten. So umfafit also die Aufzahlung von Pinus silvestris nicht weniger als 
144 Seiten. Soweit man es ohne groBere Studien beurteilen kann, ist die Aufzahlung 
sehr genau gemacht, namentlich ist die Bezeichnung der Literatur viel ausfuhrlicher 
und genauer als bei Saccardo. Wir konnen also das eine sagen, daB die Aufzahlung 
genau und vollstandig ist und daB es geniigt, wenn bei Aufzahlungen man sich genau 
nach diesem Verzeichnis richtet. 

Der Preis des Bandes ist auf 35 Gulden berechnet, was fur den prachtvollen 
Druck nicht zu hoch erscheint. Vorlaufig aber wird das Werk in Deutschland wenig 
gekauft werden, denn es kostet je nach dem Werte der allerdings sehr niedrigen 
Valuta, ungefahr 600—700 Mark. Ehe wir nicht wieder eine regulare Valuta besitzen, 
wird das Werk, obgleich es firr Pilzaufzahlungen sehr wichtig ist, nicht bei uns gekauft 
werden, was in seinem Interesse sehr zu bedauern ware.      L i n d a u   (Dahlem). 

Paravicini, E. Zwei neue Fusarien, F. luteum und F. rubrum, nebst 
Untersuchung Tiber die Bedeutung der Anastomosen. (Ann. myc. 
XVI, 1918, p. 300—319.)   c. tab. 

Die eine Art kommt auf Birnen vor und wachst mit dem geringeren Sauregehalt. 
Fusarium luteum wird ausfuhrlich in ihrem Verhalten in der Kultur geschildert. 
F. rubrum befallt sowohl Apfel wie Birnen und zeichnet sich ebenfalls in der Kultur 
aus. Beide Arten werden mit F. gemmiperda und F. putrefaciens verglichen in ihrem 
morphologischen und physiologischen Verhalten. Er vergleicht die Anastomosen 
der beiden Arten und weist nach, daB keine geschlechtlichen Vorgange in Frage 
kommen. Er meint vielmehr, daB die Erhohung des osmotischen Druckes die Anasto- 
mosen fordert. L i n d a u   (Dahlem). 

Petrak, F. Uber eine neue Art der Gattung Leptosphaeria aus Siid- 
ost-Galizien.   (Ann. myc. XVI, 1918, p. 225—228.) 

Leptosphaeria Priuscheggiana auf faulenden Lindenzweigen bei Stryj in Siid- 
ostgalizien.        , L i n d a u   (Dahlem). 

Sawada, K. Some remarkable Parasitic Fungi on Insects found in 
Japan. (Botan. Mag. Tokyo XXVIII, 1914, No. 331, p. [307]— 
[313].) 

Die bemerkenswerten, auf Insekten parasitischen Pilze, welche in dieser japa- 
nischen Abhandlung aufgezahlt oder auch als neu beschrieben worden sind: Ascher- 
sonia Kawakamii Saw. sp. nov., Cephalosporium Lecanii Zimm., Spicaria Araneae 
Saw. sp. nov., Gibellula formosana Saw. sp.nov. und Fusarium Aspidioti Mak. sp. nov. 

G. H. 

Schweizer, J. Die kleinen Arten bei Bremia lactucae Reg. und ihre 
Abhangigkeit von Milieu-Einflussen. (Verhdl. der thurgauischen 
Naturf. Gesellsch. 1919, Heft 23.) 
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Wenn auch die Formen von Bremia lactucae auf den verschiedenen Wirts- 
pflanzen spezialisiert sind, indem sie von verschiedener Form infiziert werden, so reicht 
das Materia] zur Unterscheidung von Arten nicht aus. Es konnen in erster Linie die 
Feuchtigkeit und der EinfluB des Wirtes geltend gemacht werden, um die einzelnen 
Formen auf den Nahrpflanzen zu unterscheiden. Der Wirt iibt seinen EinfluB 
auf die KonidiengroBe der Parasiten aus, so daB 2 biologische Formen noch nicht 
als spezifisch verschieden aufgefaBt werden konnen. Die KonidiengroBe auf den 
einzelnen Nahrpflanzen ist sehr verschieden, aber ihre Unterschiede sind gleitender 
Natur, so daB sie als besondere Arten nicht aufgefaBt werden konnen. 

Lindau   (Dahlem). 

TheiBen,   F.     Neue    Original-Untersuchungen   von   Ascomyceten. 
(Verh. d. Zool.-botan.  Gesellsch. Wien LXIX,   1919, p.   1—24.) 

Diese Untersuchungen beziehen sich auf folgende Ascomyceten: 1. Roberto- 
myces Starb., 2. Stegasphaericeae Syd., 3. Dothideales, 4. Karlia Rabh., 5. Cata- 
cauma insigne (Cke.) TheiB., 6. Guignardia albicans Rehm, 7. Catacauma Patouillardi 
TheiB. nom. nov., 8. Meliolopsis heteromeles Cke. et Harkn., 9. Dielsiella discoidea 
(Rehm) TheiB., 10. Stigmatea rubicola (E. et E.) TheiB., 11. Englerulaster Gilgianus 
(P. Henn.) TheiB., 12. Coscinopeltis millepunctata (P. et S.) TheiB., 13. Trichothyri- 
opsis sexspora (Starb.) TheiB., 14. Trichothyrium collapsum (Earle) TheiB., 15. Chae- 
thothyrium Stuhlmannianum (P. Henn.) TheiB., 16. Zukalia juruana P. Henn., 
17. Aphysa plantaginis (Ell.) TheiB., 18. Clypeosphaeria ambigna v. Hohn., 19. Asterina 
samoensis (P. Henn.) TheiB., 20. Metanectria aperta (Syd.) TheiB., 21. Dimeros- 
porium celtidis P. Henn., 22. Hysterostomina Bosciae (P. Henn.) TheiB., 23. Meliola 
fuscopulveracea Rehm., 24. Meliola clavispora Pat., 25. Polyrhizon Synapheae 
(P. Henn.) TheiB., 26. Meliola iquitosensis P. Henn., 27. Trichothyrium iquitosense 
TheiB. nov. spec, 28. Chaetothyrium hirsutum (Speg.) TheiB., 29. Stigmatula Syd. 
und 30.  Seynesia petiolicola P. Henn. G. H. 

Sydow, H. und Sydow, P.  Mykologische Mitteilungen.   (Ann. mycol. 
XVI,  1918, p. 240—248.) 

Als neu werden beschrieben: Puccinia capensis, Desmella nov. gen. mit den 
Arten D. ansimiae (Henn.), .mbatobiensis (Speg.), D. superficialis (Speg.) und D. 
gymnogrammes (Henn.), Calidion nov. gen. mit der Art C. lindsaeae (Henn.), Cros- 
sopsora nov. gen. mit den Arten C. zizyphi (Syd. et Butl.), C. premnae (Petch) und 
C kemangae (Racib.), Lasiobotrys symphoricarpi. Ferner weisen sie von einer Anzahl 
Formen die Identitat mit anderen nach. Lindau   (Dahlem). 

— — Mykologische Mitteilungen.   (Ann. mycol. XVII, 1919, p. 33 
bis 47.) 

Neu sind folgende Pilze: Septobasidium sulphurellum, Pucciniate tranthi, 
P- helosciadis, P. Paulsanii, Peridermium praelongum, P. japonicum, Phaeodi- 
meriella curviseta, Asterina disphorella, Titanella nov. gen. Amphisphaeriacearum 
mit den Arten T. luzonensis (P. Henn), T. ilicina (Syd. et Butl.), T. grandis Syd., 
T. intermedia Syd., Starbaeckiella nov. gen. Amphisphaeriaecearum mit den Arten 
S. massariospora (Starb.), S. mangiflorae Syd., S. Elmeri Syd., S. Bakeriana (Rehm), 
s- Palaquii (Rick), Microscypha nov. gen. Discomycetum grisella (Rehm), Xeno- 
Peltis nov. gen. Sphaeropsidearum philippinensis Syd., Farysia Rac. mit den Arten 
F- Merrillii (P. Henn.), F. endotricha (Berk.), F. olivacea (DC), F. Nekanishikii 
(P. Henn.), F. Jaapii Syd., F. Butleri Syd., F. emodensis (Berk.l. 
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Ferner wird Linostoma Ophiostoma neu genannt, Apiosporella wird Apiocarpella 
genannt, Kriegeria wird als Xenogloea, Willia als Hansenula, Venturiella als Neoven- 
turia, Chaetopeltis als Tassia, Arthobotryum als  Gonyella bezeichnet. 

Es wird dann auf den v. Hoehnelschen Vorschlag, die Gattung Carlia f iir Myco- 
sphaerella zu setzen, eingegangen. Sydow laBt den Namen Guignardia bestehen und 
verweist Carlia unter die unbestimmten Gattungen, weil sie ein Gemisch ist. 

Lindau   (Dahlem). 

Wartenweiler,   A.    Beitrage   zur   Systematic  und  Biologie  einiger 
Plasmopara-Arten.   (Ann. mycol. XVI, 1918, p. 249—299.) c. tab. 

— Zur Biologie der Gattung Plasmopara.   (Verhandl. der Schweiz. 
Naturforsch.   Gesellsch.    99.   Jahresversamml.    Zurich   1917.) 

Die Untersuchungen wurden angestellt in bezug auf die MaBe der Konidien 
und der Trager der Arten Plasmopara nivea, pygmaea und densa und auf ihre In- 
fektionen auf lebenden Pflanzen. Da indessen die letzteren Versuche nur zweifel- 
hafte waren, wurden die MaBe zugrunde gelegt, welche sich aus den Untersuchungen 
iiber die MaBe der Konidien und Trager, sowie zwecks der Uberwinterung von PI. 
nivea in gewissen Nahrpflanzen ergaben. Wenn auch die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Formen nicht so bedeutend sind, wie sie G a u m a n n fiir Peronospora 
erwiesen hat, so ergibt sich doch genug,  um eine kurze Wiederholung zu geben. 

Fiir Plasmopara nivea ergab sich folgendes: Der Typus hat Trager, die 100—300 p 
hoch und 5—9 p dick sind, an der Basis mit + ausgepragter Anschwellung und meist 
oben sich etwas verjiingend, an der Spitze in ein oder mehrere Sterigmen auslaufend. 
— Davon werden 5 Variationen unterscbjeden. 1. Auf Anthriscus silvestris und 
carefolium, die haufigste Tragerhohe ist um 160 p, im Mittel etwas iiber 7 p dick. 
Die Konidien haben etwa 20—21 p Lange und 17,12—17,19 p Breite. 2. Auf Conium 
maculatum. Trager unter 200 p hoch, dicker als beim Typus. Konidien 22,78 p Lange 
und 19,4/(Breite. 3. Auf Laserpitium latifolium. Trager unter 200p Lange, diinner 
als beim Typus. Konidien 22,89 p Lange und 17,73 p Breite. 4. Auf Angelica refracta. 
Trager ca. 200 p hoch, aber auch bis 300 p, etwa so dick wie beim Typus. Konidien 
im Mittel 28 p lang und 21,48 p breit. 5. Auf Peucedanum palustre. Trager wie beim 
Typus, aber die Konidien 25,03 p im Mittel lang und 16,19 p breit. 

Bei Plasmopara pygmaea zeigen die Trager erhebliche Unterschiede, wahrend 
'die KonidiengroBen nicht ganz so bedeutend wie bei P. nivea sind. Es ergeben sich 
also 4 Typen. 1. Auf Anemone canadensis und caroliniana. Trager meist. iiber 200 f 
hoch, um 15 p dick. Konidien 18,21—18,24 p lang und 16,22—16,32 p dick. 2. Auf 
Anemone Raddeana und flaccida. Trager meist nicht 200 p hoch, Dicke etwas ge- 
ringer als bei den Formen 1. Konidien 22,22—22,64 p lang und 19,7—20,17 p breit 

Es werden dann noch 3 Formen auf Atragene alpina, Anemone hepatica und Thalictrum 
alpinum unterschieden, doch sind die Unterschiede zu gering, um sie zu deutlich 
zu  machen. 

Auf PI. densa sind die Unterschiede noch zu gering, so daB sich kaum ein SchiuB 
auf die Variationscharaktere machen laBt. Es scheint so, als ob auf Euphrasia und 
Alectorolophus die Konidien verschieden groB sind, aber die Unterschiede sind nur 
sehr klein und konnen zufallige sein. Lindau   (Dahlem)- 

Nienburg, W.   Studien zur Biologie der Flechten I. II. HI.   (Zeitschr. 
f. Botanik.   Jahrg. XI, 1919, p. 1—38.   Mit 10 Abbildungen im 
Text.) 
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Im e r s t e n Teil der Abhandlung bringt der Verfasser die Ergebnisse von 
Untersuchungen iiber nitrophile Rindenflechten. Die 
Beobachtungen wurden hauptsachlich angestellt an einer Ahornallee (Acer platanoides), 
die von Frohnau i. d. Mark in OW-Richtung iiber freies Feld nach Stolpe fiihrt. 
Die Baume dieser Allee tragen eine Flechtenflora, deren Hauptelemente Parmelia 
physodes (L.) und Evernia prunastri (L.) sind. Hierzu kommen als minder zahlreiche 
Begleiter Parmelia furfuracea (L.) und Parmelia saxatilis (L.). Auffallend ist es nun, 
daB unterhalb aller alten vermoderten Astlocher lange Streifen zu erkennen sind, 
in denen diese Genossenschaft durch eine andere ersetzt ist, die an den Baumen 
nirgends vorkommt. Man erkennt bald, daB diese Streifen gleichzeitig die Regionen 
sind, in denen das iiber die Astlocher flieBende Regenwasser am Stamme herabsickert. 
Xanthoria parietina, X. lychnea, Physcia ascendens und Ramalina fraxinea treten 
dort an die Stelle der normalen Formation. Diese Abweichung in der Flechten- 
besiedelung wird an den erwahnten Stellen hauptsachlich von den Gattungen Xan- 
thoria und. Physcia bewirkt, die nach Sernander besonders nitrophil sind. 
Es liegt daher die Vermutung nahe, daB es sich hier um eine Wirkung des Stickstoffes 
handelt. GroBere Zufuhr an diingerhaltigem Staub konnte nicht die Ursache der 
besonderen Flechtenflora sein. Wohl aber ist anzunehmen, daB aus den Astlochern 
ein Stoff abgesondert wird, der in starkerer Konzentration auf alle Organismen giftig 
wirkt, in Verdiinnung mit Regenwasser aber am besten von Xanthoria parietina und 
am zweitbesten von Physcia ascendens vertragen wird. Dieser Stoff ist nach des 
Verfassers Untersuchungen Ammoniak, das durch Pilze, die sich in dem zucker- 
haltigen SaftfluB der Ahornbaume bilden, aktiv oder passiv (durch Absterben) erzeugt 
wird. Der Verfasser wies nach mit geniigender Sicherheit, daB den Flechten in den 
Astlochtraufen geringe Mengen von Ammoniak zur Verfiigung stehen. Es lassen sich 
zwei Gruppen von Flechten unterscheiden, die nitrophilen und die nitrophoben. 
Zu der ersten gehoren nach dem Grade ihrer Stickstoffreundschaft geordnet: Xan- 
thoria parietina, Physcia ascendens, Xanthoria lychnea und Ramalina fraxinea. 
Zu der zweiten Gruppe, nach dem Grade ihrer Stickstoffeindschaft geordnet, gehoren: 
Parmelia physodes, Parmelia furfuracea, Evernia prunastri und Parmelia saxatilis. 
Nach Beobachtungen an Eschen bei SchonflieB an der Nordbahn kann der Verfasser 
zu den nitrophilen noch Anaptychia ciliaris (L.) und Physcia pulverulenta (Schreb.) 
zufiigen. Ahnliche Verhaltnisse wie bei Ahorn und Eschen fand der Verfasser ver- 
schiedentlich noch bei Ulmus campestris und Populus nigra in der Umgebung von 
Hermsdorf bei  Berlin. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen werfen auch noch Licht auf eine weitere 
Eigentiimlichkeit in der Okologie der Flechten. Es ist bekannt, daB unter dem Ein- 
fluB der Stadtluft die Flechtenvegetation eine ganz charakteristische Veranderung 
erleidet. Von verschiedenen Seiten ist festgestellt worden, daB die Luft in den Stadten 
viel reicher an Ammoniak ist als auf dem Lande. Auch ist das Kiistenklima nach 
Horsford reich an Ammoniak. Hier wird aber das Flechtenwachstum durch 
reichliche Niederschlage befordert, und es istTatsache, daB die Xanthoria-, Physcia-, 
Ramalina-Arten an den Baumen unserer Nord- und Ostseekusten in viel groBerer 
Individuenzahl auftreten als im Binnenlande. 

Der z w e i t e Teil der Abhandlung betrifft Beobachtungen iiber die W a c h s - 
tumsgeschwindigkeit von Flechtenkeimlingen, welche der 
Verfasser im Friihjahr 1917 in Schomberg im wiirttembergischen Schwarzwald 
machte. Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache, daB die Keimlinge sich im vollen 
Licht viel kraftiger entwickeln als im Halbschatten, besonders deutlich ist das bei 
Parmelia physodes; hier verhalt sich die Wachstumsgeschwindigkeit zwischen den 
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Keimlingen aus dem Halbschatten und denen aus dem vollen Licht ungefahr wie 1 : 5. 
Bei Parmelia furfuracea ist der Unterschied auch vorhanden, aber anscheinend nicht 
ganz so stark und hauptsachlich auf den Zuwachs in den ersten Jahren beschrankt. 
Weiter ergab sich, daB das Wachstum von Parmelia physodes auf hell stehenden 
Larchen ungefahr ubereinstimmt mit dem auf halbschattig stehenden WeiBtannen. 
Daraus zog der Verfasser den SchluB, daB auBer dem LichtgenuB auch das Substrat 
fiir die Wachstumsgeschwindigkeit von Wichtigkeit sein muB. SchlieBlich ergab 
sich, daB bei fast alien Keimlingen die Wachstumsgeschwindigkeit in den ersten 
Jahren ansteigt, dann einen Hohepunkt erreicht und spater wieder stark fallt. Es 
ist wahrscheinlich, daB auch die Flechten die bekannte ,,groBe Periode des Wachs- 
tums" aufweisen, die man sonst iiberall, wo Wachstumsmessungen vorgenommen 
wurden, gefunden hat. Beziiglich der Methode der Beobachtungen sei nur erwahnt, 
daB der Verfasser das Alter der Zweigstucke, welche die Flechten besiedelten, einfach 
an den Jahresringen ablesen konnte und so feststellen wie all die auf ihnen wachsenden 
Flechten hochstens waren. 

Im d r i 11 e n Teil der Abhandlung behandelt der Verfasser den Trans- 
versalphototropismus der Flechten. Die alteste Beobachtung, 
daB die Flechten phototropisch reagieren, machte S t a h 1 an Endocarpon pusillum, 
der beobachtete, daB die im Freien an den der Sonne ausgesetzten Rainen wachsenden 
Lager dieser Flechte einen nahezu kreisformigen UmriB haben, daB aber, wenn Kul- 
turen konstant nur von einer Seite, und zwar durch schief auf die Lehmflache auf- 
fallendes Licht beleuchtet werden, das Randwachstum nicht mehr gleichartig nach 
alien Richtungen stattfindet, sondern die ThallusgroBe sich fast ausschlieBlich nach 
der von der Lichtseite abgekehrten Seite vergroBert; an der entgegengesetzten, dem 
Lichte zugewendeten Seite das Wachstum aber aufhort Oder wenigstens auf ein 
Minimum reduziert wird. 

Ferner hat Sachs darauf hingewiesen, daB Peltigera canina auf ebenem, 
horizontalem Oder schiefem Waldboden der Unterlage fest angedriickt ist, daB an 
steilen Wanden von Hohlwegen dagegen nur die aufsteigenden Lappen angedriickt 
sind, wahrend die absteigenden sich vom Substrat loslosen und je nach der Beleuchtung 
schief abwarts Oder selbst horizontal frei in die Luft hinausragen. N 6 m e c hat 
diese Sachs schen Angaben im Laboratorium nachgepriift. Einen dritten Fall 
fiigt der Verfasser zu, den er in der Natur an Parmelia physodes beobachtet hat. 
Es handelt sich dabei um Keimlinge dieser Flechte, die sich an der Nordseite eines 
alten Bretterzaunes in Glienike a. d. Nordbahn in groBer Zahl angesiedelt hatten. 
An diesem senkrechten Substrat, das noch dazu von direktem Sonnenlicht nicht 
getroffen wurde, hatte die iibliche radiare Wachstumsweise der Assimilationsflache 
eine ungunstige Orientierung zu der Haupteinfallsrichtung der Lichtstrahlen gegeben. 
Deshalb haben die Keimlinge das Langenwachstum, das sie anfanglich immer zeigen, 
auch spater noch beibehalten und sind dabei schrag nach unten gewachsen, so daB 
ihre ganze Assimilationsflache senkrecht zum Hauptlichteinfall steht. Erst via 
spater, als auf horizontalem Substrat setzt dann das radiare Wachstum ein und die 
Flechten erlangen dann ihre normale Gestalt. Das Problem des Transversalphoto- 
tropismus der Flechten ist aber immer noch zu den vielen anderen ungelosten Frag«n 

zu legen, die die Lichenologie aufgibt. G. H. 

Mereschkowsky, C. Note sur une nouvelle forme de Parmelia vivant 
a l'etat libre. (Bull, de la Societe Bot. de Geneve 2me ser. Vol. X 
[1918], p. 26—34, fig. 1.) 
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Die hier beschriebene Flechte ist eine neue Form von Parmelia conspersa (Ehrh.) 
Ach., die nicht auf Steinen als Substrat befestigt ist, wie die typische Form, sondern 
losgelost, ahnlich wie Parmelia vagans Ny]., P. ryssolea (Ach.) Nyl. und P. taurica 
Mer. frei lebt und vom Winde hin und her getrieben wird. Der Verfasser hat dieser 
Form den Namen forma v a g a und von derselben eine Diagnose und eingehende 
Beschreibung und nach einer Photographie hergestellte Abbildung gegeben. Diese 
Form ist stets steril und ist in groBer Anzahl von Individuen auf einer kleinen Hoch- 
ebene in der Umgebung von Simferopol vorhanden. Auffallend ist es, daB die typische 
P. conspersa nicht in der Nahe wachst, sondern erst auf einem etwa ein halbes Kilo- 
meter entfernt an Felsen 100 und mehr Meter unterhalb der erwahnten Hoch- 
ebene. Am SchluB macht der Verfasser noch einige Bemerkungen tiber eine auf den 
Bergen des Westens von Nordamerika frei lebende von Williams als Parmelia 
molliuscula beschriebene Flechte, die dieser falschlich fur identisch mit Parmelia 
vagans Nyl. hielt. G. H. 

Steiner, J. Flechten aus Transkaukasien. (Ann. mycol. XVII, 
1919, p.  1—32.) 

Die Arbeit wurde von A. Zahlbruckner nach dem Tode des Verfassers heraus- 
gegeben. Die HauptmaBe der Sammlung machte G. Woroneff in Tiflis. Die neuen 
Arten sind folgende: Dermatocarpon rufescens var. pruninatum Stein., Leptorhaphis 
buxi, Lithographadeplanata, Sporopodium caucasicum, Lecidea goniophiliza, L. plaea 
var. interrupta, Lecanora sphaerothallina var. plicatula, L. esculenta var. erivanensis, 
L. subdopressa var. adgrediens, L.squamulosa, L. epiglypta var. rupta, L. solorinoides, 
Caloplaca irrubescens var. disjecta, Physcia caucasica. Lindau (Dahlem). 

— Lichenes in Beitrage zur Kenntnis der Flora Griechenlands, 
Bearbeitung der anlaBlich der zweiten Wiener Universitatsreise 
im April 1911 in Griechenland gesammelten Pflanzen. (Verh. 
d. Zool.-botan. Gesellsch. Wien LXIX, 1919, p. 52—101.) 

Die hier bearbeiteten Flechtenarten sind wahrend der Wiener Universitatsreise 
im Jahre 1911 von Ginzberger, Schiffner, Watzl und R. v. Wett- 
s t e i n gesammelt worden. Neu sind: Rhinodina santorinensis, Rh. cinerascens, Rh. 
calcarea Am. var. melanocarpa, Buellia alboatra (Hoffm.) Th. Fr. var. epipolioides, 
Caloplaca (Eucal.) fuscoatroides, C. Agardhiana (Schaer.) var. granuligera, Lecanora 
(Placod.) graeca, L. reticulata (Rehm) Stein comb. n. var. contortoides, L. contorta 
(Hoffm.) Stein, var. albocincta und disseminata, Stereocaulon (Lecidocaulon) santo- 
rinense, Catillaria chalybaea (Borr.) Am. var. gelatinosa, Diplochistes euganeus 
(Mass.) Stein, var. intrusus, Opegrapha atra Pers. var. opuntiicola. Der bedeutsamste 
Fund darunter ist der von Stereocaulon santorinense. Diese Subspecies ist nur durch 
biologische Merkmale, die Ausdauer und das Weitersprossen der pnmaren Schuppen, 
die auf der Unterlage ausgedehnte Krusten bilden, und das Auftreten der Apothezien 
ausschlieBlich von St. denudatum Flk. verschieden. Auch die Aufsammlung der 
einerseits vom griechischen, andererseits vom asiatischen Festlande schon bekannten 
Arten Pertusaria Pentelici Stein, und Buellia subdisciformis var. kutariensis Stem, 
sind zu ervvahnen. AuBer den neuen Formen werden meist auch eine Anzahl mit 
neu kombinierten Namen bezeichnete, neu aufgestellte Arten beschrieben oder doch 
bei denselben zu den friiheren Beschreibungen Erganzungen gemacht. Uberhaupt 
kommen neue Namenkombinationen und neue Namensanderungen vor, so: Rhinodina 
Dubyana (Hepp) Stein, syn. Biatora Hepp, Buellia subochracea (A. Zahlbr.)  Stein. 
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syn. B. alboatra var. subochracea A. Zahlbr., B. epipolia (Ach.) Mong. forma ocellata 
(Mass.) Stein, syn. Diplotoma alboatrum var. ocellatum Mass., B. myriocarpa (DC.) 
Mudd. var. stigmatea (Ach.) Stein, syn. Lecidea Ach., B. stellulata (Tayl.) Br. et 
Rostr. var. minutula (Hepp) Stein, syn. Lecidea spuria 0 Hepp., Caloplaca placidia 
(Mass.) Stein, syn. Callopisma aurantiacum var. placida Mass. mit Var. velana (Mass.) 
Stein, syn. C. aurant. var. Mass., C. coronata (Kremp.) Stein, syn. Callopisma aurant. 
var. coronat. Kremp., C. lactea (Mass.) Stein, syn. Gyalolechia Mass., C. fulgens 
(Sw.) A. Zahlbr. var. campestris (Th. Fr.) Stein, syn. Lecanora bracteata a Th. Fr., 
Lecanora Hageni Ach. var. saxigena Stein, mut. nom. syn. L. Hageni var. lithophila 
(Walbr.) Rabenh., L. reticulata (Rehm) Stein, syn. "Aspicilia Rehm, L. contorta 
(Hoffm.) Stein, syn. Verrucaria Hoffm., Diploschistes euganeus (Mass.) Stein, syn. 
Limboria Stein, und Verrucaria viridula (Schrad.) Ach. var. morarii (Am.) Stein. 
sub Amph. Leightoni var. Arn. und V. rupicola (Mass.) Stein, syn. V. nigrescens var. 
rupicola Mass. G. H. 

Herzog, Th. Beitrage zur Bryogeographie Sudosteuropas. (Sonder- 
abdruck aus kryptogamische Forschungen, herausgegeben von 
der Bayer. Botan. Gesellschaft Miinchen, Heft IV,  1919.) 

Verfasser hatte wahrend seines Frontdienstes Gelegenheit, einen Teil Maze- 
doniens an der ostlichen Cerna, die Nidze Planina am FluBgebiet der Zaduka bryo- 
logisch eingehend zu untersuchen. Das kleine Gebiet von 20 km Lange und 4 km 
Breite, welches reich gegliedert ist und bis 1700 m ansteigt, enthalt besonders Kalk 
und Silikatflora. Im systematischen Teil sind 102 Laubmoosarten, darunter 2 neue 
Arten: Orthotrichum insidiosum und Milichfoferia paradoxa aufgefiihrt, nebst einigen 
neuen Varietaten; auBerdem 12 Lebermoose. Im geographischen Teil wird in diesem 
sfidlichen, an Griechenland grenzenden Teile Mazedoniens eine verarmte, mediterrane 
Flora festgestellt, da sie durch mehrere mediterrane Elemente charakterisiert wird, 
wie z. B. Crossidium squamigerum, C. griseum, Bryum provinciale, Brachythecium 
salicinum und andere. AuBerdem ist noch eine Liste von fiber 80 wichtigeren Arten 
nebst einigen Lebermoosen aus den transsylvanischen Alpen, besonders dem oberen 
Argesultal der Cibiner und Fogaraserkette angeffihrt. Eine daran anschlieCende 
Formationsschilderung dieses Teiles der Bergwalder der Karpathen im Vergleich 
zu unseren Kulturwaldern beschlieBt die sehr interessanten und ffir die bryologische 
Kenntnis von Sfid-Ost-Europa wichtigen Ausffihrungen des Verfassers. 

Max Fleischer- Dahlem. 

Malta, N. Beitrage zur Moosflora des Gouvernements Pleskau nsj 
Kalksteingebiet der Welikajamundung. Riga 1919. Mit zwei 
Tafeln im Text und einer Kartenskizze. 

Auch hier waren die Kriegsumstande der AnlaB zu einer bryologischen Durch- 
forschung der Umgebung von Pleskau mit der Welikajamundung. In der Einleitung 
sind die Moosvereine des Kalksteins, die fast vollzahlig vertreten sind, ferner die 

wenigen Sandsteinbewohner, wie Tortula lingulata und Gyroweisia tenuis, und zu- 
letzt die zahlreichen Moose der Tonsubstrate mit erlauternden Bemerkungen an- 
geffihrt. Im ganzen sind an der Welikajamundung 115 Arten beobachtet worden, 
von denen etwa 22 % als wirkliche Kalkmoose gelten konnen. Verfasser geht nocb 
naher auf das Verhalten der Moosvegetation zu dem Kalkgehalt der Substrate ein 
und stellt fest, daB auch wie bei den Siphonogamen in erster Linie Chlornatrium und 

kohlensaures Calcium in Betracht kommen, den unter anderen das Vorkommen der 
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kalksteten Arten wie Eucladium verticillatum, Gymnostomum calcarcum, Plagiopus 
Oederi etc. zu verdanken ist. Ferner wird noch mehreres iiber die geographische 
Verbreitung der Arten angefiihrt, unter anderem ist interessant, daB z. B. Gymnosto- 
num calcarcum seine Nordgrenze der europaischen Verbreitung an der Welikaja- 
miindung findet, wahrend Minum hornum, Aulacomnium androgynum und Grimmia 
pulvinata mehr oder weniger ihre Ostgrenze erreichen. (Was die drei letzten Arten 
anbetrifft, so kann das Referent aus seinen Beobachtungen im Bialowieser Urwald- 
gebiet nur bestatigen, es ware hier noch Pseudoscleropodium (Hypnum) purum an- 
zuschlieBen, welches in der Liste des Verfassers ganz fehlt.) 

Die nun folgende Liste der gefundenen Arten enthalt 35 Lebermoose, 15 Sphagnen 
und iiber 200 Laubmoose, von denen ein von Warnstorf als neu erkanntes Bryum 
androgynum und eine neue Varietat von Seeligeria recurvata v. plescowiensis Malt, 
im Text abgebildet sind. Max  Fleischer- Dahlem. 

Okamura, Sh. Uber einige Arten von Bryophyten aus gewissen 
Seeboden in Japan.   (Botan. Mag. Tokyo XXVJII, 1914, No. 334, 
p. [407]-[413].) 

Die hier behandelten Moosarten sind zwei neue: Aplozia towadaensis Okam. 
und Bryhnia Nakansi Okam. und eine dritte Art, wenn aus dem dem Referenten 
unverstandlichen japanischen Text richtig vermutet wird, Thamnium alopecurum 
(L.) Br. eur. var. Lemani Schnetzler. G. H. 

Schellenberg, G. Uber die Verteilung der Geschlechtsorgane bei den 
Bryophyten, mit 3 Abbildungen im Text. Habilitationsschrift 
an der Kieler philosophischen Fakultat zugelassen. (Sonderdruck 
aus Beihefte zum Botan. Centralblatt, Bd. XXXVII, Abt. I, 
1919/1920.) 

Nachdem Verfasser eine Ubersicht der verschiedenen Arten des Geschlechts- 
standes, wie sie L i n d b e r g bezeichnet hatte, gegeben hat und auf den zuerst von Flei- 
scher als phyllodiozisch eingefiihrten Geschlechtsstand naher eingegangen ist, hebt 
er hervor, daB bei letzterem Geschlechtsstand die Entstehung der (3 Zwergpflanzen 
aus den Sporen, oder andererseits aus dem Chloronema des weiblichen Gametophyten 
scharf getrennt werden miiBte. (Von diesen zwei Arten der Entstehung der c5 Zwerg- 
pflanzen ist bisher nur eine erwiesen; es sprechen namlich alle Wahrscheinlichkeits- 
beweise daf ur, daB alle Zwergmannchen aus Sporen entstehen, und das ist der springende 
Punkt der ganzen Zwergmannchenfrage, der noch aufzuklaren ist. Anmerk. d. Refe- 
renten.) Die bis jetzt gebrauchlichen Lindbergschen Bezeichnungen sind entwicklungs- 
geschichtlich nicht haltbar, da sie nur von dem fertigen Zustand ausgehen. Bl a ke s 1 e e 
schlagt vor, da die Bezeichnungen monozisch, diozisch, hermophroditisch nicht ein- 
deutig sind, dafiir die Geschlechtsgenerationen als Thallus, die Sporengeneration als 
Phyton zu bezeichnen, also waxen demgemaB homothallische und heterothallische 
ebenso homophytische und heterophytische Gewachse zu unterscheiden. Alle Bryo- 
phyten sind homophytisch (nach Angaben von C1 a u s s e n wissen wir das noch gar 
nicht. Anmerk. d. Referenten.); fiir uns kommt aber nur der Moosthallus, also der 
Gametophyt in Betracht, welcher als homothallisch angesprochen wird, wenn ein und 
dasselbe Protonema sowohl (5 als Q Gametophytenhervorbringt, dagegen heterothallisch 
(friiher diozisch), bei denen ein Protonema und somit eine Spore nur mannliche, 
ein anderes nur weibliche Gametophyten hervorbringt. 
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Bei den Laubmoosen ist das sexuell differenzierte Protonema erst spat erkannt 
worden durch Fleischer bei Macromitrium (1900). Limpricht 1886 und auch 
Warnstorf 1904 stehen noch in dem Banne, daB auch bei diozischen Arten beiderlei 
Geschlechtspflanzen an demselben Protonema angelegt werden. 

Die Untersuchungen von El. und Em. Marchals uberdie AposporiederLaub- 
moose 1906—1907 zeigen uns in einwandfreier Weise, daB es eine ganze Reihe von 
Laubmoosen gibt, welche schon von der Spore her sexuell differenziert sind. Schon 
bei der Tetradenteilung in Archespor und bei den Reduktionsteilungen der Sporen- 
mutterzellen wird das Geschlecht der Spore bestimmt. (Hier ist auch nach Angaben von 
Claussen zu bemerken, daB es noch ganz ungewiB ist, wo die Geschlechtsbestim- 
mung bei der Reduktionsteilung zustande kommt, also das fehlende Geschlecht doch 
in der Spore latent sein kann. Anmerk. d. Referenten.) So ist die Heterothallie 
experimentell durch Marchal bei Ceratodon purpureus, Barbula unguiculata, B. fallax, 
B. argenteum, B. caespiticium, B. capillare, Mnium hornum nachgewiesen, auBer 
bei den von Fleischer beobachteten Macromitrium- und Schlotheimia-Arten, und 
spater bei Stereodon pratensis von Warnstorf. Verf asser wendet sich daher gegen 
die Auffassung von Goebel, dem die Heterothallie der Moose (Diocismus des Proto- 
nemas) als noch unbewiesen gilt. Aber auch gegen Lorch, welcher der Ansicht ist. 
daB samtliche bekannte Zwergmannchen aus Sporen entstehen und demnach bei 
alien diesen Arten heterothallische, also phyllodiozische Geschlechterverteilung vor- 
liege. Weiter wendet sich Verfasser gegen die Auffassung, daB nur bessere Ernahrungs- 
bedingungen Veranlassung zur Anlage der Archegonien gaben, das ist hochstens 
bei den homothalhschen Moosen der Fall. Das Auftreten von Zwergmannchen ist 
nicht durch ungiinstige Ernahrungslage (nach Goebel), sondern in erster Linie von 
inneren Faktoren abhangig und eine erbliche Eigenschaft. Es folgt eine Aufzahlung 
der Arten, wo bis jetzt c5  Zwergpflanzen beobachtet wurden. 

Heterothallisch sind aber nur die Moose, bei denen schon in der Spore eine 
Trennung der Geschlechter stattgefunden hat. Er unterscheidet ferner isospore und 
heterospore Heterothallie; erstere bei in der GroBe nicht differenzierten Sporen, 
letztere wenn schon in der GroBe die c3+Q Sporen unterschieden sind. 

Homothallisch sind alle jene, welche bisexuelle Gametophyten erzeugen. In 
dieser II.  Gruppe sind 3 verschiedene Abteilungen zu unterscheiden: 

1. Pseudoheterothallisch  sind  diejenigen  Moose,  wo  aus  einem   Protonema 
getrennte (J  und Q  Gametophyten entstehen. 

Rhizautozie und Pseudoautozie Lindbergs fallen alle unter diese Ab- 
teilung. 

2. Homozisch   diejenigen,  wo  <3  und   Q    Geschlechtsorgane   auf   ein   und 
demselben   Gametophyten, 

3. Polyozisch, wo die selben sich teils auf einem, teils auf getrennten Gameto- 
phyten befinden. 

Die urspriinglichste Verteilungsart diirfte wohl nach dem Verfasser die Rhizau- 
tozie sein, aus der sich einerseits pseudoheterothallisch und pseudoautozisch out 
heterothallisch,  andererseits homozisch bis polyozisch entwickelt hat. 

Aufierdem spielen die Verzweigungsverhaltnisse bei der Abteilung der syno- 
zischen und parozischen Geschlechtsstande, die lediglich als Formen der Lindberg- 
schen Autozie anzusprechen sind, eine Rolle. Eine Reihe der Geschlechtsstande ent- 
wickelt sich streng monopodial, bei anderen liegen dagegen SproBverkettungen vor, 
die   polytomischen  oder  sympodialen  Charakter   tragen.    Diese   Verschiedenheiten 
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werden unter anderen Arten besonders an 2 typischen Vertretern: Catharinaea un- 
dulata und besonders Funaria hygrometrica mit 3 Abbildungen ausfilhrlich erortert. 
Verfasser glaubt, daB der sympodiale Aufbau fiir die Pottiaceae, Grimmiaceae, Ortho- 
trichaceae, Funariaceae, Bartramiaceae und Meeseaceae typisch ist, wahrend die 
Gametangien der Bryaceae, Mniaceae und Polytrichaceae monopodial aufgebaut sind. 

Es folgt noch ein experimenteller Teil mit Kulturversuchen von Funaria hygro- 
metrica, durch die die Abhangigkeit der Ausbildung <3 oder Q Geschlechtsorgane 
bei homothallischen Moosen mit bisexuellen Zellen von der Ernahrung als gesichert 
gelten kann. Die heterothallischen, unisexuellen Moose aber, sind in bezug auf ihr 
Geschlecht unbeeinfluBbar; hier ist das Geschlecht schon in der Spore vorbestimmt. 

Max  Fleischer- Dahlem. 

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. Malayan Ferns and 
Fern Allies. Handbook to the Determination of the Ferns and 
Fern Allies of the Malayan Islands (incl. those of the Malay Penin- 
sula, the Philippines and New Guinea). Supplement 1. Published by 
the Department of Agriculture, Industry and Commerce Nether- 
lands India. Batavia (Landsdrukkerij) 1916. Gr. 8°. 577 pp. 
With Corrections, Modifications and Additions. 73 pp. 

Seit der Veroffentlichung des Verfassers ,.Malayan Ferns, Handbook" im 
Jahre 1908 und ,,Malayan Fern Allies, Handbook" im Jahre 1915 ist besonders von 
ihm selbst, aber auch von anderen Botanikern die Erforschung der Pteridophyten- 
flora des malayischen Gebietes, einschlieClich auch der Halbinsel Malakka, der Philip- 
pineninseln und des Papuagebietes, ganz auBerordentlich gefordert worden. Es war 
daher notig, einen umfassenden Supplementband zu den genannten Werken heraus- 
zugeben. Die Pteridologen miissen dem Verfasser dankbar sein, daB der Verfasser 
die muhsame Arbeit auf sich genommen hat, die in der neueren Literatur zerstreuten 
Angaben zu sammeln, kritisch zu sichten und zusammenzustellen. Zugleich muB 
aber auch anerkannt werden, daB das Agrikultur-, Industrie- und Handels-Depar- 
ment Niederlandisch-Indiens die Mittel zur Publikation des neuen umfangreichen 
Werkes zur Verfugung gestellt hat. 

Die Art und Weise der Ausarbeitung des Supplementbandes schlieBt sich an 
die friiheren Hauptwerke eng an. In dem Hauptteil desselben werden im wesent- 
lichen keine neuen Formen beschrieben (nur einige neue Varietiiten sind aufgestellt), 
sondern nur die Diagnosen und Beschreibungen der in der neuen Literatur neu auf- 
gestellten Gattungen, Arten und Varietaten aufgenommen mit den Angaben der 
Zitate und Synonymik. Der umfangreiche Anhangsteil enthalt eine Liste A, „in der 
auf das Handbook on Malayan Ferns" beziigliche Abanderungen, Zusatze und Be- 
merkungen gegeben werden, eine Liste B, die sich auf das ,,Handbook on Malayan 
Fern Allies" bezieht und eine Liste C, die auf beide Riicksicht nimmt. In der Liste B 
finden sich vorlaufige Beschreibungen in englischer Sprache von folgenden neuen 
Arten und Varietaten: Selaginella Schildei Hieron. mscr., S. herpocaulos und S. 
Willdenowii var. punctulata; in der Liste C (als Supplement bezeichnet) englische 
Beschreibungen von folgenden neuen Arten und Varietaten und folgende (neue) 
Namenkombinationen: Dryopteris acrostichoides, syn. Nephrodium J. Sm.; Pteris 
silvatica, Diplazium mamberamense syn. D. sorzogonense Pr. var. mamberamensis 
v- A. v. R., Hymenolepis spicata Pr. var. Bakhuizenii, Angiopteris mutata, A. oli- 
vacea, A. glauca, Selaginella biformis Al. Br. var. cataphracta (syn. Lycopodium 
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cataphractum BL?), S. subfimbriata v. A. v. R. var. polyura, var. Backeri und var. 
Koordersii, Lycopodium gedeanum, L. monticolum syn. L. reflexum Lam. Racib., 
L. phlegmaria L. var. laxa und var. longifolia, L. cernuura L. var. sumatrana, Sela- 
ginella palembanica, S. minahasae, S. celebica, S. asperulipes, S. deliana und S. 
robustipes. Lateinische Diagnosen der genannten neuen Arten und Varietaten finden 
sich in den folgenden Abhandlungen. G. H. 

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. New or interesting 
Malayan Ferns 8. (Bull. Jard. Botan. de Buitenzorg. 2me ser. 
No. XXIII [1916], p. 1—27, Tab. I—IV.) 

Die achte Mitteilung iiber neue und interessante Malayische Pteridophyten 
enthalt wieder erganzende Bemerkungen zu den Diagnosen alterer Arten und die 
Beschreibungen neuer Arten aus dem Buitenzorger Herbar, die in Sumatra von 
C. J. Brooks, Teysmann, E. Jacobson und C. G. Matthew, 
in Java von Korders, Hallier, Raciborski und Backer, Amboina 
von J. J. Smith, Celebes von Rachmat, Boeroe von Teysmann, Batoe von 
Raap, Borneo von Hallier, Karimata von Teysmann, Lingga-Inseln von 
Teysmann, Ternate von Teysmann, Luzon von L. Escritor und auf Xeu- 
Guinea von Teysmann und H oil rung gesammelt wurden. Neu sind: Alsopmla 
xantholepia (Sumatra), A. glauca (Bl.) J. Sm. var. squamulosa (Java), A. bencu- 
lensis (Sumatra), A. Annae (Amboina), A. palembanica (Sumatra), A. okiana (Boeroe), 
A. lastreoides (Batoe), Angiopteris . sumatrana (Sumatra), Aspidium nebulosum 
(Bk.) C. Chr. var. gigas, Asplenium squamuliferum (Sumatra); Campyl°* 
gramma, neue mit Hemigramne verwandte Gattung mit Soris, deren Gestalt 
zwischen den von Dictyopteris und Dictyocline ist, mit der Art C. lancifolia (Celebes), 
Coniogramma fraxinea (Don) Diels var. crenulata (Java), Cyclophorus lancifolius 
(Sumatra), Dictyopteris Brooksiae (Sumatra), Diplazium albido-squamatum (Su- 
matra), D. silvaticum (Bory) Sw. var. latipinnata (Sumatra^ Dryopteris Escritorii 
(Luzon), Dryopteris Vangenderensstortii, neuer Name ftir Dr. subsagenioides v. A. 
v. R. nicht Christ, Davallia subdissecta (Java), Gleichenia amoena (Lingga), Hemi- 
telia leptolepia (Sumatra), H. Iatebrosa (Wall.) Mett. var. paraphysata (Borneo), 
Histiopteris alte-alpina (Sumatra), Lecanopteris davallioides (Karimata) mit Var. 
macrocarpa (Sumatra), Leptochilus sumatranus (Sumatra), Lindsaya oblanceolata 
(Sumatra), L. subalpina (Sumatra), Marattia andaiensis (Neu-Guinea), M. paleolata 
(Sumatra), M. papuana (Neu-Guinea), M. rugulosa (Borneo), M. Teysmanniana 
(Ternate), Pleocnemia devexa (Kze.) v. A. v. R. var. permutata (Java), Pleopeltis 
selligueoides (Sumatra), Polybotrya Nieuwenhuisii Rac. var. Brooksii (Sumatra), 
Polypodium Brooksiae (Sumatra), Pteris Brooksiana (Sumatra), Pteris tripartita 
Sw. var. dissoluta (Sumatra), Stenochlaena aculeata (Bl.) Kze. Var. crassior (Sumatra) 
und Var. inermis Stenosemia pinnata Copel. var. edentula (Sumatra); Lycopodium 
Jacobsonii (Sumatra), Selaginella lebongtandaiana (Sumatra). S. ascendens (Su- 
matra), S. incerta (Sumatra), S. pycnocarpa (Sumatra), S. nemorosa (Sumatra) 
und S. nemorosoides (Sumatra). — 

Auf den Tafeln sind dargestellt Campylogramma lancifolia, Leptochilus suma- 
tranus,  Polypodium  Brooksiae und Lycopodium  Jacobsonii. G.  H. 

— New or interesting Malayan Ferns  9.   (Bull.   Jard.  Botan.  de 
Buitenzorg, 2me ser. XXIV (1917), p.  1—8.) 

Der Verfasser bringt in der neunten Mitteilung iiber Malayische Pteridophyten 
ebenfalls erganzende Bemerkungen zu den Diagnosen oder der Synonymik alterer 
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Arten und auBerdem vorlaufige kurze Diagnosen neuer Arten. Campylogramma 
pteridiformis (Neu-Guinea, gesammelt von Th. Thomson) wird neu beschrieben. 
Coniogramma fraxinea (Don) Diels var. serrulata, syn. var. crenulata v. A. v. R., 
C. macrophylla (Bl.) Hieron. var. sumatrana n. var. (Sumatra), Nephrolepis Thom- 
son! n. sp. (Neu-Guinea, gesammelt von Th. Thomson), Phegopteris mambera- 
mensis n. sp. (Neu-Guinea, ges. von Th. Thomson), Polypodium melanorhachis 
n. sp. (Sumatra, ges. von Forbes), Lycopodium campestre n. sp. (Neu-Guinea, ges. 
von Versteeg), L. rubricaule n. sp. (Neu-Guinea, ges. von Pulle), L. crebre 
n. sp. (Neu-Guinea, ges. von Pulle), L. Versteegii n. sp. (Neu-Guinea, ges. von 
Versteeg), L. patentissimum n. sp. (Neu-Guinea, ges. von P u 11 e), L. horizontale 
v. A. v. R. var. submoniliformis n. var. (Neu-Guinea, ges. von Pulle und von 
von Riimer), L. hydrophilum n. sp. (Neu-Guinea, ges. von Pulle), L. hygro- 
philum n. sp. (Neu-Guinea, ges. von Versteeg), L. cernuum L. var. suffruticosa 
n. var. (Neu-Guinea, ges. von G j e 11 e r u p), L. brevibracteatum n. sp. (Neu-Guinea, 
ges. von Pulle, von Romer und Versteeg), L. tomentosum n. sp. (Neu- 
Guinea, ges. von von Romer) mit Var. laxior n. var. (Neu-Guinea, ges. von 
Pulle), L. Pullei n. sp. (Neu-Guinea, ges. von Pulle), L. complanatum L. var. 
angustiramosa n. var. (Neu-Guinea, ges. von Pulle), Selaginella Vonroemeri n. 
sp. (Neu-Guinea, ges. von von Romer und von Pulle), S. carnea n. sp. (Neu- 
Guinea,  ges.  von  Pulle) werden  als  neu beschrieben. G. H. 

Van Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. New or interresting 
Malayan Ferns 10. (Bull du Jard. Botan. de Buitenzorg, 2 erne 
ser. No. XXVIII, 66 pp., tab. 1—10.) 

In derselben Weise wie in den vorhergegangenen Abhandlungen uber neue 
und interessante Malayische Pteridophyten bringt auch' hier der Verfasser Ergan- 
zungen zu den Beschreibungen, der Synonymik, Verbreitung usw. alterer Arten und 
beschreibt neue Arten. Das hier bearbeitete Material' stammt aus Amboina (Sammler 
Kornassi), Banka (H. A. B. B ii n n e m e y e r), Borneo (BeccarT, H a 1 - 
lier, Teuscher), Celebes (Teysmann, Koorders, E. C. Abenda- 
n o n), Ceram (Kornassi, L. R u 11 e n), Java (Arens, R.C. Bakhuizen, 
van den Brink, Backer, Blume, Buurman.W. Docters van 
Leeuwen, H. O. Forbes, Lorzing, Nieuwenhuis, Raciborski, 
A. Swartz, Teysmann, van Vreeden), Karimata (Teysmann), 
Leyte (A. D. E. Elmer), Negros (Elmer), Neu-Guinea (Braderhorst, 
S c h 1 e c h t e r), Obi (Leut. P. van H u 1 s t i g n's Expl. Excurs, Coll. S a - 
a n a m) und Sumatra (C. J. Brooks, Biinnemeyer, P. Cramer). Neu 
beschriebene Arten und Varietaten und mit heuen Namen benannte sind: Alsophila 
reducta (Sumatra), A. subulata (Sumatra), A. persquamulata (Java), A. amaiambi- 
tensis syn. A. ramispina Christ (non Hook.) p. p. (Borneo), A. Hallieri syn. A. Bur- 
bidgei Christ (non Bak.) p. p. (Borneo), A. acrostichoides (Ceram), Angiopteris For- 
besi (Java), A. glauca (Java), A. leytensis (Leyte) mit forma negrosensis (Negros), 
A. ceracea (Sumatra), A. javanica Pr. froma Brownii (Sumatra) und i. cordata (Java), 
A. elliptica (Sumatra), A. grisea (Java), A. olivacea (Java), A. inconstans (Amboina), 
A. Rutteni (Ceram), Aspidium rarum (Banca), A. falcipinnum (Sumatra), A. evenulo- 
sum (Ceram), A. nebulosum (Bak.) C. Chr. var. gigas (Banca), Asplenium longum 
(Banca), A. perlongum (Banca), A. carinatum (Celebes), A. belloides syn. A. sub- 
spathulatum v. A. v. R. (non Rosenst.), Cyathea tuberculata. C. contaminans var. 
persquamulifera; C. saparuensis syn. Alsophila v. A. v. R., C. alpina syn. Alsophila 
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v. A. v. R., C. indrapurae syn. Alsophila v. A. v. R., C. punctulata syn. Alsophila 
v. A. v. R., C. brevifoliolata syn. Alsophila v. A. v. R., C.palembanica syn. Alsophila 
v. A. v. R., C. okiana syn. Alsophila v. A. v. R., C. benculensis syn. Alsophila v. A. 
v. R., C. straminea (Gepp) syn. Alsophila Gepp, C. pumilio (Ceram), C. nigrospinulosa 
(Amboina), Cystopteris tenuifolia (Sumatra), Davallia subdissecta v. A. v. R. var. 
elegantior (Java), Dennstaedtia canaliculata var. obtusata (Sumatra), Dennstaedtia 
penicillifera syn. Hypolepis grandifrons Gepp., Dictyopteris carinata (Sumatra), 
Diplazium porphyrophyllum (Sumatra), Djplazium porphyrophyllum (Sumatra), 
D. montanum (Sumatra), D. furculicolum (Ce/am), D. silvestre (Ceram), D. aculea- 
tum (Ceram), Drymoglossum Brooksii (Sumatra), Dr. metacoelum syn. Dr. rigidum 
Christ (n o n Hook.), Dr. tetragonum v. A. v. R. syn. D. rigidum Christ (n o n Hook.), 
Dryopteris subulifolia (Sumatra), Dr. obtusata (Sumatra), Dr. diversivenosa (Suma- 
tra), Dr. horridipes (Sumatra), Dr. arborea (Ceram), Dr. urophylla (Wall.) C. Chr. 
var. Teysmannii (Sumatra), Hemitelia subconfluens (Sumatra), H. perpunctulata 
(Sumatra), H. arfakensis syn. Alsophila arfakensis Gepp., Histiopteris incisa (Thunb.) 
J. Sm. var. fibrillosa (Sumatra), H. reniformis (Sumatra), Hymenolepis brachy- 
stachys (Hook.) J. Sm. var. mirabilis (Java), Hymenophyllum rufifolium (Sumatra), 
H. rufifrons (Sumatra), H. hamuliferum (Banka), Hypolepis Brooksiae (Sumatra), 
Lecanopteris carnosa Bl. var. pumila (Java), L. saccata syn. L. davallioides var. 
macrocarpa v. A. v. R., Lindsaya subsemilunaris syn. L. cultrata Christ (non Sw.), 
L. ceramica (Ceram), Lomaria Brooksii (Sumatra), Marattia caudiformis (Sumatra), 
M. dolichocarpa (Ceram), Mesochlaena talamauensis (Sumatra), Nephrolepis serrata 
(Ceram), Ophioglossum Raciborskii syn. O. pedunculosum Desv. var. lanceolata 
v. A. v. R. und O. moluccanum Schl. forma lanceolata Rac, Phegopteris Rutteniana 
(syn. Dryopteris oblanceolata Copel. ?) (Ceram), Pleopeltis pseudoacrostichum 
(Sumatra), PI. pseudo-Iateralis (Sumatra), PI. Gibbsiae syn. Polypodium argy- 
ropus Gepp. (non Ridl.), PI. pseudo-laciniata (Sumatra), PI. lima (Sumatra), 
Polypodium cervicorne (Sumatra), P. gracillimum Copel. var. setosa (Sumatra), 
P. brevivenosum (Sumatra), Polystichum obtusum J. Sm. var. sumatrana (Sumatra), 
P. papyrifolium (Ceram), Pteris talamauana (Sumatra); Lycopodium monticolum 
syn. L. reflexum Lam., Rac. p. p. L. sumatranum (Sumatra), L. subfalciforme (Neu- 
Guinea), L. minutifolium syn. L. coralium Spring var. minutifolia v. A. v. R., L. 
talamauanum (Sumatra); Selaginella deflexifolia (Sumatra), S. commutata (Suma- 
tra), S. venulosa (Banca), S. palembanica (Sumatra), S. oviformis (Borneo), S. trian- 
gularis (Borneo), S. biformis Al. Br. var. cataphracta syn. Lycopodium cataphractum 
Bl. non Willd. ? (Java),  S. apiculata (Banca),  S. vestita (Sumatra). 

Anhangsweise gibt dann der Verfasser unter dem Titel ,,Two critical Ferns 
Genera" von p. 57 bis 64 Bemerkungen iiber die Gattungen Angiopteris Hoffm. 
und Lecanopteris Bl. und neue Bestimmungsschlussel zu den im malayischen Gebiet 
vorkommenden Arten dieser Gattungen. Zu bemerken ist, daB der Verfasser es 
aufgibt, die zahlreichen nahe verwandten Arten der Gattung Angiopteris nur als 
Formen oder Varietaten von A. evecta zu betrachten. 

Unter dem weiteren Titel „Two new Ferns Genera" stellt schlieBlich der Ver- 
fasser zwei neue Gattungen auf, und zwar Nematopteris, die mit Scleroglossum 
venvandt ist und zu der als N. pyxidata die friiher vonihm als Scleroglossum pyxidatuni 
beschriebene Pflanze gehort, und Thysanobotrya, deren Stellung im System 
zur Zeit noch unsicher ist, mit der Art Th. arfakensis (Gepp.) v. A. v. R., welche 
von Gepp als Polybotrya arfakensis in G i b b o Contrib., p. 71, beschrieben worden ist. 

G. H. 
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Bruchmann, H. Von der Selaginella helvetica im Vergleiche mit 
den anderen europaischen Selaginella-Arten. (Flora, N. F. XI, 
1919, p.  168—177.) 

Das Prothallium der groBen Sporen von S. helvetica besitzt, wie das der beiden 
anderen europaischen Arten drei, allerdings nur kleine Rhizoidhocker. Ein Dia- 
phragma fehlt. Die Archegonien zeigen, mit S. denticulata iibereinstimmend, die 
normale Zahl (S. spinulosa hat dagegen dreischichtigen Archegoniumhals). Nur 
sehr selten offnet sich das Archegonium. Mithin hat man es, wie bei S. spinulosa, 
mit einer somatisch-parthenogenetischen Keimentwicklung zu tun. Meist entsteht 
nur ein Embryo im Prothallium. Die Entwicklung des "Keimes gehort, wie die des 
Keimes von S. denticulata zum Typus II, bei welchem aus der epibasalen Eihalfte 
beide Keimblatter mit Stammknospen und Hypokotyl und aus der hypobasalen 
Eihalfte Embryotrager, Fu8- und Keimwurzeltrager hervorgehen. Derselbe Typus 
wurde vom Verfasser auch fiir die Keimentwicklung von S. spinulosa nachgewiesen, 
wahrend Typus I sich bisher nur auf die S. Martensii-Gruppe und den Typus III 
sich auf die Artikulaten beschrankt. Die Weiterentwicklung des Embryos von S. 
helvetica entspricht der des Keimes von S. denticulata, so in Bezug auf das Scheitel- 
wachstum durch Scheitelzellen, wahrend bei S. spinulosa ein Initialwachstum vor- 
handen ist. Die beiden Gabelaste der drei Arten werden gleichzeitig und gleichmaBig 
im Wachstum ausgebildet. Der Bau der Sprosse von S. helvetica stimmt mit dem 
der Sprosse von S. denticulata iiberein. Der Stammgrund aller drei Arten treibt, 
wie bekannt, drei Keimwurzeltrager zur ersten Bewurzelung der Keimpflanzen hervor. 
S. spinulosa ist eine xerophile Form, die beiden anderen gute Reprasentanten der 
Gattung, doch ist S. helvetica durch die somatisch-partenogenetische Keiment- 
wicklung auf einen Abweg geraten. G.  H. 

Florin, Rud. Eine Obersicht der fossilen Salvinia-Arten mit be- 
sonderer Beriicksichtigung eines Fundes von Salvinia forrr.osa 
Heer im Tertiar Japans. (Bull, of the Geol. Insit. of Upsala XVI, 
1919, 243—260.   Mit Taf. XI und einer Textfig.) 

Da in der Literatur iiber fossile Salvinia-Arten augenscheinliche Irrtiimer vor- 
handen sind, so gibt der Verfasser eine kritische t'bersicht der bisher gefundenen 
Arten, veranlafit durch die Auffindung einer Salvinia-Art in einer Sammlung von 
tertiaren Pflanzenfossilien aus Japan, die dem geologischen Institut der Universitat 
Upsala gehort. Nach der vorhandenen Literatur gibt der Verfasser die Beschrei- 
bungen folgender sicherer fossilen Reste von: S. aquensis Sap., S. cordata Ettingsh., 
S. Ehrhardtii Probst, S. elliptica Newb., S. formosa Heer, S. Mildeana Goepp., S. 
oligocaenica Staub, S. Reussii Ettingsh., S. spinulosa Probst, S. Zeilleri Fritel. Die 
in der genannten japanischen Sammlung gefundenen fossilen Salvinia-Reste gehoren 
zu S. formosa Heer. Der Verfasser gibt bei dieser die eingehende Beschreibung dieser 
Reste, auf welche sich auch die Tafel und die gegebene Textfigur beziehen. Der Ver- 
fasser fiihrt dann noch Pflanzenreste an, die irrtiimlich zur Gattung Salvinia gerechnet 
worden sind. Diese sind: Marsilea ? attenuata (Lesq.) Hollick, Phyllites (Lesq.) 
Florin, zuerst als Ophioglossum beschrieben, Phyllites cyclophyllus (Lesq.) Hollick, 
Phyllites excisus (Probst) Florin (syn. Salvinia excisa Probst), Phyllites reticulatus 
(Ettingsh.) Florin (Dalbergia reticulata Ettingsh.) und ein Paar als Salvinia bezeich- 
nete Reste. Aus den SchluBbemerkungen ist zu erwahnen, daB die beschriebenen 
fossilen Salvinien nicht samtlich als ziemlich gute Arten zu betrachten sind.  Mehrere 
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Arten, z. B. S.aquensis Sap., S. Ehrhardti Probst, S, oligocaenica Staub und S. spinu- 
losa Probst, sind auf zu unvollstandigem Material begriindet worden, um als gute 
Arten im modernen Sinne angesehen werden zu konnen. Fur palaobotanische Zwecke 
scheint es dem Verfasser aber zweckmaBig, sie vorlaufig als selbstandige Arten an- 
zufiihren, bis mehr Material die Feststellung ihrer wahren Identitat ermoglicht. 

Unter den besser charakterisierten Arten diirfte nunmehr S. formosa Heer das 
groBte Interesse beanspruchen, da die auBere Morphologie dieser'Art nahezu voll- 
standig bekannt ist. SchlieBlich stellt der Verfasser in einer Tabelle die bisherigen 
sicheren Funde von fossilen Salvinien zusammen. G. H. 

Makino, T. Observations on the Flora of Japan. (Botan. Mag. 
Tokyo XXVIII,  1914, No.  331, p.  174—186; No.  336, p. 335.) 

Auf Seite 176 wird das neue Asplenium Nakanoanum Mak. beschrieben, welches 
mit- Asplenium Griffithianum Hook., A. angustatum Sw., A. concolor Hook, und 
A. ensiforme Wall, nahe verwandt ist; auf Seite 177 Woodsia tourugisanensis Mak. 
(Euwoodsia), verwandt mit W. Yazawai Mak. Als neue Namen werden gebildet: 
Athyrium deltoidofrons Mak. syn. Ath. filix foemina var. deltoideum Mak. und Athy- 
rium major Mak. syn. A. Wardii var. major Mak. (S. 178), Isoetes asiatica Mak. syn. 
I. echinospora var. asiatica Mak. Auf Seite 335 u. f. wird SchlieBlich noch Alsophila 
acaulis Mak. n. sp., uber deren Verwandtschaft nichts angegeben ist, und auf S. 337 u.f. 
Microlepia pseudostrigosa Mak. n. spec, die zwischen M. marginalis und M. strigosa 
steht, in englischer Sprache beschrieben. G. H. 

Appel. Die Blattrollkrankheit der Kartoffel. (Deutsche landw. 
Presse,  1918,  S. 84 ff.) 

Im Gegensatze zu seiner friiheren Definition der genannten Krankheit kommt 
der Verfasser zu folgender: Die Krankheit liegt vor, wenn die Pflanzen kleiner werden, 
ihre Blatter starr aufgerichtet sind, langs der Mittellinie tutenformig eingerollt oder 
auch verfarbt sind. Matouschek (Wien). 

Brick, C. Die Widerstandsfahigkeit gewisser Sorten unserer Kultur- 
pflanzen gegen Parasiten. (Naturwiss. Wochenschr. XVIII, 1918, 
p. 391—394.) 

Verfasser setzt die Widerstandsfahigkeit gewisser Arten und Sorten unserer 
Kulturpflanzen gegen Pilzparasiten auseinander. So die Widerstandsfahigkeit unserer 
Weizensorten gegen verschiedene Rostarten, der Kartoffeln gegen Phytophthora, 
der Obstbaume gegen Schorf usw. Er bespricht ferner die Ursachen der Wider- 
standsfahigkeit, so z. B. die morphologischen und anatomischen Eigenschaften, die 
biologischen Besonderheiten, und zeigte, daB in der Natur bereits eine Ziichtung von 
widerstandsfahigen Sorten stattfindet. Durch die Kultur wird die Ziichtung krank- 
heitsfester Sorten ebenfalls erzeugt, was Verfasser des naheren auseinandersetzt. 

Lindau (Dahlem). 

Burk, K. Windformen der Baume und ihre Entstehung. (Kosmos, 
1918, H. 2, S. 46—47, 3 Fig.) 

Windgescherte Buchen auf dem ,,Kahlen Asten" im Sauerland als eine mecha- 
nische Wirkung des Windes werden besprochen.    Rotbuchen auf der Hohen Rhon 
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zeigen physiologische Windformen, namentlich auf der Westseite; einmal sind es 
durch Windbruch entstandene Windformen, das anderemal ist es eine einsejtige 
Schadigung der Knospen infolge Windschlags, Austrocknung und Frost. 

Matouschek (Wien). 

Duysen, F. Die verschiedenen Hausschwammpilze. (Sitz.-Berichte 
d. Gesellsch. Naturforsch.-Freunde zu Berlin, 1918, 5/6, p. 177 
bis 202, 4 Tafeln.) 

Nicht die Anwesenheit der Pilze macht das Haus ungesund und ungeeignet 
zum dauernden Aufenthalt, sondern die Feuchtigkeit in diesem. Verfasser erlautert 
den Typus eines Hausschwammprozesses. Die in der Natur vorkommenden holz- 
zerstorenden Pilze kann man in Parasiten und Saprophyten zerlegen; zu letzteren 
gehoren die Hausschwammpilze. Auf diesen Namen kann ein saprophytischer Pilz 
Anspruch erheben, wenn sich bestimmte Eigenschaften zeigen, daS er schnellwiichsig 
ist, daB er mit seiner Schnelhviichsigkeit die Fahigkeit, in kurzer Zeit eine intensive 
Holzzerstorung auszufiihren, verbindet, daB er durch sein vegetatives Wachstum 
(Myzel) von dem ersten Ansiedlungspunkte sich ^ weit entfernen kann, um dort, 
wo ihm giinstiger Nahrboden geboten wird, neue Infektionsherde zu verursachen, 
daO er durch Fruchtkorperentwicklung und durch die in diesen gebildeten Sporen 
an andere Stellen, in andere Stockwerke desselben Hauses oder in andere Hauser 
weiter getragen werden kann. Eine derartige Sichtung ergibt hur eine geringe Zahl 
von Pilzen, die als ,,Hausschwammpilze" bezeichnet werden (siehe unten). Die Pilze 
kann man nach der Art der Holzzerstorung wieder in 2 Gruppen trennen: 

1. Die, welche das Holz von auBen angreifen und die Zerstorung von auBen 
nach innen bewirken. Die auBeren Rindenschichten werden zerstort, 
der Kern des Holzes bleibt lange unvermorscht (Merulius lacrymans, 
Polyporus   vaporarius,   Coniophora   cerebella). 

2. Die, welche das Holz von innen nach auBen zerstoren. In diesem Falle 
wird der Kern des Holzes zerstort, die Rindenschichten bleiben erhalten 
(Lenzites-Gruppe). Verfasser erlautert weiter die Morphologie der ein- 
zelnen Organe der Pilze, die Art der Holzzerstorung, gibt die Unterschiede 
zwischen dem ..Mauerschwamm" und der ,,Trockenfaule", die Gefahrlich- 
keit der Pilze, die Bekampfung (Sanierung, Prophylaxe) und die Orte der 

Wirksamkeit dieser an. 
Die Tafeln bringen scheme nach Photographien reproduzierte Fruchtkorper, 

Myzelien,  Veranderungen des Holzes. Matouschek (Wien). 

Hedicke, H. Herbarium tierischer FraBstucke. Lief. 1: Nr. 1—25, 
1918.   Th. Osw. Weigel, Leipzig.    12,50 U. 

Die Sammlung ist eine sehr gute Erganzung zu den bereits bestehenden phyto- 
pathologischen Herbarien, die ja Schadigungen durch InsektenfraB wenig beriick- 
sichtigen. Vorliiufig kann aus wirtschaftlichen Griinden die Beigabe des Erzeugers 
nicht erfolgen. Einige Beispiele: Prunus cerasus mit FraB von Caliroa hmacina Rtz., 
Medicago sativa mit dem von Subcoccinella 24-punctata, Colutea arborescens mit 
FraB von Agromyza variegata Mg., Berberis mit dem von Arge berberidis Schrk., 
Lysimachia vulgaris mit FraB von Empira abdominalis F. 

Matouschek (Wien). 
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Hoffmann. Blattkrankheiten der Tomaten. (Der prakt. Ratgeber 
im Obst- und Gartenbau, 1918, S. 77.) 

Fur Deutschland sind als gefahrlichste Krankheiten zu nennen: Phytophthora 
infestans (falscher Mehltau), Cladosporium fulvum (Blasenrost), die Blattrollkrankheit. 
Fur diese nimmt der Verfasser die pilzparasitare Natur noch nicht als sicher an. 
Zur Bekampfung empfiehlt er auf Grund langjahriger Erfahrung: Bespritzung der 
Pflanzen mit P/a—2 %iger Kupferkalkbriihe oder mit Bordolapasta. Wichtig sind 
kulturtechnische MaBnahmen: entsprechende Standweite, Bodenlockerung, Wechsel 
der Anbauflache. Matouschek (Wien). 

Jansen, A. Wipfeldiirre und Bodentiefe. (Die Gartenwelt, XXII, 
1918, p. 28 und 33.) 

Die Wipfeldiirre fuhrt Verfasser auf mangelnde Tiefgriindigkeit zuriick und 
rat eine geeignete Oberflachenbearbeitung an. Man soil bei Neuanlage von Pflan- 
zungen den Untergrund mittels Bohrers priifen. In einer Tabelle wird die Mindest- 
tiefe fur die verschiedenen Obstarten verzeichnet. Matouschek (Wien). 

Kock, G. Ein fiir Osterreich neuer Schadling auf Picea pungens. 
(Osterreich.  Gartenzeitg.,  13.  J.,  1918,  S.  147—148,  2 Fig.) 

Die Knospen der Picea pungens erscheinen schneckenformig eingerollt und 
verdickt, bedeckt mit schwarzen kleinsten Pilzfruchtkorpern. Aufgetreten ist die 
Krankheit im Kaiserwald—Gratzen, S.-B6hmen, bereits vor 8 Jahren. Vor 15 Jahren 
wurden die Pungens-Stucke aus Sachsen und Holland bezogen und waren sicher 
gesund. Die Krankheit geht am genannten Orte auch auf gemeine Fichte iiber. Die 
Schadigung ist bedeutend. Ursache: Cucurbitaria piceae Borthwick, beschrieben 
von Borthwick als auf Picea pungens zu Portshire, aufgetreten in Notes Royal 
bot. Gard. Edinburgh IV, 1905/09, S. 259. Seither scheint die Krankheit nirgends 
mehr beobachtet worden zu sein. Matouschek (Wien). 

Lek, H. A. van der. Onderzoekingen over Tracheomycosen: de Ver- 
ticilliose van den Kokommer. Studien iiber die Tracheomykosen: 
die Verticilliose der Gurke. Meded. v. d. Landbourohoogschool 
en van de daaraan verbond. Instit. Deel XV Afl 1 Wageningen 
1918, 58 S., 6 pi. 

Die pilzparasitaren Tracheomykosen unterscheidet Verfasser als Fusariosen 
und Verticilliosen von den nichtparasitaren Leptonekrosen (Phloemnekrosen), wie 
z. B. die Blattrollkrankheit der Kartoffel, und er sucht die Ansicht von dem „pilz- 
losen Folgestadium" dieser letzteren Krankheit zu entkraften. In Bezug auf die 
"Verticilliose der Gurkenpflanze meint er: In den HolzgefaBen gibt es viel zu wenige 
Pilzfaden, so daB keine mechanische Verstopfung stattfmden kann. Es handle sich 
eher um eine Verletzung der GefaBe und Schwachung ihrer Lebenstatigkeit. Die 
Krankheit ist keine Welkekrankheit, sondern eine Blattkrankheit, wie etwa die 
Phytophthora-Krankheit. Ihr Charakter ist ein viel gleichmaBig vorschreitender. 
W.ederholt gelangen Infektionsversuche durch Bodeninfektion mit kranken Pflanzen- 
teilen oder mit Reinkulturen von Verticillmm alboatrum, sowie auch Stengelinfek- 
tionen an Gurkenpflanzen. Die erfolgreiche Ubertragung auf Kartoffelpflanzen 
gelang auch. Man verbrenne friihzeitig die befallenen Pflanzen und wahle wider- 
standsfahige Sorten. Matouschek (Wien). 
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Moliseh, Hans.   Uber die Vergilbung der Blatter.   (Anzeiger d. ksl. 
Akad. d. Wissensch. in Wien 1918. 54. Jahrg. der math.-nat. Kl.) 

Einige physiologische Bedingungen der Vergilbung des Blattes und verschiedene 
damit verbundene Veranderungen in der Zelle wurden vom Verfasser festgestellt. 

1. Der LichtabschluB hat oft einen groBen EinfluB. Schon nach wenigen 
Tagen vergilben im Finstern die Blatter von Tropaeolum majus, Euphorbia splendens, 
Abutilon, Oplismenus imbecillus (gute Versuchsobjekte), zumal wenn man mit dem 
Lichtentzug gleich auch hohere Temperatur (20—30°) auf die Pflanze einwirken 
laBt. Immergriine Pflanzen (Nadelholzer, Aucuba, Buxus, Laurus, Vinca z. B.) 
widerstehen der Vergilbung sehr lange Zeit, sogar 4 Monate und langer, wenn die 
Temperatur niedrig ist (5—13°). Die in unseren Breiten gegen den Herbst zu ab- 
nehmende Lichtintensitat muB daher den VergilbungsprozeB fordern. 

2. Anwesenheit von freiem Sauerstoff ist fur die Vergilbung unerlaBlich. Blatter 
von Abubilon, Tilia und Tropaeolum vergilben, wenn sie zur Halfte in Wasser unter- 
getaucht werden, nur so weit, als sie in die Luft ragen; die im Wasser befindlichen 
Teile bleiben griin, weil der hier vorhandene absorbierte sparliche Sauerstoff nicht 
ausreicht, um die Vergilbung der genannten Blatter zu ermoglichen. 

3. Das Vergilben ist eine Alterserscheinung. Durch sehr gute Ernahrung 
kann das Vergilben hinausgeschoben und die Lebensdauer der Blatter verlangert 
werden. Andererseits kann man bei relativ jungen Blattern gewissermafien kiinstlich 
dieses Sympton des Alters hervorrufen, z. B. wenn man Tropaeolum bei hoherer 
Temperatur dem Lichte ganz entzieht, es wenig begieBt oder hungern laBt. 

4. Bei Anwendung der Kalimethode des Verfassers — Auskristallisierung des 
Karotin in griinen und vergilbten Blattern — zeigen sich im Gegensatze zu den griinen, 
keine oder nur wenige Kristalle, wohl aber statt dieser viele gelbe Tropfen, was fur 
die Tswettsche Ansicht spricht, das Karotin des griinen Blattes erfahre beim Ver- 
gilben eine Umwandlung in einen anderen gelben Farbstoff. 

5. Bei der Vergilbung wird ein groBer Teil des EiweiGes oder das ganze EiweiB, 
das in Form der plasmatischen Grundlage der Chlorophyllkorner vorhanden ist, 
umgewandelt und wandert aus. Vielleicht werden auch die Umwandlungsstoffe 
des Chlorophyllfarbstoffes selbst (seine N- und Mg-Komponente) vor dem Blattfalle 
in ausdauernde Organe hiniibergerettet. Das Kalkoxalat, das die Zystolithen und 
verschiedene Epidermisgebilde inkrustierende CaCO, und SiO, verbleiben im ver- 
gilbenden Blatte. Matouschek (Wien). 

Morgenthaler, Otto. Uber die Mikroflora des normalen und muffigen 
Getreides. (Landwirtsch. Jahrb. d. Schweiz, 1918, Bd. 32, S. 551 
bis 571.) 

Gesundes Getreide zeigt bei Plattenkultur eine uppige Bakterienvegetation, 
die vorwiegend aus Bacterium herbicola besteht. Pilze fehlen. Muffiges Getreide 
erkennt man an dem Auftreten von Pilzkolononien, sowie an dem geringen Anteil, 
den diese Bacterium-Art an der Bakterienvegetation hat. Es treten aber Kokken 
auf. Die Gesamtzahl der Bakterien ist kleiner als beim gesunden Getreide. Unter 
den Pilzen herrschen grime Penicillium-Arten vor. Es steht noch nicht fest, welcher 
Organismus den charakteristischen muffigen Geruch hervorruft; vom Penicillium 
riihrt er sicher nicht. Die Schimmelpilze sind Wundparasiten, die auch bei hoch- 
gradiger Muffigkeit und weit vorgeschrittener Verschimmelung den unverletzten 
Kornern nichts anhaben konnen.   Um den in jedem muffigen Getreide vorhandencn 
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Prozentsatz vollstandig gesunder Korner fur die menschliche Erniihrung zu retten, 
wasche man solches Getreide; die stark verpilzten Korner schwimmen oben auf und 
konnen leicht abgeschopft werden. Durch Wechseln des Waschwassers wird die 
Mehrzahl der Pilzsporen entfernt. Das Plattenverfahren bringt dann ein klares Bild 
iiber den Schimmelbefall. Matouschek (Wien). 

Nalepa, A. Neue Gallmilben. 35. Fortsetzung. (Anzeiger d. ksl. 
Akad. d. Wissensch. Wien, math.-nat. KL, 1918, S, 3—5.) 

Es werden als neu beschrieben: Eriophyes longisetus villificus (Thomas als 
Phyloptus villificus nom. nudum 1885) n. sp. erzeugt ein Cecidium auf Hieracium 
murorum L. zu Oberstdorf i. Algau; filzig-zottige Randwulste und rundliche Filz- 
polster auf der Blattspreite, legit O. Jaap. Phyllocoptes triserratus n. sp., Einmieter 
im Erineum quercinum Pers. auf Quercus pubescens Willd. Ph. latifrons n. sp. er- 
zeugt ein Cecidium auf Colutea arborescens zu Baden bei Wien; beulige Auftreibung 
der Spreite der Fiederblattchen, wodurch diese loffelformig werden; Blattrand manch- 
mal schwach gerollt Oder eingebogen, auf der Spreite helle, gelbe Flecken. 

Matouschek (Wien). 

— Revision der auf den Betulaceen Mitteleuropas Gallen erzeugenden 
Eriophyes-Arten. (Verh. d. Zool.-botan. Gesellsch. Wien LXIX, 
1919, p. 25—51.) 

Als bestes Referat dieser Abhandlung moge hier ein Teil der Einleitung wieder- 
gegeben werden: 

,,Die vorliegende Arbeit bringt die Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung 
der auf den einheimischen Betulaceen lebenden Eriophyes-Species; von einer Neu- 
bearbeitung der Phyllocoptiden wurde vorlaufig abgesehen. Untersucht wurden 
nachstehend genannte  Gallenbildungen: 

Auf Alnus glutinosa Gaert. Erineum alneum Pars., Ausstiilpungeu der Xerven- 
winkel, Cephaloneum pustulatum Bremi; auf A. incana DC. Phyllerium alnigenum 
Kunze, Cephaloneon pustulatum Bremi; auf A. viridis DC. Erineum purpureum DC, 
Xervcnwinkelausstiilpungen; auf Betula pubescens Ehrh. Phyllerium tortuosum 
Grev., Erineum betulinum Schum., Erineum roseum Schultz, rotes kriimmeliges 
Erineum auf der Blattoberseite; auf B. verrucosa Ehrh. Erineum betulinum Schum., 
Cephaloneon betulinum Bremi, Knospendeformation; auf B. alba L. Erineum roseum 
Schultz; auf Carpinus betulus L. Erineum pulchellum Schlecht., gekrauselte Blatt- 
nervenfalten; auf Corylus avellana L. Knospendeformation, Verkiimmerung und ab- 
norme Behaarung der Blatter. Wie aus diesen Angaben zu ersehen ist, ist die Zahl 
der Gallenbildungen, deren Erzeuger nicht bestimmt werden konnten, weil eOt- 
sprechendes Untersuchungsmaterial nicht vorlag, eine sehr geringe. 

D.e Untersuchung folgte den in einer fruheren Veroffentlichung dargelegten 
Grundsatzen. Fiir die Wahl der zu vergleichenden Arten war die natiirliche Ver- 
wandtschaft ihrer Wirtspflanzen maBgebend; jede Art wurde zuerst mit den Gallen- 
erzeugern derselben Wirtspflanzenart, dann der nachstverwandten Wirtsarten und 
da wieder zunachst mit jenen Arten, die dieselben oder ahnliche Cecidien erzeugen, 
verglichen. 

Die Erfahrung, daB zwischen den Arten, die auf derselben Wirtspflanzenart 
und auf Wirtspflanzenarten derselben naturlichen Pflanzenfamilie Gallen erzeugen, 
vielfach eine sehr nahe Verwandtschaft besteht, fand neuerliche Bestatigung. Arten, 
die auf derselben Wirtspflanze, ja auf demselben Blatt sehr verschiedene Gallen- 
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bildungen hervorrufen, wie beispielsweise die Erzeuger des Cephaloneon pustulatum 
und der Nervenwinkelausstiilpungen auf Alnus glutinosa, stehen einander so nahe, 
daB eine Trennung erst nach sorgfaltigen Vergleichungen und Messungen gelang. 
Lediglich die biologische Verschiedenheit, die in ihren abweichenden Gallenbildungen 
sinnfallig zum Ausdruck kommt, zwingt in diesem Fall und ahnlichen Fallen zu 
einer Spaltung der Hauptart in Unterarten; dem subjektiven Ermessen bleibt 
es anheimgestellt, sie als biologische Arten aufzufassen. Aber auch dann ware ihre 
Fiihrung als selbstandige, den morphologischen gleichwertige Arten nicht zu billigen. 
Jedenfalls hat die vielfach noch verbreitete Ansicht, daB verschiedene Gallenbil- 
dungen und Gallenbildungen auf verschiedenen Wirtspflanzenarten von spezifisch 
Oder generisch verschiedenen Gallenerzeugern hervorgerufen werden, eine wesent- 
hche Einschrankung zu erfahren. Ebenso geringfiigige Strukturverschiedenheiten 
weisen Formen auf, die auf nahe verwandten Pflanzenarten (Alnus glutinosa und 
A. incana) dieselbe Galle (das Cephaloneon pustulatum) hervorbringen; werden sie 
dennoch unterschieden, so sind sie als Varietaten zu fiihren (also E. laevis typicus 
und E. laevis var. alni incanae). Auf Betula verrucosa wird das Cephaloneon pustu- 
latum der Erlen durch das Cephaloneon betulinum Bremi vertreten; die Erzeuger 
beider Cecidien — der E. laevis typicus und der E. laevis lionotus — stehen einander 
sehr nahe, doch sind die Strukturverschiedenheiten greifbarer und konstanter. Auf 
Alnus viridis ist eine dem Cephaloneon pustulatum entsorechende Gallenbildung 
bisher noch nicht beobachtet worden, dort tritt eine dem E. laevis sehr nahe stehende 
Form — Canestrini bestimmt sie schlechtweg als E. laevis —, als Erzeuger 
des Phyllerium purpureum (DC.) auf. Moglicherweise werden die Ausstiilpungen 
in den Nervenwinkeln von einer dieser ahnlichen Unterart hervorgerufen. 

RegelmaBig treten diese Unterarten in den Gallen der Hauptart und umgekehrt 
als Inquilinen auf; dadurch ist die Feststellung differenzierender Merkmale uftgemein 
erschwert; diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daB eine Art als die Erzeugerin 
zweier verschiedener Gallenbildungen angesprochen werden konnte. 

Ahnliche nahe verwandtschaftliche Beziehungen wie zwischen den Cephaloneon- 
Erzeugern bestehen auch zwischen den Erineum-Erzeugern der Birkenarten. Die 
Mehrzahl der auf den Betulaceen lebenden Eriophyes-Arten gehort diesen zwei Vex- 
wandtschaftskreisen an; sie umfassen nachstehende Arten und Unterarten: 

A. Kreis  Eriophyes  laevis   Nal. 

E.   laevis   typicus  Nal.:   Alnus  glutinosa   Gaert.,   Cephaloneon  pustulatum   Bremi. 
E. laevis var. alni incanae n. var.: A. incana DC, Ceph. pustulatum  Bremi. 
E. laevis inangulis n. subsp.: A. glutinosa Gaert. Nervenwinkelausstulpungen. 
E. laevis euryporus n. subsp.: A. viridis DC, Erineum purpureum DC. 
E.  laevis lionotus  (Nal.):  Betula verrucosa  Ehrh.,  Cephaloneon  betulinum   Bremi. 
E. laevis lissonotus n. subsp.: B. pubescens Ehrh., Phyllerium tortuosum Grev. 
E. betulinus n. sp.: B. verrucosa Ehrh. Cecidium?, Einmieter in den Blattknotchen. 

B. Kreis   Eriophyes   rudis   Can. 

E. rudis typicus (Can.): Betula verrucosa Ehrh.,  Erineum betulinum. 
E.  rudis calycophthirus  Xal.:  B.  verrucosa  Ehrh.,  Knospendeformation. 
E. rudis notolius n. subsp.: B. pubescens Ehrh., rotes, kriimmeliges Erineum ?. haufig 

als Einmieter im E. betulinum Schum. 
E. rudis longisetosus Nal.: Betula alba L., Erineum roseum Schultz. 
E. tenellus (Nal.): Carpinus betulus L., Erineum pulchellum. 
E. brevitarsus typicus   (Focken):   Alnus glutinosa  Gaert.,   Erineum  alneum  Pers. 
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E. brevitarsus phyllereus n. subsp.: A. incana DC. Phyllerium alnigerum DC. 
E. longirostris n. sp.: A. glutinosa Gaert, Verkiimmerung der Blatter. 
E. bistriatus typicus n. sp.: A. incana DC. Cecidium ?, Einmieter im Phyllerium alni- 

gerum DC. 
E. bistriatus var. alniviridis n. var. A. viridis DC. Cecidium ?   Einmieter im Phylle- 

rium purpureum (DC.) in den Nervenwinkelnausstiilpungen. 
Die Reihung der Arten und Unterarten erfolgte nach dem Grade der Verwandt- 

schaft. 
E. avellanae Nal. (Corylus avellana L., Knospendeformation), E. macrotrichus 

Nal. (Carpinus betulus L., gekrauselte Blattnervenfaltung) und E. vermiformis Nal. 
(=   E. betulae Nal.   =   E. pulchellus Nal.) stehen auBerhalb dieser beiden Kreise; 
engere genealogische Beziehungen sind weder zwischen ihnen  noch  zu den  Arten 
des Laevis- und Rudis-Kreises nachweisbar. 

Die auf die systematische Ordnung gerichtete Nachpriifung der Artbeschrei- 
bungen deckte manche Irrtiimer und Mangel auf, die eine Neubearbeitung wiinschens- 
wert erscheinen lieBen." G. H. 

Neger, F. W. Die Bedeutung des Habitusbildes fiir die Diagnostik 
von Pflanzenkrankheiten. (Centralbl. f. Bakter. 1918, II. Abt, 
48. Bd., Nr. 5/9? p.  178—181.) 

Oft wird vom Praktiker aus Gleichheit Oder Ahnlichkeit des Krankheits- 
bildes ohne weiteres auf die Identitat der Ursachen geschlossen. Aber dabei 
iibersieht man, daB das Krankheitsbild durch zwei Gruppen von Faktoren 
zustande kommt, namlich durch die auf die Totung der lebenden Zellen 
gerichteten Einfliisse und durch die sogenannten postmortalen Vorgange. Letztere 
verlaufen zumeist ganz gleichartig, fiihren also zu durchaus iibereinstimmenden 
Krankheitsbildern, selbst wenn die Krankheitsursache verschieden ist. Die 
Bedeutung dieser postmortaler Vorgange wird vom Verfasser an einigen Bei- 
spielen erliiutert: Die durch Clasterosporium carpophilum an SiiBkirschen-Blattern 
erzeugte SchrotschuBkrankheit zeigt die roten Flecke auf dem Blatte nur dann, 
wenn der befallene Baum im vollen Lichte stand. Ist dies nicht der Fall, so sind 
die Flecken griin oder etwas verblaBt, nicht rot. Oder: Bei Einwirkung saurer Rauch- 
gase (S02 z. B.) auf Blatter verschiedener Laubbaume spricht man von ..iiberaus 
charakteristischen" roten, scharf begrenzten Flecken. Aber laBt man solche Gase 
bei nicht gleichzeitiger Wirkung des Tageslichtes einwirken, so entsteht nur eine 
Farbfarbung des Blattgewebes. Frost (Juni 1917) erzeugte an Eichenblattern braun- 
liche Flecken, wenn darauf intensive Belichtung eintritt. Bei Evonymus japonica 
hat im Laboratorium Infiltration mit reinem Wasser mit nachfolgender Belichtung 
gelbliche Flecken hervorgebracht, wie man es sonst nach Einwirkung saurer Gase 
beobachtet. Die Unterbindung der Atmungstatigkeit ist hier wohl die letzte Wirkung 
des infiltrierten Wassers. Auch jede irgendwie abgetotete Koniferennadel wird rot, 
wenn ein gewisser Wassergehalt da ist und der Sauerstoff zutreten kann. 

Matouschek (Wien). 

Schaffnit und Liistner. Bericht iiber das Auftreten von Feinden 
und Krankheiten der Kulturpflanzen in der Rheinprovinz in den 
Jahren  1916 und 1917.   Bonn. 

Wie in den Vorjahren werden die Schadigungen der einzelnen Pflanzen be- 
sprochen.   Es werden die Schaden von Getreide, Wein und Obstpflanzen einer aus- 
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fiihrlichen Untersuchung bedacht, so werden die Kartoffeln ausfiihrlich gegen 
Befall von Phytophthora besprochen, indem 105 Sorten auf ihren Befall gepruft 
werden. Im allgemeinen waren die Krankheiten seltener und die Schaden treten 
nur stellenweise auf. L i n d a u (Dahlem). 

Schmidt, Hugo. Neue Kafergallen aus der Umgebung von Griinberg 
in Schlesien.   (Societ. entomol. XXXIII. 1918, S. 29.) 

Berteroa incana DC. mit erbsengroBen Kugelgallen am Wurzelhalse, die Gallen 
bisweilen miteinander verschmelzend; der Erzeuger Gymnetron asellus Grav. macht 
die Entwicklung in der Galle durch. Nach Bayer erzeugt dieser Kafer eine Stengel - 
galle an Verbascum phlomoides in Bohmen. Sisymbrium pannonicum Jacq., spindel- 
formige Verdickung der Hauptwurzel mit langlicher Larvenhohle, jede Wurzel nur 
mit einer Galle besetzt; Erzeuger: Baris lepidii Germ. Plantago lanceolata L., schwache 
Stengelverdickung, erzeugt von Gymnetron labile. Chenopodium hybridum L., 
Starke Wurzelverdickung an durftigen Stiicken oft mit Wurzeltorsion. Der Er- 
zeuger Chromoderus fasciatus Mil. erzeugt an Chen, album auch Gallen, wenn diese 
sehr groB sind. Ein Teil der Erzeuger iiberwintert in der Galle. Atriplex oblongi- 
folium W. K., alles wie vorhin, aber Galle diinnwandig und leicht abreiBend. Alle 
diese Riisselgallen fand Verfasser nur auf lockeren Boden. 

Matouschek (Wien). 

Szabo, Zoltan. Dipsacaceak viragzatanak fejlodestani ertelmezese. 
(Entwicklungsgeschichtliche Erklarung des Blutenstandes der 
Dipsacaceen.) (Szent Istvan Akad. Ertesit., Budapest, III. 1918, 
Nr. 2, p.  119—126, 2 fig.) — In magyar. Sprache. 

In teratologischen Fallen wird das Kopfchen durch Echlastesis einem Poly- 
chasium ahnlich; es bilden sich sogar zusammengesetzte Kopfchen, die an die Bluten- 
stande der Rubiales-Umbelliflorae atavistisch zuriickschlagen. 

Matouschek (Wien). 

Tschirch, A. Hundert Jahre Mutterkornforschung. (Pharmazeut. 
Post, LI, Wien 1918, Nr. 2—8.) 

Eine Klarlegung der Geschichte der Mutterkornforschung, beginnend mit 
Vauquelin 1816. DieNamenA. Wigger, J. Bonjeau, Wenzell, Dragen- 
dorff, Tanret, Blumberg, Kraf t sind Marksteine in der chemischen Erfor- 
schung dieses Pilzes.  Man erhalt nach Verfasser folgende Reihen: 

I. Anfangsbasen: Ergotinin, Ergotoxin, Vernin, Ergothonein. 
II. Zwischenbasen: 

1. acyclische: Arginin, Agmatin, Leucin   Betain; 
2. mit cyclischem Kerne: Tyrosin, Tyramin, Uracil; 
3. mit unbekannter Konstruktion: Cornutin,  Clavin, Sphacelinsaure, 

Ergotinsaure. 

III. Abbau der Zwischenbasen zu den Endbasen: Arginin, Tyrosin, Tyramin. 

Nicht beteiligt an der physiologischen Wirkung sind die Kohlehydrate und 
Verwandte, fette 6le, die Farbstoffe Scleroxanthin, Scleroerythrin (Sclerojodin ist 
zu streichen).   Die „Basentheorie" besteht sicher zu Recht. — Verfasser selbst be- 
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teiligte sich an der chemischen Untersuchung stark. — Die Entwicklungsgeschichte 
des Mutterkornes wurde von T u 1 a s n e 1853 klargestellt; R. Stager wies biolo- 
gische Rassen nach. Matouschek (Wien). 

Voges. Uber das Auftreten epidemischer Pflanzenkrankheiten. 
Deutsche landw. Presse,  1918, S.  13 ff. 

Es sind die inneren Zustande der Pflanze zur Zeit der Infektion und spater 
recht ausschlaggebend. Von diesen wissen wir aber bisher sehr wenig. Jedenfalls 
ist es schwierig, restlos Einblick in das Wesen der Infektionskrankheiten zu gewinnen, 
sowie in das wechselseitige Spiel von Ursache und Wirkung in dem Leben und im 
Kampfe zwischen Parasit und Wirt. Matouschek (Wien). 

Welten, Heinz. Pflanzenkrankheiten. (Reclams Universal-Bibliothek 
Nr. 6031—6034.) Biicher der Naturwissenschaft. 25. Band. K1.80. 
199 p. Mit 2 bunten und 3 schwarzen Tafeln und 76 Abbildungen 
im Text. Leipzig (Ph. Reclam jun.) 1919. Preis: geh. M. 2.—; 
Bibliothekbd. M. 3.— ; Liebhaberbd. M. 5.—. 

Trotz der Fiille von Biichern iiber Pflanzenkrankheiten hat der Verfasser doch 
das vorliegende Werkchen der Offentlichkeit iibergeben aus der Ervvagung, daC die 
zur Zeit in Gebrauch befindlichen Biicher dem Zweck, dem sie dienen sollen, nur 
halb erfiillen, entweder haben dieselben nur praktische Zwecke, wenden sich an 
Gartner, Landwirte und andere Pflanzenziichter, sie nennen die Krankheiten der 
wichtigen Kulturgewachse und geben wohlerprobte Rezepte an, mit deren Hilfe 
die erkrankten Pflanzen geheilt werden konnen, oder sie behandeln das Thema mehr 
von der ,,theoretischen" Seite, gehen den Ursachen der Erkrankung nach und legen 
den Schwerpunkt zumeist auf die Beschreibung der MiBbildungen, die die betreffenden 
Krankheiten zeitigen, sie verweilen weiterschreitend auf den Pfaden, auf denen sich 
die Lehre von den Krankheiten jetzt mit Vorliebe bewegt, am langsten bei den Krank- 
heitstragern, den Bakterien und Pilzen, deren Biologie oft den Hauptteil des Buches 
ausfiillt, und geben die Hilfsmittel dagegen nur in wenigen Zeilen, oft nur in FuB- 
noten. Beider Biichergruppen Ziele. will der Verfasser vereinen. Nach einer Ein- 
leitung behandelt derselbe in diesem Sinne im ersten Kapitel die schadigenden Ein- 
flusse der unbelebten Natur (Kalte, Warme, Feuer, Blitz, Niederschlage, Lichtmangel, 
Rauchgase, Leuchtgas, andere Beimengungen der Luft, Mangel an Nahrung, (Jber- 
maB an Nahrung, stagnierende Bodennasse, Abwasser, Sauren, Laugen und Salz, 
Raummangel); im zweiten Kapitel die Schadigungen durch Lebewesen (Verletzungen 
durch Menschen und hohere Tiere, Wundbehandlung und Wundheilung, Schadigungen 
durch niedere Tiere und zwar, Gallmilben, Zweifliigler, Halbflugler, Hautfliigler, 
Kafer, Geradfliigler und Schmetterlinge; Schadigungen durch Pflanzen, und zwar 
durch parasitische Phanerogamen und parasitische Kryptogamen). Das dritte Kapitel 
ist den Krankheiten der Kulturgewachse gewidmet. In demselben werden die Krank- 
heiten der Getreidepflanzen (Weizen, Hafer, Gerste, Hirse, Mais, Roggen, Pilze, die 
verschiedene Getreidepflanzen befallen, Tiere, die verschiedene Getreidepflanzen 
befallen), der Ruben, Kartoffel, Gemiise, Ol- und Wiesenpflanzen, der Obst- 
baume und Straucher (Kirsche, Birne, Apfel, Pflaume, Stachel- und Johanms- 
beere) und des Weins. Am SchluB findet sich ein brauchbares Register und ein 
Verzeichnis der Abbildungen. 

Das Werkchen diirfte seinen Zweck erfiillen und gem erworben werden von 
alien  praktischen Fachleuten.    Kann aber auch als Einleitung zum  Studium der 
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Pflanzenkrankheiten, besonders den Studenten der landw,rtschaftlichen Schulen 
dienen und auch als Repetitorium des in den Vorlesungen gehorten Stoffes empfohlen 
werden. G.  H. 

Wohanka & Comp.   XXVIII. Jahresbericht der Rubensamen-Zuch- 
tungen.   Prag 1918, im Selbstverlage, 95 p. 

Uns interessiert hier (im Abschnitte ,,Krankheiten") nur folgende Angabe von 
Ottokar Lax a. Er konnte aus erfrorenen Zuckerriiben, deren Parenchym 
verschrumpft und schwarzlich war, und aus dessen Rissen ein schaumartiger, weiB- 
licher Schleim entquoll, das neue Bacterium Preissii isolieren. Es invertiert und 
zersetzt Saccharose leicht und gedeiht am besten in Maltose- und Sacchardse- 
Losungen, weniger gut in anderen Zuckerlosungen. Schleim tritt erst bei Gegenwart 
von Saccharose auf, Pektinstoffe werden wenig angegriffen. Das Bacterium lebt 
in den oberflachlichen Schichten der Erde und kann von hier aus leicht geziichtet 
werden; es ist gegen Kalte widerstandsfahig, daher befallt es gern erfrorene Ruben. 

Matouschek (Wien). 

B. Neue Literatur. 
Zusammengestellt von C. Schuster. 

I. Allgemeines und Vermischtes. 
Allen, E. R. and Davisson, B. S.   An All-Glass Nitrogen Apparatus.   (Ann. of Missouri 

Bot.   Gard.  VI [1919], p. 43—47,  PI.  II.) 
Alvarado,  S.   El condrioma y el sistema vacuolar en las celulas vegetales.   (Bol. r. 

soc. espaflola hist. nat. XVIII [1918], p. 385—394.) 
—  Sobre el estudio del condrioma de la celula vegetal cen el metodo tano-argentico. 

(Ibidem XVIII [1918], p. 434—440.) 
Bailey, F. W. and Tupper, W. W.  Size variation in tracheary cells.   I. A comparison 

between the secondary xylems of vascular cryptogams, gymnosperms and angio- 
sperms.    (Proceed. Amer. Acad. Arts and Sci. LIV [1918], p.  149—204, 0 Fig.) 

Bender, Willy.   Untersuchungen iiber die Brauchbarkeit der Drager-Aqua-Taschen- 
apotheke  zur  Entkeimung  von Trinkwasser.    (Hyg.   Rundsch.   XXVIII [1918], 
p.   141—147.) 

Bernard,  C.    Dr.   J.   C.   K o n i n g s b e r g e r ,   Directeur du   Jardin  botanique de 
Buitenzorg 1911—1917.   (Ann. Jard. Bot. Buitenzorg Suppl. IV [1918], p. 2—6, 
1 Portr.) 

Bessey,  E.  A.   Rose   M.   Taylor.    (Phytopathology IX [1919], p.  212—213.) 
Besteiro, Mme D. C. et Michel-Durand, M.   Influence de la lumiere sur l'absorption 

des matieres organiques du sol par les plantes.    (Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 
CLXVIII [1919], p. 467—470.) 

Bonnier, G. Notice sur V i v i a n d - M o r e 1. (Rev.gener. Bot. XXXI [1919], p. 5—9.) 
Brenner, W.   Studien iiber die Empfindlichkeit und Permeabilitat pflanzlicher Proto- 

plasten fur   Sauren und Basen.    (Ofvers. finska Vet.-Soc.  Forhandl. LX [1918], 
A.,  124 pp.) 

Briquet, John.   Notice sur la vie et les travaux botaniques de Louis  Naville 
(1843—1916).    (Annuaire Conservat.  et  Jard.   bot.   Geneve  XX [1916—1918], 
p.  215—221 avec portrait.) 
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