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hat, ein sicherer Beweis dafiir, dass diese Blatter noch eine andere 
hochwichtige Function ausser der Assimilation haben nriissen und 
in dieser Beziehung ist in erster Linie der Schutz der jungen Sexual- 
organe (besonders gegen Austrocknung) ins Auge zu fassen. Aus 
der obigen Thatsache zu schliessen, dass die Stammform der 
beblatterten Lebermoose eine thallose gewesen sei, und dass die 
Blatter zuerst in der Geschlechtsregion aufgetreten seien. scheint 
mir gewagt, denn ich bin uberzeugt, dass Pteropsiella und Metz- 
'h'rinjKii* nicht „alte, der urspriinglichen Form noch viel naher 
stehende" Typen sind, sondern im Gegentheil Anpassungsformen 
jungen Datums. Zum Mindesten bat diese meine Auffassung eben- 
soviel Berechtigung, wie die gegeutheilige. 

Mykologische Mittheilungen. 
Von H. Zukal (Wicn). 

Asp* rifillns   lull HI ii  nov.  S[MM- 

Mycel horizontal ausgedehnt, dicht verwoben, von anfaugs 
schwefel-, spater ockergelber Farbung. Conidientrager nach dem Typus 
Sterigmatocystis, 400—500 jt* hoch, 5 p breit, glatt, zuerst schwefel-, 
dann ockergelb.') (la). 

Terminate Blase, gewohnlicb l.mji. li-.-il > mi-. <-irca 30 ft lang 
und 20 jit breit. Primare Sterigmen keulenformig, etwa 6 p lang 
und 2—3 ft brrit. Secundare Sterigmen meist zu 4, oben scharf 

• irc;i   I   u lang und 1*5 ft breit (2). 
Conidien zu langeren oder kurzeren Ketten verbundeu, rundlich 

polyedrisch. gelblich, durchscheinend, glatt, etwa 25—3 fi im Durch- 

Fruchtkorper von einer ziemlich dichten, gelben Mycelhulle 
umgeben (lb). Die Faden dieses Mycels sind 17—2 ft dick und 
riidigen theils in sterile, blasig aufgetriebene Zweige. theils si-hni'iren 
sie an lateral stehenden Sterigmen, 3-4 « messende, kugelige Conidien 
ab (4—7). Fruchtkorper kleistocarp, kugelig oder zusammengedriiekt 
kugelig,  schwarz,   undmvhvrli'i'j.  -l.itt. bri'ichig, mit in sehr regel- 

') M5glicherweise ist diese Conidienform schon wiederholt beschrieben 
worden. Doch kann ich sie, von alteren Autoren abgesehen, mit keiner der 
U   Sterigmat Bd.   IV,   identificiren. Am 
nachsten  kommt  sie   dem St. sulfureus Fres., doch ist raeine Form in alien 
Theilen bedeutend kleiner. 
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iniissiut'ii   Heilicn   u<'Stelltm    Kindenzcllcn,   etwa    l<»<»    L'O< 
iMuvliniPsser (lc und 3). 

Asci kurz gosticlt, in Stcjiussen L'b'irlizejtig cntstclicnd, 
eifomiier. iJusscrst zart und binlallig. etwa 0—7 a hmg und 
breit (8). 

Sporen zu 8, elliptisch, 
scheiuend dunkel rauchgrauen 
breit (9). 

Auf faulender, gem ah loner Eichenrinde und auf Gallapfeln, 
hiiiifig in GcMdN.-luti \<m /'mid/Hum luteum Zuk. Fructificirt im 
Hochsommer. 

Unser Aspergillus hat eine gewisse Aehnlichkeit mit A. nidu- 
lans Eid.') Beide Pilze besitzen Sterir/matotystis-ConkYimirA^rv und 
bilden urn die Fruchtkorper eine reichverzweigte, gelbe, niycelare 
Hiille. Innerhalb der letzteren treten bei beiden Ascomyten gewisse 
ratbselhafte, blasige Organe (7) auf, wenn dieselben auch bei 
A. Rehmii weder der Zahl noch der Grosse nach so auffallend sind. 
wie bei A. nidtdans. Weiter reicht aber die Aehnlichkeit zwischen 
den beiden Arten nicht. Denn unser Aspergillus erzeugt keine Scle- 
rotien,   noch bildet er seine Asci zu verschiedenen Zeitpunkten ans. 

Seine Fruchtkdrper entstehen vielmebr direct, d. h. mit Aus- 
lassung des Sclernnenstadiiiiiis in einer ahnlichen Weise, wie dies 
von Wilhelm2) fur die Sclerotien von A. ochraceus beschrieben 
worden ist, namlich durch Verflechtung und Verwachsung morpho- 
logisch glsichwerthiger Hyphen. Interessant ist die Rinde des aus- 
gewachsenen Fruchtkorpers. Dies:' hcstdit niiinlich aus einer einzigen 
Zellschichte und zwar aus fast gleichgrossen, in regelmassigen Babes 
gestelltcn Zellen. Die aussere Wand dieser letzteren, sowie die daran- 
stossenden Seitenwande sind sehr verdickt und gascbwarzt. die 
innere, den Schlauchen zugekebrte Zelhvand ist dagegen kaum ver- 
dickt und nahezu farblos (3). Die SrhUiinhc. wclrhe in straussartigen 
Fnicbtsiiindi'ii. wir h.-i f,>„„.»i*.-«* a:iL'«di-gt werden. entstehen alle 
gleichzeitig und icit'en audi ^eineinschat'tlicli i8). Sic sind ausst-rst 
hintallig und vergallerten schon zu einer Zeit, wo die Sporenanlagen 
sich eben erst mit einer Haut umgeben habon. Die Ausreifung der 
Sporen arfolgt aleo in einer spharischen Gallertmasse, welche kaum 
mehr als Schlauch angesprochen werden kann. Bei vollfltandigei 
Reife reisst der miindungslose Fruchtkorper unregelmassig auf. Die 
ausgetretenen Sp.uen klcben anfangs an einander. nehmen aber in 
trockener Luft bald eine staubahnliche Form an (9). 

Sobald ich reifes Sporenmaterial zur Verfugimg hattc. war 
meine eiste Sorge darauf gerichtet, mit Hilfe desselben festzustellen, 

'l  Siehe   EH am.    /. klmi^   der   As,-,,,,,,,,-,^,,. 
In Oohn's Beitragen zur Biologie, Bd. Ill, Heft 3, p. 392. 

*) Siehe Willi elm, Beitragc zur Kmntniss der Pilzgattung Aspergillus. 
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oh   der   eingaugs   geschilderte   Sterigmatoeystis und der kleistoearpe 
Ascomycet in einem genetischen Zusammenhang stehen. 

Zu diesern Ende warden die Sporen zuerst wahrend 24 Stunden 
aufgeweicht, wobei sie um dasDnpp-lt.' \>*< I»:.-ir.L.-II•• Hires urspriing- 
lichen Voliimens anschwollen, die Kugelform und eine durchscheiuend 
graue Farbung annahmen. Die gequollenen Sporen iibertrug ich 
dann einzeln mittelst einer feinen in Holz gefassten Borste, unter 
einer 200fachen Vergrosserung, mit BenQtzung eines bilderumkeh- 
renden Oculares, in die Culturtropfen von 12 Objecttragern. Als 
Nahrlosung benutzte ich ein Decoct von gemahlener Eichenrinde 
und von Schwarzbrot. Feuchte Kammer, Borste, Objecttrager und 
Nahrlosung wurden selbstverstandlich sterilisirt. Die Sporen keimten 
durch allmalige Ausstiilpung ihrer Haut an einer beliebigen Stelle 
(10), Das aus dem Keimschlaueh entwickelte Mycel wachst im 
Ganzen radienformig, verzweigt sich und anastomosirt rekhlich and 
bildet binnen 8—10 Tagen, besonders wenn man einige Kruinchen 
Brot in den Culturtropfen bringt, eine dichte, verwebte, horizontale 
Mycelmasse, welche nach verschiedeuen Seiten tiber den Cultur- 
tropfen hinauswachst und zuletzt, gewohnlich an mehreren Stellen 
gleichzeitig, kleine Strauche von Luftmycel aufrichtet. Letzteres hat 
die Form rundlicher Haufchen und besteht aus weissen, aufgerich- 
teten, divergirenden und schwach verzweigten Hyphen. Bald darauf 
verzweigen sich jedoch letztere reichlich, farben sich schwefelgelb 
und schniiien an kurzen Sterigmen in succedorner Folge Conidien 
ab, welche in Grosse, Form und Farbung den Conidien der Sterig- 
matoeystis-Foim sehr ahnlich sehen (4). Die Sterigmen stehen ge- 
W'ihnlich abwechselnd langs des Fadens, nicht selten aber auch 
gegenstandig. In alteii, iippig ernahrten Luftmycelhaufchen kommt 
es auch haufig vor, dass die Enden einzelner Aeste kolbig oder 
fast kugelig anschwellen (5 u. 6) und dann entweder sehr reichlich 
Conidien bilden oder ganz steril bleiben (7). Letztere sind identisch 
mit den oben erwahnten blasenformigen Gebilden in der Mycelhulle 
der Fruilitkoiper und wahrscheinlich homolog mit den Blasen der 
Mycelhulle um die Sclerotien von Asp. nidulans. Wenn aber die 
kolbig angeschwollenen Aeste sehr reichlich Conidien produciren und 
die Sterigmen dann nahe aneinander rucken, so bekommen diese 
Kolben ein sehr merkwiirdiges Aussehen. das den Beobachter un- 
willkurlich zu einer morphologischen Speculation anregt (6). Es 
scheint namlich durch die gewohnlichen conidien- 
tragenden Hyphe 
nen Hyphen der 
sich aus einem gewOhniichen, mit wechselstandigen 
Sterigmen besetzten Hyphenfaden die complicirt ge- 
baute Aspergillus-, beziehungsweise Sterigmatocystis- 
Form entwickelt hat. Denken wir uns namlich den kolbig 
angeschwollenen Conidientrager in der morphologischen Differenzirung 
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noch inn einen Schritt weiter gefiilirt. so dass er nun in einen 
kolbigen Theil, der allein noch die Sterigmen tragt und in einen 
sterilen (sterigrnenlosen) Tragfaden zerfallt. so haben wir die Asper- 
pillus-Form erreicht.') 

Beilaufig 12 Tage nach der Sporenaussaat wurden auf den 
objecttriiirern die ersten S/rri.tnnttocystis-Comdientragev aufgerichtet. 
Mit ihrem Erscheinen war die Frage nach dera Zusammenhang von 
Conidien- und Ascusform in bejahendem Sinne entschieden. Zur 
Perithecienbildung konimt es auf den Objecttragern nicht. Will man 
letztere erhalten, so thut man am beaten, wenn man einige Erlen- 
meyer'sche Kdlbchen mit gekochtem Sehwarzbrod bescbicfcfc, das- 
selbe mit 10% iger Tanninlosung befeuchtet und dann mit den 
Sporen des Aspergillus besaet. 

Die Perithecien bilden sich dann in der Kegel in der 3. und 
4. Woche gegen das Ende der sehr iippig auftretenden Strripmato- 
n/SLin'-Vegetation u. zw. im Hochsommer bei gewohnlicher Zimmer- 
temperatur, im Winter jedoch nur im Waruieschrank. Ich muss 
hierzu noch beroerken, dass in den Erlenmeyer'schen Kolbehen 
die Luftmycelconidienbildung in der Regel entweder ganz iiber- 
sprungen wird oder nur sehr sparlich zur Entwicklung gelangt. 
wahrend es sich in den Objecttragerculturen   umgekehrt verhalt. 

(It'i.stotheca. no v. gen.  Perisporiearum Winter.2) 

Perithecien inimdiiiurslos. kugelig oder zusammengedriickt 
kugelig, einzeln oder geselli--. ;I1»T ni.hr ziis.uimienfli^ssend, schwarz, 
undurchsichtig. briiehig, derbhautig. dem Substrate uberrliirhlicb 
aufsitzend. 

Schlauche weit sackfunnie;. mit * gmsscii. ellipsoidischen mauer- 
formig getheilten. gelb-braunlichen Sporen. Als Conidien gehoren zu 
dieser Gattung Vertreter des alten Formengenus 8tachybotr>i* Corda 
(Anl. p. 57). 

CteLstotheca fjapt/rophiiff nov. spec. 

Perithecien    miindungslos,    kugelig    oder    zusa!iiiiien'_rcdni<-kt 
kugelig.   einzeln   oder   gese] li»;,   aber   nicht zusanimeiifliessend, stets 
ohne Stroma, schwarz, bnichig, undurchsichtig, derbhautig oder fast 

') Wenn hier angedeutet worden ist, dn.-.s der Asrer<tiUus-Cottidkti- 
trager wahrscheinlich durch Haufung der Sterigmen auf der kolbig an- 
geschwollenen Endzelle des Fadens entstandfn .-in diutt<\ so kommt es 
anderseits   wie<i- . •'  n Iieducticn.jn   <i« r   A*pergiUus-Form. 
Siehe Zopf,  Pilze, p. 43, Fig. 29. 

2) Eine hSchst unnatQrliche Familie, welche die heterogenstt-n Art.-n 
einschliesst und nur die Bedeutung cines provisoripchen Faches b«B*pra< hen 
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koh]iLr.   ausst'ti   rauh,   deni   Substrate   oberflachlicb   aufsitzend,  etwa 
160—350 fi im Durchmesser (12). 

Schlauche sackformig, kurzgestielt, etwa 130—138 ft lang 
(pars sporif.) und 30—32 ^ breit (13). 

Sporen zu acht im Schlauche. gewohulich unregelmassig zwei- 
reihig,   seltener  schief einreihig.  mauerformig, vielzellig, von ellip- 
tischem Umriss, gelblich-braunlich, circa 30—35 /* lang und 
18 fi breit (14 und 15). 

Zellen de ii in 8 Querreihen und 2 — 5 Langs- 
reihen, durchschnittlich 4     r."> u gross. 

Paiaphysen sehr zart, gegliedert, oben kolbig verdickt, nur im 
jungen Perithecium vorhanden. 

Hierher gehort als Conidienform die Hyphomycetenspecies 
Stachybotrys lobulata Berkeley (Outlines of british fungology, London 
1860, p. 343) (11). 

Auf feuchter Baumwolle im Zimmer geziichtet. Im Winter 
1892/93. 

Im Herbst 1892 erhielt ich behufs naherer Untersuchung 
einige Proben fleckiger Baumwolle.') Die mikroskopische Unter- 
suchung ergab, dass die gelblichen, braunlichen oder rothlich-braun- 
lichen Flecken der sonst rein weissen Rohbaumwolle von einem 
Pilzmycel herriihren, welches die Baumwollfasern nach alien Rich- 
tungen urn- und durchwachsen und sich besonders in den Lumen 
der Wollfaserzellen stark entwickelt hatte. Das ziemlich derbe, 
reichlich septirte Mycel war an vielen Stellen unregelmassig knotig 
aufgetrieben und seine Zellwande erschienen, besonders an den mit 
der Luft in Beruhrung stehenden Theilen. deutlich gebraunt. Conidien 
oder Conidientrager konnten nicht aufgefunden werden. 

Ich machte nun den Versuch, ob nicht das Pilzmycel, welches 
die missfarbigen Flecken in der Baumwolle verursachte, zum Weiter- 
wachsen gebiacht werden konnte. Zu diesem Ende wurden die 
Baumwollproben mit ausgekochtem destillirtem Wasser befeuchtet, 
daun in ausgegllihte Eprouvetten gebracht und letztere mit carboli- 
sirter Watte in der bekannten Weise verschlossen. In den meisten 
Eprouvetten entwickelte sich kein Mycel oder wenigstens nicht an 
den missfarbigen Stellen. nur in 3 Probirglaschen, die mit Adana- 
wolle aus Kleinasien beschickt worden waren, trat an. den fleckigen 
Stellen eine Conidien vegetation auf. Die niihere Untersuchung ergab, 
dass die Conidientrager wirklich zu dem urspriinglichen, die Miss- 
farbung verursachenden Mycele und nicht zu einem spater hinzu- 
gekommenen gehoren, denn"dle Zweige, von denen die Conidientrager 
aufgerichtet wurden, hatten genau dasselbe Aussehen, wie die des 
ursprunglich vorhandenen Myceles. 

ip- 
bis 
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Die Conidientrager selbst bildeten einfache, d. h. aus einer 
einzigen Zellreihe bestehende, ca. 75—80 ft hohe und 3—4 n dicke, 
septirte, schwach gebraunte Hyphen, welche an ihrem kaum ver- 
dickten oberen Ende ein Kopfchen von 3—11 giossen, elliptischen. 
ungefarbten Sterigmen trugen. An jedem Sterigma sass eine Kette 
von 10—30 randlichen, schwarzen, grobwarzigen, undurchsichtigeu 
und etwa 7—10 ^ grossen Sporen (11). Der ganze Conidienstand 
machte den Eindruck eines riesigen schwarzen Penicilliums. Dock 
beruhte dieser Eindruck nur auf einer gewissen ausserlichen Aehn- 
licbkeit, denn die beschriebenen Conidientrager mussten, da sie un- 
verzweigt waren und auf ihrer kaum verdickten Spitze ein Kopfchen 
sitzender Sterigmen trugen, nicht als ein Penicillium, sondern als eine 
Stachybotrys Corda angesprochen werden u. z. letzteres umso mehr, als 
awsh die Kntstehung dereinzelnen Sterigmen genau in derselben Weise 
erfolgte, wie dies von Z op f') fur Stachybotrys atra Corda beschrieben 
worden ist. Es bildet sich namlich auf der Endzelle des fadigen 
Conidientragers zuerst ein einziges terminales Sterigma, unter dem- 
selben, aber in nachster Nahe, entsteht ein zweites, unter diesem 
ein drittes u. s. w. Die Sterigmen entstehen daher in basipetaler 
Folge, aber so dicht nebenoinander, dass sie ein Kopfchen bilden. 
Meine Stocky* rich jedoch   von  alien anderen bis 
jetzt bekannten Arten 2) durch den Umstand, dass die Conidien in 
Ketten von 10—30 Individuen in einer ahnlichen Weise wie bei 
Pni'tciUhnn und Aspergillus entstehen. wahrend die Conidien der 
iibrigen Species einzeln abgeschniirt werden, aber dann allerdings 
haufig zu einem unregelmassigen Haufen mit einander verkleben. 
Infolge der auffallenden Kettenbildung der Conidien glaubte ich 
anfangs es mit einer neuen, noch nicht beschriebenen Stachybotrys- 
Art zu thun zu haben. Ich sollte aber bald eines Besseren belehrt 
werden. Mit dem zunehmenden Alter der Conidienvegetation pro- 
ducirten namlich die Conidientrager immer kiirzere Conidienketten 
und bald wurden die Conidien nur noch einzeln ahfreschniirl. (iloicli- 
zeitig anderte sich auch das Aussehen und die Form der Conidien. 
indem diese letzteren in den alteren Culturen eineu mehr elliptischen 
Umriss gewannen und ein weniger dickes und warziges Epispor 
zeigten. Endlich verzweigten sich auch die Conidientrager selbst in 
der fur Stachybotrys charakteristischen Weise,'1) namlich nach dem 
sympodialen Typus und bildeten schraubeu- oder wickelartige Be- 
stande. Solche alte Bestande gleichen einem strauchaitigen Dickicht 
und weichen sehr von der jugendlichen Vegetationsform ab, welche 
aus   einem  horizontalen  Mycel  besteht.   von   dem einzelne einfache 

') Siehe Zopf, Die Pilze, p. 40 und 484. 
*) Saccardo fflhrt 8 Species an. Sylloge: Vol. IV, p. 2* 
') Die Verzweigunsren von  Stachybotrys sind von Zopf s 

und   ansHiaulirli  -Jhi^trirt  wordeu. Siehe Zopf, Die Pi 
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Conidientrager senkrecht aufgerichtet werden. Da nun auf die alte 
Vegetationsform die Diagnose von Stachybotrys lobulata Berk. (Outl. 
p. 343, abgebildet in Saccardo's Fungi italici 897) genau passte, 
so musste naturlich die ganze Conidienvegetation unter diesem 
Nam en zusammengefasst werden. Ja ich wurde sogar die Cord a1- 
scbe Species Stm-hyhutrys atra mit hereinziehen, wenn nicht Cor da 
selbst auf die Zweizelligkeit der Sporen dieser Form ein so 
grosses Gewicht gelegt hatte.') Wahrend sich die Conidienvegetation 
auf der Oberflache des Substrates (der Baumwolle) u. zw. auf der 
dem Lichte zugekehrten Seite immer mehr ausbreitete und ein tief- 
schwarzes, sammtartiges Aussehen gewann, bildeten sich in der Tiefe 
des Substrates, und, wie es schien, an uemselben Mycel, die eingangs 
bescbriebenen Ascusfriichte. Die erste Anlage der letzteren erfolgt, 
indem ein kurzer, oben etwas kolbig verdickter Seitenzweig von 
einem oder von mehreren anderen diinneren Zweigen spiralig um- 
wachsen wird (17—19). 

Eigenthlimlichkeiten im anatomischen Bau der Laub- 
blatter einiger Ranunculaceen. 

Von Dr. A. Nestler (Prag, pflanzenphys. Inst, der deutschen Univ.). 

bei manchen Individuen so auffallende Erscheinungen, dass die 
Publicirung derselben gewiss von allgemeinem Interesse sein diirfte. 
indem dadurch einerseits unsere Kenntniss der betreffenden Arten 
in einigen Fallen sehr wesentlich eiweitert wird, andererseits gewisse 
Inductionsschlusse, welche in der Charakteristik der Gattuug und 
Familie zum Ausdrucke kommen, entweder eine nothwendige Er- 
ganzung erfahren oder vollkommen umgestiirzt werden. 

A. Epidermiszellen. 
Die Seitenwande vieler Epidermiszellen beider Blattseiten von 

Clematia Ikdearica Kich. und cirrhosa L. zeigen die sonst bei keiner 
Species beobachtete Eigenthumlichkeit, dass die gewohnlich dunne 
Trennungsschichte zweier Zellen (Taf. IX. Kg. 2, t) m einem starken 
Keile erweitert ist (Taf. I. Fig. 1 und 2, k\ der mit seiner Schneide 
bis zu den Innenwanden reicht und durch Chlorzinkjod braungefarbt 
wird, gleich der Cuticula (cu). Dadurch, dass die iibrigen Theile der 
Zellwande die  reine  Cellulosereaction  zeigen, j treten   sie  sowohl in 
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Zukal. Mycolog. Mitth. 
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