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uiid der einen won di<\sen 3 < /•'. Porta*; E. Saliilnnyei^i-i. /'. ff/a- 
rica) der anderen 4 (E. Stiriaca, E. cuspidata, E. Dinarica, 
E.trint*i>iil,tt*u iiioil'Mviv I MI .-iti-ii Sul^p.-.-i.'-. 1! i-tm) subsumiren. 
Binem dritten Modus des Vorganges konnte ich wissenschaftliehen 
Werth nicht zusprechen. 

Mykologische Mittheilungen. 
Von H. Zukal (Wien). 

Rhizophlt/<tis Toh/pothrichLs 

now spec.  Chytridieorum De Bary et Woronin. 

(Tafel XII, Fig. 13.) 

Pilzkorper einzellig, aus 2 Theilen bestehend (eucarpisch), 
namlich aus einem blasigen Sporangium und einem mycealen Theile, 
ohne Apophyse. 

Sporangien den Algenfaden lose aufsitzend oder ganz frei, 
seltener intramatrical (13 b), innerhalb der blasig aufgetriebenen 
Totyp<tihrte-8cheide, etwa 25—3.0 ^ breit, niedergedruckt kugelig, 
zuweilen fast eckig, mit farbloser, nach innen zu schwach hiigelig 
verdickter Membran und einer kurzen Entleerungspapille (13 a). 

Mycel radial von verschiedenen Hohen des Sporangiums aus- 
strahlend, fast geradlinig, gleichmassig dick, namlich 1*5 n, polyphag, 
hie und da dichotom verzweigt, in einzelnen Zweigen zuweilen auch 
blind endigend. Der in die Alge eindringende Mycelfaden durch- 
wachst dieselbe geradlinig, siphoartig, in der Eichtung der Algen- 
fadenachse (13 d). 

Schwarmer   nach   der  Entleerung   noch   kurze   Zeit 

sporen entweder kugelig oder fast prismatisch mit abgerundeten 
Ecken, etwa 13—17 ft gross, mit derber, farbloser, glatter Membran 
und entweder sehr zahlreichen, kleinen oder mit 1—2 grossen Oel- 
tropfen (13 c). 

Auf Tohjpothrix lanata Wortm. Wien, Sommer 1892. — Die 
Dauersporen im Herbst. 

Wahrend meiner Zellkernstudien der Cyanophyten hatte ich 
haufig Gelegenheit, zwei in den Faden von Tolypothricc lanata 
schmarotzende Pilze zu beobachten. Der eine derselben bildet im 
Innern der Algenfaden einen dicken, bin und her gebogenen, reich- 

') Vorgl. Xr. 8, S. 277. 
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lich mit Plasnu t'.iiulli,i>ii .Myr 'It'udeti uud ist wahrschcinlirh .-in 
Myzoeytium (Schenk). Eine nahere Bestimmung war aber bisher 
unmoglich, weil mir von ihm weder Sporangien noch Sexualorgane 
zu Gesicht gekommen sind. Dagegen konnte ich von dem zweiten 
Schmarotzer, der zu den Chytridien (Unterfamilie Rhizidien) gehort, 
fast den ganzen Entwickelungsgang, mit Ausnahme der Keimung, 
verfolgen. 

Das niedergedriickt kugelige, etwa 22—30 ^ grosse Sporangium 
sitzt seinem Tragfaden gewohnlich nur ganz locker auf (13 a). Zu- 
weilen findet man es auch frei zwischen den Algenfaden, mit letzteren 
nur durch ein weitlaufiges Mycel verbunden. Die Faden des letzteren 
sind, wenigstens fur eine Rhizidie, ziemlich dick, namlich T5 p, und 
entspringen nicht bios aus der Basis des Sporangiums, sondern auch 
aus anderen Stellen desselben. in beliebiger Hohe. Einige der Mycel- 
faden endigen frei. andere dringen in die Tolypothrix-¥Mm ein 
(und zwar immer nur in jeden Algenfaden ein Mycelfaden) und 
durchwachsen dieselben in der Regel in der Richtung der Langs- 
achse (13 d). 

Doch scheinen die roluputhrh - Protoplasten durch den sie 
sipboartig durchziehenden Mycelfaden nicht sofort getodtet zu werden. 
denn ich sab auch Teh/pothrix-FMen von scheinbar gesundem Aus- 
sehen  und   sc .nlmng,   die   denselben   axillar  ge- 
legenen Mycelfaden zeigten. Zuweilen bildet sich das Sporangium 
auch innerhalb des Algenfadens aus, aber nur immer in den leeren, 
blasig aufgetriebenen Scheidenstellen an der Basis der Tobjpot!,rl<- 
Zweige (13 b). Diese intramatrical gebildeten Sporangien sind ge- 
wohnlich viel kleiner und wohl auch mehr elliptisch als die normalen. 
Sie durchbrecben die Algenscheide vor der Schwarmerentleerung 
mittelst eines kurzen Halses. Die extramatricaleu Sporangien «5ffnen 
sich nur mit einer kurzen Papille. Die 5—6 /* langen, gestreckt ei- 
formigen Schwarmer haufen sich nach der Entleerung vor der 
Sporangienoffnung an, ohne sich zu riihren. Bald darauf zeigen einige 
von ihnen wurm- oder besser Euylena-ZLrtige Bewegungen. Letztert* 
werden immer lebhafter; einzelne Schwarmer reissen sich von dem 
Haufen los und durcheilen mit eigenthiimlich hupfenden Bewegungen 
das Gesicbtsfeld, andere folgen und bald hat sich der ganze Haufe 
zerstreut. Nicht selten bleiben einzelne Schwarmer in den Sporangien 
zuruck und gehen zu Grunde. 

Die Dauersporen werden meines Wissens nur im Herbste ge- 
bildet. Vor ihrer Bildung contrahirt sich der plasmatische Inhalt 
des Sporangiums bedeutend, bildet in der Mitte desselben einen 
spharischen Klumpen. Der Raum zwischen dem contrahirten Proto- 
plasma und der Sporangienwand wird durch eine wasserige Fliissig- 
keit ausgefiillt. Nach einer gewissen Zeit umgibt sich der Proto- 
plasmaballen im Innern des Sporangiums mit einer selbststandigen 
Haut und wird so zur Dauerspore. Letztere hat im ausgewachseneu 
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Zustande hauiig <'ine erkig.- IMTIII nn.l rine ziemlieh dieke, glatte, 
utideiitlich <rt»si-bi.-bt,.T,.. l.irl.l.^.. Haut (135). Sie wird anfangs von 
selir /ahlri'iclien. kleinen Fetttnipfehen derartig erfullt, dass sie fast 
imdurchsiclitig erscheint Spater erst pflegen diese winzigen Fett- 
tropfchen zu 1 oder zu 2 grossen Tropfen zusammenzufliessen. Man 
konnte mit Recht die Frage aufwerfen, ob die Dauersporen auch 
wirklich zu der bescbriebenen Iihizuphlyct^ gelim-el- Behufs Beant- 
vvortung dieser Fnigv bram-lit man jedorli nur. die Mycelfaden zu 
studiren. welehe von dem Sporangium mit der Dauerspore aus- 
strahlen. Dieselben sind immer gleichweit und verlaufen fast ohne 
Kriimmungen entweder siphoartig im Innern der Tolypothrioc-Y&im, 
oder sie endigen blind. Diese Mycelfaden verhalten sich also genau 
so, wie jene der Schwarmsporangien. Es existirt abrigens f'i'ir miser 
Urtheil noch ein anderer Anhaltspunkt. An den entleerten Schwann - 
sporangien bemerkt man namlich, einzelne schwach verdickte Wand- 
stellen, welche, eben noch wahrnehmbar, nach innen vorspringen. 
Ganz dieselben nach innen vorspringenden Wandstellen findet man 
aber auch an den, die Dauersporen ei/ni^ii'lm Spnr.inirieii. Rechnet 
man noch dazu, dass die beiden Arten von Sporangien dieselbe 
niedergedriickt kugelige Form mit der Neigung zum Rckigen besitzen 
und dass bei beiden Arten die Mycelfaden genau in derselben Weise 
ausstrahlen, so wird man wohl nicht langer an der Zusammen- 
<ieln">rigkrit   lidder Spnran-'itMiturmen zweifeln konnen. 

Ich war auch eine zeitlaug darabei zweifelhaft, ob ich den 
beschriebenen Schmarotzer als eine Rhizophlyctis Fischer') aufzeichnen 
sollte oder nicht. Fur die Zusammen'gehorigkeit mit dieser 
Gattung sprechen die nicht nur von dem Basaltheile des Sporan- 
giums, sondern auch weiter oben, in verschiedener Hohe entspringen- 
den, ausdauernden Mycelfaden, sowie der M>////>/uf.<w.<-artig«' Habitus 
des Pilzes, gegen die Zusammengehori'gkei t aber das spora- 
dische Vorkommen intramatricaler Sporangien. Da aber die Bildung 
endogener Sporangien doch mebr ein Ausnahmsfall zu sein scheint. 
so babe ich mich entschlossen. den fragUchei) Organismos als eine 
neue Art der Fiseher'schen Gattunu Ithr.ophhtri;* zu beschreiben. 

Wien, Marz 1893. 

Erklarung der Figuren. 
Tafel XI. 

[0. Aspergillus  Behmii nov. spec. 
>'•  niir  My.-elhiilk- un-I  Conidientragern . 

-•   mit Sterigmen  und  Spoi 
rithecienwand mit den eig - 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



.   Drei Spuiensehlauche. 1000. 

.   Ascussporen. 1000. 

.   Keimende Ascussporen. 1000. 

11 — 19. Cleistotheca paptjrophila nov. gen. et nov. spec. 

•jfs lobulata Berk. 800. 
Cleistotheca papyrophila ira Langsschnitt. 200. 
Kin  reifer  Amis mit   S Sporen. 400. * 

Spore. 800. 
Langsschnitt durch einen Papierknoten  (Sclerutiumi mit eiiigcsclilosseni 

era. 400. 
-19. Entstehung des FruchtkOrperprimordiums. 800. 

20 — 25. LecythhiiH >t< rmjhn um   IMV. gen. et nov. spec. 

Langsschnitt durch das reife Perithecium. 200. 
Reifer Ascus mit Paraphysen. 800. 
Ascussporen. 1000. 
Verzweigtes Perithecium. 200. 
Perithecium mit der Anlage eines 2. Halses. 200. 
Die FruchtkOrperanlage. iOO. 

Tafel XII. 

1 — 8.  CyanoctI'hiilhnit  ntnitniim nov. gen. et nov. spec. 

Feste Fruchtkorperanlage, aus einem Haufchen  aufgerichteter.    parallel! 
Hyphen bestehend. 800. 
Dieselbe Anlage, zu einer Urne weiu-r   entwick.-lt    im   optischen   Lang! 

Die Urne besitzt bereits eine pseudoparenchymatische Structur.   ist  ab. 
noch weich. 400. 
Die  Urne   beginnt  sich   am   Scheitel   zu   schliessen und ist bereits hai 
geworden. 400. 
Beifes  Perithecium.   Am Scheitel desselben hat sich ein blauer Farbstu 
ausgeschieden. 100. 
Langsschnitt durch 

:'—11.  Sordini'/  jiniie,,/a 

der Scheitelregion der Sordoria bombar 
eine Fruchtkorperanlaee.  200. 
i'.r  Parasit  hat  in  d.-r  F.ain  .-in -  >piml.-If.'.rmigen Z.llkorp. is -las 
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Morphologische und biologische Mittheilungen. 
Von Dr. L. 6eiakovsky (Prag). 

3. Ueber den Nabel der Fruchtschuppen-Apophyse von Plnus. 

In den vielen systematischen Werken, Dendrologien, forstlicken 
Floren, Lehrbiichern u. s. w. finde ich keine Audeutung dessen, was 
der Nabel der Fruchtschuppe der Kiefer eigentlick ist und wie er 
eiitsteht. Auch Strasbu rger's und Baillon's entwickelungsgeschicht- 
liche Untersuchungen, welche sich vornehmlicb auf die jiingsten 
Stadien der Entwickelung bezogen, geben hieriiber keine Auskunft. 
Ich empfand diese Liicke. als ich meine Arbeit iiber die Gynmo- 
spermen ") niederschrieb, und suchte daher noch im Laufe desselben 
und des folgenden Jahres die Zwischenstufen bis zur Zapfenreife 
aufzufinden. Es wird aber nothig sein, die ersten Stadien, nach 
Strasburger's Untersuchung bei P.pumUio, kurz zu recapituliren. 
Die Fruchtschuppe erhebt sich in der Achsel des Deckblattes zuerst 
in der Form eines abgeflachten queren Wulstes, an welchem als- 
bald eine mittlere Erhebung sichtbar wird, wahrend die beiden seit- 
lichen Ecken zu den beiden Ovulis sich ausbilden. Diese Anlage ent- 
wickelt sich in der Weise weiter, dass dieselbe auf der Deckblatt- 
seite iiber den Samenanlagen zu dem eigentlichen grosseren Schuppen- 
theil, der Crista, emporwachst. Mit ihr zusammen wachst der sich 
streckende lang kegelformige mittlere Hocker, der auf ihrer Inueu- 
seite einen Kiel, am Ende, wo er frei ist, den Mucro (StacheLspitze) 
bildet. (Fig. 11.) Nun aber erfolgt an der Basis der Crista, iiber 
den Ovulis, eine weitere intercalare Streckung, durch welche der 
Obertheil der Crista mit dem Kiel und der Stachelspitze empor- 
gehoben wird. Sodann schwillt der Obertheil an, zunachst aussen 
unter dem Mucro, der noch gerade emporragt. Solche Schuppen 
sieht man im oberen Theile des kleinen Zapfchens noch nach der 
Bestaubungszeit; wahrend spater der Kiel und Mucro nach aussen 
gleichsam umgelegt wird, dadurch, dass der Obertheil der Schuppe 
auch auf der Innenseite anschwillt und  emporwachst. (Fig. 13.)   So 

') Vergl. Nr. 8, S. 269. 
") Die Gymnospermen Studie. Ab- 

•  nl.  1890. 
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