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A.  Referate und kritische Besprechungen. 

Kiister, Ernst. KulturderMikroorganismen. 3.Auflage. B. G.Teubner 
(1921).   233 pp. 

Das K il s t e r sche Buch ist in scinen beiden ersten Auflagen in weiten Kreisen 
der Biologen bekannt geworden und viel benutzt worden, so daQ sich eine ausfiihr- 
lichere Darstellung seiner Vorziige eriibrigt; es mag nur erwiihnt werden, daB die 
neuere Literatur iiber die Biologic der Mikroorganismen wiederum in der 3. Auflage 
iiberall benutzt worden ist. R- P i 1 g e r. 

Van Oye, Paul. Influence des facteurs climatiques sur la repartition 
des epiphytes a la surface des troncs d'arbrcs a Java. (Revue Gen. 
de Bot. XXXIII (1921).   Sep. 16 pp. mit 15 Textfig.) 

Der Verfasser untersucht in der Abhandlung den EinfluB der klimatischen 
Bedingungen auf die Yerbreitung der Epiphyten auf Baumstammen unter moglichster 
Ausschaltung anderer (morphologischcrl Faktoren, wie UnregelmaBigkeit der Obcr- 
flache usw. Wesentlich kommt die Belichtung in Betracht, mit deren Intensitat ja 
auch der verschiedene Grad der Feuchtigkeit zusammenhangt. Ein geeignetcs Substrat 
fur die Untersuchung der Epiphyten fand Verfasser in Areca catechu, von welcher 
Art mehrere hundert Exeinplare zur Beobachtung kamen. Die Methode ist eine 
statistische. Es wurden eine groBe Zahl von Baumen untersucht, die von verschiedenen 
Seiten durch benachbarte Objekte Schatten erhielten, sowie voilkommen freistehende. 
Es wurden dann .schematische Skizzen mit Einzeichnung der Beschattung und der 
Bedeckung mit Flechten, Moosen, Trentepohlia und Drymoglossum entworfen, deren 
Kombination ubersichtliche graphische Darstellungen fiir die einzelnen Falle ermog- 
lichte. Die naheren Einzelheiterr mussen im Original verglichen werden. Fiir Trente- 
POhlia ist der EinfluB des l.ichtcs von vorwiegender Bedeutung, die Algenvegetation 
entwickelt sich besonders auf der Sud- und Sudostseite; die Flechtengedeihen besonders 
bei Trockenheit und guter Belichtung; fiir die Entwicklung einer starkeren Moos- 
vegetation mussen sich die Baumstamme unter Bedingungen befinden, die eine feuchte 
Atrnosphare begiinstigen; fur die Verbreitung von Drymoglossum kommt gleich- 
maUig Beleuchtung und Feuchtigkeit in  Betracht. R-  E 11 g e r. 

Sohns, Franz. L'nsere Pflanzen. Ihre Namenserklarung und ihre 
Stellung in der Mythologie und im Volksaberglauben. 6. Aufl. 
B. G. Teubner, Leipzig (1920).   218 pp.   8°. 
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Das liebenswiirdige, anregend geschriebene Bilchlein wird weiterhin unter 
Botanikern und Liebhabern seine Freunde finden, denen hier vieles geboten wird, 
was die gebrauchlichen Lehrbiicher mit Stillschweigen iibergehen. Mit der Erklarung 
der deutschen Namen von Gewiichsen unsercr Heimat, denen sich das Volksinteresse 
aus irgendeinem Grande zugewandt hat, verbinden sich mehr oder weniger ausfiihr- 
liche Hinweise auf den Gebrauch in der Volksmedizin und auf ihr Erscheinen in Sage 
und Dichtung. Man erfreut sich der nach den einzelnen Gegenden so verschiedenen 
Benennungen der Pflanzen, in denen oft griindliche Beobachtung und Sinn fur Poesie 
und Humor zum Ausdruck kommt. R.  P i I g e r. 

Chodat, R. Sur un Glaucocystis et sa position systematique. (Sep. 
aus Bull. Soc. Bot. Geneve, 2me serie XI (1919), 42—49. Etudes 
faites au Jardin alpin de la „Linnaea", nr. 2.) 

An reichem Material studierte Verfasser erneut den Bau der Zelle und die Fort- 
pflanzung von Glaucocystis nostochinearum Itzigs. Er wendet sich gegen die Ansicbt 
von West und Griffiths, nach denen Glaucocystis den Cyanophyceen zuzu- 
rechnen sei. Die Membran wird aus Zellulose gebildet, sie zeigt an zwei Polen nach 
innen zu Verdickungen; es ist ein wohlausgebildeter Kern vorhanden; die Chromato- 
phoren sind stabchenformig, sie licgen peripherisch oder strahlen in zwei Gruppen 
angeordnet aus, wobei sie stets seitlich einen Raum freilassen, der die Zelle asym- 
metrisch erscheinen laBt. Die Vermehrung entspricht der von Oocystis. Verfasser 
kommt zu dem SchluB, daB Glaucocystis entsprechend den angefiihrten Merkmalen 
den Typus eincr besonderen Familie, der Glaucocystaceae, zu bilden habe, die in der 
Nachbarschaft der Peridineen unterzubringen sei. R.  P i 1 g e r- 

Bdrgeseii, F. The marine Algae of the Danish West Indies. Vol. II. 
Rhodophyceae, p. 369—504. (1920). (Sep. Abdr. aus Dansk. 
Bot. Ark. III.) 

Das Heft bringt den SchluB der groBen Borgesen schen Bearbeitung der 
danisch-westindischen Meeresalgen. Es enthalt zunachst die Bearbeitung der Rhody- 
meniales; hier wird auf Cordylecladia (?) irregularis Harv. die neue Gattung Coelothrix 
aufgestellt. Den grfiBten Teil des Heftes nimmt eine I.iste aller Arten ein, der zahl- 
reiche Nachtrage und Korrekturen eingefiigt sind und der allgemeine Bemerkungen 
fiber die Algenvegetation folgen. Von Chlorophyceen werden 90, von Phaeophyceen 
(incl. Dictyotales) 45, von Rhodophyceen 192 aufgefiihrt. Hervorzuheben ist die 
Beschreibung einer neuen parasitischen Florideen-Gattung Hypneocolax; H. stellaris 
bildet auf Hypnea musciformis Heine, bis '/t mm groBe, gelappte Polster; die Mutter - 
zelle der ungeschlechtlichen Sporen bildet stets nur durch cinfache Teilung zwei 
Sporen aus; das Cystokarp hat keine Offnung; die neue Gattung ist wohl zweifelios 
bei den Gigartinaceen einzureihen. Bei den allgemeinen Bemerkungen zieht Verfasser 
einen Vergleich zwischen der Meeresalgenflora Westindiens und derjenigen des atlan- 
tisch-mediterranen Gebietes sowie derjenigen des indo-pazifischen Ozeans; er kommt 
zu dem Resultat, daB die tjbereinstimmung der Algcnflora des bearbeiteten Gebietes 
mit der des indopazifischen Ozeans sehr bemerkenswert ist. Das bezieht sich besonders 
auf gewisse zweifelios sehr alte Chlorophyceen-Gruppen. Bei den Rhodophyceen 
uberwiegt die Ubereinstimmung mit der Flora des mediterran-atlantischen Gebietes. 
Die Beziehungen zur indo-pazifischen Algenflora lassen sich nur aus einer alten Ver- 
bindung der beiden Meere erklaren. Das Heft bringt wieder wie die friiheren zahl- 
teiche sauber gezeichnete Abbildungen der Details vieler Arten.        R. P i 1 g e r- 
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Setchell, William Albert and Gardner,   Nathaniel Lyon.  Phycological 
Contributions I.   (Univ. Calif. Public, in Botany VII, no. 9 (1920), 
p. 279—304.  t. 21—31.) 

Die Arbeit bringt Beitrage zur Kcnntnis von Chlorophyceen vom westlichea 
Nordamerika, und zwar hauptsachlich marinen Forraen aus der Familie der Ulvaceen 
und Chaetophoraceen (im weiteren Sinne nach der neueren Umgrenzung der Familie). 
Von Ulva und Monostroma werden einige Arten von der pazifischen Kuste beschrieben, 
dann folgen Bemerkungen iiber Prasiola, von welcher Gattung jetzt 8 Arten aus 
dem westlichen Nordamerika bekannt sind, von denen 3 rein marin sind. Neue 
Arten werden ferner vonPscuduKsella, Pseudopringsheimia und besonders vonGomontia 
beschrieben (letztere auf Muschelschalen wachseud). Provisorisch zu den Chaeto- 
phoraceen gestellt wird eine neue Gattung lnternoretia, deren einzige Art. I. Fryeana 
(von Friday Harbor. Washington) endophytisch in der Membran von Porphyra 
naiadum vorkommt; die Fortpflanzung ist noch unbekannt. Die Tafeln bringen 
besonders gute  Habitusbilder der  Ulvaceen nach  Photographien.     R.  P i 1 g e r. 

• The  marine  Algae  of  the  Pacific  Coast  of  North  America. 
Part   II.   Chlorophyceae.     (Univ.  Calif.   Public,  in  Botany VIII. 
no.  2 (1920), p. 139—374, t. 9—33.) 

Die im vorigen Referat erwahnten Chlorophyceen werden in dieser Arbeit im 
Zusammenhang mit einer Auizahhmg der gesamten marinen Arten der Gruppe 
wieder behandelt. Alle aufgefiihrten Familien gehoren zur Series der ,,Isokontae", 
in die auch die Vaucheriaceen und mit Zweifel die Derbesiaceen eingeschlossen werden. 
Die Familien werden in 5 Reihen angeordnet: Protococcales (hier neben den Pal- 
mellaceae die Chlorochytriaceae mit Chlorochytrium und Codiola), Siphonales, 
Siphonocladiales, Ulvales, Schizogoniales (Schizogoniaceae mit Prasiola und Gayella) 
und Ulotrichales. Da die Literatur (man vgl. z. B. todium) und die Verbreitung 
der Arten ausfuhrlich behandelt ist, ist die Zusammenfassung der bisherigen For- 
schungsergebnisse von groBem Werte. Der Darstellung der Chlorophyceen ist 1919 
(1. c. VIII, Nr. 1, p. 1—138) die der Myxophyceae vorausgegangen. Ein allgemeiner 
Teil  wird  mit dem  AbschluC des ganzen Werkes in  Aussicht gestellt. 

R.  P i 1 g e r. 

Skottsberg, C. Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition 
nach Patagonien und dem Feuerlande 1907—1909. VIII. Marine 
Algae 1. Phaeophyceae. (Kgl. Sv. Vetensk. Akad. Haudl. LXI, 
no.   11  (1921),  56 S.,  20 Fig. im Text.) 

Die Arbeit bringt eine Aufzahlung der auf der schwedischen Expedition vom 
Verfasser gesammelten Phaeophyceen in it genauen Standortsangaben sowie Angaben 
iiber die Verbreitung der Arten. Eine Reihe von interessanteren Formen werden 
ausfuhrlich in ihrem Aufbau und ihrer Systematik unter Beigabe zahlreicher Einzel- 
abbildungen behandelt. Hervorzuheben ist die neue Gattung Gononema Kuck. et 
Skottsb. mit 2 Arten von den Falkland-Inseln, Feuerland und Patagonien, die 
Skottsberg fruher unter Ectocarpus und Elachista beschrieben hatte; zwei weitere 
amerikanische Ectocarpus-Arten sind wahrseheinlich in die Gattung einzureihen. 
Ferner wird die erste antarktische Streblonema-Art beschrieben; dann die aufrechte, 
sporangientragende, sowie die blasige gametangientragende Wachstumsform vor, 
Caepidium antarcticum S. Ag., die beide mit Sicherheit zusammengehdren; Cladothele 
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Hook. f. et Harv. wird als eigene Gattung aufrechterhalten; ein neues Genus Clado- 
chroa mit der Art C. chnoosporiformis von den Falkland-Inseln gehort wahrscheinlich 
in die Verwandtschaft von Adenocystis, wenn auch der Habitus (Cladochroa bildet 
diinne,  verzweigte Sprosse aus) stark abweicht. 

In der Einleitung weist Verfasser auf die Forderung hin, die seine Phaeophyceen- 
Studlen durch den verstorbenen Algologen P.   Kuckuck   erfahren haben. 

R.  Pi'lger. 

Doposcheg-Uhlar, Josef. Versuche iiber die Umwandlung von 
Antheridienstanden in den vegetativen Thallus bei Marchantieen. 
(Flora N. F. XIII  (1920),  191—198, t. VII.) 

Verfasser hatte schon frtiher iiber Umbildung von Antheridienstanden in vege- 
tative Thallusaste berichtet, die er bei Exemplaren von Marchantia geminata aus 
Java beobachtet hatte. Er versuchte nun weiterhin diese Umwandlung experimentell 
hervorzurufen, und zwar arbeitete er mit Exemplaren von M. palmata und M. planiloba 
im Botan. Garten in Miinchen, mit denen Erfolge erzielt wurden, besonders mit 
M. planiloba; M. polymorpha ergab keine Resultate. Es wurden bei den Versuchen 
junge abgetrennte Antheridienstande so tief in die F.rde gesteckt, daB die Strahlen 
dem Boden auflagen. Dann konnten dreierlei abnorme Wachstumserscheinungen 
der Antheridienaste beobachtet werden: 1. sie wachsen bis zur dreifachen normalen 
Lange heran, erzeugen dabei aber dauernd Antheridien; 2- sie werden, wenn sie die 
normale Lange erreicht haben, vegetativ, indem sie am Scheitel in den normalen 
Thallus iibergehen, der Brutbecher und Brutkorper erzeugt; 3. es kann ein Zwischen- 
stadium eingeschaltet werden, indem die Verbreiterung des Antheridienastes nur 
allmahlich vor sich geht, wahrend gleichzeitig an Stelle der Antheridien Brutkorper 
in endogenen Hohlen in derselben Anordnung und Zahl, wie dies bei der Antheridien- 
bildung der Fall ist, erzeugt werden. Diese Brutkorperhohlen sind auBerlich von 
„Stiften" (spitzen Auswiichsen des Thallus) uberragt, die den Brutbechern homolog 
sind. Die Ursache fiir diese Wachstumsanderungen ist in der geanderten Nahrungs- 
aufnahme zu suchen, die dadurch bedingt ist, daB die Antheridienaste, dem feuchten 
Substrate aufliegend, Rhizoiden bilden, was bei den mit dem Mutterthallus ver- 
bundenen Antheridienasten nicht der Fall ist. R.  P i 1 g e r. 

Kobel, Fritz. Zur Biologie der Trifolien bewohnenden Uromyces- 
Arten.   Dissertation,  Jena,  Gustav Fischer.   1920. 

Die bei Ed. Fischer in Bern angefertigte Dissertation bringt eine morpho- 
Iogisch-biologische Bearbeitung der autozischen, Trifolien bewohnenden Uromyces- 
arten unter besonderer Berucksichtigung ihres meist noch unbekannten Entwicklungs- 
ganges, der  Spezialisationsfragen und des Wirtseinflusses auf die SporengroBe. 

Es wurden Infektionsversuche mit Uromyces Trifolii, TJ. Trif. hybridi, U. Trii. 
repentis, U. flectens, U. minor gegen ca. 30 Kleearten aus den Sektionen Chrono- 
! emium, Euamoria, Lupinaster, Galearia und Eulagopus vorgenommen. U. Trifolii 
erwies sich, wie schon Klebahn vermutete, als Auteuform und zeichnet sich 
biologisch durch starkes Vorherr-chen der Uredogeneration aus. Verfasser stellt es 
als nicht unwahrscheinlich hin, daB der Pilz unter giinstigen klimatischen Bedingungen 
mit Hilfe des Uredomyzels iiberwintern kann, wenn auch die Teleutosporeniiber- 
winterung die Regel ist. Es treten 2 Spezialformen auf, denn der Pilz geht niemals 
von Tr. pratense aui Tr. ochroleucum und umgekehrt. Geringe beobachtete bio- 
logische   Unterschiedc  zwischen   beiden  lieflen  sich  durch  morphologische   Unter- 
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suchungen nicht erganzen. U. Trifolii unterscheidet sich morphologisch von den 
beiden anderen Euuromyces, U. Trif. hybridi und U. Trif. repentis, durch die groBere 
Keimporenzahl der Uredosporen (4—7 gegen 2—4). Interessant ist der Nachweis, 
daB die Teleutosporen von U. Trif. rep. sofort auskeimen. Die gleiche Erscheinung 
wurde bei U. flectens beobachtet, die nur Teleutosporen bildet und mit dem Myzel 
im Wirt uberwintert. 

Variationsstatistische Messungen an U. flectens fiber den Wirtseinflufi auf die 
GroBe der Sporen lassen keine GesetzmaBigkeit bestimmter Faktoren, Verschiedenheit 
der Wirtspflanzen und des Standortes der Lager (Spreite, Blattstiel, Stengel), erkennen. 
Nur in einem Falle scheint der Faktor Nahrungszufuhr die Sporengrofle beeinfluBt 
zu haben. 

Die weniger eingehend untersuchte  U.  minor erwies sich als Uromycopsis. 

Die aufgefiihrten Arten zeigten eine betrachtliche Pleophagie, einige befielen 
fast die Hiilfte der untersuchten Kleepflanzen. Neben der Erscheinung, daB einzelne 
Versuchspflanzen als Samraelwirte auftraten, war zu beobachten, daB Tr. medium 
bei keinem Versuch infiziert wurde. Der morphologische Vergleich der U.-Arten 
ergab wenig Unterscheidungspunkte, jedoch stellt der Verfasser unter Hinzuziehung 
biologischer Eigentumlichkeiten eine kleine Ubersicht der Arten zusammen. 

Im Anhang werden einige Versuche mit  U. striatus aufgefuhrt. 

Werdermann. 

Nuesch, Emil. Die Rohrlinge (Pilzgattung Boletus). Bestimmungs- 
schliissel und Beschreibung aller Rohrlinge Mitteleuropas. — 
Verlag von Huber & Co. in Frauenfeld (Schweiz) 1920. — 43 S. 
8°.   Preis geheftet 15 M. 

Die Arbeit enthalt die Beschreibung von 69 Arten und 4 Varietaten der Gattung 
Boletus, deren Umfang durch Einbeziehung der von den meisten deutschen Mykologen 
angenommenen Gattungen Boletopsis P. Henn., Gyrodon Opat., Suillus Micheli, 
Tylopilus Karsten, Strobilomyces Berkeley und Tubiporus (Paul.) wieder erweitert ist. 
Wenn man auch fiber die Abgrenzung der unter sich nahe verwandten Gattungen 
der Boleteae verschiedener Ansicht sein kann, so erleichtert doch die Beibehaltung 
einigermaBen scharf umrissener Gattungen wie Boletopsis (die beringten und be- 
schleierten Arten), Boletus (die gelbbraunsporigen), Suillus (die weiBsporigen), Tylo- 
pilus (die rosasporigen), Strobilomyces (die schwarzsporigen Arten) die Obersicht 
und entspricht wohl auch den verwandtschaftlichen Verhaltnissen. Um auch dem 
Laien eine Bestimmung der Arten zu ermoglichen, stfitzt sich der Bestimmungs- 
schliissel in dem Werke ausschlieBlich auf augenfiillige iiuBere Merkmale. Jeder Art 
ist eine ausfuhrliche Beschreibung beigefiigt mit Standortsangaben, die sich besonders 
auf die Art des Vorkommens in der Schweiz beziehen. Bei den in Mitteleuropa nicht 
allgemein verbreiteten Arten waren genauere Angaben fiber das Vorkommen erwiinscht 
gewesen. Die Aufzahlung der Arten in Form eines Bestimmungsschlussels nach leicht 
auffindbaren Merkmalen bringt es mit sich, daB nahe miteinander verwandte Arten 
nicht immer nebeneinanderstehen. Pilzfreunden, die nicht nur auf Feststellung der 
GenieBbarkeit und UngenieBbarkeit der Pilze Wert legen, insbesondere Lehrern 
und Leitern von Pilzauskunftsstellen wird das Werk willkommen sein und gute 
Dienste leisten. Eine allgemeine Verbreitung des Werkes in Deutschland wird leider 
der durch den Stand der Valuta bedingte hohe Preis und das Fehlen von erlauternden 

Abbildungen etwas erschweren. E.   Ulbrich. 
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Brotherus, V. F. Musci Weberbaueriani. (A. Engler, Botanische 
Jahrbiicher fur Systematik usw. Band 56, Heft 2. Verlag 
W. Engelmann, Leipzig ] 920, p.  1—22.) 

Von den vielen botanischen Sammlern in Peru haben nur 3 erhebliche Beitrage 
zur Moosflora dieses Landes geliefert. AuBer Spruce, Ule, ist es noch Weber- 
fa a u e r , welcher in den Jahren 1901—1905 91 Arten dort sammelte und von denen 
29 Arten als neu vom Verfasser erkannt worden sind. Die vertikale Gliederung der 
peruanischen Anden vom tropischen Tiefland bis zu den hochsten Schneegipfeln ist 
mit ihren Regen- und Nebelwaldern einer reichlichen Moosvegetation besonders giinstig, 
um so mehr auch noch fur reichliche Abwechslung durch trockenes Steppenklima und 
feuchtes Tropenklima gesorgt ist. Die Sphagnales, welche besonders die Ostseite 
der Anden besiedeln, gehen bis in die Hohen von 4000 m hinauf. Auch einen euro- 
paischen Bekannten finden wir darunter, das bei uns in tjbergangsmooren verbreitete 
Sphagnum medium Limpr. tjberhaupt sind pflanzengeographisch die in den Anden 
auftretenden europaischen Arten  von groBerem  Interesse als die neuen Arten. 

Es sind unter den Eubryales die Arten Distkhum capillaceum, ein Alpenmoos, 
das auch in Nordamerika vorkommt, Splachnum ampullaceum, ein sehr zerstreut 
in Europa, Sibirien und Nordamerika vorkommendes Moos; Bryum bimum, ebenfalls 
auf der nordlichen Hemisphere und in Neu-Seeland vorkommend sowie Hygroambly- 
stegium filicinum mit gleichem Verbreitungsareal. Ferner die allgemeinen Tropen- 
bewohner Octoblepharum albidum und Rhizogonium spiniforme und die Ubiquisten 
Funaria hygrometrica,  Bryum argenteum und Mnium rostratum. 

Max   Fleischer. 

— Musci novi japonici. (Oversikt av Finska Vetenskaps-Societetens 
Forhandl.   Bd. LXII,  1919—20, p. 1—55.) 

Dieser Beitrag zur Moosflora Japans enthalt die lateinischen Diagnosen von 
iiber 100 neuen Arten aus Japan, Formosa und Liu-kiu-Inseln, welche von japa- 
nischen Sammlern aufgenommen worden sind. Auch eine neue Gattung W e i s i - 
o p s i s Broth, ist au/gestellt, welche zwischen der Gattung Weisia und Hyophila 
die Mitte halt, indem sie die Sporogone von Hyophila und die vegetativen Organe 
von Weisia kombiniert. Bemerkenswert ist aulkrdem das Vorkonimen der Gattungen 
Molendoa, Pireella, Calyptothecium, Clastobryum, Cyatophorella, Gollania und 
Brotherella. Max   Fleischer. 

Fleischer, Max. Uber die Entwicklung der Zwergmannchen aus 
sexuell differenzierten Sporen bei den Laubmoosen. (S. A. Ber. 
Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXVIII. (Berlin 1920), 84—92, Taf. II., 
1 Abb. im Text.) 

Fleischer stellt fur Macromitrium Blumei, Schlotheimia und Trismegistia 
sicher, daC die <J Zwergmannchen aus Sporen sich entwickeln; er gibt seine Befunde 
in trefflichen Zeichnungen wieder. Am Diocismus der Protonemata ist also, fiir diese 
Falle wenigstens, nicht zu zweifeln. Bcsonderen Wert fiir die Frage der Sexualdifferenz 
der Sporen hat eine Beobachtung des Verfassers an der javanischen Trismegistia 
Brauniana. Er land dort (bei Herbarmaterial)an einzelnenStellen der sporogontragenden 
Aste am selben Sprofi dicht beieinander c3 und Q Zwergpflanzen aus den auf die 
Blatter herabgefallenen Sporen ausgekeimt. Da die auBeren Bedingungen auf den 
Blattern dieselben sind, muB die sexuelle Verschiedenheit der Zwergpflanzchen auf 
sexueller Differenzierung der  Sporen beruhen. L. D i e 1 s. 
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Krause, Ernst H. L. Rostocker Moosflora. Verzeichnis der bis 1920 
aus der Nordostecke Mecklenburgs bis Bukspitzc, Warnow, 
Giistrow,  Siilze bekannt gewordenen Moosarten.    1920. 

Die kleine Arbeit, welche eine Liste von Arten ist, hat, abgesehen von den syste- 
matischen Schrullen des Verfassers, jedenfalls eine Liicke in der Mecklenburger 
Moosflora ausgefiillt, denn es sind 25 Sphagnumarten, 60 Lebermoose und 231 Laub- 
moose, wovon 219 Arten vom Verfasser selbst gesammelt und bearbeitet sind, 
angefuhrt. 

Wenn aber in einer ..Ubersicht der Gattungen" auf Grund dieses oder selbst 
mit Kenntnis des gesamten europaischen Materials eine neue Moossystematik auf- 
gestellt wird, und weiter alle seit langem anerkannten Gattungen von den Bryaceen, 
Mniaceen, Aulacomniaceen, Brachytheciaceen und den gesamten Hypnaceen 
eingezogen werden und als eine Gattung Hypnum bezeichnet sind, so ist das nicht 
wissenschaftlich ernst ZJ nehmen, sondern dilettantische Spielerei. 

Ganz abgesehen davon, daB die Nomenklatur, wie sie sich historisch entwickelt 
hat, ganz unnotigerweise wieder auf den Kopf gestellt wird, indem z. B. fur Ortho- 
trichum der Name Weissia und fiir Barbula der Name Mollius usw. eingeftihrt wird, 
sind Geschmacklosigkeiten wie die Masculina Mollius und Weberus nach den 
Wiener Nomenklaturgesetzen langst erledigt! Max  Fleischer. 

Malta, N. Versuche liber die Widerstandsfahigkeit der Moose gegen 
Austrocknung. (Latvijas angstskolas waksti, Acta universitatis 
Latviensis I (1921), p.  125—129.)   Mit 5 Textzeichnungen. 

Verfasser teilt kurz seine vorlaufigen Resultate iiber die Resistenzfahigkeit 
einzelner alterer Herbarexemplare von Moosen mit, welche durch die Regenerations- 
erscheinvmgen der Grimmiaceen nach langer Trockenheit besonders angeregt wurden. 
Er hat beobachtet, dafi auch die Terminalscheitelzelle, welche nach Irmscher 
immer relativ schnell zu Grunde gehen soil, in einigen Fallen eine groGe Lebens- 
fahigkeit besitzt, so z. B. bei Grimmia Miihlenbeckii nach 18 Monate langem Liegen 
im Herbar und bei Blindia acuta selbst nach 4jahriger Trockenheit! 

Zahlreiche Arten entwickelten in der W'asserkultur seitliche Sprosse, z. B. Ortho- 
trichum rupestre, Bryum argenteum, Anomodon longifolius nach 29monatiger und 
Grimmia elatior selbst nach 70monatiger Herbarprobe. Dagegen trat nur Protonema- 
bildung auf bei Dicranoweisia cirrata bei 9 Jahr alten und bei Anoectangium com- 
pactum sogar bei 19 Jahr alten Herbarexemplaren, was bisher noch bei kemem 
Moose beobachtet wurde. Versuche mit Lebermoosen schlugen dagegen alle fehl, 
doch hat G o e b e 1 bei Riccia ein 3 Jahr altes und bei Grimaldia ein 7 Jahr aires 
Exemplar sich entwickeln sehen. Max  Fleischer. 

— Okologische und Floristische Studien iiber Granitblockmoose in 
Lettland. (Latvijas angst. wak. Acta universit. Lat. I, (1921), 
p. 108—124.) 

In dieser Bearbeitung sind die Moosvereine der erratischen Blocke okologisch 
und pflanzengeographisch, auch in Beziehung zur Granitunterlage naher beleuchtet. 
Die Granitblocke werden sehr leicht von den angrenzenden Erd-, Wald- und auch 
BaummoOsen besiedelt, sobald sich darauf, besonders in bcschatteter Lage, eine 
diinne Humusschicht bildet. Dagegen sind die besonnten Blocke wenig oder gar 
nicht von Kultur- oder sonstigen Einfliissen bedroht und erhalten die typische Block 
vegetation   welche zumeist aus  Grimmiaceen besteht. 
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Weitere Kapitel behandeln die Ansiedlung der Moose auf Granitblocken, die 
immer durch Fleohten eingcleitet wird und schlieBlich nach zahlreichen kleinen 
Moosansiedlungen (Verfasser hat bis 27 Arten auf einem Block beobachtet) mit dem 
Verbleib einer oder einiger Arter. endet. So 'entsteht an besonnten Blocken det 
Grimmiaceenverein der typisch photophilen Arten. 

1m Gegensatz zu den lichtliebenden Arten ncigen verschiedene Blockmoose 
dazu, nur im Gebiisch- und Waldschatten zu gedeihen, und es wird vom Verfasser 
ein Moosverein der Gebiischbeschattung und Waldbeschattung aufgestellt, dem 
sich noch ein Hygropliytenverein anschlieBt. Die Arbeit beschliefit eine Aufzahlung 
von alien in Lcttland gefundenen Blockmoosen, die sich auf die stattliche Zahl von 
100 Laubmoosen (6 davon im angrenzenden Baltikum), 13 Lebermoosen und ein 
Sphagnum belaufen. Max   Fleischer. 

Pottier, Jacques.   Rechcrches sur le developpemont de la feuille des 
Mousses.    (Chartres Imprimerie Durand  1920.) 

Diese umfangreiche Arbeit iiber die Entwicklung des Moosblattes umfaBt 
132 Druckseiten Text und 30 zinkographische Tafeln mit 368 Figuren, welche moistens 
verschiedene Blattquerschnitte in klar umrissenen Zeichnvmgen darstellen. Nachdem 
der Verfasser eine historische tjbersicht der Autoren, welche sich mit Entwicklungs- 
studien des Moosblattes beschaftigt haben, gegeben hat, geht er naher auf die tech- 
nischen Hilfsmittel ein, welche er bei seinen Untersuchungen angewendet hat. Ins- 
besondere ist hier als neuartig die plastische Wiedergabe der Jugendstadien ganzer 
Blattserien in Plasteline zu erwahnen, wie es von den Zoologen in der Embryologie 
angewendet wird. Diese Anschauungsobjekte sind den 'Slattern von Andreaea 
crassinervis und Mnium undulatum entnommen und auf zwei photographischen 
Tafeln dargestellt. In den folgenden Abschnitten sind besonders eingehend in alien 
Entwicklungsstadien die Blatter und Vegetationspunkte der Andreaeales, insbesondere 
von A. crassinervia und A. angustata behandelt. Daran anschlieBend aus der Gruppe 
der Bryales die weitverbreiteten Arten: Mnium undulatum, M. punctatum, Funaria 
hygrometrica, Dicranum scoparium, Atrichum (Catharinaea) undulatum, wo Verfasser 
bisher nicht beobachtete Granulationen an den AuBenzellen der Rippe der aJteren 
Blatter feststellt; ferner Barbula ruralis und Leucobryum glaucum. Bei letzterer 
Art erlautert Verfasser unter anderem eingehend drei Mcthoden, um die Asymmetrie 
der Blatter von Leucobryum festzustellen; doch es wiirde zu weit fiihren, in die 
Einzelheiten weiter einzugehen und muB ich mich auf die Angabe der wichtigsten 
Resultate aus den zum SchluB angefiihrten 7 Hauptthesen beschranken, von denen 
die interessantesten folgende sind: 

Das Moosblatt bewirkt nur ganz am Anfang der Entwicklung sein Wachstum 
durch eine Initiale. Die Blattspitze ist schon sehr friih differenziert. Gewisse Andreaea- 
arten wie A. crassinervia und A. angustata besitzen oft eine dreischneidige Scheitei- 
zelle; diese Tatsache beweist bei diesen archaischen Typen ein Streben zu den hoher 
entwickelten Moostypen. 

Die differenzierten Blattrander, wie z. B. bei Mnium punctatum sind keines- 
wegs mit der Blattrippe in Vergleich zu bringen. 

Auch bei Leucobryum glaucum ist vom Verfasser die Asymmetrie der Blatter 
bewiesen worden, welche   Lorch   nicht zugibt. Max  Fleischer. 
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