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eingeschlossene jugendliche Zweiggipfel verhalt sich ahnlich wie die 
Bliithe oberhalb der Eiehencupula, doch scheint es, dass nur die 
bereits gebildeten Schuppenblatter von der Ringzone der Tanm-n- 
knospe emporgehoben werden, ohne dass weitere Blatter eingeschaltet 
wiirden. Schacht hat bereits einen Durchschnitt der Endknospe 
eines Tannenzweiges, und zwar im Somnier (Juli), wo noch keine 
Cupula gebildet war, und im Herbst (Ende August) mit Cupula 
und ruhendem inneren Achsenkegel abgebildet. ') 

Uebrigens kann der terminale Vegetationspunkt in den Ruhe- 
zustand iibergehen, ohne von einem besonderen Gebilde (Bliithe, 
Innengalle) begrenzt zu werden, und dabei gleiclifalls Cupularbildung 
eintreten, wie z. B. in der Feige und in alien den vielfachen 
Bliithencupulis (Receptakel der Rose u. s. f.). Es scheint, dass in 
den beschuppten Gallen der Eichen dieser Fall dann eingetreten ist, 
wenn man inwendig keine larventragende Innengalle findet, sondern 
die Achse mit glatter runder Flache ira Grunde des Bechers endigt. 
Es lasst sich denken, dass in diesera Falle die Gallwespe einen 
Stich gemacht hat, der den Vegetationspunkt zum Stillstand brachte 
und die Cupula erzeugte; dass sie aber kein Ei gelegt hat, welches 
die Bildung der Innengalle zur Folge hatte. Ich will das aber nicht 
bestimmt behaupten, da es doch auch inoglich ware, dass vielleicht 
eine Anlage der Innengalle da war, aber abstarb, sich abloste und 
herausfiel oder durch den Druck der wachsenden Schuppen aus- 
gestossen wurde. 

Mykologische Mittheilungen. 
Von H. Zukal (Wien). 

Im Winter des Jahres 1889,90 ziichtete ich auf Hasenkoth 
mehrere Sordarien. Besonders schon hatte sich die Sord,irn, hom- 
ImvduhJes (Auersw.) Niess. entwickelt, eine Form, welche durch die 
wachsartig fleischige Con. <'J» und den Bomhardia- 
artigen Habitus sehr ausgezeichnet ist. Neben der genanuten Sor- 
duria wuchs in einem Culturgefasse jedoch noch eine zweite Art 
der».-lluMi Gattuii'j. niimlich die .>'. p,nh-ola (Rnb.i und verdrangte 
schliesslich die erste Art vollstandig, obgleich sie sich etwas spater 

') Lehrbuch der Anatomie and Physiologic derGcwachse II. S. 13 Iis:j9j. 
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entwickelte. als die erstere. Wahrend des Kampfes der beiden nahe 
verwandten Arten ereignete sich etwas Merkwiirdiges. Viele junge, 
beziehungsweise halberwachsene Perithecien der & boml<ar<loidrs 
wurden namlich von der S. Jimicola ira buchstablichen Sinne des Wortes 
iiberfallen und getodtet. Dies geschah in folgender Weise: Einzelne 
Faden des Mycels der Sordaria /!„>;,•„/,, kietterten namlich an den 
jungen Perithecien der anderen Species in die Hohe und entwickelten 
auf dem Scheitel derselben  ein PruchtkdJ primordium (9).   Dieser 
Hyphenknauel wuchs mit OTOSSH

1
 Srlinollinkeit und bildete binnen 

2 Tagen an seiner Basis ein kegel- oder zapfenf'ormiges Organ aus, 
mittelst welchem es in das Innere der Perithecien der S. bombar- 
doides vordrang (10). Der kegelforrnige Fortsatz besteht aus einer 
grosseren Anzabl ungleich langer, parn ele,. ivi.'li :• h septirter und 
innig mit einander verwaclisener Hyphen und durchbohrt gleich 
einer Pfahltrarzel das Pei -  Ms zur Basis. Letztere 
wird aber nicht durchwachsen, denn der Parasit stellt, sobald er 
den Basaltheil des wirihlidieii Peritheciums erreicht hat, sein Liingen- 
wachsthum ein und verwandelt sich in ein Perithecium, welches 
ganz normale Schlauche und Sporen ausieift und nur durch seinen 
kegelformigen Basaltheil von der typischen Form der Sordaria 
jimicola abweicht (11). 

Das Wirthsperithecium dagegen gelangt fast nie zur Sporen- 
bildung. Nur einmal fand icli in eincm Perithecium der S. bombar- 
dotdea neben dem noch wenig entwickelten Parasiten missgebildete 
Schlauche mit einigen ebenfalls missgebildeten Sporen vor (10). 
Wenn nun auch die Wirths-Sordaria unter dem Einfluss des Para- 
siten nicht zur Schla ert der Parasit 
doch keineswegs das weitere Wachsthum der Perithecienwand. Die 
befallenen Perithecien wachsen vielmehr zu ihrer vollen Grosse 
heran und unterscheiden sich ausserlich weder durch die Form noch 
durch die Consistenz und Farbung von den normalen Individuen der 
Sordaria  bombardoides. 

Der geschilderte Fall eines plotzlichen Parasitis- 
mus ist umso auffallender, als neben den parasitischen 

cht Parasiten. 
Auch   in   mnrplmlooisrlitM-    l)Hzieluing   ist   unserc   S.  ji>ni<;da 

~'     normale   Fruchtknrpt'i-anlage   dieses   Pilzes  hesteht 
namlich aus einem Hyphenknauel, welcher sich durch Zweigbildung, 
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Warhsthuin und Fiiclieiung nach und nach in einen spharischen 
pseudoparenehyiMiUsrh.nl Z -1 k >t p.-f uniwnndelt. Die IVurhtkorper- 
anlage der parasitischen Form erzeugt aber ein kegelfonniees .S.-IULT- 
organ (9) und verschmilzt mit diesem zu einem spindeltorniioen 
Zellkorper (10), aus welch hd/>r<-ni erst sich das Perithecium ent- 
wickelt (11). Man wird wohl diese Formrerwandlung der Frueht- 
k«''p, r.inl.iuc als cine Aiipassung an die parasitische LeheiiMveix.. 
auft'assen miissen, die gewissermasseu fiber Nacht erfolgt ist. Wie 
plastiNrh doch in manchen Fallon die Pilzmasse ist! 

Ilttlobtissus inonilifontits. ) 
n in gesattigter SalzlSsung lebender Pilz.) 

Im Jahre 1889 hatte ieh mir eine uvsiitti-ii1 Korhsaizhisu u 
bereitet und dann in einem gewohnlichen. 200 Gramm haltigen 
Medicmflascln h n ji!,;(| v_ -,I it'h wvAirt Wahrend dieser Z*-it stand 
es in einem LYngenska^reii. in welehem nebst anderen Chemikalien 
auch Ammoniak und Salpetersaure in nicht ganz luftdicht ver- 
schlossenen Gefassen aufbewahrt warden. Der Boden des die Koch- 
salzlSsung enthaltenden Flaschchens war etwa 1 Cm. hoch mit 
ungelostem. krystallinischem Kochsai/ '• >-rk\ l.'-izteres war nicht 
ehemisch rein. somlern das gewohuliche. im Handel vorkommende 
Kochsalz der Kuchen, mochte also Spuren von Eisen und Aschen- 
salzen enthalten. Nach etwa einem h.:lh>-i, -T.-1 >i.• Inhleten sich im 
Innern der Kochsalzlijsung weisse Flocken, welche ich anfangs nicht 
beaehtete. Da dieselben aber im Laufe der Zeit grosser wurden, so 
schritt ich fines Tages zu ihrer mikroskopischen Untersuchung. Da 
entpuppten sich die Flocken als ein farblos.-s, reielilich verzweigtes 
und s.'ptirtes sehwach _! ni> ite.sMyi I i t i- iu_ il. i Vsthildung 
und lebhaftem Spitzenwachsthum. Da die Hauptrichtung der Zweige 
im Grossen und Ganzen eine radiale ist. so entsteht eine lockere. 
fast kugelig, Flo, ke. eegen del n Mittelpmikt di Zweige zusammen- 
laufen. An" alter en Flocken lassen sicli zweierbd Zweige unter- 
seheiden. namlieh rein vegetative und fertile. Die Zellen der ersteren 
*ind an den (Jelenken ein uenig angesrhwojlen, etua 2 — 3 « dick 
und beilaufig dreimal so lang (12). Die Zellen der fertilen Hyphen 
messeii dagegen 1 ."> « in der Breite und sind meisl nui wenig 
dinger (12i. Die in.dgliedor dieser fertilen Hyphen oder die Zellen 
ihrer mondtormig gebogenen Seitenzweige schwellen an. runden sieli 

')   Nach   der   alten   Gattung   MwH.i Hill., di.   K. Kii- -  in  I lg-nd-r 
Wei>(   ! ,.,],,   il,t    il,,,    , ,i „!  ,i       ,     ti u    reitilil i     in  '     I- in      i     ' 
sp..rifli;i   p,.!lnrir];l    MI.JI.   I   _1 1 diLl   iiMLu     S\sl.-nia  mv,   1  - . inn.   III. 
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ab und verwandeln sich in 6—7 {.i im Dnrchmesser zeigende, farb- 
lose, glatte, derbhautige, kugelige Conidien (12) oder besser in 
Chlamydosporen im Sinne Brefeld's.') Vom systematischen Stand- 
punkte aus ist das beschriebene, gemmenbildende Mycel hochst- 
wahrscheinlich kein selbststandiger Pilz, sondern gehort moglicber- 
weise zu dem Formenkreise eines Ascomurdfin. 

Da es mir sehr unwahrscheinlicli schien, dass in finer wirklich 
gesattigten Kochsalzlosung iiberbanpt ein Oiganismus leben und 
gedeihen konne, so suchte ich mich vor Allem zu iiberzeugen, 1. ob 
der gefundene Schimmel wirklich lebe und 2. ob die Kochsalzlosung 
im wissenschaftlichen Sinne als gesattigt bezeichnet werden darf. 
Mit Bezug auf den ersten Punkt liess ich zuerst Glycerin auf das 
anscheinend lebende Mycel unter dem Deckglaschen einwirken. Es 
trat binnen wenigen Secunden Plasmalyse ein, d. h. der Plasma- 
korper der Mycelprotoplasten contrahiite sich und z<>g sich an meh- 
reren Stellen deutlich von der Zellwund zun'i.-k. Es gelang aber 
auch die Reaction auf das Leben2) in schonster Weise, da sich eine 
zarte Mycelflocke in dem Loew-Bokorny'schen Reagens8) iiber 
Nacht deutlich sehwarzte. 

Mit Bezug auf den zweiten Punkt wurden 50 Cm3 der frag- 
lich.'u Sul/.l«".sim<i abg.'ilanipft und di-r lii'wkstand sorgfaltig gewogen. 
Er stimmt vollkommen mit der zur Sattigung nothwendigen Salz- 
menge fur 10° C. Auch war es unmOglich, in der fraglichen Salz- 
losung ohne Ti'mpcratiirfrhohung auch nur 1 Gr. Kochsalz zur 
Losung zu bringen. Somit konnte kein Zweifel mehr sein, dass mem 
Halobyssus wirklich in einer gesattigten Kochsalzlosung gewachsen 
und gedieheu ist. also in IMIKM Lnsung. welclie bei jedem anilnvu 
Pflanzenprotoplasten sofortige Plasmolyse und bei langerer Ein- 
wirkung den Tod herbeigefiihrt hatte. Zur Erklarung dieser 
immerhin auffallenden Thatsache muss man annehmen, 
dass das Protoplasma des Halobyssus eine starkere 
Attractionskraft zumWasser besitzt, als das Kochsalz. 
Tbatsachlich fand ich auch zwischen den Hyphen des Fadenpilzes 
ein grosse Menge von Kochsalzdrusen, welche bei der Aufnahme 
des Wassers durch den Pilz aus der Losung ausgeschieden worden 
waren. Mit dieser Bemerkung ist selbstverstandlich die Physiologie 
unseres merkwur di'jyu Srhinnm'ls nicht aufgehellt.   Doch scheint es 

') Siehe auch Tayel, ilogie und Physiologic der 
Pike. Jena 1892, p. 67. Chlamydosporen. 

Ich   kann    dieses    ! der   sich   uber   Breteld's 
Fnrsclninjrsr.'.-nltat-   trnindlich   uutenichten will,   ohne dessert Oiiginalwerke 

*) Siehe  Loew   un ny,   Chemische   TJrsache des Lebens, und 
Bot Zeitung, 1882, Sp. 83 

») Ich herdtete mi. dasselhe Lit.? destillirten 
Wa sers eine Spur Hollen tein und rs Cm Kalkwasser zus •tnc 
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mir, dass in dem gegebenen Falle die Thatsachen nicht mit jenen 
Vorstellungen iibereinstimmen, welche man sich gewohnlich von der 
saprophytischen Lebensweise eines Pilzes macht. 

Beitrage zur Flora des Eisenburger Comitates. 

Milium paradoxum L. An buschigen Stellen in Bozsok (Piers). 
Melica ciUata L. Schlossmauer in Lockenhaus (Piers). 
Garex verna Chaix var. caespitiformis m. Bildet starke, ziemlich 

dichte Kasen und treibt wenige kurze Auslaufer. — Von C. po- 
lyrrhiza Wallr., zu welcher viele Autoren (ob mit Recht?) auch 
G. umbrosa Host Ziehen, durch die Auslaufer, von der typi- 
schen Form aber durch ihre starken Rasen geschieden. — 
Wachst in Waldschlagen in Guns und Bernstein. 

— pseudo-polyrrhiza m. (G. polyrrhiza X montana). Die Wurzel 
dicht rasig; von G. polyrrhiza Wallr. durch die nicht scheidigen 
Deckblatter, von der C. montana L. durch langere Blatter, 
blattige Deckblatter und lichtbraune Balge verschieden! — 
Wachst zwischen den Eltern in Waldschlagen bei Guns. 

Lemna polyrrhiza L. Tiimpel in Tomord. 
Scabiosa canescem W. Kit. Trockene Weide in Kechnitz; b) f. atJbi- 

flora m.; ebendort. 
Gi rutin,t  hybrid inn  Koch   {G. palastri-olrrareiiiii  Naeg.).   Waldschlag 

in Steinbach. 
Aster Novi Belgii L. Ackerrain in Giins. 
Galium palnstre L. var. submollur/o Borb. Wiesengraben in Giins. 

— Mollugo L. var. brevifrons Borb. Waldiander in Giins. 
Mentha nemorosa Willd. var. pascuicola Desegl. Doroszld. 

— similis DP.S,O1. S.-huliz  HVrl>. norm. 119. Tomord. 
— muUissima Boikh. var. Wierzhickyawi < >p. Tomord; v&v.viryidtu- 

rum Desegl. Tomord. 
— silvestris L. var. veronicaeformis Op. Doroszld, Rechnitz. 
 — f. apetala m. Der Kelch ist  kurzglockig,  mit  dreieckig 

pfriemlichen Zahnen, CoroUe und Staubfaden fehlen, der Griffel 
und seine zweispaltige Narbe gut entwickelt. Trotz benach- 
barter androdynamischer Formen habe ich Samen auf diesem. 
sonst kraftigem Stock, nicht gefunden. 
 _ var. glMflora Waisb. et Borb. Die Stengel 100—130 Cm. 

hoch. unten locker, oben dicht weissflaumig: oben reichastig, 
Aeste annahernd gleich hoch; Blatter lanzettlich, 7—9 Cm. 
lang, 2—2*5 Cm. breit, scharf und spitz gezahnt, oberseits 
griin, unterseits dicht weissfilzig;  Scheinahre  kugelfminig.   aus 
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