
58

Die Pflanze .stammt aus dem Herbarium C h. C. P utt 'Haiti 
morej und liegt jetzt im Herbarium E. P. V rang’s (Falköping 
Leider ist der Text der Etiquette nicht gut lesbar. So konnte 
ich die näheren Standortsangaben und den Namen des Sammlers 
mich nicht entziffern.

11. Noch ein W ort zur Frage der Nomenklatur der 
Parm elia caperata H .) A ch.

V ainio fand (siehe Parm elia cylisphora W ajn. in Acta Soc. 
Faun, et Flor. Fenn. XIII. 1896. p. 7.) in dem Linne’schen 
Herbarium unter dem Namen Lichen caperatus eine Cetraria  
p inastr i fScop.) E. Firnes und kam zu dem Resultat, dass die 
Parm elia caperata A uct. einen neuen Namen bekommen muss. 
Zu diesem Zwecke hatte er den Namen Parm elia caperata l). 
cylisphora > A ch. Synops p. 196.) vorgeschlagen. Aber, wie bekannt 
'siehe auch Z ahlbr. in Ivrypt. exs. No. 2070p kommt bei nomen- 
klatorischen Fragen in erster Linie die Diagnose und die citierte 
Literatur und erst in letzter Linie das Herbarexemplar L l\nk;s in 
Betracht. In seinem Herbarium hat L inne manche Pflanzen falsch 
bestimmt. Nach der citierten Literatur aber ist es klar, dass man 
den Namen Parm elia caperata aufrecht erhalten muss Liehe auch 
Z ahlbr. 1. c.).

Im Sommer 1927. hatte ich Gelegenheit, im Herbarium 
A charius’s 'Helsinki) zu arbeiten. Dort habe ich zwei Exemplare 
von Parm elia '-aperata gesehen. Eines mit der Bezeichnung „His- 
pania“: Lager oben an den Rändern stark runzelig, teilweise 
granulüs-sorediös, grosslapjng, Lappen 1 cm breit, am Rande 
gekerbt. Das zweite aus ..Germania14 es sieht dem Vorigen ganz 
ähnlich, nur die ganze Oberfläche auch der Lagerrand und Unter
seite der Apothecien sind dicht mit kleinen Papillen bedeckt. 
Die Papillen öffneten sich noch nicht zu Soredien. Lager bei 
beiden Exemplaren K  +  gelb Mark K — CaCl—.

Es lag dort auch eine Flechte als Parm elia caperata h. 
cylisphora (A ch. Synops. p. 196.) bezeichnet, aus ..Amer. septentr. 
Lager K  +  gelb ; Mark K —, CaCl— . Oberseite teilweise granulös- 
sorediös. Im Übrigen sieht sie der vorerwähnten. Parm elia 
caperata aus Hispanien ganz ähnlich, nur ist sie nicht so sehr 
runzelig.

Also sind von nun an mit dem Namen „cylisphorau die 
sorediösen Formen der Parm elia caperata zu bezeichnen. Folglich 
gehört zu P . caperata (L.j A ch. var. cylisphora A ch. (Synops. p. 
196), P  caperata f. sorediosa M albr. apud H arm. Lieh, de France, 
vol. IV 1909. p. 574. als Synonym. Die in Hispanien gesammelte 
AcHARius’sche Parm elia caperata gehört auch zu var. cylisphora. 
Die in Germanien gesammelte aber zu Parm elia caperata /. 
papillosa H arm. 1. c.
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12. Über Parm elia saxatilis P. rosaeformfs A ch. 
Univ. p. 470.

Im Sommer 1927 habe ich die genannte Pflanze im Herbarium 
A charius’s (Helsinki) untersuchen können. Auf grösseren roten 
Pappendeckel-Karten waren kleinere weis.se Papierstücke aufgeklebt. 
Auf einem dieser weissen Papiere fand ich unten die Inschrift 
.,Parm elia saxatilis var. rosaeformis L . U." Es lagen dort zwei 
Exemplare. Oben eine Cetraria g lauca fL.j A ch., unten eine 
Parm elia sulcata T ayl. (Lager K  + gelb ; Soredien K  +gelb, dann 
rötlich; Mark K  + gelb, später schwach rötlich). Zwischen diesen 
zwei Flechten war der Fundort auch aufgeschrieben ..Svecia'h 
Die zwei Flechten sind schon habituell so verschieden, dass ich 
es für ausgeschlossen halte, dass A charius sie für identische Arten 
gehalten hätte. Nun dreht sich die Frage darum welche dieser 
Pflanzen eigentlich „rosaeformis" benannt wurde'? Meiner Ansicht 
nach bezieht sich Name rosaeformis auf die untere Pflanze. Denn 
1. finden sich auf denselben Pappendeckel auch Parm elia saxatilis  
A ch. fl. c. p. 469) Exemplare und die var. rosaeformis ähnelt 
diesen viel mehr, als die obere Cetraria g lauca , so dass es mir 
durchaus nicht Wahrscheinlich erscheint, dass A charius dies nicht 
beobachtet hätte. Neben den Gesagten spricht auch, 2. dass ich 
zwischen den P arm elia saxatilis  Exemplaren auch eine Parm elia  
sulcata T ayl. fand (Lager K  +  gelb Mark K  + gelb, später sehr 
schwach rötlich), das vollkommend mit var. rosaeformis überein
stimmte.

Nach den Gesagten aber muss man statt Parmelia\ snlcaui 
T ayl. (in M ack. Fl. Hib. 1886. p. 145) den alteren Namen rosae
formis in Gebrauch nehmen, wie ich dies schon in Folia Crypto- 
gamica. vol. I. No. 6. 1928. p. 591—592 noch ohne die Original
exemplare gesehen zu haben, nur auf Grund literarischer Angaben 
getan habe.

13. Über Parm elia subconspersa Nyl. in Flora LII. 1869. 
p. 293 (secund. herb . Nylandekj in Helsinki. 1927

Ich habe an Nylander’schen Parm elia subconspersa Exem
plaren die Kalireaktion gemacht und gefunden, dass sie sehr 
karakteristisch ist. Ich konnte nämlich nicht die geringste rötliche 
Färbung beobachten, was hingegen bei Parm elia conspersa mehr 
oder minder, aber stets der Fall ist. Ich kann mich also nicht 
jenen Lichenologen anschliessen, die Parm elia subconspersa nur 
als Varietät der P arm elia conspersa behandeln. In den Folgenden 
werde ich einige Nummern des Nylander’schen Herbariums auf
zählen, mit Angabe der Untersuchungsresultate. (E. V ainio hat 
nämlich alle Exemplare des Nylander’schen Herbariums mit 
Nummern versehen, des leichteren Zitierens wegen.)

No. 34704. Pyren. Orient, supra terram . alt. 800 m. W



Nylander. 1884. == Parm elia suhconspcrsa Nyl. Thallus superne 
haud isidiatus, subtus pallidus. Medulla K —.

No. 84717. Ohne Fundort =  Parm elia subconspersa Nyl. 
varietas nova snbstenophylla G y e ln ik . Lobi tlialli angustí, ca. 
1 mm lati, ca. 10—15 mm longi, imbricati, pulvinati, subdichoto- 
miter ramosi. Thallus subtus pallidus. Medulla K — .

No. 34708. Nova Zelandia, ad saxa basáltica. !)r. L indsay. 
1861. =  P arm elia Linkolae G-yelnik n. spec. Similis Parm eliae 
subconspersae N y l ., sed thallus snperne isidiatus. Habitu similis 
Parm eliae conspersae var. stenophyllae A ch.

Die Pflanze habe ich nach Herrn Prof. Dr. K. L inkola 
benannt, der mich im Sommer 1927 bei meinen Studien in 
Helsinki freundhchst unterstützt hat.

No. 34718. Japonia. Nagasaki. E. Almquist. 1879. =  P a r 
melia Linkolae G y e l .

14. Peltigera nitens (A nders.) G y e l . f. zeelandica G yelnik

n. f. A  typo diflert tliallo margine crispo. Sterilis. Scheda: 
..Peltigera polyclactyla H o ffm . N y l . Syn. p. 326. Nya Zeeland 
B erggren" .

Die Etikette war schwer zu lesen, deswegen kann ich auch 
den genaueren Fundort nicht angeben. Die Originalpflanze liegt 
im Herbarium des Naturhistoriska Biksmuseets in Stockholm.

15. Peltigera pérfida G y e l . forma nova lophyroides 
■ ■Gyelnik . A typo diflert thalli margine crispo. H abit. Ditio Ura- 
lensis. Distr. Perm. In silvis prope pag. Oborino. 1. IX. 1926. 
Leg. A. O xner . Specim. orig, est in herb. meo. Die Pflanze habe 
ich, zur Revision von A. O xner (Kiew) bekommen.

16. Peltigera suomensis G y e l . forma nova jeniseiensis 
G yelnik . A t}rpo diflert thallo superne pruinoso. H abit, in Sibiria. 
..Gouv. Jeniseisk, Dorf Arantajka, Fluss JeniseR 11. IY 1914. 
Leg. AV. K ewendatto. Specim. orig, est in herbario meo. Die 
Pflanze habe ich zur Revision von M. P T om in ( AYoronesh j 
bekommen.

AYährend meiner Peltigera-Studien sind mir noch, folgende 
Formen untergekommen, die ich als neue zu unterscheiden für 
nötig erachte

Peltigera aphthosa r. m icrothallina G y e l . Lobi parvi. nume
rosa imbricati. — P. variolosa v. m icrophyllina G y e l . Lobi parvi, 
numerosi, imbricati. — P. variolosa f. dilaceratella G y e l . Similis 
v. microphyllinae, sed margo crispus vel dilaceratus. —■ P  malacea 
r. imbricata G y e l . Habitus malaceoideus, panniformis. — P. malacea 
r. dactylocles G y e l . Thallus cligitatus. — P. malacea v. subpulccru- 
lenta G y e l . Thallus superne p. p. verruculososcabridiforme tomen- 
tosus (margine crispo in forma erispornarg inata  Gyelj. — P. 
membranácea f. fibrilloides G y e l . A v . Szatalae diflert rhizinis 
flbrillosis, longis. — P  membranácea f. subfibrilloides G y e l . A
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typo differt rhizinis fibrillosis longis. — P. membranácea f. fibril- 
losa G y e l . Bhizinae breves. — P. boliviensis G y e l . A P. mexicana 
differt venis fibrillosis, rhizinis haud conflnentibus. — P. bolivi- 
ensis v. irregularis  G y e l . Thallo superne partim verrucnloso 
scabridiforme tomentoso. — P. canina /’. subincusa G y e l . Thallus 
superne incusus. — P. rufescens f. lacera G y e l . Margine crispo.
— P. rufescens f. lacera G y e l . Margine crispo. — P. rufescens f. 
complicata G y e l . Thallus complicatus. — P. rufescens f. albidula 
G y e l . A v . palm ata differt thallo superne incuso.. — P. rufescens 
v. subchagrinosa G y e l . Thallo superne partim verruculoso-scabrido.
— P. erumpens f. glabrescens G y e l . Thallo superne glabrescente.
— P. erumpens f  scabricla G y e l . Thallo superne p. p. verruculoso- 
scabridiforme tomentoso. — P. erumpens f. densa G y e l . Thallus 
subtus densissime rhizinosus. — P. lepidojjhora f. nucliuscida G y e l . 
Thallus superne glabrescens. — P. subcanina f. subpalmata G y e l . 
Thallus digitatus. — P. praetextata f. lapponica G y e l . Thallus 
robustus. — P. praetextata f. panniform is G y e l . A f. is id ia ta  
diffeit thallo panniformi. — P  genuina f. m inutella G y e l . Thallus 
panniformis. — P. genuina v. palmatoides G y e l . Thallus digitatus..
■— P. m agyarica  G y e l . Habitus pusilloideus. Ceterum ut in P  
polydactyla. — P. polydactyloides f. canariensis G y e l . Margine 
crispo. —■ P. polydactyloides v. guineensis G y e l . Thallus digitatus.
— P  polydactyloides f. fennica G y'e l . Thallus superne p. p, 
verruculoso-scabridus. — P. horizontalis f. lacim data G y e l . Mar
gine dilacerato-crispo. — P  horizontalis f. lobatoides G y e l . Thallus 
digitatus. — P  dolichorrhiza f. subavenio G y e l . Thallus subtus p.. 
p. malaceaeformis. — P  m eridiana f. crispoides G y e l . Margo 
crispus. P. polydactyla v. crassoicles G y e l . nom. nov. Synon. v. 
hymenina Auct. — P  polydactyla v. subnervosa G y e l . Venae 
elevatae. — P  subamericana G y e l . Thallus pellucidus, subtus 
rhizinis fibrillosis obsitus. — P. sub americana f. Orizabae G y e l . 
Margo crispus. — P. Degeni f. Tasmaniae G y e l . Thallus digitatus.
— P. Vainioi G y e l . Thallus superne glaber, sorediosus, subtus 
una rhizina solitaria in centro (ut in P. venosa) obsitus. — P. 
sibirica G y e l . Similis P. scutatae sed thallus superne omnino 
levis. — P. scidata f. nuda G y e l . A  f. typica differt maroine 
tha.lli p. minutissime p. soredioso. —•• P. Zopfii f. parisiensis 
G y e l . P. horizontalis f. muscorum analoga.

Die ausführlichere Beschreibung und die Aufzählung der 
Standorte dieser neuen Formen wird in meiner in Vorbereitung 
befindlichen Peltigera-Monographie erscheinen.

17. Formae Candelariae concoloris (Dicks.) Arn. herbarii 
Musei Nationalis Hungarici (Budapest).

F. flavicans (Gmel.) Gyel. n. comb. Lichen fiavicans Gmelix, Syst. Natur., vol. II. pars II. 1791. p. 1364.
Thallus ramoso-lobulatus, adscendens, flavo-aurantiacus vel



aurautiacus. ad marginem crispus vel granuloso-crispus, interdum 
partes superiores loborum etiam hic illic granulosi. Thallus K — . 
Forma typica.

H ungaria. Com. Turöc. Stubnyafürdö, ad Alnum, 500 m 
{M argittai) Com. Szepes. Löcse, ad cort. Tiliae (G reschik) ; Com. 
Pest. Juxta Ürkeny, ad cort. Populi n igrae  et Robiniae, 120— 
180 m (T imkö) : Com. Temes. Deliblati homokpuszta, ad. cort. 
P in i nigrae, 150 m (T imkö) ; Fiume ad trunc. Pauloumiarum  
(Sch ü ler , K iypt. exs. no. 670.). — S uecia . Yg. Kinneved, Hanag 
(Y rangi. —  F ennia. Nylandia, Helsingforsia, Vanhakaupunki, ad 
cort. Alni glutinosae (R äsän en . Nyl. et Norrl. Herb. Lieh. Fenn, 
no. 502.). — G ermania. Berchtesgaden, ad cort. Robiniae pseudac\ 
{R abenhorst, Lieh. Europ. no. 887.). — T irolia austr. In pago 
Jenesien prope Bozen, ad cort. M ali, P y r i, P run i, ca. 1100 m 
{ K ernstock , Fl. exs. Austro-Hung. no. 2789). — S tyria. Pettau 
{F\v. ?). — G a llia . Mt. Blanc (?); Ardennes, ad cort. F rax in i, 
Tiliae  (L ibert. PI. ciypt. Ard. no. 216.). — C aucasia . In rupe ad 
Adil Su ( L o jk a , I. Cauc. no. 402.). — E xsiccatae  : Candelaria 
concolor, K iypt. exs. no. 670; Fl. exs. Austro-Hung. no. 2739; 
Placodium candelarium , R aben h . Lieh, europ. no. 887 Parm elia  
fiavo-glaucescens L ibert. Plantae ciypt. in Arduenna no. 216 ; 
Candelaria concolor ra r . effiisa N y l . et N orrl. Herb. Lieh. Fenn, 
no. 502.

Obs. 1. Für die Stammform wollte ich keinen neuen Namen 
wählen, sondern es wurde das älteste Synonym der Candelaria 
concolor (siehe oben) zu diesem Zweck varwendet, leider ohne 
ein Original-Exemplar gesehen zu haben.

Obs. 2. Candelaria concolor ra r . effusa M err. e t B urnh. in  
B iyo lo g ist. X X Y  19 2 2 . p. 73. geh ört w ah rsch ein lich  h ierher.

F. chlorina H arm. Lieh de Franc, fase. IY 1909. p. 603. 
Thallus lobatus, lobi adscendentes, virides vel ilavovirides, 

ad marginem granulosi. Thallus K — .
H ungaria. Com. Pest. Ad Ecser, ad cort. Popidi pyram idalis 

160 in (T imkö) ; Com. Yeszprem. In pag. Balatonalmädi, ad cort. 
Aceris et Robiniae, 110 m (T imköj.

Yar. granulosa ( L eight.) B oist. N o u v . Flore Lieh. 2. part. 
1903. p. 62 M eresch k . Enum. Lieh. Prov. Baltic. 1913 . p. 20: 
Lecanora candelaria rar. granulosa L eight. Lieh. Fl. Great. Brit. 
ed. 3. 1879. p. 168.

Thallus aurautiacus, crusta granulosa, grosse areolata formans. 
Thallus K — . Man kann keine Lagerlappen unterscheiden.

H ungaria. Com. Szepes. Löcse, ad cort. P ru n i avium  (Greschik); 
Eperjes (Hazslinszkyi Com. Pest. Puszta-Monostor ad Kecskemet, 
ad cort. Robiniae. 120 m (Timköj. — E sthonia. Katerintal prope 
Reval A I ereschkoyszkY, Lieh. Ross. exs. no. 37). — E xsiccata 
Candelaria concolor YTar. granulosa Mereschk. Lieh. Ross. exs. 
no. 87.

t i -
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Obs. 1. Hierher ist wahrscheinlich als Synonym zu ziehen 
C am lelaria concolor f. citrina ( K rempelhj DT. et S.: Zahler. Cat. 
Lieh. Univ. YI. 1929. p. 8. (ubi syn.).

Obs. 2. Ausser der hier erwähnten sind noch folgende zwei 
Formen bekannt:

var. pulv inata  (A nzi) Z ahlbr. 1. c. 
var. substellata (A ch.) V ain. Z ahlbr. 1 c.

18. Über Parm elia Baumgartneri Zahlbr. Ann. Mycol. 
vol. I. 1903. p. 358. Während meiner Untersuchungen fiel mir 
unter den S chaereRa c h e n  Lichenes Helvet. die Kummer 372 
isub nom. Parm elia olivacea a. saxicola a. glabrd) unter die Hände. 
Eine genauere Untersuchung dieses Exemplares führten zu dem 
Resultat, dass diese Pflanze mit der ZAHLBRUCKNER’schen Parm elia  
Baum gartneri übereinstimmt. Authentisches Exemplar habe ich 
zwar nicht gesehen, aber nach der Beschreibung musste mit 
dieser Art identifiziert werden. Nach dem mir vorliegenden 
Exemplar möchte ich die Diagnose mit Folgendem ergänzen: 
Pycnidien sind sowohl an der Oberfläche als auch am Rande der 
Pflanze vorhanden, aber diese sind vollkommen in das Lager 
eingebettet, sie sind schwarz, die Ränder der Apothezien sind 
ganz oder hie und da eingeschnitten, ohne Wärzchen. Mark 
weiss, auf Kalilauge sich erst gelb, später rostrot, auf nach 
Kalilauge angewendetem Chlorkalk rosafarbig verfärbend. Isidien 
und Soredien fehlen.

Die wichtigsten Artkaraktere dieser A rt sind die Kali
reaktion und ihr Habitus. Die übrigen hier angegebenen 
Unterschiede zwischen der mir vorgelegenen Pflanze und der 
Originalbeschreibung sind viel zu geringfügig um sie etwa für 
verschiedene Arten zu halten, sie dürften innerhalb der Variations
breite der A rt fallen und allenfals etwas zur Kenntnis dieser 
beitragen. Im Folgenden vergleiche ich die Pflanze mit einigen 
nahe verwandten Arten mit Angabe der wichtigsten Unter
schiedsmerkmale.

Mark K CaCl K (CaCl
P. Baumgartneri Zhlb. gelb dann rot — rosa saxicola
P. proHxa (Ach.) Röhl. - — — saxicola
P. Delisei (Duby) Nyl. - — rosa , saxicola
P. glabra (Schaer.) Nyl — rot rot i corticola
P. olivacea Nyl. — — corticola

Parmelia Baumgartneri war bisher nur aus Tirol (Zahlbr- 
1. c.) bekannt. Das Areal wird nun durch die hier behandelte 
Pflanze bis auf die Schweiz uusgedehnt. Auf der Etikette steht
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bloss ..ad saxa alpina“ In der Schweiz konnte man mit Recht 
das Vorkommen dieser Pflanze erwarten. Meiner Meinung nach 
sind noch zahlreiche Standorte aus den alpinen Gebieten Europas- 
zu erwarten.

19. Lecanora praeradiosa N y l . var. budensis G yelnik .
n. var. A  typo (sec. spec. orig, in herb. Mus. Budapest; differt 
thallo ad marginem pruinoso et superne cum tuberculis pallidi- 
oribus ca. 2—5(— 10) mm magnis obtecto. Thallus K  +  flavus 
demum rubescens. H abitat in Hungaria, ad opp. Budapest, in 
monte ..Csillaghegy“ alt. ca. 240 m s. m. ad saxa calcareo-arenosa. 
Legit V  G yelnik .

Lecanora praeradiosa N y l . ist bisher als ein Enclemismus 
von Budapest bekannt. Ihr „locus classicus“ ist der Berg „Ordög- 
orom“ im Wolfstale bei Budapest, auf Hornstein Breccia. Später 
wurde diese Flechte an mehreren anderen Orten der Umgebung 
von Budapest aufgefunden, u. zw. an den Mauern des Aquincumer 
Amphiteatrum’s und auf dem Berg „Nagykevely" (siehe S zatala 
in M. B. L. 1925. p. 64 und 1926. p. 214). Der Fundort von 
Berg „Csillaghegy“ schliesst sich als vierter an die bisher be
kannten drei an. Die Unterlage unserer Pflanze ist kalkhaltiges 
Silikatgestein. An dem locus classicus wie an den anderen drei 
Fundorten hat sie dieselbe Unterlage. Lecanora praeradiosa dürfte 
kein ausschliesslicher Endemismus der Umgebung von Budapest,, 
sondern eine nahe verwandte Schwesterart der Lecanora subcirci- 
nata  N y l . sein, welche sich auf dieser Unterlage umgeformt hat 
und welche man ausser der Grenzen unserer Heimat auch noch 
auffinden wird, oder welche auch schon aufgefunden jedoch 
verkannt worden ist. Für diese Auffassung spricht eine auch auf 
dem Berg „Csillaghegy" aber auf den sogenannten „härshegyer“ 
Sandstein gesammelte Lecanora subcircinata N y l . (Lager K+gelb- 
später rot). An dem Berg „Csillaghegy“ kommen Dachsteinkalk 
und „härshegyer“ Sandstein nebeneinander vor und so kann man. 
natürlich auch die Übergänge zwischen diesen Gesteinen dort 
vorfinden. Lecanora 2i r tteradiosa (var. budensis) kommt auf dem 
typischen Kalkhaltigen „härshegyer" Sandstein vor, in welchem 
die rauchgrauen Quarze und die dunklen Gemengteile dominieren, 
dagegen ist die Unterlage der vorerwähnten Lecanora subcircinata 
ein dem Kalkstein sehr nahe stehender Sandstein, in welchem 
rauchgrauen Quarze nur sehr spärlich enthalten sind und von den 
dunklen Gemengteilen kaum einige entdeckt werden können. A u f 
Salzsäure brauste der Stein sehr stark und lang (viel stärker und 
länger als die Unterlagssteine der Lecanora praeradiosa var. 
budensis und an dem locus classicus vorkommender Lecanora 
praeradiosa) auf. Ebenda hatte ich auch an Dachsteinkalk Leca
nora subcircinata N y l . ('Rindenschicht K  +  rot; Oberer Teil des- 
Markes K  +  gelb dann rot) gefunden.
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Die Gesteinsunterlage der an dem locus classicus gefundenen 
Lecanora praeradiosa brauste auf Salzsäure nur sehr schwach auf, 
was also für geringen Kalkgehalt spricht — im Gegensätze zur 
Unterlage der Lecanora praeradiosa var. budensis. welche auf 
Salzsäure viel mehr auf brauste. Wahrscheinlich hat dieser grössere 
Kalkgehalt den Charakter unserer Varietät hervorgerufen: die 
Bereifung an der Oberseite der marginalen Abschnitte, ebenso 
wie die an der Oberseite zerstreut sitzenden Auswüchse, welche 
blasser als die Oberseite des Lagers sind. Diese Auswüchse sind 
unregelmässig, konvex, gefeldert, durchschnittlich 4—5 mm gross, 
am Rande unregelmässig wellig, gekerbt, manchmal sind mehrere 
dieser Auswüchse zusammengeschmolzen. Oberseite des Lagers und 
auch die Markschicht färbt sich auf Kalilauge erst gelb, später rot.

An dem Originalexemplar der Lecanora praeradiosa N y l . 
wird die Oberseite und auch die Markschicht auf Kali erst gelb, 
dann rot.

Die Originalexemplare der Lecanora praeradiosa und der 
Lecanora praeradiosa var. budensis liegen in dem Flechtenherbar 
der Botanischen Abteilung des Ungarischen National-Museums 
in Budapest.

Cirsium Seegeriorum mh.
(C. carniolicum Scop. X arvense Scop.)

Von: Dr. J. Murr (Innsbruck).

Von deii bei uns heimischen Cirsien gehen bekanntlich 
Cirsium lanceolatum  S co p . und C. arvense S co p . verhältnismässig 
sehr selten Kreuzungen ein. So vergingen, während ich im übrigen 
zahlreichen Girsrnm-Kombinationen, manchen davon an vielen 
Stellen und in grösster Individuenzahl, begegnet war, volle 40 
Sammeljahre, bis ich (an 2 Stellen der Feldkircher Umgebung) 
auch nur die Kombination C. oleraceum X arvense auffand.

Im Herbst vorigen Jahres legte mir Fräulein E lsa  L anser 
eine Reihe von Cirsium-Hybriden zur Bestimmung vor, die sie 
in der Gegend von Sillian, besonders im Villgrattentale gesammelt 
hatte, darunter in durchsichtiger und gleichmässiger Mischung 
den sonst nur von G elmi am Tonale gefundenen Tripelbastard
C. spinosissimum  X palustre X erisiihales, sowie vom Bahnhofe 
Sillian eine gonioklinische, zu den von m ir1 als „angehauchte" 
bezeichneten Mischungen gehörige Hybride C. super-heterophyllum 
X arvense; die ich, weil von dem eine ziemlich genaue Mittel-

1 „Neue Übersicht über die Farn- u. Blütenpflanzen von Vorarlberg 
Liechtenstein" III. 2 (Pflanzengeographisches Schlussheft) S. 417. ff.
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