
Erklarmig der Abbildungcn (Taf. IX). 
Fig. 1—9. 2 lenta Sims.? 

. Oberflachenansicht eines intacten Driisendeekels  init den angrenzenden 
Epidermiszellen. Vergr. 630. 

2 u. 3. Driisendeckel nach Entleerung des Secretes, von oben gesehen. In 
Pig. 2 (Vergr. 660), welche einen Ausnahmefall darstellt, verlauft der 
Riss peripber und durchquert beide Deckzellen. Fig. 3 stellfc das nor- 
raale Verhalten dar. Die dunkel gehaltenen Felder entsprechen den 

Partien   der  Aussenwand,   welche   mit  Chlorzinkjod Blau- 
bung geben. Vergr. 760. 

Dreizelliger intacter Driisendeckel, von oben gesehen.  Vergr. 700. 
. Aequatorialschnitt durch die Druse, parallel zur Blattoberflache gefiihrt, 

von innen gesehen.    Die Conti Hiinstellung sicht- 
baren Drusendeckels sind punktiert gezeichnet. Vergr. 740. 
Dreizelliger Driisendeckel,   von   oben   gesehen.    Alle   drei Zellen radiar 
symmetrisch gelagert. Vergr. 940. 

. Querschnitt durch einen intacten Apparat in  der Richtung der Langs- 
achse   der   Deckzelle   gefiihrt,   die   starke 
membran zeigend.   Im Driisenraume sind 

en vorgewolbt. Vergr. 
zur Langsachse der I •   8. Desgleichen.  Sdniiitn !IUKI- - 

Vergr. 780. 
» 9. Querschnitt durch den Apparat nach Entleerung des Secretes. _ Aussen- 

membran der Deckzelle und Innenmembran der obersten und einer seit- 
lichen Wandzelle durchrissen. Vergr. 900. 

Fig. 10—14. Eucalyptus globulus Lab. 
10. Querschnitt durch den Apparat nach Entleerung  des Secretes.   Aussen- 

und Innenwand der Deckzelle,   sowie   die  Membranen   der Wandzellen 
Vergr. 750. 

•.-Mi Apparat. Vergr. 730. 
liger Driisendeckel, von oben gesehen. „Stutzmembnu. 

gekriimmt. Vergr. 900. 
elliger Driisendeckel, von oben gesehen. Vergr. 650. 

• hen. Stiitzmembran   im  mittieren Theile   nur  wenig  verdickt. 

Beschreibnng dreier neuer Bastarde 
von Viola uliginosa nebst Beitragen znr Systematik 

der Veilchen. 

Figu 
Material bei 20facher Vergrosserung unter dem Mikroskop mit 
Benutzung auf-, sowie durchfallenden Lichtes gezeichnet sind; jeder 
Narbenkopf ist sowohl im Profil von der linken Seite her, als auch 
von vorne gesehen dargestellt. Es erwies sich, dass der Gnffel 
sammthcher untersuchter Veilchenarten eine Hohlrohre darstellt 
[styliia pertusus bei Fries, siehe  oben),   deren  vordere Oeffnung 



die sogenannte Narbe bildet. An seinem Grunde ist der Griffei 
stets etwas knickig aufwarts gebogen, nach der Spitze zu mehr 
oder weniger verdiekt. Seine Form ist innerhalb der einzelnen Arten 
erstaunlich coi i 11 n ungen und Wolbungen 
wiederholen sich bei alien wohlausgebildeten Bliiten in eineni Gleich- 
raass, das die Verwunderung des Beobachters hervorruft und viel 
Sorgfalt vom Zeichner erheischt. Es ist deshalb wohl begriindet. 
die Form des Griffels und der Narbe zur Kennzeichnung der Arten 
und natiirlichen Gruppen zu verwenden. 

Der Griffei von Viola palustris (Taf. V, Fig. p) ist — wie 
schon mehrmals erwahnt — an seiner Spitze in ein flachesScheibchen 
ausgebreitet, welches sich von unten nach oben hin etwas ruck- 
warts neigt; am ehesten ware dasselbe wohl mit einem schief auf- 
gesetzten Nagelkopfe zu vergleichen. An seinem unteren Rande 
ist dieses Scheibchen in eine kurze Rohre vorgezogen, an deren 
verjtingter Spitze sich die enge Narbenoffnung befindet. 

Genau ebenso ausgebildet, nur mit einer kaum merklich langer 
und dunner vorgezogenen Narbenrohre versehen, ist der Griffei 
«er mit V. palustris so oft falschlich vereinigten V. epipsila Led. 

Ganz unahnlich dagegen erweist sich derjenige von Viola 
" mnosa (Taf. V, Fig. M): Er ist an der Spitze etwas buckelformig 
gewolbt (quidpiam gibberosum nach Kuprecht, siehe oben), unter- 
seits kaum merklich abwarts gebogen und tragt 
vorne eine weite Narbenoffnung (stigma subapicale, 
amplum. nach demselben), die sich nach der 
tmffelrohre hin schlundformig verengert. Von 
dieser Gestalt gibt aber der gebrauchliche Aus- 
druck „schief gestutzt" kein klares Bild, eher 
ware dieselbe „aufgesperrt-rachenformig" zunennen. 

Eine einigermassen ahnliehe Narbe habe ich uuter den Veilchen 
unserer Flora nur bei Viola mirabilis L. gei'unden (Textfig. Nr. 10, 
im Profil). Dieselbe unterscheidet sich eigentlich nur durch eine 
engere und etwas mehr abwarts gerichtete Oeffnung. 

Dieser Befund gewinnt nun aber ein ganz besonderes Interesse 
durch den Vergleich der letztgenannten Narben mit denjenigen 
Ton Viola canina (Taf. V, Fig. e) und Riviniana (ebenda, Fig. B). 
AUerdings unterscheiden dieselben sich leicht genug durch den 
deutlich vorgezogenen Narbenschnabel mit enger Oeffnung, sowie 
uamentlich durch das Vorhandensein zahlreicher farbloser Papillen 
um den Scheitel des Griffelkopfes, dennoch aber ergibt die An- 
ordnung:   Vio Riviniana eine, hin- 
sichtlich der Narbenform recht gleichmassig abgestufte Eeihe. 
Jedenfalls nahert sich Viola uliginosa durch Vermittlung der V. 
mirabilis den letztgenannten Arten sehr viel eher als den Sumpf- 
^eilchen. Zwischen den Narbenformen von Viola canina and 

ttewegen sich auch diejenigen anderen Veilchen unserer 
*lora, welche der Gruppe der Caulescentes angehoren. 
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Sehr bemerkenswert sind die Narben der oben beschriebenen 
Bastarde des Moorveilchens, von welehen diejenige der Bivi- 
niana X uliginosa auf Taf. V durch B X «*, jene der canina 
X uliginosa durch c X u wiedergegeben ist, wahrend endlich die 
von montana X tdiginosa der letzteren so ahnlich ist, dass eine 
gesonderte Darstellung derselben unnothig erschien. Man wird ira 
Allgemeinen mehr an die gestengelten Eltern dieser Mischlioge 
erinnert, wenn schon die hoher gebuckelte Form und die stark 
verringerte Zahl der Narbenpapillen deutlich genug Erbtheile von 
Viola uliginosa darstellen. 

Eine wiederum weit abweichende Narbenform zeigt sich end- 
lich bei den   noch   ubrigen Vertretern   unserer   echten Veilchen. 

f_^^ namlieh bei Viola hirta und  V. odorata nebst 
7^\ ihren Anverwandten. Der Griffel erscheint nam- 
[~"\ nch seitlich etwas comprimiert und ist zwar 
""---.." auch geschnabelt, wahrend aber bei den erst- 
^—^ genannten Arten die Lange des vor-abwarts 

gerichteten Schniibelehens, an der Unterseite 
fI gemessen, den grossten Durchmesser des Griffels 

nie erreicht, ubertrifft sie denselben bei den 
letzteren Species deutlich oder kommt ihra mindestens gleich. 
Die Narbenrohre hat hier somit die Form eines abwarts oder gar 
etwas ruck-abwarts gerichteten Hakens (Textfig. 11). 

Indera ich nun dazu ubergehe, die vorstehenden Beobachtungen 
zur Aufstellung eines „naturlichen" Systemes unserer Veilchen zu 
verwenden, muss ich noch einige Bemerkungen allgemeinen Inhalts 
vorausschieken: 

Viola uliginosa bewohnt mit V. palustris und - 
gleichen oder ganz ahnliche Standorte, wodurch sich die so gleich- 
artige morphologische Gestaltung der genannten Arten zwanglos 
erklaren lasst. Alle drei wachsen oft in Gesellschaft und werden 
von denselben Insecten — meist Bienen und Hummeln — be- 
fruchtet (ihre chasmogamen Bluten sind nicht, wie bei einigen 
anderen Arten, unfruchtbar). Die wesentliche Verschiedenheit in 
der INarbengestalt kann daher nicht als Anpassung an verschiedene 
biologische Bedurfnisse aufgefasst werden. Da andererseits gerade 
dieses Organ des Moorveilchens sich seiner Ausbildung nach der 
Gruppe der Caulescentes deutlich anschliesst, so entsteht die Frage, 
welche Gruppierung „natiirlicher« ware, d. h. dem phylogenetischen 
Entwicklungsgange muthmasslich eher entsprache. Ich meine durcfl- 
aus dass trotz der grossen habituellen, biologisehen und anatomischen 
Ueberemstimmung doch der Narbengestalt der Ausschlag zuzu- 
erkennen ist. Anderenfalls bliebe es fur mich unverstandlich, wie 
und weshalb sich einerseits zwischen naher verwandten Arten 
grundverschiedene, zwischen fernerstehenden dagegen recht ahn- 
liche Formen gerade desjenigen Organs herausgebifdet haben solltea, 
welches sich bei den grosseren Verwandtschaftsgruppen - dfn 

bectionen — so charakteristisch, innerhalb der kleinsten syste- 
matischen Einheiten, den Arten, so constant erwiesen hat, 
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Und diese Erscheinung stehfc in der Gattung Viola nicht ver- 
einzelt da: so z. B. gehoren Viola umbrosa Fries") (=V. Srikirki 
Goldie) und F. purpurea Steven9) ihrem Narbenbau nach unzweifel- 
liat't iu die so leicht kenntliche Verwandtschaft der V. palustris, 
wahrend sie auf Grund habitueller Aehnlichkeit von ihren Autoren 
der Sippschaft von V. hirta angegliedert worden sind; Viola 
Umritii Tepl.31) wurde von Maximowicz auf Grund ihrer 
ausseren Erscheinung sogar in eine falsche Section, Dischidium, 
neben Viola biflora gestelit, wogegen sie, wie sehon Litwinow82) 
bemerkt hat, zweifellos zu den eehten Veilchen (Sectio Nomimium) 
gehort, in welcher sie, wie mir scheint, eine besonders bemerkens- 
werte Stellung einniramt. 

Raumen wir nun ein, dass Einwirkungen des Bodens, Klimas 
des^ Concurrenzkampfes in der phylogenetischen Entwicklnng 

verschiedenen Yoreltern habituell 
ja, dass solches sich oft 

und an verschiedenen Orten wiederholt haben raag, so werden wir 
zogeben mussen, dass Veranderungen im Wuchs und dem damit 
zusammenhiingenden anatomischen Bau schneller und haufiger er- 
folgen konnten als anscheinend zwecklose und darum nur entweder 
durch Zufall oder als Ueberbleibsel einer alteren Anpassung erklar- 
bare Abweichungen in den sonst so constanten wes 
Blutentheilen. Demnach ware anzunehmen, dass erheblichere 
Differenzen im Narbenbau der Veilchen einen sichereren Aufschluss 
fiber ihre genetische Verwandtschaft bieten konnen und daher 
systematisch hoher zu bewerten sind als Verschiedenheiten in den 
vegetativen Organen. In der That lasst sich — wie mir scheint — 
auch der oben erlauterte anatomische Bau der behandelten Viola- 
Arten mit ihrer biologischen Eigenart leicht in einen Causal- 
zusammenhang bringen: Wenn iiberhaupt ein oder mehrere Male 
erne Differenzierung in gestengelte und auslauferfuhrende Arten 
stattgefunden hat, so ist in Analogie mit der uns in der Natur 
allenthalben entgegentretenden Zweckmassigkeit des Baues zu er- 
warten, dass die aufreehten Stengel der ersteren steif, die kriechenden 
Ausliiufer der letzteren biegsam eingerichtet worden sein werden. 
We Versteifung geschieht aber bei den meisten Pflanzenstengeln 
durch weitlumig-hohlcylindrische Anordnung des Xylems und — 
JOr Erhohung der Wirkung — durch Anlage einer die Leitungs- 
bahnen umgebenden Sclerenchymscheide. Im Gegentheil hierzu 
bdden, biegsame zugfest gebaute Organe in der Kegel englumigere, 
sclerenehymlose Leitbiindelrohre aus. Die Verschiedenheiten im 
anatomischen Bau der Stengel unserer hier behandelten Veilchen 
ylen Sica also als direete Erfordernisse ihrer Lebensweise dar. 
«jeht anders verhalt sich's mit den Differenzen im Blal 
^Qnitt:   Der Blattstiel  muss bei alien Arten entsprechend seiner 

IM9   31) Teplouchow in „Bull. d. 1. soc. Ouralienne ..." t. VII, p. 24-36. 
*** zuerst als   I 

W) Litvi i.Xr. 868,1901, 
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Lange und der Grosse seiner Spreite ausgesteift werden. Viola canina 
und montana (Textfig. 3), welche keine Grund-, soudern uur kiirzer 
gestielte Stengelblatter besitzen, begnugen sich mit dem Sclerenchym- 
beleg der centralen Blattstielbundel, welcher sich von der Sclerenchym- 
scheide des Stengels in den Knote'npunkten abzweigt. Die lang- 
gestielten Grundblatter der V. Riviniana (Textfig. 5) bedtirfen einer 
ausgiebigeren VersteifuDg; dieselbe wird dadurch erreicht, dass 
das Leitbiindel sich etwa rinnenformig einwarts wolbt (ein Ver- 
gleich der Figuren 5 und 6 lasst erkennen, dass diese Wolbung 
beim langer gestielten Grundblatt starker ist als beim kurzstieligen 
Stengelblatt). Da bei V. palustris, epipsila und uliginosa die Aus- 
laufer selbst keine Sclerenchymscheide fiihren, so versteht sieh's 
von selbst, warum aueh die Blattstiele keine besitzen; die Aus- 
steifung erfolgt dank dem Xylem allein, und zwar — entsprechend 
der reeht betrachtlichen Lange der Stiele — durch eine noch starkere. 
beinahe einen geschlossenen Hohlcylinder bildende Wolbung. 

Aus all' dem Vorhergehenden schliesse ich nun, dass die 
Aehnliehkeit der Narben von Viola uliginosa mit denen der Violat 

s einen naheren Verwandsehaftsgrad anzeigt, wahrend 
die allerdings viel augenfalligeren Unterschiede nur durch die ver- 
schiedenen Existenzbedingungen hervorgerufen sind. Auf Grund 
dieser Darlegungen schlage ich deshalb fur die Veilchen der nord- 
europaischen Flora folgendes System vor, welches sich iibrigens 
dem von Borbas11) entworfenen in vielen Stucken eng anschliesst: 

I. Narbenoffnung an der vor- oder abwarts gestreckten Spitze des 
schwach keulenformig verdickten Griffels: 

Sectio Noxnixnum  Gingins. 
1. Narbe hakenformig, d. h. an der Spitze des seitlich etwas 

comprimiierten Griffels hakenformig herabgebogen, Lange des 
herabgebogenen Hakentheiles — an der kurzesten Seite ge- 
messen — mindestens so lang wie der grosste Durchmesser 
des Griffels (Textfig.  11) '   Gruppe Uncinatar mihi. 
A. Auslaufer vorhanden: Sippe Flagellalae Kit. 

(V. odorata L., alba Bess., cyanea Oelak. nebst Vervvandten.) 
B. Auslaufer fehlend: Sippe Eflagellalae Kit. 

a. Friichte kahl: Leiocarpae Borbas 
(V. glabrata Salis Marschl. =   V. sciaphila Koch). 

b. Friichte behaart: Trichocarpae Borbas 
(V. hirta L., collina Bess., ambigua W. K. = caW~ 
pestris M. B.). 

2. Narbe rachen- oder schnabelformig, d. h. am abgerundeten 
Gnffelende vorn unten mundformig geoffnet (Taf. V, Fig. ^h 
oder ebenda in einen engrohrigen, vor-abwarts gerichteten 
Schnabel ausgezogen, dessen Lange — an der kurzesten Seite 
gemessen — den grossten Durchmesser des Griffels nicht 
erreicht (Taf. V, Fig. R, Mittelformen in Tafel V, Fig. c nnd 
Textfig. 10): Gruppe Mostratae mihi. 
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A. Narbenkopf mit farblosen Papillen besetzt, Narbe schnabel- 
fbrmig: Sippe Pajiilio&ac milt/. 
a. Grundachse an ihrer aufsteigenden Spitze zwischen den 

oberirdischen Stengeln eine Centralrosette langgestielter 
Grundblatter tragend, aus deren Achseln ira nachsten 
Jahre neue Stengel, wieder mit einer Centralrosette in 
der Mitte, hervorspriessen: Rosulantes Borbas. 
(V. Biviniaua Rchb.. V. sih-estris (Link.) Rchb., V. arc- 
naria D. C. =  V. rupestris Schmidt). 

b. Centralrosette fehlt. Arosu/atae Borbas. 
a. Alle Nebenblatter kiirzer als die halbe Blattspreite. 

(V. canina (L. p. p.) Kchb., V.montana L. fl. suec. etc.) 
fi. Obere Nebenblatter so lang oder langer als die halbe 

Blattspreite. 
(V. stagnina Kit., pimila Chaix, elatior Fries). 

B. Narbenkopf ohne Papillen, Narbe raund- bis rachenfbrmig: 
Sippe Epap-illosac mihi. 

a. Auslaufer fehlend; im Fruhjahr entsteht nur eine Blatt- 
rosette mit achselstandigen Bliiten. zu Beginn des 
Sommers spriessen aus den Blattachseln blatt- und bluten- 
tragende Stengel hervor: Mirabiles Nyman. 
(Viola mirabilis L.). 

b. Auslaufer vorhanden: Repentes mihi. 
(Viola uliginosa Bess.). 

3. Narbe schief scheibenformig. am unteren Rande rohrenformig 
vorgestreekt: Gruppe JPlagiostigma Godr. 
A. Auslaufer vorhanden: Sippe Siolonosae mihi. 

(V. palustris L. und epipsila Ledeb.). 
B. Auslaufer fehlend: Sippe Estolonosac mihi. 

b. Blatter fiederschnittig. 
(V. pinnata L.). 

H. Narbenoffnung   an   der  Bauchseite   der   bilateral-zweilappigen 
Spitze des etwa verkehrt-flaschenformig verdickten Griffels: 

Sectio Dischidiuxn Gingins. 
(Viola biflora L.). 

HI- Narbenoffnung an der Unterseite des kugelig verdickten Griffel- 
kopfes,    einer   Mundoffnung    mit    vorgestreckter   Unterhppe 
gleichend. Sectio Melanium Gingins. 
(Viola lutea Huds., V. alpina Jacq., V. calcarata L., V. altaxca 
Ker Gawl.,   V. cenisia L.,  V. tricolor L. etc. mit ihrer zahl- 
reichen Verwandtschaft.) 

Fur dieses  System   spricht   wohl   auch   der  Urastand,  dass 
"Qnerhalb jeder der mit 1,2 und B bezeiehneten naturlichen Gruppen 
zahlreiche Bastarde bekannt geworden sind, wahrend — wenn ich 
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von dem mir zweifelhaft gebliebenen Bastard Viola palustris X 
uliginosa (siehe oben) und einigen anderen gewiss falsch gedeuteten 
Forraen absehen darf — Kreuzungen von Arten verschiedener 
Gruppen bisher nicht festgestellt worden sind. Insbesondere spricht 
die Existenz von Mischlingen der V. uliginosa mit raehreren Ver- 
tretern der „Papillosaeu meines Systems sehr zu Gunsten ihrer 
naheren Verwandtschaft mit denselben. 

Zum Schluss muss ich noch einige unrichtige Angaben iiber 
Viola uliginosa, welche sich in verschiedenen Schriften vorfinden, 

berichtigen. 
Zunachst sei erwahnt, dass schon in der unter Anmerkung ") 

citierten Abhandlung v. Treskow's die so oft als Merkmal her- 
vorgehobene Mehrspornigkeit der Bluten mit Becht fur eine wohl 
durchiiberreichliche Ernahrung hervorgerufene Anomalieerklartwird. 

Als Antwort auf eine von Borbas11) und Aseherson1) 
aufgeworfene Frage kann ich nach Untersuchung eines nach Hun- 
derten zahlenden Materiales feststellen, dass eine Scheidung der 
Viola uliginosa in eine Unterart mit stumpfen und eine andere 
mit spitzen Kelchblattern keine Berechtiguug hat, da ich an den 
mir bekannten Standorten bei sonst ganz gleichen Individuen so- 
wohl das eine als auch das andere Verhalten beobachtet habe. 
Damit kommt die von Borbas11) (in der Fussnote zu Seite 194) 
auf seine ungewisse Vermuthung hin aufgestellte „nordlichere Race 
(V. oxysepala Borb.)" in Fortfall. 

Hinsichtlich der Blutenfarbe und -Grosse, iiber welche unter 
verschiedenen Autoren Uneinigkeit besteht, muss ich den Angaben 
Ruprecht's3) und 21) beipflichten, nach welchen die Farbe em 
gesattigtes Violett, etwa zwischen dem der V. odoraia und V. hirta 
stehend, ist, welche beim Welken, namentlich an sonnigen Stand- 
orten (!), durch grossere oder kleinere weisse Flecken gescheckt 
erscheint. Nur sehr ausnahmsweise habe ich hellere Bluten, etwa 
von der typischen Farbung der V. epipsila, gefunden. In der Grosse 
schwanken die Bluten bei uns zwischen 20 und 30 mm im Langs- 
durchmesser, als Mittelmass erscheinen 25 mm. Die seitlichen 
Kronblatter fand ich meistens kahl, mitunter erwiesen sie sich am 
Grunde schwach gebartet. 

Ueber die „Flugel" des Blattstieles habe ich schon oben in 
beschrankendem Sinne sprechen miissen. 9g ,7. 

Endlich wird in zahlreichen Handbuchern [siehe u) ") 1 > 
-) 30)] mit mehr oder weniger Nachdruck das Vorhandensein kleiner 
brauner Drusen an der Blattunterseite der Viola uliginosa betont. 
Ich kann den Verdacht nicht abweisen, dass diese Angabe immer 
wieder bios abgeschrieben worden ist, ohne dass man sich die 
Miihe nahm, dieselbe — an frischem Materiale naturlich — nacn* 
zupriifen. Diese Thatsache ist um se auffallender, als Rupreefit 
— welchen ich in alien Stiicken immer nur bestatigen kann 
schon 184521) auf das Irrefuhrende  dieses Merkmales hingedeutei 
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hat. Der wahre Sachverhalt ist namlich der, dass am lebenden 
Blatte keine Spur von Driisen zu eDtdecken ist. Ein guter Quer- 
schnitt lasst unter dem Mikroskop erkennen, dass die Epidermis- 
zellen der unteren Blattflache im Allgemeinen kleiner sind, als die 
der oberen, dass sich aber unter ihnen einzelne von bedeutenderer 
Grosse finden. Ob diese letztere die Bedeutung von „ Driisen" 
haben, muss ich bezweifeln, da mir von irgend einem Drttseu- 
secret an Veilchenblattern nichts bekannt ist. Alle Zelien der 
Epidermis sowie des Mesophylls sind — bis auf den eventuellen 
Chlorophyllgehalt — farblos und bleiben es nach sorgfaltigem 
Trocknen auch im Herbar, wenigstens in den ersten Jahren. Bei 
alteren oder vielleicht nachlassiger getrockneten Herbarexemplaren 
findet man dagegen allerdings eine mehr oder weniger dichte braune 
Punktierung beider Blattflachen, zumal der unteren. Eine raikro- 
skopische Querschnittsuntersuehimg ergibt. i.i>~ i-r Inhalt einzelner 
Zelien und ZelJgruppen beider Blattoberhaute sowie des Mesophylls 
lebhaft rothbraun gefarbt ist. Ob diese Verfarbung von bestimmten 
Centren ausgeht, konnte ich nicht ermitteln, dieselbe ist jedenfalls 
durchaus keine alleinige Eigenthiimlichkeit der Viola uliginosa. 
Ich verweise z. B. darauf, dass Viola Einseleana F. Schultz33) 
auch durch dicht schwarz punktierte Blatter gekennzeichnet wird, 
und fordere Interessenten auf, sich die Veilchen ihres Herbars 
uberhaupt daraufhin anzusehen; sie werden diese Punktierung bei 
Vertretern verschiedener Arten finden konnen. Ob dieselbe sich 
vielleicht bei einigen Formen — keinesfalls aber bei V. uliginosa 
—; schon im lebenden Zustande ausbildet, kann ich aus Mangel an 
frischem Materiale soeben nicht entscheiden. Jedenfalls handelt 
es sich dabei um eine postmortale Veranderung des Zellinhaltes, 
die wohl der mit den Jahren eintretenden Braunung ursprtinglich 
farbloser Trichome (z. B. bei den Hieracien) gleichbedeutend ist. 

Riga, Januar 1903. 

Naclitrag. Im Anfange dieses Artikels ist bei Besprechung 
der Verbreitung der V. uliginosa im Balticum erwahnt, dass sie 
a«f der Ostseeinsel Dago noch nicht gefunden worden sei. Jndem 
]eh mich soeben auf der genannten Insel behufs Erforschung ihrer 
Flora befinde, kann ich von hier aus mittheilen, dass — wie zu 
erwarten war — das Moorveilchen auch auf ihr an zusagenden 
Standorten nicht selten ist. 

Dago, Kertel, Juli 1903. 

Erklarung der Tafeln. 
n Tafel V. 
"       • •  -        .... 

('i laeh  rVis hem und getroeknetem Material;   rechts von der punk- 
tierten Linie im Friihlingsstadium, links im Hochsommerstadium. 
-4 Nebenbliitter am Blattstielgrunde, etwa zweimal vergrossert. 

33) P. Schultz, Arch. 1866, 352. 



Narbenkopfe in je etwa zwanzigfacher Vergrosserung sowohl von nje etwa zwanzigfaeher Vergrosserung s> 
• Seite als von vorn, und zwar: p = V. palustris, u = V. ( 

lere Fi'guren:   Pollenkorner  bei 
nl =   V. uliginosa,   Ri  = 

schrumpft). 

ptfigur:   V. montana L. fl. 

sa,   Ri  = V.   Riviniana   (beide   normal 
Riviniana X uliginosa (alle Korner 

Tafel VI. 
suec. X 

Hauptfigur: V. Rivii 
Nat. Grosse. 
A Nebenblatter, 

Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens. 

Caloplaca (sect. Eiicaloplaca) Schaereri (Flk.) A. Zahlbr. 
Bocche di Cattaro :  Devesite bei Castelnuovo, 600—700 m 

und auf dera Gipfel  der Dobrostica, c.   1570 m,  an Kalkfelsen 
(Baumgartner). 

Caloplaca (sect. Eiicaloplaca) sarcopisoides (Kbr.) A. Zahlbr. 
Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Piwus Jialepensis (Lutke- 

muller). • *     ' 
Caloplaca  (sect. Eiicaloplaca) arenaria var. Lallavei (Clem.) A. 

Ombla bei Ragusa (Baumgartner); Insel Lissa: bei Comisa, 
c. 160 m (Ginzberger); Insel Lesina (Lutkemuller); tiberall 
an Kalkfelsen. 

Caloplaca (sect, Eucaloplaca) ferruginea (Huds.) Th. Fr. 
Halbinsel  Lapad   bei   Ragusa,   an  Quercus Ilex (Lutke- 

muller) und an Pmus halepensis (Baumgartner). 
Caloplaca (sect. Eucaloplaca) Pollinii (Mass.) Jatta. 

Bocche di Cattaro: bei Castelnuovo an Oelbaumen (Baum- 
gartner); Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Juniperus-ZwigW 
(Lutkemuller); Insel Lagosta: an Myrtus- und Quercus llex- 
Zweigen (Ginzberger). 

273.  Caloplaca I >»   L Gaspat-rlniai uurtnttia (Pers.) Stnr. 
In der hinteren Ombla bei Ragusa, c. 100 m, an Kalkfelsen 

(Baumgartner); Insel Calamotta: Punta Gornja, an Kalkkhppen 
am Meere (Ginzberger) 

2<4.  Caloplaca (sect.   Gasparrina) lobulata (Smrfl.) Stnr. 
         Insel Pelagosa piccola: an Kalkfelsen hiiufig (Ginzberger;. 

') Vergl. Nr. 4, S. 147, Nr. 5, S. 177. Nr. 6. S. 239 und Nr. 7, S. 285. 
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