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III. Fflanzennamen.
Abies pectinate 171. — Acacia lopbanta 333,

— Acanthaceae 47. — Acer 160; barbatum 268;
floridanum 269;. grandidentatum 2(.9; platanoides
387. — Aconitum Beptentrionale 245. — Acorns 373.
— Actimomyces Surberi 50. — Adiantum dissimu-
latum 53. — Aecidium penicillatum 103. — Aga-
panthus 339. — Agaricus 210; campestris 108. —
Agrostemma Githago 20. — Ailantbus 287. 380. —
Aira Wibeliana 327. — Alchemilla vulgaris 150. —
Alectorolophus 85. 134. 199. 358. — Aleuria vesicu-
losa 74. — Allium Cepa 21. 156; sativum 143. —
Alisma 41. — Alnus glutinosa 326. 340. — Alpinia

faJanga 143. — Alsidium Helminthochortos 51. —
lsinc Thomasiana 183. — Alternantbia 171. — Ama-

nita vaginata 74. — Amelancbier alnifolia 268. —
Anabacna flos aquae 356. — Anaectomerja media 91.
— Anagosperma 258. — Anaptychia ciliaris 174. —
Andropogoncitratus77; Scboenlanthus 187.—Anenra
239. — Angiopteris evecta 134. — Anhatonium Le-
winii 46. 65. — Anisopbyllum 183. — Antenuaria
dioica 214. — Anthoceros 239. — Anthurus borealis
256. — Aphanochaete repens 118. — Apiocystis Brau-
niana 132. — Aponogeton Goriae 183. — Aporo-
phallus subtiiis 225. — Arachis 44; hypogaea 271.
— Arenaria gotbica 29. — Argemone 259. 341. —
Aristolocbia clematitis 867; elegans 373. — Artemisia
Stelleriana 341. — Arthrobacter 203. — Arthroplec-
tridium 204. — Artocarpus integrifolia 371. — Asa-
rum 41. — ABCOCorticium 256. — Ascomyces endo-
genus 59. — Aseroc' 256. — Aspergillus 85. 115;
Oryzae 116. 134. — Asperococcus compressus 373.
— Aepidium filix mas 87. 194. 348. — Asplenium
Baumgartneri 199. 245; ienebrosum 53; yiride. —
Aster 251. — Astreptonema longispora 228. — Astro-
caryopsis 174. — Astrocaryum 174. — Atelanthera
236. — Aucuba japonica 326. — Aureobasidium Vitis
213. 252. 269. — Auricularia 123; sambucina 74.
— Avena sativa 17.

Bacillus Amylobacter 353; antbracis 118. 148;
capsulatus371; caulivorus 168; coli communis 48.133.
165. 229. 302. 371; corticalis 372; fluorescens
284; levans 47; lupuliperda 284; megaterium 385;
raesenterius vulgatus 228; Maltei 325; periniensis
272; pyocyaneus 28. 124. 168.310; subtilis 202; ther-
mophilus 357; Tuberculosis 325; typhi murium 48;
typhi abdoininalis 67; vorax 336. — Bacterium coli
commune 28. 47. 67; Mori 73; Proteus 65; termo
284; Zopfii 48. — Bactrinium 203. — Balsamia fragi-
formis 35. — Barbascenia 53. — Basanocantha spi-
nosa 164. — Batrachium 388. — Batrachospermum
102. — Begonia rex 168; ricinifolia 168. — Bellevalia
ciliata 230. — Benettites Gibsonianus 109; Morierei
109. — Beta vulgaris 18S. — Betula alba 31; Muri-
thii 167. — Bidcns radiata 118. — Billbergia dista-
caia 387. — Biscutella auriculata 20. — Blanyulus
guttulatus 77. — Blepharostoma trichopbyllum 29. —
Blumenavia rhacodos 225. — Bocconia 382. — Boletus
parasiticus 74; purpureus 108. — Boscbia 239. — Bo-
trycbium 199. — Botrytis Bassiana 330; cinerea 54.
118. 171. 188. 330. 378; tenella 330. — Brassica 292;
oleracea 20. 229. — Brodiaea congesta 21. — Bruchia
28. — Brugmansia 229. — Bryonia dioica 96. —
Bryopsis 230. — BUXUB 251; sempervirens 387. —
Byssothecium circinans 43. — Bysaus flos aquae 167.

Caeoma pinitorquum 160. — Calamites 295. — Cala-
modendron 337. — Gallitriche autumnalis 306. —
Calothrix lagnalis 230. — Galtba 40. — Galuna vul-
gariB 372. — Calycium cbrysocepbalum 190. — Camelia
302. — Canistrum superbum 387. — Cannabis sativa
20. 50. — Cantharelfus 108. — Capitanya 198. —
Capparis ferruginea 75; frondosa 75; saligna 75;
spinosa 75. — Cardiospermum giganteum 262. —
Carex arenaria 66; brizoides 372; Fritschii 67; glauca
29; lasiocarpa 30; montana 258; panicea 65; salina
341.— Carica condinamarcensis 154; Papaya 154.—
Carpinns 303. — Castanea vulgaris 31. — Catalpa
268. — Cattleya guttula 53. — Caulerpa 58. 66.
210. — Cecidomyia destructor 385. — Gedroxylon
varolense 160. — Cedrus 160. — Cenangium abietis
184. 361. — Centaureal66; busambarensis 344; cine-
raria 344; fraglensis 118. — Gerastium alpinum 191.
— Cerastium 193. — Ceropegia debilis 373. — Chae-
toceros 133. — Ghara 211; sejuncta 149. — Charrinia
Diplodiella 274. — Ghelidonium laciniatum 326. 373. —
Cbenopodium album 173. — Ghiloscyphus 239. — Chla-
inydomonas 372; intermedius 132; Oryzae 144. —
Chlorococcum infusionum 107. — Oblorosphaera mu-
raliB 131. — Chondrites 16. — Ghoreocolax albus 55.
— Ghoristocarpus tenellus 294. — Ghristisonia 149. —
GhroococcuB tnrgidus 86. 119. — Chrysanthemum 241.
— Cinchona succirubra 120. — Gircinobolus Cesatii
273. — Cirsium 85; arvensexpalustre 46; Erysithales
x bulbosum 30. — Cistus sessiliflorus 275. — Citro-
royces glaber 65; Pfefferianus 65. — Citrullus Colo-
cynthis 95. — Citrus aurantium cbinensisl5; limo-
sella 143. — Cladochytriura Mori 338; viticolum 290.
338; Vitis 284. — Cladonia rangiferina 190. — Cla-
dophora 66. 127. — Gladosporium herbarum 322. —
Clathrus cancellatus 224. — Glaudopus variabilis 74.
— Clostridium butyricum 205; Pasteurianum 314.
— Clostrinium 203. — Coccidium oviforme 133. —
Cocculus laurifolius 387. — Godiolum Petrocelidis
180. — Coelophaerium Kiitzingianum 356. — Coffea
arabica 228. — Coleus 21. — Collema rupestre 180.
— Collybia flisipes 74; radicata 75; velutipes 289.
— Coins Garciae 224. — Gombretum 319. — Con-
volvulus 346; arvensis 46. — Conythyrium Diplo-
diella 274. — Cora 223. — Cordyceps 149. — Cornus
7; sanguinea 166. — Corsinia 239. — Corylus avel-
lana 121; tubulosa 387. — Goula edulis 336. — Cracca
149. — Crambe hispanica 20. — Crassula 193. — Cri-
braria minutissima 53. — Cryptococcus farciminosus
212. — Cryptolaenia canadensis 326. — Cucurbita
pepo 150. 310. — Guscuta 59. 240; Epilinum 241;
europaea 241; glomerata 241. — Gutleria multjjida
180. — Cyclamen persicum 169. — Gylindrocystis
BrebiBonii 131. — Gylindrosporium Tubeufianum 197.
— Cymbella Ehrenbergii 123. — Gynancbum 229. —
Cypripedilum 29. — Cypripedium 29. 261. 301. —
Cystococcus humicola 174. — Cyetopteris bulbifera
101. — GytisuB 294.

Dactylococcus infusionum 132. — Dahlia 21. —
Dancus carota 141. 304. — Delphinium 165. 212. —
Dematium pullulans 322. — Dematophora glomorata
59. — Dendroceros 239. — Dendrographa 294. —
Dentaria digitata x pinnata 150. — Dermocarpa
biscayensis 373; strangulata 373. — Derris elliptica
16. — Dlanthus 251; bannaticus 193. — Dictyonema
223. — Dictyopbora phalloideB 224; callichroa 226. —
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Dictyosphacrium 14. — Dioscorca Batatas 63. — I
Distomum cylindraceum 212. — Doassansia Alismatis
76; ranunculina 53. — Dolerophyllnm 305. — Dra-
parnaldia glomerata 127. — Duthiea 246. — Dyospi-
ros Eaki 213.

Ecbalium Elaterium 95. — Echeveria 1711 — Echi-
dnopsis Dummaniana 29. — Echium vulgare 118. —
Ectocarpus Battersii 373; pusillus 294. 326; tomen-
tosuB 230. — Elaphomyces hassiacus 34; plicatus 34;
plumbeus 34; rubescens 34; uliginosus 34. — Elodea
canadensis 306. — Endocarpon 174. — Enslenia al-
bida 230. — Entyloma leproideum 187. — Eomyccs
Crieanus 49. — Epidendrum vitellinum 15. — Equi-
setum 210; limosum 340; silvaticum 194; Telmateja
.'JO. — Eragrostis Barrelieri 29. 166. — Erica cornea
40. 66; multiflora 30. — Eriosema 149. — Erysipho
Tuckeri 273. — Erythronium Americanum 230. —
Escholtzia 383. — Eucalyptus amygdalina 174; globu-
1ns 174; macrorhynchus 174; rostrata 174. — Eucomys
robusta 29. — Euglena 210. — Euglenopsis 15. —
Eunidularium 387. — Euphorbia Chamaesyce 65. —
Eurynchiuin Germanicum 51. — Evonymus japonicus
251. — Exidia 123. — Exidiopsis quercina 123. —
Exoascus flavo-aiireus 215.

Faba vulgaris 176. — Pestuoa heterophylla 294. |
— Fissidens taxifolius 273. — Fistulina hepatica 74. |
— Fleurya podocarpa 103. — FlUckigeria 149. — ,
Fontinalis antipyretica 273. — Frittilaria 222; per-
sica 326. — Frullania microphylla 29; Tamarisci 274. i
— Fuligo varians 74. —. Fnsarium aquaeductum 372. ;
— Fnsicladium dendriticum 46. 133. 198. ;

Ilex aquifolium 15. 66. — Ipomoea paniculata 259.
— Iris pseudpumila 183. — Isaria farinosa 29. 42.

Jacea cinerea 344. — Jachsonia 29. — Juncus
tenuis 117. — Jungermannia bicuspidata 239.

Katoxylon Hooked 151. — Eissenia spathulata 29.

Lactarius deliciosus 30; sanguifluus 30. 183; san-
guinensis 183; vellereue 74. — Lactuca 171. — Lacb-
nocladium 257. — Lagenidium papillosum 215. —
Laminaria 210. — Laphamia ciliata 372. — Larix
dahurica 222. — Laternea columnata 225. — Lathraea
clandestina 371; squamaria 371. — Lathyrus 28; hir-
suta 29. — Laudatea 223. — Laurus nobilis 30. —
Lecanora citrina 181. — Lemna 388. — gibba 29;
minor 29; polyrhiza 29. — Lentinns 257; tigrinus
86; ursinns 74. — Lepidium ruderale 236; sativum
U. 20. — Lepidodendron esnostense 141; rhodum-
nense 141. — Lepismium radicans 98. — Leptosphaeria
circinans 44. — Leucocystis Criei 372. — Leucojum
389. — Licea minima 53. — Lilium 222. — Lhn-
nanthes Douglasii 94. — Linum 105; UHitatissimum
21. 241.—Liriodendron 149. — Liriophylhnn 149. —
Lithoderma fontanum 14. — Litosiphon 15. — Loi-
doicea Sechellarum 387.. — Lophopappus 149. — Lo-
phospermum scandens 21. — Luzula parviflora 324;
nemorosa 324. — Lycopersicuin esculentum 156. —•
Lyginodendron 341; Oldhemium 151. 2U5; Oldliausia-
num 295. — Lyngbya Borziana 30. —. Lysunis 256.

Galeopsis 193. — Galium Mollugo 173; purpureum
21. — Ginkgo biloba 31. — Gladiolus 169. — Glau-
ftium 383. — Gliocladium 310. — Gloiothamnion
Schraitzianum 372. — Gloiotrichia echinulata 304.
— Gloxinia 168. — Glyceria festucjieformis 183. —
(iomphonema- capitatum 122. — Gonium pectorale
131; sociale 131. — Gossypium anomalum 47. —
(Trammatophyllum speciosuin 85. — Graphideae Eck-
feldianac 150. — Graphis 174. — Grimaldia dicho-
toma 118. — Gyalecta epulotica 180. — Gymno-
sporangium juniperinum 294; tremelloides 294. —
Gyrocephalns 123. — Gyrophora puatulata 174.

Haematococcus 210. — llalianthus peploides 53.
— Halenia 228. - Halicystis ovalis 29. — Halimeda
31. — Ilapalosiphon laminosus 200. — lledera Helix
:*<M. — Helianthemum 277. — llelianthus annuus
112; tuberosus 112. — Helleborus 40; siculiis 30. —
Uehninthosporium grainineunr 214. — Heniigaster
M. — Hemireia vastatrix 294. — HermodactyluB tu-
berosus 387. — Heterodcra 156; radicicola 182. 213:
Schachtii 178. — Hibiscus 236. — Hieracia glaucina
¥>*• 372; Seckauensia 15; Villosina 372. — Hilden-
brandtia rivularis 30. — Hipeastrum 53. — Hockinin
228; montana 293. — Ilovonia dulcis 200. — Hut-
chinsia alpina 102. — Hydnum cirrhatum 74; crina-
ceum 29. — flydrurus foetidus 199. — Hypecoum
382. — Hypericum 41; boreale 259. — Hypholoma
fasciculare 74. llypnum cupressiforme 273. — Hypo-
derma 46. 66. — Hypogaea 33. — Hypoxylon cocci-
neum 74.

Maesa picta 119. — Malvaviscus 236. — Maras-
uiius 365. — Marsilia quadrifolia 30. — Masseeella
Phakopsora 294; Schizospora 294. — Medicago
sativa 270. — Melampsora Uelioscopiae 326; ver-
nalis 326. — Melampyrum pratense 341. — Melilo-
tus ruthenicus 102. — Mercurialis 193. — Metzgeria
239. — Micrococcus hyinenophagus 337; Sorntlialii
278. 325. — Microgonidium 372. — Microsporon
furfur 351; minutissimum 351; vulgare 351. —
Mimosa. 332. — Mimulus 193; lute us 117. — Mniuin
undulatum 273. — Moehringia Thomasiana 51. —
Momordia mixta 29. — Molinia coerulea 102. —
Monilia fructigena 378; javanica 146. — Mono-
stroma bulbosmn 118. — Moms 338; alba 73. —
Mougoetia genuflexis 127; scalaris 127. — Mucor
58. 115. 210; Mucedo 142; piriformis 377; racemosus
142. 354. 378; stolonifer 377. — Musanga 255. — Mu-
tinus bainbusinus 225; caninus 244; Mulleri 225. —
Mycetozoae 210. — Mycogone perniciosa 291; rosea
291. — Mycorrhiza 197. — Mylitta258; australis 67;
lapidesccns 293. 371. — Myosotis palustris 387. —
Myriopliyllum proserpinacoides 306; spicatum 306.
— Myrosina cannaefolia 117. — Myrrhi(lendrou la.V

Najas major 306. — Narcissus italicus 387; Pucci-
nclliiao; radiiflorus 387; serotinus 30; Tazzetta 183. —
Navicnla cardinalis 122; cuspidata 123; elliptica 122;
liraosa 123; mesolepta 122; radiosa 122; viridis 123. —
Neottia 59. — Nectria cueurbitula 363. —- Nelumbium
protospeciosum 91. — Nemalion raultifidum 101. —
Nerium 40; Oleander 43. — Neurachne Mulleri 326.—
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Nidulariopsis 258. — Nitella 210. - Nuphar luteum
343. — Nyctalis asterqphora 74. — Nymphaea Ame-
liana 91; calophylla 91; Nalina 91.

Oedogonium diplandrum 127. — Oenothera La-
marckiana 199. 245. 387. — Olea europaea 30. —
Oiigotrichum incurvum 118. — Onygena 256. —
Opegrapha 174. — Orchideae 299. — Orchis Spitzelii
15; Traunsteineri 245. 340. — Orobus ochroleucus
310. — Orthotrichum gymnostomum 149. — Oryza
glutinosa 144. — Oscinis pusilla 276. — Oxalis Deppei
333;, grandis 149; lasiandra 333; recurva 149. —
Oxygraphis vulgaris 245. — Oxyria digyna 191.

Pachyma Cocos 257. 293. 371. — Pachyrhizus mon-
tanus 199. — Palaeohillia arkansana 373. — Pal-
mellococcus miniatus 132. — Pandorina inorum 132.
— Panicum miliaceum 193. — Paphiopedilum 301.
— Paracloster 203. — Paraplectrum 203. — p a r -
mentiera cereifera 372. — Paronychia cchinata 387.
— Pediastrum Boryanum 150. — Pelargonium 168.
187. — Pellia 240. — Peltigera canina 190. — p e -
nicillaria spicata 193. — Penicillium 115. 229; cla-
dosporioides 323; glaucum 66. 159. 3.'<0. 377; itali-
cum 377; olivaceum 378. — Peragallia 133. — Pero-
nospora 58. 171. 337; Corollae 372; parasitica 101.
— Pestalozzia 326. — Peziza aurantia 74; vesicu-
losa 177. — Phalaiis canariensis 17. — Phallus
impudicus 74. — Pharbitis hispiiia 20. — Phaseolus
multiflorus 4. 332; vulgaris 50. — Phegopteris spar-
siflora 133. — Phelipaca Mutelli 30. — Pholiota
aegerita 289; mutabilis 74. — Phoma 214; Botae 214:
Uncinulae 215. — Phormidium Retzii 30; Valderia-
num 293. — Phyllocactue 1)6. — Phyllum crucifolium
189; pulchrifoliura 188. — Physalis 40. — Physcia
parietina 174. — Pietra fungaja 257. 387. — Pila
bibractensis HO; licinschia DO. — Pinus 250; austriaca
278; Picea 28. 249; sylvestris 118. 278. — Pirus
crataegifolia 30. — Pitophora 386. — Plantago al-
pina 142. — Plasmodiophora 3C«. — Platanus orientalis
76. — Plathanthera bifolia 51. — Plcctrinium 203. —
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— Poa alpina 102; pratensis 191. — Pogotrichuin
15. — Polygala 41. 150. — Polygonatum multiflorum
228. — Polygonum Raji 133; sachalinense 159. —
Polygonum virginianum 193. — Polyporus applanatus
74; betulinus 74; fomentarius 74; Iactous74; Rhino-
ceros 257; sulfureus 74; squainosus 74; tuberaster
257; unibcllatus 257. — Potamogeton Bennettii 117;
compressor 166; nitens 29; rivularis 29. — Preissitcs
Wardii 28. — Primula elatior 120; acaulis 278. —
Proteus vulgaris 357. — Protubera Maracuja 224. —
Protococcus 174; infusioninn 2'.)3; vulgaris 107. —
Prunella vulgaris 173. — Primus 26S; Padus 321;
pumila 269. — Pseudocommis vitis 368. — Psilotum
271. — Pterophyllum Cambrayi 171. — Ptychocarpus
sulcatus 337. — Ptychogaster 366. — Puccinia coro-
nata 245; Peckiana 230; silvatica 372. — Pyrocto-
num sphaericum 253. — Pyrosoma bigeminum 212.

Radaisia 373. — Ralfsia Borneti 180. — Randia
dumctorum 66. —- Ranunculus 184; aconitifolius 245;
divaricatus 306. — Raphidium Braunii 132. — Ra-
venelia 51. — Reseda lutca 150. — Rhabdocarpus
subtunicatus 337. — Rhinanthus 14. — Rhipsalis

I paradoxa 96; phyllanthoides 96. — Rhfcoctonia 43.
— Rhizoma Pannae 85. — Rhizophidium 135. —
Rhizopogon rubescens 30. — Rhizopus Oryzae 146.
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marchiaca 102; inollissima 65; reticulata 191. — Sal-
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nus scoparius 30. — Sassafras Sassafras 268. —
Saxifraga aizoides 191; nivalis 29. — Scenedesmus
quadricauda 132. — SchizosaccharomyceB octosporns
48. — Sclerotinia aucuparia 321; Betulae 322; Padi
322. — Scleroderma verrucosum 74. — Scolopendrium
officinale 365. — Scrophularia nodosa 164. 166. —
Scytonema ambiguum 166. — Sebacina 123. — Sela-
ginella 129. 210; Galeottei 130; inaequalifolia 130;
laevigata 130; Martensii 130; oregana 130. — Seleni-
pedilum 301. — Sclerodcrris fuliginosa 197. — Se-
necio campestris 102; spathuiifolius 102; vernalis
102. — Septoria graininum 244. — Silone acaulis 191
— Siuiaethis nemorana 287. — Sinapis alba 20. —•
Sisymbrium Alliaria 170. — Sitotroga ccrealella 157.
— Solanmn mclon^ena 156. — Sophora angustifolia
293; japonica (37. 102. — Sorapiom simulans 180. —
Sorbus Aucuparia 46. — Sparassia crispa 66. — Spar-
ganium ncglectuin 391. — Spartina Townsendi 341.
— Spartium junccum 30. — Sphaccloderma helgolandi-
cum 180. — Sphaorolla laricina 35.8. — Sphagnum
cuspidatum 273. — Spirillum desulfuricans 67. 116.
— Spirillum tenue 308. — Spirogyra 210; fluviatilis
127; inflata 127; longata 244. 325; orthospira 127;
varians 127. — Spirophyton 16. — Spirotaenia 134.
— Sporodinia grandis 142. — Sporotrichum 135. 166.
— Staphylococcus aureus 302. — Stauroneis Phoeni-
centeron 122. — S tell aria 193. — Stichococcus ba-
ciliaris 292. ~ Stratiotes Aloides 16. — Strengylus
49. — Streptococcus erysipeli 302; longus 48; pyocya-
neus 48. — Struthiopteris germanica 167. — Strych-

1 nos 166. 278; nux vomica 294. — Subularia aquatica
166. — Symphytum officinale 258. — Synedra acuta
122; capitata 123; Ulna 122. — Syringa 251.

Taphrina Celtidis 326. — Taraxacum 346; dens
Leonis 191. — Terfezia Claveryi 275; Boudieri 275.
— Tetranychus telarius 287. — Tetraspora gelatinosa
131. — Teucrium 166. — Thismia Aseroe 259; —
Thujopsis dolabrata 46. — Tilletia Caries 76. — Tir-
mania 64. — Tirfezia 64. — Tmetocera Zelleranea
134. — -Tolmica Menzicsii 103. — Torula antennata
289. — Torula vulgaris 351. — TrameteB gibbosa 74.
— Trapa natans 341. — Trematosphaeria circinans
14. — Tremella 123. — Tricholoma terreum 291. 320.
— Trichomanes Eaulfussii 15; radicans 29. — Tri-
glochin laxifloruin 30. — Trigoniastrum 199. — Tri-
ticum repens 193. — Tropaeolum majus 89. — Taugsi
160. — Tuber aestivum 74; melanosporum 65. —
Thujopsis dolabrata 46. 66.

Ulmus montana 165; Pitteursi 278. — Ulocolla
123. — Ulothrix crenulata 132; rorida 127; zonata
127. — Ulva 210. — Uredinopsis 167. — Uredo
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153. 303; rupestris 77. 137. 153. 303. — Volvox glo-
bator 325.

Yucca alvifolia 263.

Zenobia 259. — Zinnia elrgans 20. — Zoanthnrin
tabulata 391. — Zygophylluui 193.

IV. Zeit- und Gesellschaftsschriften.
A n n a l c s des Sciences naturelles 68. 165. 310.
Annals of Botany 15. 149. 259. 341.
Archief , Nederlandsch Kruidkundig 387.
Archiv fiir experimentelle Anatomie und Physiologic

65. 66. 84. 164.
— Entwickelungsmechanik 198. 357.
— Hygiene 66. 84. 164. 182. 293. 340. 357.
— inikroskopische Anatomie 116. 228. 293. 371.
— Pathologic und Pharmakologie 65. 148. 198. 244.
— der Pharmacie 66. 84. f 64. 293. 340.
— PflUger's 85. 117. 199.
— Virchow's 51. 85. 116. 229. 294.
Arch ives de Biologie 68.
— italiennes de Biologie 118.
Beitrage zur Biologie der Pflanzen 371.
— wissenschaftlichen Botanik 325.
Borichte der deutschen botanischen Gcsellschaft

14. 46. 66. 101. 133. 228. 244. 258. 293, 386.
— der pharmaceutischen Gosellschaft 84. 116. 165.

228. 278. 340. 371.
Boletiin da Sociedade Broteriana 240.
B o l l e t i n o della Soc. bot. Italiana 30. 68. 182. 326.

387.
Bul le t in de la Societe* Botanique de France 118.

166. 229. 278.
— des travaux.de la Soc. Botan. de G6neve 150.
— de la Soc. Linn6enne de la Normandie 199.
— mensuel de la Soc. Linndenne de Paris 53.
~~ de la Society Boyale de Botaiiiqne de Belgiquc

259.
— de l'Hcrbier Boissier 29. 150. 199.
~ of the Torrey Botan. Club 29. i i'i i«.« no.

259. 372.
Centralblatt biolog. 66. 101. 13.*. iho. jys. 228.

258. 278. 294. 340. 358. 371.
— bacteriolog. 84. 101. 116. 133. 182. 198. 212. 228.

244. 258. 278. 300. 325. 340. 357. 371.
— chem. 28. 49. 50. 66. 85. 102. 116. 148. 165. 182.

* 198. 229. 245. 325. 340. 358. 371.

Centralblatt fiir Bakt.criologi<» u.
47. 48. 67. 133. 148. 165.

— fiir Bacteriologie 67.
— f. Physiologie 66. 102. 116. 165.. 358.
Chronique agricole du Canton de Vaud 54.
Cornell University, Bull, of the Agric. Exp. Statiou

229. 259.
Experiment Station Record 213. 259. 326.
Flora 102. 199. 258. 294. 326. 371.
Gardener's Chronicle 29. 53. 199. 259. 373.
Gazet te , The Botanical 53. 134. 149. 230. 372.
Giornale , Nuovo Botanico Italiano 30. 85. 183. 326.
Hed w ig ia 51. 103. 165. 229. 372.
Jaarboek , Botan. 53. 85.
Jahrbiicher, Engler's bot. 46. 102. 105. 198. 212.

229.
— LandwirthBchaftl. (Thiel) 51. 245. 358.
— Pringsheiin's, fur wiss. Bot. 51. 67. 85. VIA. 2i:>.

294. 272.
Jahrbuch, Tharandter, forstl. 372.
Journal de Botanique 29. 68. 118. 140. 166. 199.

230. 246. 259. 294. 326. 373.
. — of Botany British and foreign 29. 199. 294. 326.

341.
— of Botany 117. 149. 230. 259. 373.
— of the Linn. Soc. 29. 150.
— of the Royal Microscopical Soc. 67. 134. 291.
— of Microscop. Science 53.
Magazine, the Botanical 31. 149. 259. 341.
Malpighia 30 150. 183. 200. 310. 341.
Mededeel ingcn uit s1 Lands Plantentuin 29.
Minnesota botanical Studios 150.
Mittheilungen d. Badischen botan. Vereins 245.
Monatsschrift , deutsche botan. 102. 245. 340.
Notar is ia 118.
— la nuova 180.
Not i s er , Botaniska 53. ns . 167. 214. 327.
Proceed ings of the Royal Soc. 118. 246.
Revue de Viticulture 30. 53. 68. 86.

C*



XXXIX XL

l i evue gSneralo do Botanique 29. 53. 08. 135. 166.
246. 259. 310. 387.

— international de Viticulture et d'Oenologie 54.
118.

S i tzungsber ichtc der k. bayerischen Akademie
117. 358.

— der k. prcuss. Akademie 103. 117. 245.
Verhandlungen d. k. k. zoolog. bot. Gesellsch.

in Wien 67. 117. 149. 166. 229. 246. 310.
Versuchsstat ionen, die landwirthschaftl. 15. 149.

229. 325.
Zeitschrift , allgem. botan. ftir Systematik, Flori-

stik, Pflanzengeographie 65.

Zeitschri f t , forstl.-naturwissenschaftf. 67. 85. 117.
134. 294. 326. 340.

— ftir Biologie 229. 340.
— fur Hygiene und Infectionskrankbeiten 117. 134.

165. 229. 310. 340.
— fiir physiolog. Chemie 52. 117. 182. 258. 278.
— osterreichische, botan. 15. 51. 85. 134. 199. 245.

278. 294. 326. 358. 372.
— fiir Naturwissenschaften (Halle) 52. 67.
— fiir Naturwissenschaften (Jena) 51. 199.
— fiir Pflanzenkrankheitcn 53. 117. 182. 278. 32(i.
— fiir wissenschaftl. Mikroskopie 52. 134. 259. 372.

T. Personalnachrichten.

Beck v. Managctta, G. 168. — Brandza,
D. h 312. — Fliickiger + 14. — Hellriegcl, IL
344. — Koch, A. 14. — Krabbe, G. + 391. —
Kuhn, M. + 14. — Sachsse, R. + 216. - Sa-
porta, G. Marq. de +-116. — Schilling, A. 151.

— Schinitz f 56. — Schroter | 56. — Schiitt
Fr. 184. — Wieler, A. 216. — Williamson, W.
C. f 247. — Willkomin, H. M. + 312. — Wort-
man n, J. 326.

TI. MittlieiluDgen.

Mittheilungen 116. 375.

VII. Anzeigen.

Assifltent 88. 136. 168.

Jlerichtignngen.
Sp. 1, Nr. 1 des Jahrgangcs \^^o ms: Jahrgting 53, statt 52.
Sp. 13, Z. 7 y. u. ist der Name dos Verf. vom Dictionnairc iconographique in La Planclie zu berichtigeu.
Sp. 233, Z. 3 v. o. lies: Obdiplostenionie statt Abdiplostemonie.
»S. 234, Z. 14 lies: Sie ist zwoifellos aus einor in Kelch, Krone und Androeceum fiinfgliedrigen Fnnn

liervorgcgangen.
Sp. 234, Z. 15 v. u. ties: Er statt Es.
Sp. 236, Z. 24 y. o. setze zwehual tin



BOTANISCHE ZEITUNG.
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann.

.
II, Abtheilung.

und flbcrK*.<iprecbiii]geii: J. Wiesne r , Benierkungeii zu Hfrrn Rother t ' s Abhandlungeu aber Heltotromstmis
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— Heac M l l d

Von

.1. Wiesner.

Bemerkungen zu Herrn Hother t ' s
Abhandhingen iiber Heliotropismus
und iiber die Function der Wurzel-

spitze.

1 f err R o t h e r t ven'iffentlichte jiingsthin
zwei Abhandlungen, welche siuh in it emigen
in Darwin's bekanutem Werke *Bewegungs-
vermogen* enthaltenen Ge^enstanden be-
schaftigcn. Eine tlieser Abhandlungen fiihrt
<lon Titel itJeber Hdiotropismusc, die andere
»Die StTeitfiage viber die Function der
Wurzelspitze«. Erstere wurde in Colin'8
Heitragen BUT Biologie dor Pflunzen1;. lets-
tere in der Zeitschrift nFlorau''5) veroffentlicln.

In der erstgenannton Abhandlung ttiriH
der Verf. die Restiltate einer von Pfeffer

ZQxegteB und iu dessen LabonrtonTun aus-
Ttea Untetsacbuag mit, weiche in erster
die heliotropische EmpfindUoUceit and

<tie Frage abet die Fortpflanzung d^r helio-
tropischen Reizunp Bum Gegenstandr hat.
Die zweite Arbeit ist bios kritnch-polemischea
I l und enthalt keinerlei neue For-

l

In jcder dieaer beiden Abhunuhmgen be-
Lfiagt sit;h IK1 IT R o t h e r t mit nieineni

Huche nDas Bewegungsvermogeu der Pflans
und mit einigen anderen von mir /wischen
I STs und 1884 verott'entlicliu>ri Sckriften.

Itandelte es sich bios am eine objective
meiner Untersueliunpen, so ware

18B4.

eelbstverstiindlich gegen sein Verfaliren nichts
oiiizuwftmlen, Allein Etert I Jo thcr t hat an
vielen Stellen seiner beiden Schriften meiae
Augaben entstellt, oder unrichtig winderge-
geben, mid maui'he menu lien
Ergebnisac ohne sorgfd\iige Prufung, ja aucb
Belbat ohue jede Prufung rerwoxfen, weshall>
iclt mich BU nachftdgenden abwehrendea Be-
merkungen genStbigt sehe.

In eine auajahrlicbe Baehliehe Discussion
kaun ich micli zur Zeit, wo ich mitten in
anderen grossen Arbeiten stehfl aicnt ein-
lassen, Dazu wird sich vielleicht sp'ater die
Gelegenhoit ergeben, wenn iuh bei nieineu
Unt^csuchungen den' betrefteiulcu Frugen
wieder naher treten sol He. Und aucb die
foIgendtMi Bemerkungen werden uidb oicht
mit alien von Herrn B o t h e r t gegen midb

obntchtcn, ungereebtfi run-
bL'schliftigren, sondern sind bios I

beste StiKhproben, welchc den Leser uuf-
merksam machen sollen, dass es betufe
jectiver Beurtheilung der obschwebenden
Fragen oft nothig sein wild, auf meine Ar-
beiten jEOxuckzagehen. —

I. Nach der fast dorchgehend abfdlligen
Kritik meines lluches »Beweguog8vermogen«
dnrch Ilerrn B o t h e r 1 gewinnt es den An-
Bchein, a\s wiire die gens&ate Scluift aichts
ills <.'in uug-erechtfertigter Angriff gegen Dar-
win, [eh vrerde gleicb zeigen, daea eine
Bolche Ableitung von jenen nicbt gemacbi
wurde, welche in • he am inei •
theiligt sind oder waren.

Das \erhalten der liotanil *eniiber
dem Darwin'schen Buclie war ein sehr
verschiedenes. Diejenigen, welche mit ilen
betreft'eaden Fragen nicht beschiiftigt warcu,
haben die frappanten Rcsiiltatf atif die Auto-



ritat Darwin's bin obne weitere Kritik als
richtig angenommen. Diejenigen hingegen,
welche, wie Sachs und ich, sich jabrelang
mit dem Studium des Heliotropismus, Geo-
tropismus und verwandten Fragen beschaf-
tigten, urtheilten anders, da sie in den
von Darwin gefiihrten Beweisen jene Exact-
heit vermissten, mit welcher man derartige
Fragen zu losen sich bestiebte, und weil
manche von Darwin aufgestellte Behaup-
tung den Eindruck der Uebertreibung
raachte. Bekanntlich veiwarf Sachs1) das
Buch [Darwin's vollstandig und hielt eine
Widerlegung der neuen Aufstellungen und
der vorgebrachten Beobachtungen far ganz-
lich iiberfliissig. Ich habe, beschwert durcb
eine iibergrosse Thatsachenmasse, einige Ge-
danken Darwin's vielleicht nicht richtig
gewiirdigt, sein Buch abeT sorgfaltig gepriift,
vieles bestatigt gefunden, manches naher
verfoigt (z. B. die nach meinem Vorschlage
heute allgemein als Darwin'sche Wurzel-
kriimmung bezeichnete, von Darwin ent-
deckte Bewegungseischeinung), die Circum-
nutation, wie heute noch, anders als er auf-
gefasst, und anderes als nicht richtig oder
als nicht begriindet erkennen miissen. Char-
les Darwin selbst hat in einigen an mich
gerichteten Briefen manchen meiner 'gegen
seine Theorie erhobenen Einwande gebilligt,
und sein Sohn Franc i s , bekanntlich der
Mitarbeiter an Ch. Darwin's aBewegungs-
vermogena, hat iiber S a c h s ' und mein Ver-
halten dem genannten Werke gegeniiber sich
folgendermaassen ausgesprochen: »Das Buch
ist von Prof. Sachs mit einigen Worten
professorieller Geringschatzung behandelt
worden, und ist von Prof. Wiesner durch
sorgfaltige und wohlthuend ausgedriickte
Kritik geehrt worden.«*)

2. Manche meiner Aufstellungen werden
von Herrn Bothert nicht aus dem Gesichts-
punkte der Zeit ihrer Veroffentlichung, son-
dern nach seiner derzeitigen Auffassung beur-
theilt, ein bei historisch-kritischer Behandlung
eines Gegenstandes nicht erlaubtes Verfahren.
Herr Rothert hatte bei Abgabe solcher kri-
tischer Urtheile etwas vorsichtiger sein sollen,
denn er selbst erklart ja auf der ersten Seite
seiner erstgenannten Abhandlung, dass er

J) J.Sachs, Vorlesungen ilber Pflanzen-Phy Biologic
.1882. S. 665, 685, 879 ff.

2j Leben und Briefe G h a r 1 e s D a r w i n's. Herausge-
gebenvon seinem Sohn Francis Darwin. Deutsch
yon J.Victor Cams. Bd. III. S. 318.

seit Abfassung seiner vorlauiigeu Mittheilung
iiber denselben Gegenstand (also innerhalb

1 zweier Jahre) seine theoretischen Anschau-
, ungen hatte andern miissen; Daraus mache

ich ihm keinen Vorwurf; aber dieser rasche
Wechsel seiner eigenen Anschauungen hatte

, ihn doch abhalten sollen, von mir zu ver-
langen, dass ich vor mehr als sechzehn
Jahren iiber »heliotropische Empfindlichkeitff
hatte so denken sollen, wie er, dnrch Pfeffer
geleitet, heute dariiber denkt.

Ich habe namlich in meiner Schrift iiber
unduiirende Nutation (1878) die ungleiche an

' Voider- und Hinterseite und an den Flanken
der Epicotyle (yon Phaseolus multiflorus etc.)
auftretende heliotropische und geotropische
K r i i m m u n g s f a h i g k e i t beschrieben.
Hcrr Rothert bemangelt nun, dass ich
hier und in anderen Abhandlungen Empfind-
lichkeit und Kriimmungsfahigkeit verwechsle,
bedenkt aber nicht, dass erst spater der Unter-
schied zwischen Perception und Reaction
(Krummung) beziiglich der paratonischen Nu-
tationen aufgestellt wurde, und erst in aller-
jiingster Zeit die thatsachlichen Beweise fiir
raumliche Trennung von beiden sich in ein-
zelnen Fallen heliotropischer und geotropischer
Erscheinung finden liessen. Uebrigens habe
ich an alien von Herrn Rothert (aus meiner
Abhandlung iiber- undulirende Nutation)
citirten Stellen.. wo ich iiber V e r s u c h s -
ergebnisse ber ichte (S. 9, 13 und 31),
nie den Ausdruck Empfindlichkeit, sondern
stets den Ausdruck Kriimmungsfahigkeit ge-
braucht, also ohne jede theoretische Deutung
dem unmittelbaren Thatbestande Rechnung
getragen.

3. In meiner zuletzt citirten Arbeit fuhrte
ich also' die Bewegungen der Keimstengel
zum Lichte auf ungleiche heliotropische
Kriimmungsfahigkeit zuriick und zeigte, dass
wir es in diesen Bewegungen nicht etwa mit
einer ausschliesslich auf Heliotropismus be-
ruhenden Eigenthumlichkeit, sondern mit
einer Combination von Heliotropismus und
spontaner Nutation zu thun hat en, welche
le tz tere , wie ich in der genannten Ab-
handlung mehrfach hervorhob, auf un-
gleichtfr W a c h s t h u m s f a h i g k e i t ver-
schieden gelegener Langstheile der Keim-
stengel beruht.

Mit Riicksicht auf diese meine Darlegungen
sagt nun Herr Rothert (Ueber Heliotro-
pismus S. 14): »Einen merkwurdigen Fehler
in der Deutung der richtig beobachteten
Thatsachen beging Wiesner. Die ungleiche
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L.ichtw&rtakriimmung der Keimstengel bei
Beleuchtung.von verschiedenen Seiten schreibt
dieser Forscher nicht dei Combination von
Heliotropismus und autonomer Nutation zu,
sondern einer ungleichen heliotropischen Em-
pfindlichkeit oder Kriimmungsfahigkeit der
verschiedenen Seiten des Keimstengels; des-
gleichen fur Geotropismus. Und doch wird
in der namlichen Arbeit das Bestehen eines
autonomen. von einseitiger Licht- und Gra-
vitationswirkung unabhangigen Kriimmungs-
hestrebens nachgewiesen, dessen Mitwirkung
bei der heliotropischen und geotropischen
Kriimmung nothwendig zu der von Wiesner
beobachteten Erscheinung fiihren muss, —
so dass Wiesner's Annabme einer verschie-
denen helio- und geotropischen Empfindlich-
keit der verschiedenen Seiten des Keim-
stengels durch die von ihm selbst beige-
brachten Thatsachen widerlegt wird.«

Welche Berechtigung all1 diesen Bemange-
lungen beizumessen ist, ergiebt sich mit
voller Klarheit aus folgender Stelle meiner
Abhandlung (1. c. S. 6).

»Fiir die Betrachtung der uns hier zu-
nachst interessirenden Eigcnthumlichkeiten
der ungleichen Wachsthumsfahigkeit des epi-
cotylen Stengelgliedes (von Phaseolus multi-

Jlortis) geht aus dieser Versuehsreihe zunachst
hervor, dass die Vorderseite (des epicotylen
Stengelgliedes^ am starksten, die Hinterseite
am langsamsten wachst, und da die rechten
und linken Seiten sich unter einander gleich
und im Vergleich zu Vorder- und Hinterseite
intermedia* verhalten, so darf wohl ange-
nommen werden, dass die Wachsthumsfahig-
keit von der Vorder- zur Hinterseite conti-
nuirlich abnimmt. Denn nur so wird es
erklarbar, warum die hel iotropische
Kriimmung am fruhes ten s ich e in -
s te l l t , wenn die Hinterse i te be leuch-
tet wird, dieselbe am spatesten er-
folg;t, wenn die Vorderseite im Lichte
sich befindet. Im ersteren Falle wird
namlich.die wachsthumsfahigste Seite da-
durch, dass sic im Schatten sich befindet,
im Wachsthum gefdrdert. Im zweiten Falle
hingegen wird die wachsthumsfahige Seite
durch die Beleuchtung in der Langsent-
wickelung gehemmt und es gelangt nun die
an sich weniger wachsthumsfahige Seite
durch die Schattenstellung in giinstigere
Verhaltnisse der Langsstreckung.er

Wo ist hier von » ungleicher heliotropischer
Empfindlichkeita an Vorder-und Hinterseite ,
die Rede? Wo steckt hier der mir zugemu- '

thete »merkwiirdige Fehler in der Deutung
der Thatsachen <r?

4. Wer das Capitel IX der Schrift des Herrn
Rot her t iiber den Heliotropismus an der
Hand der citirten Quellen durchnimmt, wird
sich wohl leicht iiberzeugen konnen, dass der
Herr Verfasser meine Angaben in einer ge-
radezu unglaublichen Weise entstellt hat.

Herr Bothert fiihrt zuerst, um die Grund-
lage der herrschenden Ansicht iiber den Zu-
sammenhang zwischen Wachsthumsfahigkeit
und heliotropischer Kriimmungsfahigkeit der
Organe darzulegen, den von Herm. Miiller
aufgestellten Satz an, dass an der h e l i o -
tropischen Kriimmung sich alle in
S t r e c k u n g bef ind l i chen Zonen des
betref fenden Organs be the i l i gen .
Zur Begriindung dieses Satzes, den Herr
Bother t selbst als »lakonisch« hingestellt
bezeichnet, wird von H. Miiller nur ein
einziger sehr roher Versuch vorgefiihrt, wel-
cher darin bestand, dass ein abgeschnittener,
in Wasser stehender, in Abstanden von 20
zu 20 mm getheilter Spross von Valeriana
officinalis beziiglich der Vertheilung von
Wachsthumsintensitat und heliotropischer
Kriimmungsfahigkeit gepriift wurde. Dieser
Versuch konnte doch nur eine rohe An-
naherung an den wahren Thatbestand er-
geben.

Nun wird von Herrn Bother t behauptet,
dass ich iiber diesen Zusammenhang seine
ganz andere Meinung« als H. M,uller aus-
gesprochen habe. Diese Aussage ist aber
ganz falsch. Denn auf derselben Seite meiner
Schrift, welche Herr Bothert citirt, um
meine angeblich irrige Ansicht bekannt zu
geben (Bewegungsvermogen, S. 45), steht
ausdriicklich: »Im grossen Ganzen lauft
also die hel iotropische Kri immungs-
fahigkeit dem Wachsthumsvermogen
para lie La Diese Stelle, welche wohl deut-
jich zeigt, dass, roh betrachtet, namlich ohne
in die Feinheiten des Gegenstandes einzu-
dringen, Herm. Miiller und ich, jede
wachsende Zone eines heliotropisch kriim-
mungsfahigen Organs fiir fahig halten; eine
heliotropische Kriimmung anzunehmen, hat
Herr Bothert einfach ausgelassen.

Hingegen hat er, um mir eine falsche
Auffassung unterzuschiebea, eine Stelle aus
meinem Buche (1. c. S. 45) aus dem Zusam-
menhang gerissen und verstiimmelt. Ich
sage: »Aber nicht jede wachsthumsfahige
Zone eines Organs ist auch heliotropisch;
es geht dies ja schon aus der Thatsache her-



vor, dass es Organe giebt, welche gar nicht
heliotropisch sind. a Herr Rothert lasst nun
das Wort »aber« aus (wodurch die Relation
zu dem vorhergehenden Satze, dass nur eine
wachsthumsfahige Stiecke eines Oigans
heliotropisch kriimmungsfahig ist, aufgehoben
wird), ferner lasst er den hinter dem Strich-
punkt stehenden Satz aus. Wahrend ich also
durch meinen Satz ausdriicken will, dass die
Wachsthumsfahigkeit an sich noch nicht die
Eignung zum Heliotropismus begriinde, will
Herr Rothert den Glauben erwecken, dass
ich behaupte, in einem heliotropisch kriim-
mungsfahigen Organe gebe es in Wachsthum
(in Streckung) befindliche Zonen, welche nicht
heliotropisch kriimmungsfahig sind. Das
wollte ich und konnte ich an der genannten
Stelle nicht sagen.

Im weiteren Verlaufe meiner Darlegungen,
wo ich auf feinere, vor mir gar nicht in He-
tracht gezogene Verhaltnisse eingehe, zeige
ich allerdings, dass an einem heliotropi-
schen Organ Theile vorkommen konnen,
welche nicht heliotropisch kriimmungsfahig
sind. Ich sage namlich. dass die Stengel-
spitz e nicht heliotropisch ist. Dagegen be-
merkt Herr Rothert , das ware eine ganz
neue Behauptung, welche »mit den ziemlich
allgemein acceptirten Ergebnissen von Sachs
und Millie r in directem Widerspruche
stehe«. H. Mil Her hat von dem Ver-
halten der Stengelspitze bei der heliotropi-
schen Krummung gar nicht gesprochen, und
aus seinem rohen Versuche (in welch em der
Stengel in Zonen von 20 zu 20 mm getheilt
warl) liess sich ja beziiglich des heliotropischen
Verhaltens der Stengelspitze nichts ableiten.
Sachs hat sich aber gar nirgends iiber das
heliotropische Verhalten der Stengelspitze
ausgesprochen.

Dass dieVegetationsspitze nicht heliotropisch
ist, wird Jeder zugeben; ich habe aber gezeigt,
dass haufig die tiefer liegende, halbmeriste-
matische, kaum noch turgescirende, weiche,
fast plastische Stengelzone nicht heliotropisch
kriimmungsfahig ist. Ist dieselbe kurz, z. B.
bei Cornus, so steht die an einem solchen
Stengelende befindliche Knospe aufrecht; ist
sie lang, so hangen an derselben Laub- oder
Bliithenknospen passiv hinab. Solche Knos-
pen (oder selbst Bliithen; hangen stets nach
dem Lichte iiber, weil der betreffende
Stengel in seiner tiefer gelegenen, turges-
cirenden Partie (schwach) heliotropisch ist,
wodurch eine Neigung des Stengels herbei-
gefiihrt wird, welche nothwendigerweise ein

Ueberhangen der betreffenden Laubknospen
oder Bliithenknospen oder selbst Bliithen
gegen das Licht bewirken muss.

Dass die Stengelspitze (Vegetationsspitze)
nicht heliotropisch kriimmungsfahig ist, giebt
Herr Rothert trotz aller gegentheiliger Ein-
wendungen schliesslich selbst zu (1. c. S. 154),
und dass auch, wie ich zuerst angab, Stengel-
enden von Sprossen, trotz einseitiger Beleuch-
tung, der heliotropischen Kriimmungsfahigkeit
entbehren konnen, wird von Herrn Rothert
eingeraumt (1. c. S. 155 und 156). Welches
sind also meine irrigen Angaben? Dieselben
konnten nur aus den unrichtig wiedergege-
benen Gitaten abgeleitet werden.

5. Auch mit rein thatsachlichen Angaben
aus meinen Schriften geht Herr Rothert
oft sehr ungerecht urn. Auch dafiir will ich
einige Beispiele anfiihren:

Ich habe gefunden, dass decapitirte Wurzeln
bei rascher Rotation positiv geotropisch rea-
giren. Unabhangig von mir hat Brunchorst
ebenfalls einen — aber in anderer Weise ein-
geleiteten — Rotationsversuch gemacht, da-
bei aber keine positive Reaction decapitirter
Wurzeln wahrgenommen.

Herr Rothert findet nun gar keine An-
haltspunkte, um zu entscheiden, wer von
uns beiden Recht hat. Nun giebt es doch
ein einfaches Mittel zu entscheiden, wer von
uns beiden liecht hat. Man braucht nur den
Versuch zu wiederholen.

Freilich muss dies mit der nothigen Um-
sicht und Genauigkeit geschehen. Im Laufe
der Jahre ist dieser Rotationsversuch wohl
von Hunderten meiner Schiiler gesehen wor-
den, derselbe ist nie missgliickt. Offenbar
war die Versuchsanstellung Brunchorst's
eine mangelhafte. (Die Wurzeln seiner Ver-
suchspflanzen befanden sich wahrend der
Rotation in feuchten Sagespahnen. meine
Versuchspflanzen hingegen in absolutfeuchtem
Raume.)

Es ifljt mir iibrigens nicht das erstemal
widerfahren, dass meine Versuchsergebnisse
in leichtfertiger Weise, namlich aus Mangel
an erforderlicher Genauigkeit bei Wieder-
holung des Experimentes, in Frage gestellt
wurden. Herrn Rothert's Schrift1) ist ein
sehr lehrreicher derartiger Fall zu entneh-
men, den der Herr Verfasser leider nicht mit
der nothigen Objectivitat erzahlt.

Ich habe bekanntlich (Bewegungsvermogen)

») Function der WuMelspitee. S. 197.
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gezeigt,* dass decapitirte Wurzeln weniger
wachsthumsfahig sind als intacte. Eine nicht j
geiinge Zahl von Beobachtern hat nach-
untersucht, und beinahe Jeder, mit Ausnahme
von Molisch, welcher mcine Angaben be-
statigte, erhielt ein anderes Resultat. Die
einen fanden keine Verminderung in der
Wachsthumsfahigkeit der decapitirten Wur-
zeln, die andern sogar eine Beschleunigung
etc. Ich habe nun in einer spatem Ab-
handlung meine Methode der Cultur der de-
capitirten Wurzeln genau beschrieben und
gezeigt, auf welche Umstande die Fehler
meiner Oegner zuriickzufiihren sind. Ich
zeigte namlich, und das war vorher ganz
unbekannt, dass decapitirte Wurzeln
im Wasser rascher als in feuchten
Medien wachsen, dass also, wenn die
Gulturen sehr nass gehalten werden, ganz
andere Resultate bezuglich des Langenwachs-
thums der Wurzeln resultiren miissen, als
bei Anwendung eines mehr oder minder
feuchten Substrates. Damit war die Frage ge-
lost, warum die von zahlreichen Beobachtern
angestellten Beobachtungen fiber das Langen-
wachsthum decapitirter Wurzeln so verschie-
den ausfielen.

Herr Rothert sieht wohl auch ein, dass
ich die Fehler meiner Gegner durch die ge-
nannte Auffindung aufgedeckt habe. Aber
wie wird dieses Zugestandniss vorgebracht!
Die Auffindung des beschleunigten Wachs-
thums decapitirter Wurzeln im Wasser er-
scheint bei Herrn Rothert gewissermaassen
anonym, namlich ohne directes Citat, wah-
rend er sonst nicht versaumt, jeden meiner
angeblichen Irrthiimer durch Citirung mog-
lichst zu fixiren. So sehr es Jedem ein-
leuchten muss, dass es in der genannten
Frage darauf ankommt, das Medium, in wel-
chem die Wurzeln sich befinden, in moglichst
constanter Feuchtigkeit zu erhalten, sagt
Herr Rothert dochJ): »Wiesner scheint
seine Versuchsanstellung fiir die einzig rich-
tige zu halten; dariiber liesse sich offenbar
streiten, doch wollen wir uns auf eine Dis-
cussion nicht einlassen, da die ganze Frage
ziemlich nebensachlich ist.« Doch widmet
Herr Rothert dieser Frage einen ansehn-
lichen Theil seiner Schrift.

6. Herr Rothert hat die Behauptung auf-
gestellt, dass jene Versuche, welche mich zur
Aufstellung des »Zugwachsthums« leiteten,
ein ganz anderes als das von mir angegebene
Resultat liefern.

*) 1. c. S. 187.

Die betreffenden Versuche wurden von mir
im Jahre 1878 im I. Theile {meiner Abhand-
lung iiber Heliotropismus (S. 56 ff.) beschrie-
ben, also lange vor dem Erscheinen des
Darwin'schen Buches. Ich hatte diese Ver-
suche also gar nicht zu dem Zwecke unter-
nommen, um Darwin's Angabe iiber die
heliotropische Reizfortpflanzung zu prufen,
sondern aus ganz anderen Griinden, welche
hier gleichgiiltig sind und die in meiner Ab-
handlung nachgesehen werden konnen.

Der Hauptversuch bestand, in Kiirze ge-
sagt, darin, dass g le ichaltr ige und
auch sonst moglichst g le iche Keim-
linge der Kresse theils ruhend, theils in einer
Verticalebene, langsam vor einer constanten
Lichtquelle rotirend, einseitiger Beleuchtung
ausgesetzt wurden, wobei die ersteren
sich bis auf den Grund der Licht-
quelle zuneigten, wahrend die letzteren
im unteren Theile in der Rotationsebene
blieben, im Uebrigen sich mit scharfer

di R i h d t
blieben, im Uebrigen sh
Krummung in die Richtung des constanten
Lichteinfalls stellten. Dieser Versuch muss
mit Keimlingen ausgefiihrt werden, welche
wahrend des Versuches bis zum oder nahezu
bis zum Grunde wachsen, die aber nicht zu
jung sein durfen, damit an den Hypoco-
tylen derselben der Grad der Wachs-
thumsfahigkeit und heliotropischen
Kriimmungsfahigkeit in der Richtung
von oben nach unten vom Maximum
bis auf Null hinabreiche. Das Resultat
der Versuche, namlich das ausdrilcklich
(1. c. S. 56) hervorgehobene Verhalten der
verschieden alten im Wachsthume begriffe-
nen Theile der Keimstengel besagt deutlich,
welche Sorgfalt auf die Auswahl der Keim-
linge in diesem Versuche zu verwenden ist.
Diese Auswahl hat Herr Rothert nicht ge-
troffen und es musste sein Versuch misslingen.
Ich und meine Schiller haben seit 1878 viel-
leicht funfzig mal diesen Versuch wiederholt,
aber immer mit demselben Erfolge. Auch
liess ich gleich, nachdem mir Herrn Rothert's
Abhandlung bekannt wurde, den Versuch
wiederholen, um einigen in meinem Labora-
torium mit einschlagigen Fragen beschaftigten
Herren zu zeigen, dass trotz des Wider-
spruchs seitens des Herrn Rothert der ge~
nannte Versuch genau in derselben Weise
verlauft, wie ich denselben beschrieben habe.

Herr Rothert hat zu seinen Versuchen
zu junge Keimlinge gewahlt. Infolgedessen
konnte es nicht ausbleiben, dass sowohl die
rotireuden. als die ruhend aufgestellten bis
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auf den Grund sich dei Lichtquelle zuneigen
mussten, da die iiber dem Boden befindlichen
Theile sehr wachsthumsfahig und deshalb
sehr stark heliotropisch kriimmungsfahig
waren. Es inusste selbst verstandlich, wie er
es abbildet, die Kriimmung der rotirenden
Keimlinge gegen die Lichtquelle eine starkere
sein, als die der ruhenden, da bei den erste-
ren die geotropische Gegenkriimmung fehlte.

Was aus meinen Versuchen beziiglich der
heliotropischen Reizleitung oder iiberhaupt
abzuleiten ist, soil liier nicht discutirt wer-
den. £s handelt sich bloss damm, wie der
Versuch verlauft. Jeder, der genau experi-
mentirt, wird sich leicht davon iiberzeugen
konnen, dass der von mir beschriebene Ver-
lauf des Versuches genau mit meiner Be-
schreibung iibereinstimmt. Herr Rothert
hat sich aber nicht einmal die Miihe ge-
geben, mit jener Pflanze zu experimentiren,
welche ich dazu am geeignetsten gefunden
habe, mit Lepidium sativum, obgleich ich
hervorhob, dass die Keimlinge mancher an-
deren Pflanze zu den Versuchen gar nicht
geeignet sind. Ich experimentirte ferner rnit
Brassica oleracea, er hingegen mit B. Nap us.

Was das Zustandekommen der Kriimmung
des unteren Stengeltheiles eines ruhend
aufgestellten Kressekeimlings gegen das Licht
anbelangt, einer Kriimmung, welche an einem
vollig gleichen aber rotirenden vollstandig
unterbleibt, so kann dieselbe nur erklart
werden durch die Wirkung der am vorge-
neigten Stengelende einseitig und continuirlich
wirkenden Last, welche bei Rotation umhori-
zontale Axe wegfallt. Eine andere Mog-
l ichkeit ist vollig ausgeschlossen. Da
diese Kriimmung im wachsenden Stengel-
theile auftritt und mir die Last (statisches
Moment) zu gering erschien, um die ent-
stehende Kriimmung zu erklaren, so blieb
mir nichts iibrig, als anzunehmeu, dass die
durch die Last auf die Schattenseite des
Stengels ausgeubte Zug- und durch die Last
auf die Lichtseite ausgeubte Druckwirkung
das Wachsthum des Keimstengels in der an-
gegebenen Weise beeinflusse. Ich habe fur
diesen angenommenen Wachsthumsmodus den
Ausdruck »Zug wachsthum « benutzt.

Herr Rothert bemiiht sich nun, die Mog-
lichkeit eines solchen Zugwachsthumes zu
verneinen, wobei er sich u. a. auf Hegler
beruft, welcher gefunden hat, dass durch
longitudinalen Zug bei manchmal noch un-
messbarer Dehuung eine Verlangsamung des
Wachsthumes von Stengeln eintritt. Teh sehe

aber im »Zugwachsthum« nicht'eine Zug-
wirkung, sondern eine antagonistische Zug-
Druckwirkung.

Herr Rothert hat also die Erklarung
meines Versuches umzuwerfen getrachtet, be-
vor es ihm noch gelungen ist, denselben ge-
nau nachzuahmen, mithin iiberhaupt zu
sehen.

»Die Kraft — sagt Herr Rothert 1. c.
S. 149 —^ mit welcher heliotropische und
geotropische Krummungen ausgefiihrt werden,
ist, wie die in diesem Paragraph ausgefiihr-
ten Versuche ubereinstimmend zeigen; so
gross, dass der Einfluss einer selbst relativ
bedeutenden Belastung, welche der Kriim-
mung entgegenzuwirken oder mitzuwirken
strebt, dagegen einfach nicht in Be-
tracht kommt.tt

Wenn Herr Rothert , was so leicht ist.
sich von dem von mir beschriebenen Er-
folg meines Versuches an den von mir selbst
mit Vorbedacht ausgewahlten Versuchspflan-
zen iiberzeugt haben wird, so wird er er-
kennen, dass die von ihm aufgestellte Be-
hauptung, wenigstens in den von mir ange-
gebenen Fallen kerne Geltung hat. Fur jenen
Theil der Kriimmung des ruhend aufge-
stellten, einseitig beleuchteten Keimstengels,
welcher am Kline-staten unterbleibt, giebt
es keine andere Erklarung als die, dass die
einseitig und continuirlich wirkende Last die
Ursache derselben bildet. Wenn das statische
Moment der Cotyledonen als solches die
fragliche Krummung nicht bewirken sollte.
was seiner Unwahrscheinlichkeit halber von
mir nicht gepriift wurde; was bleibt zur Er-
klarung der fraglichen Krummung anderes
iibrig, als eine durch die einseitige Last-
wirkung hervorgerufene Beeinflussung des
Wachsthums anzunehmen?

Ich muss es nochmals betonen, um was
es sich in dieser Bemerkung Nr. 6 handelt.
Dass namlich der von mir beschriebene Ver-
such so verlauft. wie ich denselben schon
im Jahre 1878 beschrieben habe, und die
gegentheilige Behauptung Rothert's auf
ungenaner Wiederholung dieses V l
beruht. —

Es ware nicht leicht ein Ende ^
wollte ich auf alle von Herrn Rothert
gegen mich gerichteten Angriffe antworten.
Ich sagte ja oben schon, warum ich mich
mit ein paar ersten beaten Stichproben be-
gniige.

Es ist sehr bedauerlich, dass Herr Rothert
seine, in mannigfaeher Beziehung gewiss
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werthvolle1 Arbeit durch viele unberechtigte
Angriffe verunziert hat. Sachlichen Einwen-
dungen oder Widerlegungen werde ich, gleich
jedem Einsichtsvollen, stets zuganglich sein,
und Fehlei bereitwillig eingesteben. Wer von
uns Physiologen kann sagen; dass er nie einen
Fehler beging. Es ist ja vollig zutreffend,
was Charles Darwin in einem an mich
gerichteten Briefe (Down, 4. Oct. 1881) sagt:
»Physiologie, gleichviel ob Pflanzen- oder
Thierphysiologie, ist .eine gar schwierige
Wissenschaft, und ich glaube, dass dieselbe
hauptsachlieh durch die Eliminirung und
Uectificirung der immer unterlaufenden Irr-
thiimer fortschreitet.d —

Das in den obigen Bemerkungen gekenn-
zeichnete Verfahren des Herrn R o t h e r t ,
meine Untersuchungsergebnisse nicht objecr
tiv und vielfach auch nicht wahrheitsgetreu
wiedcrzugeben, richtet sich in den Augen
jedes rechtlichen Mannes^ wohl von selbst;
ich will dariiber kein Wort verlieren. Und
was die Form seines doppelten gegen mich ge-
richteten Angriffes anbelangt, so will ich den
Herrn R o t h e r t gebiihrenden Tadel in die
mildeste Form kleiden, indem ich sage,
dass die folgende briefliche, mein Buch »Be-
wegungsvermogen<r betreffende Aeusserung
Char les Darwin's auf Herrn R o t h e r t
keine Anwendung finden kann.

Ch. Darwin schrieb an mich (Down,
Beckenham, Kent, October 25, 1881): »Vor
allem lassen Sie mich Ihnen herzlich danken
fur die Art und Weise, mit der Sie mich
durchweg behandelt haben. Sie haben ge-
zeigt, wie ein Mann in der entschiedensten
Weise von der Meinung eines anderen ab-
weichen und doch seinen Meinungsunter-
schied mit der vollkommensten Hoflichkeit
ausdriicken kann. Nicht wenige englische
und deutsche Naturforschei konnten eine
niitzliche Lehre aus Ihrem Beispiele ziehen,
denn die rohe Sprache, die oft Manner der
Wissenschaft gegenseitig fiihren, thut nicht
gut und degradirt nur die Wissenschaft.«

Caplauclie, M. de, Dictionnaire icono-
graphique des Champignons superieurs
(Hymenomycetes) qui croissent en
Europe, Algerie et Tunisie. Paris, P.
Klincksieck. 1894. kl. 8. 542 p.

Die Bestimmung der Hymenomyceten, die leader
mitunter eine unabweisbare Nothwendigkeit wird,
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ist, wie Jedermann weiss, ausserordeiitlich unan-
genehm und schwierig. Der Verfasser hat des-
wegen einen alphabetischen Index der vorhandenen
far die Bestimmung nutzbaren Abbildungen zu-
sammengestellt und damit eine recht dankenswerthe
Arbeit ausgefiihrt. Die Fries'sche Nomenclatur
ist zu Grunde gelegt. Da aber die Synonyme mit
Verweisungen auf den Namen, unter dem die Art
hier aufgenommen wurde, fehlen, so sinddemBuch
einige Tableaux de concordance i'Gr die hauptsftch-
lichsten Bilderwerke beigeftigt, aus denen man er-
sehen kann, unter welchem Namen die abgebildete
Art bei Fr ies geht; besser ware es schon ge-
wesen, alle Synonyme mit den nothwendigen Ver-
weisungen in den Haupttext aufzunehmen.

Solms.

Personalnachrichten.
Am 1. December v. J. starb zu Bern Professor Dr.

Fl a c k i g e r im Alter von 66 Jahren.
Am 13. December v. J. starb zu Friedenau bei Berlin

Prof. Dr. M. Kuhn , der bekannte Pteridologe.
Dem bisherigen Privatdocenten an der Universitat

GOttingen, jetzigem Lehrer an der grossherzogl. Obst-
und Weinbauscmile zu Oppenheim a. Rhein, Dr. A l -
fred Koch, ist vom preuss. Cultusministerium der
Titel» Professor« verliehen word en.
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Heft 8. 1894. E. Pa l l a , Ueber eine neue, pyrenoid-
lose Art und Gattung der Conjugaten (1 Taf.). —
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dener , Ueber die »Verschiebungen« der Bastfasern
im Sinne von Hohnel's (1 Holzschn.). — A. Borzi,
Veher DictyospIuierium'N&g. — Hugo Zukal, Neue
Beobachtungen uber einige Cyanophyceen (1 Taf.).

Botanisches Centralblatt. 1894. Nr. 48. Bericht uber
die Sitzungen der Section »Systematische Botanik und
Floristik« der Wiener Naturforscherversammlung:
Ascherson, Erklarung der Geschaftsleitung der vom
internationalcn Kongress in Oenua(1892) eingesetzten
Nomenclatur-Commission. — Hack el, Ein Fall yon
Kleistogamie an der Solanacee Salpiglossis variahilis.
— v.Halacsy, DieVegetationsverhaltnisse Griechen-
lands. — de Toni , Die Entdeckung der bisher nur
aus Frankreich und Bohmen bekannten seltenen Alge
Lithoderma fontamtm Flah. in Padua. — F r i t s oh ,
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lichen Balkanlander. — Hausknecht , Erne neue
Art yon Rhinanthus. — Palacky, Ueber die Baker-
schen Hypothesen der madagascarschen Urflora. —
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aber Ilex aquifoliwn. — T s c h i r c h , Ueber Sekrete
und Sekretbildung. — Nr. 50. H e ^ r i cher , Wah-
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geschichte der Adventivknospen bei Farnen. —
K n o b l a u c h , Beitrage zur Kenntniss der Gentia-
nacee. — Nr. 51. K n o b l a u c h , Id. (Forts.) —
Bauer , Verkohlte Samen aus den'Ffahlbauten von
Ripac in Bosnien. — Mil l iner , Zwei furNieder-
osterreich neue Quwews-Hybriden. — L i n s b a u e r ,
Ueber einige Versuche uber die conservirende Wir-
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In dieser umfangreichen Abhandlung(212Seiten
und 85 §§) beschaftigt sich der Verfasser haupt-
sachlich mit der Frage nach" der Fort l e i tung
des heliotropischen Reizes und der Ver-
werthung seiner Resultate unter allgemeinen Qe-
sichtspunkten. Die Versuche, der Hauptsache
nach in Pfeffer's Laboratorium angestellt, sind
offenbar sehr gut tiberlegt und ausgefuhrt worden,
die Resultate sind sorgf&ltig abgeleitet.

Die Frage, ob eine Fortleitung des heliotro-
pischen Reizes existire, war von Darwin gestellt
und bejaht worden, wie Verf. zeigt, auf Grund
nicht genttgender Versuche, von Wiesneraber
verneint worden, auf Grund falsch gedeuteter yer-
suche und einer »recht eigenthnmlichenir Kritik der
Ausfahrungen Darwin's. Sieht man von den
Versuchen V6chting's mit Malvaceen-Blatt-
stielen und jenen Krabbe's mit Phaseolus ab, so
liegt keine weitere Litteratur vor.

Der Verf. theilt die gepraften Objecte nach
ihrer Herkunft in Gruppen, die er getrennt be-
spricht und die auch in ihrem heliotropischen Ver-
halten sich zum Theil unterscheiden.

Die erste Gruppe. wird von dem Gros der
untersuchten Gramineenkeimlinge gebildet.
Besonders brauchbar erwies sich Avena saliva, et-
was weniger gunstig Phalaris canariemis. Hier,
wie in den ubrigen Gruppen wird eine Schilderung
der anatomischen Structur, dann das normale
Verhalten einseitig beleuchteter Keimlinge voraus-
geschickt. Durch Verdunkelung der Spitze (mit
Staniol-Kappen) auf eine Lange von 3—Ufa mm,
unter alien Cautelen und'in einigen Modificationen
ausgefahrt (auf die Ref. nicht eingehen kann),
liess sich nachweisen, dass nicht nur die
Spi tze , sondern auch der. untere Theil
des Cotyledo empfindlich ist , jedoch in

weit geringerem Grade als die Spitze ,
denn seine Krammung fallt aus bei verdunkelter
Spitze viel geringer. Verf. 'zeigt, dass diese Ver-
suchsergebnisse mehr mit den S c h l u s s f o l g e -
rungen Darwin's als mit dessen Versuchs -
ergebnissen im Widerspruch stehen. Jeden-
falls war bei den Versuchen des Verf. die Ver-
dunkelung vollst&ndiger und wurden die Versuche
selbst in viel grOsserem Maassstabe ausgefahrt. So
wurden mit Avena 28 Versuche mit 143 Ver-
gleichsobjecten und 173 Versuchsobjecten ange-
stellt, mit Phalaris 8 Versuche mit 48 Vergleichs-
objecten und 4G Versuchsobjecten. Bei Avena ist
die starker empfindliche Spitze 3 mm lang, im
ubrigen Cotyledo ist die Empfindlichkeit gleich-
massig vertheilt, von der Spitze sind die obersten
1 bis 1 y2 mm wieder besonders empfindlich. Wie
Klinostatenversuche lehren, ist diese ungleiche
Vertheilung keine Gravitationswirkung.

Darin, dass die heliotropische Krummung des
unteren Theiles des Cotyledo bei verdunkelter
Spitze schvvacher ausffillt als bei gleichzeitig be-
leuchteter Spitze, liegt schon ein schlagender Be-
weis daftir, dass sich ein Reiz von der
Spitze zur Basis .fortpflanzt. Der Reiz
kOnnte aber entweder direct die Kriimmung anregen
odcr nur die heliotropische Empfindlichkeit des
Untertheiles stcigern. Im ersten Falle wiirde die
KrQmmung auch bei Ausschluss einseitiger Beleuch-
tung vom Untertheil zu Stande kommen massen,
im zweiten nicht. Versuche, bei denen der Unter-
theil durch »Papierschurzencr, PapierrOhren mit
Deckeln oder durch Verschdtten mit feingesiebter,
trockener Erde verdunkelt und nur eine, cinige mm
lange Spitze einseitig beleuchtct wurde, ergaben
Kriimmung des Untertheiles, zeigten also, dass
der Reiz direct t lbermittelt wird. Die
KrQmmung fallt nicht BO gross aus, wie wenn der
Obertheil und der Untertheil beleuchtet wird, die
Mitwirkung eines directen Reizes unter gewOhn-
lichen Verhaltniseen ist also evident.
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Durch Beleuchtung einer llingzone konnte Yerf.
demonstriren, dass von jeder heliotropisch em-
pfindlichen Zone ein Reiz fortgeleitet werden kann,
jedoch, wie es scheint, n u r b a s i p e t a l , durchaus
nicht acropetal. Durch Zerschneiden der beiden
Leitstrange im Cotyledo liess sich ferner nach-
weiaen, dass die Fortpflanzung zum mindesten
ebensogut im Parenchym erfolgen kann.

Sehr htibsch sind die Vcrsuche, bei denen Verf.
die Keimlinge von zwei opponirten Seiten gleich-
stark beleuchtete. Durch eine »Papierschiirzecr
war dafvir gesorgt, dass das Licht der einen Lampe
nur den Obertheil, das der anderen nur den Unter-
theil des Objectes traf. Zunachst krummten sich
beide, Spitze und Untertheil, in entgegengesetztem
Sinne, der Untertheil schwacher, dann wurde je-
doch der gegen seine Lichtquelle concave Bogen
des Untertheiles gegen seine Lichtquelle convex!

Ein und derselbe Versuch lehrte also:
1. Die uberwiegende Empfindlichkeit der Spitze.

2. Die Fortleitung des Reizes. 3. Das Ueberwiegen
des zugeleiteten Reizes uber den direct inducirten.
Ganz entsprechende Resultate erhielt Verf., wie
gleich hier bemerkt werden mag, bei gleicher Ver-
suchsanstellung auch mit Keimlingen von Agro-
stemma Githago und Vicia saliva.

Die Spitze der Cotyledon ist ubrigcns nicht nur
heliotropisch, sondern auch geotropisch em-
pfindlicher als der Untertheil, der geotropische
Reiz pflanzt sich ebenfalls nach unten fort.

Eine z w e i t e Gruppe bilden die untersuchten
P a n i c e e n k e i m l i n g e (hauptsachlich von Pani-
cum sangirinale und miliaceum, sowie von Setaria
viridis st am mend). Die Pflanzchen unterscheiden
sich von den zur ersten Gruppe geh5rigen Keim-
lingen durch das stark entwickelte Hipocotyl, der
Cotyledo bleibt kurz und wird bald durchbrochen.
He l io trop i sch empfindl ich is t nur der
Coty ledo , und zwar vor allem die
Spitze, he l i o t rop i sch krummungsfahig
sind zunachst Cotyledo und H y p o c o -
t y l , spater nur das le tztere , dessen
Krtimmung stets auf einen zugele i teten
Reiz hin erfolgt. Hier liegt also wirklich
jenes Verhalten vor, das Darwin far Phalaris
und Avena an gab, mit dem Unterschied, dass es
sich nicht um Theile e ines Organes, sondern um
zwei Organe handelt.

Eine Zwischenstellung zwischen beiden Gruppen
nimmt Sorghum vulgare ein (so bezeichnet Verf.
eine am Amur ala »Gao-lan« cultivirte Getreideart,
mit der er in Kasan experimentirte). Hier ist das
Hypocotyl selbst empfindlich, aber weniger als der
Cotyledo, dieser verbalt sich also in Bezug auf
seine Empfindlichkeit zum Hypocotyl wie die

Spitze zur Basis des Cotyledon bei' Avena und
Phahris.

Die Dicoty lenke iml inge bilden eine dritte,
physiologisch ganz inhomogene Gruppe, in der
Verf. vier Typen unterscheidet.

Zu Typus 1, der die Mehrzahl der Arten um-
fasst, gehdren die untersuchten Cruciferen (vor
allem die zumeist benutzte Bras$ica oleracea, ausser-
dem Sinapis alba, Orambe hispanica, Biscutella auri-
culata und Lepidium sativum), dann Agroslemma
Githago, Vicia saliva, Zinnia elegans, Cannabis sativa
und Pharbites hispida. Sie verhalten sich wie die
Mehrzahl der Gramineenkeimlinge: Der Unter-
theil des Keimstengels i s t auch h e l i o -
tropisch empf indl ich , aber schwacher
als der Obertheil. Die abweichende Angabe
Darwin's lasst sich aus dessen Versuchen nicht
ableiten. Die besonders empfindliche Region ist
bei Vicia sativa 13 mm lang, bei Drassica langer.
Ob die Cotyledonen und die Endknospe beleuchtet
sind oder nicht, erweist sich einflusslos. Wird bei
(etiolirten) Keimlingen von Vicia der Stengel 6 cm
hoch, so hat die Spitze ihre besondere Empfind-
lichkeit verloren.

Das entgegengesetzte Verhalten zeigen Typus 3:
Tropaeolum und Typus 4 : Coriandrum und Sola-
num Lycopersicum: Epicotyl respective Hy-
pocotyl weisen ganz gleichm&ssig ver-
theilte Empfindlichkeit auf. Zwischen
beiden Extremen vermittelt Typus 2, den Dave us
Carota und Linum witalis&imum bilden; hier ist die
Empfindlichkeit der Spitze eben merklich grosser.

Die Fortpflanzung des he l io trop i schen
R e i z e s konnte Verf. bei alien daraufhin unter-
suchten Keimlingen constatiren, obschon oft be-
deutende Schwierigkeiten zu uberwinden war en.
So ging es z. B. bei Vicia sativa nicht an, den
Untertheil des Keimstengels durch die »Papier-
schurze« oder das Papierrohr mit Deckel zu ver-
dunkeln, dagegen fuhrte Verschutten mit feinge-
siebter trockener Erde und die Beleuchtung von
zwei opponirten Seiten (wie sie fur Gruppe 1 re-
ferirt wurde) zum Ziel. Rothert glaubt die ne-
gativen Resultate, die er mit Papierschurze und
PapierrOhre erhielt, durch Druckwirkungen der
Lochr&nder erkl&ren zu mussen, durch die die he-
liotropische Keizbarkeit der benachbarten Theile
aufgehoben oder bedeutend herabgesetzt worden
sei(ohne dass das Wachsthum eine Verlangsamung
erlitten h&tte). Dies wftre gewiss ein sehr eigen-
thttmliehes Verhalten, wie Rothert selbst be-
merkt; er ist darauf nicht weiter eingegangen.

Dass W i e s n e r keine Reizfortleitung beobach-
ten konnte, hing mit der geringen Expositionsdauer
zusammen, die gerade lang genug war, um bei
den Vergleichskeimlingen eine Krummung des
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Untertkeils mfolge directer Reizung eintreten zu
lassen, w&hrend bei den Versuchskeimlingen der
Reiz noch nicht Zeit gehabt hatte, weit genug nach
unten vorzudringen.

In eine vierte Gruppe sind B la t t s t i e l e urid
Blatter zusammengefasst. Hier fand Rothert
nur wenige brauchbare Objecte. Bei Allium Cepa
(Keimlinge und Blatter austreibende Zwiebeln)
wies die Spitze des Blattes keine grBssere Empfind-
lichkeit auf, eine kurze Region an der Basis da-
gegen geringere. Von der beleuchteten Spitze wird
der Reiz zu dem verdunkelten (mit Erde verachat-
teten) unteren Theilen geleitet. Im Blattstiel von
Tropaeolum ist die Empfindlichkeit gieichmassig
vertheilt, der Reiz wird basipetal geleitet, ob die
Lamina beleuchtet ist oder nicht, ist belanglos.
Dies hatte bereits VOchting durch Abschneiden
nachgewiesen, Rothert verdunkelte sie durch
Umhallen mit Staniol. Fur die Blattstiele von
Pharbites, Althaea, Viola und Petroselinum wurde
wenigstens die Existenz der Reizfortpflanzung
nachgewiesen.

Eine ftlnfte und let.zte Gruppe enthalt die
untersuchten erwachsenen Stengelorgane.
Auch hier erwiesen sich nur bestimmte Pflanzen
far die Versuche brauchbar. Bei Dahlia variabilis
(austreibende etiolirte Sprosse der var, Juarezii)
war eine relativ kurze Spitzenregion empfindJicher
als der ubrige Spross, bei Vivia sativa liess sich
keine solche Differenz nachweisen, hier tritt die
gleichmassige Vertheilung schon frah an Stelle der
ungleichmfissigen, die die Keimpflanzen zeigen.

Die Fort le i tung des hel iotropischen
Reizes hat Rothert fur zahlreiche Objecte con-
statiren kOnaen, er fuhrt eine ganze Reihe auf,
von Vicia, wo der Nachweis nur ausnahmsweise
gelang, durch Dahlia, Vrtica dioica, Lophospermum
scandens und andere Pflanzen zu den bestreagiren-
den Objecten, Linum usitatis&imum, Coleus, Galium
purpureum und Brodiaea congcsta. Far den Blathen-
schaft dieser Liliacee bestimmte er die Schnellig-
keit der Reizfortpflanzung zu 2 cm in der Stunde.

Far eine Prufung negativ heliotropischer Wur-
zeln liessen sich keine brauchbaren Objecte
flnden.

Auch Wiesner hatte bei Stengeln (und Keim-
lingen) die Reizfortpflanzung thatsachlich beobach-
tet. Da es ihm jedoch darum zu thun war, ihre
Nichtexistenz zu beweisen, ersann er das »Zug-
wachsthuma, in dem Spitze des Organes, durch
die Krttmmung in und unter ihr aus der Verti-
calen gerttckt, in doppeltem Sinne einwirken
sollte: einmal durch ihre Schwere direct ziehend
und comprimirend, dann durch das Ziehen eine
Beschleunigung, durch den Druck eine VerzOge-
rung des Wachsthumes bedingend. Seit wir durch

22

Hegler die Wirkung des mechanisches Zuges auf
das Wachsthum kennen, ist eine Discussion von
Wiesner's Zugwachsthumstheorie . eigentlich
uberflttssig. Rothert beweist die Nichtigkeit der
Anschauung Wiesner's aber noch direct. Das
statische Moment der Endknospe wirkt auch nicht
einmal versta'rkend bei der Krttmmung. Eine Be-
lastung mit einer (durchsichtigen) Glaskappe,
deren Gewicht das der Spitze um das 51/2^che
ubertraf, blieb einflusslos. Klinostatenversuche,
die nach Wiesner die Wirksamkeit des Zug-
wachsthums zeigen sollen (am Klinostat fallt es
nattirlich weg), gaben, mit besser reagirenden Ob-
jecten angestellt, wie zu erwarten war, starkere
Krttmmung, also das entgegengesetzte Resultat.
Untcr Wasser krttmmten sich die Keimlinge gleich
stark, wie ausserhalb desselben, obwohl hierbei,
nach Wiesner's Ansicht, eine schwachere Krtlm-
mung zu Stande kommen sollte (infolge des Auf-
triebes). Wurden ^vena-Keimlinge in engen Glas-
rohren, die eine Realisirung der heliotropischen
Krttmmung, also auch das »Zugwachsthum« un-
mftglich machten, exponirt, so krttmmten sie sich
nach Wegnahme der Rtthre sofort und weit hexab.

Der nachste Abschnitt behandelt allgemeine

g
Jede noch in Streckung begri f fene

Region ist heliotropisch krttmmungs-
fahig; die Behauptung Wiesner's , dass die
jttngsten Internodien nicht krttmmungsfahig seien,
ist falsch; sie reagiren nur weniger rasch (infolge
ihres langsameren Wachsthumes), werden die
schneller reagirenden unteren Internodien mecha-
nisch an der Ausftthrung der Krttmmung gehih-
dert, so krttmmen sich auch die (jttngsten) oberen.

Ebenso falsch ist die Angabe Wiesner's , dass
die Keimlinge v e r s c h i e d e n empfindlich
seien, je nach der Seite, von der man sie beleuch-
tet. Die Empfindlichkeit ist gleich, die Krttmmung
aber intensive! oder schwacher, je nachdem sie mit
der Nutation zusammenfallt oder entgegengesetzt
ist.

Der Ort der starksten Krttmmungsfahigkeit fallt
nicht immer mit dem des starksten Wachsthumes
zusammen. Dies ze igt , dass die Krtim-
mungsfahigkei t (K) n icht al le in von der
Wachsthum'sintensi t f t t [V) abh&ngig
s e i n kann, auch wenn wir zwei weitere Fac-
toren, die Dicke der Organe [D) und ihren ana-
tomischen Bau als ttbereinstimmend annehmen
und deshalb vernachlftssigen dttrfen, es muss
noch ein weiterer (vierter) Factor im Spiele sein,
d i e h e l i o t r o p i s c h e R e i z b a r k e i t
(J). R o t h e r t leitet far die Krttmmungs-

1 V-J
fahigkeit die Formel ab: K = - • - g - , d.h.: Die
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Krummungsfahigkeit e ines Organthe i -
les i s t umgekehrt proportional seiner
Dicke , direct proportional seiner Wachs-
thumsintens i tat und seiner Reizbarkeit.
Der Einfluss des anatomisches Baues bleibt dabei
unberiicksichtigt. Wo eine langsamer wachsende
Zone reizbarer ist als eine schneller wachsende,
kann die heliotropische Krummungin jener schnel-
ler eintreten als in dieser. Wo die heliotropische
Reizbarkeit, sowie Dicke und Bau gleich sind,
krfimmt sich stets die* am intensivsten wachsende
Zone am schnellsten.

Im Weiteren unterscheidet der Verf., hauptsach-
lich auf das Verhalten der Paniceen-Keimlinge ge-
stiitzt, zwischen hel iotropischer Empfind-
l ichkei t (Perceptionsfahigkeit) und he l io tro -
p ischer Reizbarkeit als versch iedenen ,
nicht nothwendig mit einander verbundenen
Eigenschaften des Protoplasma. Ein be-
stimmter Grad heliotropischer Empfindlichkeit
geht zwar immer Hand in Hand mit einem min-
destens entsprechenden Grade von Reizbarkeit
desselben Organtheiles, umgekehrt kann aber auch
ein nicht oder nur wenig empfindlicher Pflanzen-
theil doch in hohem Grade reizbar sein.

Rothert stellt sich n&mlich die Vorgange bei
der heliotropischen Reizung folgendcrmoassen vor:
Zunachst wird die einseitige Beleuchtung e m -
pfunden oder percipirt, d. h. sie bewirkt im
Protoplasma eine bestimmte Verfinderung (die
pr i m ar e Veranderung). Diese bewirkt dann die
Reizung , d. h. sie veranlasst ihrerseits eine
andere (die secundare) Veranderung im Proto-
plasma. Diese letztere hat nun nach zwei Rich-
tungen bin weitere Folgen. Einerseits bildet sie
an Ort und Stelle die Ursache fur eine Kette wei-
terer Processe, deren Endglied die Lichtwarts-
krummung ist. Andererseits hat die secundare
Veriinderung die Folge, dass in dem Protoplasma
einer benachbarten Stelle (wenn diese auch nicht
direct beleuchtet oder empfindlich ist) die nam-
liche Veranderung eintreten kann, der Zustand des
Protoplasmas (der Reiz oder die Reizung) pflanzt
sich also fort und raft uberall die gleichen Folgen
hervor.

In der oben angefuhrten Formel wird K = O,
wenn V = O wird, d. h. ein Organ busst seine
heliotropische Krummungsfahigkeit mit der Ein-
stellung seines Wachsthumes ein, auch wenn seine
Reizbarkeit erhalten bleiben wurde. Nach Ro-
thert bleibt sie nun wirklich erhalten. Es lasst
sich dies experiment ell nur bei den Paniceen-Keim-
lingen prufen, bei denen das Hypocotyl langer
wachsthumsfahig bleibt, als der Cotyledon, da wir

ja auf die Existenz der Reizbarkeit nur aus ihren
Folgen schlieBsen kCnnen. Die Versuche ergaben,

dass das (nicht empi'indli che) Hypocotyl noch
von dem Cotyledon aus gereizt werden konnte,
wenn dieser kein (bei 20maliger VergrGsserung)
wahrnehmbaresWachsthummehrzeigte. Rothert
glaubt, dass die he l io tropische Reizbar-
keit und Empf indl ichke i t tLberhaupt
liber die Zei t der Wachsthumsfahigkeit
hinaus, bis zum Lebensende , anhalt, ja
dass wahrscheinlich sogar die ganze Kette der
durch die Reizursache angeregten Processe im
alten, nicht mehr reactionsfahigen Organ genau so
durchlaufen werde, \vie im jungen, mit Ausnahme
des letzten Gliedes (oder der letzten Glieder), der
Reaction.

Darwin hat bekanntlich, um die Beschrankung
der Empfindlichkeit auf die Spitzenregion zu de-
mo nstrir en, auch gekftpfte Keimlinge einseitig be-
leuchtet, und sah dann keine Krummung ein-
treten. Da nun keine solche Beschrankung statt-
hat, muss das Ausbleiben der heliotropischen
Krummung bei den Versuchen Darwin's eine
Folge der Enthauptung sein. Die Versuche R o -
thert's mit Gramineen-Keimlingen zeigen nun,
dass das Abschneiden der Spitze (3 mm,
eventuell nur mit 1 y2 mm) die he l io tropische
(und geotropische) Krummungsfahigkei t
far eine g e w i s s e Zeit ganz oder fast
ganz aufhebt. Diese Wirkung hat nur das
vOllige Abschneiden; Langsspaltung, selbst
zwei Einschnitte von entgegengesetzten Seiten,
nahe fiber einander und jeder fiber die Langsaxe
des Organes reichend, genugen nicht, diesen Effect
hervorzubringen. Das Abschneiden an der Basis
hat ebenfalls keine solche Wirkung.

Esist die heliotropische Empf indl i chke i t ,
die aufgehoben wird; das Wachsthum wurde durch
den Eingriff wohl geringer, aber nicht ganz aufge-
hoben; dass er zur Ausfuhrung der heliotropischen
Krummung vOllig ausreicht, lasst sich leicht da-
durch zeigen, dass man die Spitze des Keimlings
nach erfolgter Induction des Heliotropismus ab-
schneidet. Es tritt dann die Krummung sogar
starker ein als bei intacten Versuchskeimlingen,
weil der Geotropismus nicht entgegen wirken
kann: die gekOpften Keimlinge sind ftlr diesen
neuen Reiz zunachst unempfindlich. Bei den Ver-
gleichskeimlingen macht sich eine neue heliotro-
pische oder geotropische Krummung schon stark
geltend, wenn die Wirkung der ersten heliotropi-
schen Induction noch lange nicht vorbei ist, wie
die gekOpften Keimlinge beweisen. Es zeigt das,
wie unzutreffend Wiesner's Behauptungist, dass
eine neue Induction erst .dann stattfinden kOnne,
wenn die Wirkungen der ersten Induction ab g e -
schlos8en seien.

DieUnempfindlichkeitgegen den heliotropischen



lieiz dauert nur eine Zeit lang, sp&terwirdder
Stump f wieder fast so empfindlich, wie
es die Spitze war, so dass die gekOpften
Keimlinge nur wenig im Nachtheil sind, gegen-
ftber den intacten. Die physiologische Spitze
ist regenerirt worden.

Bei flrassica-KeimlmgeTL, bei denen das KOpfen
naturlich. einen viel tiefer gehenden Eingriff dar-
stellt, drtickt es die heliotropische Empfindlichkeit
wie das Wachsthum stark herab, hebt sie jedoch
nicht oder nur ausnahmsweise vOllig auf. Im
Gegensatz zu den Gramineen-Keimlingen tritt die
Krummungsfahigkeit nicht wieder auf. Das lang-
same Wachsthum dauert nach der Operation nur
mehr ganz kurze Zeit an. Ob die heliotropische
Empfindlichkeit wieder hergestellt wird oder nicht,
kann also nicht entschieden werden.

Der Einfluss des KOpfens ist von besonderem
Interesse, weil er zeigt, dass die Re a c t i o n s -
f i ihigkeit und P e r c e p t i o nsf&higkeit
(Keizbarkeit und Empfindl ichkei t ) zwei
verschiedene Dinge sind.

Schliesslich sei noch erwahnt, dass Rothert
die von Darwin stammenden Bezeichnungen
»anaheliotropisch«, »diaheliotropisch«, »anageotro-
pischct etc., um »prosheliotropischo, »pros-
geotropischa etc. vermehrt, verwendet und zu
allgemeinem Gebrauche neben den alten Zusam-
mensetzungen negativ heliotropisch etc. vorschlagt.
Kurzer sind die Bezeichnungen gewiss, ob be-
quemer? das erscheint dem Ref. fraglich, jeden-
falls nicht beim Sprechen!

Correns.

Loew, E., Bluthenbiologische Floristik
des mittleren und nordlichen Europa
sowie GrSnlands. Systematische Zusam-
menstellung des in den letzten 10 Jahren
veroffentlichten Beobachtungsmateriales.
Stuttgart, Feid. Enke. 1S94. 8. 424 S.

Das vorliegende Werk wird von den Blttthen-
biologen mit Freuden begrttsst werden, da es das
ausserst zerstreute Beobachtungsmaterial des letzten
Jahrzehntes in ubersichtlicher Weise zusammen-
stellt. Es bildet daher eine Ergflnzung zu den far
die neuere Bluthenbiologie grundlegenden Ar-
beiten Hermann Muller's. Nach einer kurzen
Einleitung, in welcher die Aufgabe derblttthen-
biologischen Floristik oder »Blumengeographieff
erlautert und ein kurzer geschichtlicher Rackblick
gegeben wird, bringt das folgende Litteratur-
verze i chn i s s in alphabetischer Reihcnfolge der
Autoren die sehr umfangreiche einschlggige Litte-
ratur von 1883—1893.
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Der Haupttheil des Werkes gliedert sich folgen-
dermaassen:

I. Flora der mitteleuropaischcn Hoch-
alpenkette.

Auf eine Schilderung der biologischen Eigen-
thumlichkeiten der alpinen Blumen und ihrer Be-
stauber nach Herm. Mflller, Kerner, Schulz,
Mac Leod , Kirchner u. a. folgt Zusammen-
stellung der blathenbiologisch genauer untersuch-
ten Alpenpflanzen mit Angabe ihrer Bliithenein-
richtung und der Hauptkategorien der Besucher.
Hier wie in den folgenden Abschnitten musate
Verf. mit Rdcksicht auf den zur Verfugung ste-
henden Rauxn auf die Aufnahme vollstandiger Be-
sucherlisten verzichten. An das Verzeichniss der
Alpenpflanzen schliesst sich eine kurze statistische
Zusammenstellung der Ergebnisse, aus denen her-
vorgeht, dass innerhalb der alpinen Hochregion
die Autogamie zunimmt.

II. Flora der Pyrenfien.
Die "Untersuchungen Mac Leod's fiber die

Blatheneinrichtungen und Bestauber (Pyreneeen-
bloemen, Gent 1891) werden kurz referirt, sowie
aucli die von diesem Forscher statistisch gewon-
nenen Ergebnisse mitgetheilt.

III. Flora des^'skandinavischen Hoch-
gebirges.

Hier werden die von Lindman im Sommer
1886 auf dem Dovrefjeld unter dem 62. bis 62Y20

N. Br. gemachten Beobachtungen zusammenge-
stellt, aus denen hervorgeht, dass die Hochgebirgs-
pflanzen Norwegens eine Abnahme der allogamen
Blumeneinrichtungen und eine noch st&rkere Zu-
nahme der Autogamie selbst gegentLber den hoch-
alpinen Pflanzen zeigen.

IV. Flora des arc t i s chen Gebietes .
Die von Warming in GrOnland angestellten

Beobachtungen tlber die Blflthen- und Fruchtver-
haltnisse der dortigen Pflanzen ergeben, dass im
arctischen Gebiete eine grOssere Neigung zur
Selbstbestaubung als in den europaischen Landern
hervortritt, und dass die gr5nlandische Flora be-
sonders reich an Windblathen ist. Der Insecten-
mangel ist in GrOnland viel starker als auf dem
norwegischen Hochgebirge; daher findet bei alien
Pflanzen mit verhinderter oder durch den Bluthen-
bau erschwerter Selbstbestaubung eine reiohliche
vegetative Vermehrung statt. Warming fasst
seine ErorteniDgen in dem Satze zusammen: »Je
mehr in dem insectenannen GrOnland eine Art en-
tomophil ist, desto mehr passt sie sich der Ver-
mehrung auf vegetativem Wege an, wahrend die
autogamen Pflanzen diese Art der Fortpflanzung
entbehren kOnnen und thatsachlich auch entbehren«,
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Verf. halt nun mit Recbt dafur, dass die reich-
liche vegetative Vermehrung noch keinen Beweis
dafur liefert, dass diese Gewachse sich ausschliess-
lich auf diesem Wege fortpflanzen, eine Auffas-
sung, welche durch die von A u r i v i l l i u s tlber
die Insectenfauna GrOnlands mitgetheilten That-
sacben eine Best&tigung findet.

V. Flora des subat lant i scben Kusten-
gebietes .

Im Anschluss an die Aibeiten von Behrens,
Al fken , Verhoeff und des Ref. giebt Verf.
eine Uebersicht tlber den gegenw&rtigen Stand der
Frage, inwieweit auf Inseln sich ein Zusammen-
hang zwischen Insectenbesuch und Best&ubungs-
einrichtung der daselbst einheimischen Pflanzen
nachweisen lasse. Hierauf folgt ein Verzeichniss
von Pflanzen des Ktistengebietes mit Angabe ihrer
Blutheneinrichtung und Andeutung ihrer Besucher
unter Zugrundelegung der Arbeiten des Ref., von
Heins ius , Mac Leod, de Vries , Verhoeff.
Den Schluss dieses Abschnittes bildet eine Be-
sprechung der Mittheilung des Ref. tlber vBlumen
und Insecten auf den Halligen« (Bot. Jaarboek VI).
Verf. unterzieht die Aufstellung des Ref., dass
sammtliche entomophile Pflanzen der Halligenflora
der Selbstbefruchtung fiihig sein sollen, einer Kri-
tik, durch welche die Annahme wahrscheinlicher
ist, dass die selbststerilen Pflanzen auf den Halli-
gen eben durch das Vorhandensein legitimer Kreu-
zungsvermittler (Anthophora, Megachile) sich trotz
der Ungunst des Klimas zu erhalten vermochten.
Verf. schliesst: »So verknupfen sich die auf den
Halligen gesammelten, blttthenbiologischen Beob-
achtungen mit den in hocharctischen Gebieten an-
gestellten, da an beiden Orten — allerdings durch
zwei ganz verschiedene Ursachen — das Insecten-
und Blumenleben zu einem Minimum der Entfal-
tung herabsinkt, und trotzdem dessen Haupt-
lebensnerv: „ die Fremdbest&ubung, nicht vDllig
durchschnitten wird.«

VI. F lora des mitte leurop&ischen Tief-
und Berglandes (mit Ausschluss des subatlan-

tischen Ktistengebietes und der Hochalpen).

In diesem Kapitel werden die Bltttheinrichtungen
von etwa 1350 Pflanzen behandelt. Bei der Ftllle
des Materials war es unmoglich (wie auch in den
vorhergehenden Abschnitten),die einzelnen Blumen
ausfuhrlich zu besprechen; die Darstellung ist da-
her meist nur eine verzeichnissartigc. Von dieser
Art der Darstellung, welche durch den liber*
reichen Stoff geboten war, wird der demn&chst er-
scheinende zweite Band des Werkes: aEinfuhrung
in die BlQthenbiologie auf historischer Grundlagea
frei sein. Derselbe wird auch die wichtigeren Er-

gebnisse der alt ere r en blttthenbiologischen For-
, schung bis 1883 ziemlich vollst&ndig behandeln.
i Sowohl das vorliegende Werk, welches Zeugniss
1 ablegt von dem Fleisse des Verf., als auch das im

Erscheinen begrifiene wird einem l&ngst geftthlten
Bedttrfniss abhelfen. Solche zusammenfassenden
blttthenbiologischen Werke fehlen schon lange;
sie werden ohne Zweifel dazu beitragen, der
Blttthenbiologie neue Freunde zuzuftthren und den
alten die Arbeit zu erleichtern.

P. Knuth.
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Hesse, Kudolf, Die Hypogaeen Deutsch-
lands. Band II. Die Tuberaceen und Ela-
phomyceten. Halle, L. Hofstetter. 1894.
Fol. 110 S. m. tl z. Th. col. Tafeln.

Das grosse Werk, dessen erster Band in Nr. 5
und Nr. 18 1892 dieser Zeitschrift besprocben
wurde, ist jetzt zum Abscbluss gebracbt. Band II
bringt in derselben Ausstattung wie Band 1 eine
Monograpbie der Tuberaceen und Elaphomyceten.
Erstere werden in zwei Abtheilungen zerlegt. Bei
den typischen Tuberaceen ist die Oleba der Frucht-
kftrper nach Art der Hymen ogastreen gekammert
(Balsamia) oder solid (nicht hohl^; der sterile
Glebatheil in Form von echten ascis externis (Tuber)
oder schmalen oder breiten, von der Peridie ent-
springenden Oewebeplatten [Choiromyces, Ter-

fezt'a, Delastria, Ficoa, Stephensia, Pachyphloeus,
Cryptica) oder in Form eines mit nesterartigen
[Genabed] oder einzeln [Hydnoholites) gelagerten
ascis durchsetzten Pseudoparenchyms bez. Hyphen-
geflechtes entwickelt. Bei den nicht typischen
Tuberaceen ist die Gleba der FruchtkOrper menials
nach Art der Hymenogastreen gekammert und
frei von sterilen Peridialstreifen; entweder aus
mehr oder weniger zahlreichen, von der Peridie
entspringenden und zapfen- oder wulstartig nach
dem Centrum des Fruchtkflrpers vordringenden,
vielfach gewundenen und mit Hymenialgewebe
ausgekleideten Platten gebildet [Hydnqfria und
theilweise Genea) oder nacb Art der Discocarpien
aus einer einzigen, napff'Ormigen Hymenialflache
formirt, die aber von Peridialgewebe eingeschlossen
ist [Genea hispidula Berk.)- Die Elaphomyceten
zerfallen in Arten mit weicher, d. h. schwammiger
Consistenz der Peridie und mit glatter Aussenrinde
und solche mit derber bis holziger Consistenz der
Peridie und mit gekleieter oder bewarzter oder be-
stachelter Aussenrinde. Von Tuberaceen werden

35 Species der Oattungen Tuber, Bahamia, Cho-
iromyces, Pachyphheu89 Cryptica, Hydnoholites,
Hydnotria und Genea, worunter 7 neue [Tuber ru-
tilum, de Baiyanum, murinum, scruposum, Hydno-
bolites Tulasnei, fallax), von Elaphomyceten 9 Spe-
cies der Oattung Elaphomyces, worunter 5 neue
[E. uligmosusy plumbeus, Ziassiact/s, plicatus, rubes-
cens) aufgeftihrt. Bei alien Arten sind auch Stand-
orte, Hauptentwickelungszeit, geographische Ver-
breitung und Qebrauchswerth far den menschlichen
Haushalt angegeben.

Hieran schliesst sich ein kurzer Abschnitt fiber
die Cultur der Tratfeln.

Das Folgende behandelt die hiuwicitclungs-
geschichte der Tuberaceen, der Elaphomyceten und
der Hymenogastreen. Es sei gleich bemerkt, class
es sich dabei nicht um die ldckenlose Entwicke-
lungsgeschichte der betreffenden Pflanze handelt,
die nach de Bary's Muster an der Cultur von der
einzelnen Spore an beobachtet ware, sondern dass
die Entwickelungsstadien nach Exemplaren be-
schrieben werden, die Verf. im Walde mit jeden-
falls sehr anerkennenswerthem Fleiss und Ge-
schick aufgesucht hat. Ein weiteres Lob kann man
aber diesem Abschnitt auch nicht spenden, denn
es ist auch kein einziger Irrthum vermieden worden,
der sich an diese unzuverlassige Methode knQpft,
von der man eigentlich hoffen durfte, dass sie
durch de Bary endgQltig beseitigt ware. Wurde
aber einmal danach gearbeitet, weil der kttnst-
licbeti Cultur zunftchst unflberwindbare Schwierig-
keiten sich entgegenstellten, so hatte man wenig-
stens etwas Selbstkritik erwarten dilrfen, w&hrend
der Verf. mit apodictischer Beatimmtheit Angaben
zu Tage fcJrdert, deren Irrthumlichkeit glucklicher-
weise so offenkundig ist, dass selbst ein Anf&nger
sie als solche erkennen muss. Horen wir den
Verf. selbst:

»Die Entwickelung eines St&ubchens von Balsa-
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mia fragifo)mi& Tul. ist also in kurzen Worten
wiederholt folgende, An einem dunnf&digen, aus
der Keimung von Conidien resultirenden Mycel
werden fast gleichzeitig sehr zahlreiche, ungemein
kleine und dichtgehaufte, von einander durch
lockere Mycelhyphen getrennte Sporenfrilchtchen
oder Archicarpien mit Sonderhttllen erzeugt, die
w&hrend der Ausbildung ihrer achtsporigen, rund-
lichen asci nach und nach von einem gemeinsamen,
aus den Endverzweigungen der sich auflockernden
und verl&ngernden Hullfaden der einzelnen Sporen-
friichtchen gebildeten Peridium umschlossen wer-
den. Mit der Reife der einzelnea Sporenfrttcht-
chen werden die Sporen ') aus den ascis frei und
lagern innerhalb des gemeinsamen, geschlossenen
Peiidiums in grosser Anzahl bei einander, aller-
orten durchsetzt von kurzverzweigten, schmalen,
gallertig glanzenden Hyphen, die als Mycelzweige
in der Nacbbarschaft der jungen Archicarpien ent-"
standen war en und eine Zeit lang als Hullorgane
derselben functionirt hatten. Antheridien sowohl
wie die ascogenen Hyphen der Archicarpien wer-
den nach und nach unkenntlich und sind in dem
fertigen Staubchen, welches man einen Stand oder
ein Aggregat von Sporenfrtlchten innerhalb eines
gemeinsamen Peridiums nennen kann, kaum noch
zu nndencc.

Nachdem nun beschrieben worden ist, wie ein
solches »Staubchen« zu einem »Knollchen<r wird
und wie das Peridium sich weiter ausbildet, heisst
es weiter von dem Innern, dem Kern des KnOll-

' chens:
»Wahrend , beobachtet man in ihm

das Auftreten von mehreren, deutlich septirten
Faden, die Zweige von Mycelfaden, nur ein wenig
dicker als diese sind, und indem jeder dieser Fadtn
an seinem Ende anschwillt und im Bogen weiter
wachst, lasst er durch successive Theilung mehrere
grosse, rundliche und protoplasmareiche Zellen
entstehen. Diese gekrummten oder gebogenen
Zellreihen sind Archicarpien, die innerhalb des
Peridiums des KnOllchens an Mycelfaden auf ahn-
liche Weise wie die der Gattung Asrobolus gebildet
werden und welche im centralen Theile des Kerns
gleichsam wie zu einer einzigen, grossen, nur
stellenweise unterbrochenen Spirale angeordnet ihre
Verbreitung nehmen. Diese gekrummten Archi-
carpien sind viel stattlicher als die fruher beschrie-
benen und entstehen auch in viel geringerer und
zwar wechselnder Anzahl innerhalb eines KnOll-
chens der Bahamii. An jedem, zuraeist aus 7
Zellen bestehenden Archicarp befinden sich etliche
Zellen, die mit den ubrigen nicht in gleicher, ge-
krammter Fluchtlinie liegen, sondern tiber die-

') Spater als Mikrosporen bezeichnet. Kef.

selben etwas hervorstehen, sonst aber bezttglich
ihrer Grttsse, Membranstructur und ihres Inhaltes
mit den andern genau ubereinstimmen. Sobaid die
Archicarpien gebildet sind, legen sich an die dritt-
letzte, spater zur ascogenen werdenden Zelle eines
jeden Archicarps sehr dunne Antheridienzweige
innig an <r

Aus den betreffenden Archicarpien entstehen
dann schliesslich die asci im Innern der Knolle,
welche die 8 » Makrosporen « erzeugen.

Abgesehen von anderen Unwahrscheinlichkeiten
batten wir also hier einen Pilz vor uns, in dessen
Entwickelungsgang nach der Phantasie des Verf.
z w e i m a l ein Geschlechtsact, z w e i m a l Archi-
carpien und Antheridien, zwe imal eine Ascus-
und Ascoaporenbildung vorkommt. Sapienti sat.
Uebrigens sollen auch die »Mikrosporen « bisweilen
))conjugiren«. Was nun die Conidien betrifft, von
denen ursprtinglich die Bildung der » Staubchen a
ausgeht, so entstehen sie an Mycelfaden, von denen
Verf. behauptet, sie gingen aus der Keimung der
J> Makrosporen o hervor. Man sucht aber auf den
Tafeln vergeblich nach einer Abbildung d ieser
Sporenkeimung, die Gonidientrager sind stets ausser
Zusammenhang mit den » Makrosporen « darge-
stellt.

Diese letzteren selbst erleiden auch sehr seltsame
Schicksale, von deren einigen der Verf. selbst
wiedcr erz&hlen mag:

»Viele der in das Wasser des Objecttragers ge-
langten Sporen bleiben dagegen vollstandig ge-
schlossen, oder ihre Membran klafft spaltenartig
aus einander, entlasst aber den Inhalt nicht, und
ditse Sporen zeigen vielfach das Bestreben, mit
benachbart gelegenen, intact gebliebenen Sporen
in Beriihrung zu kommen. Sie fan gen, ohne dass
man an ihnen irgend welche Bewegungsorgane zu
entdecken vermag, sich zu bewegen an, indem sie
sich mit" dem einen ihrer Pole gleichsam auf den
Kopf stellen, d. h. ihre gewOhnliche horizontale
Lage mit der verticalen vertauschen, in dieser
Stellung oft sekunden-, oft minutenlang verweilen
und dann wieder die horizontale Lage einnehmen,
oder indem sie sich im Wasser des Objecttragers
langsam in der Richtung ihrer Langsaxe fort be-
wegen, ohne sich zu drehen, bis sie auf eine
ruhende Spore stossen. Haben sie letztere bertthrt,
so schnuffeln sie gleichsam an derselben herum, legen
sich oft auch mit einer ihrer breiten Seiten innig an
dieselbe an oder umziehen sie wiederholr, verlassen
sie dann und suchen sich langsam fortbewegend
eine andere, benachbart gelegene Spore auf, um
an dieser dasselbe ManOver zu wiederholen. Bei
diesem Beruhren oder Be schnuffeln sieht man deut-
lich, wie der nucleus der sich bewegenden Spore
bestrebt ist, mit dem nucleus der beschnuffelten
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Spore hi Berilhrung zu kommen, wie er nicht selten
seine Gestalt verandert, indem er gleichsam eine
schnabelfbrmige Ausstiilpung treibt, die die Mem-
bran auf die der ruhenden Spore derartig druckt,
dass die nuclei beider Sporen nur durch Membran-
substanz von einander getrennt sind, kurz, es
macht den Eindruck, als ob ein Saugungsprocess
stattf&nde, als ob die eine Spore von dem Inhalt
der andern Spore durch die Membran hindurch
stoffliche Substanz irgendwelcher Art in Empfang
nahme. <r

Haben wir es da nicht am*Ende mit einem
dritten oder gar vierten Geschlechtsact zu thun?

Es wurde zu weit iiihren, wenn ich die Blumen-
lese von ErgOtzlichkeiten weiter ausdehnen wollte.
Darum nur noch einige Worte fiber die Hymeno-
gastreen, wobei ich meine Besprechung in Nr. 18
1892 zu vergleichen bitte. Von seiner damals ge-
ausserten wunderlichen Ansicht ist Verf. insofern
zuruckgekommen, als er »bei fortgesetzten Unter-
suchungen iiber das geschilderte Verhalten der
Flagellaten bei dem Aufbau der Hymenogastreen-
fruchtkOrper zu der Ueberzeugung gekommen ist,
dass letztere auch ohne Flagellatenbetheiligung zur
Entwickelung gelangen kOnnen, dass also nicht,
wie er anf&Dglich glaubte, Flagellaten sich an dem
Aufbau der HymenogastreenfruchtkOrper in jedem
Falle betheiligena. Den nahe liegenden Schluss,
dass die Flagellaten damit tiberhaupt nichts zu
thun haben, zieht er aber nicht, und obwohl auch
von der in Bd. I mit Aplomb verkQndeten Weis-
heit, dass »die sog. reifen Ascussporen der Tube-
raceen und Elaphomyceten Ruhezustande (Cysten)
von AmOben, und die asci, in denen diese Cysten
nach und nach entstehen, Conjugations- oder Ver-
schmelzungsproducte von AmOben sinda, in Bd. II
keine Rede mehr ist, so sagt Verf. doch auch jetzt.
noch (S. 113), er habe »nicht den geringsten An-
lass, sich durch irgend welche, die Richtigkeit
seiner (damaligen) Untersuchungen anzweitelnde
Aeusserung nur im entferntesten beirren zu
lassen a..

Gut gebrullt LOwe! Es geht nichts uberUeber-
zeugungstreue.

Was endlich die Abbildungen anbelangt, so sind
die von Maler Schurmann hergestellten ebenso
schOn, wie die desselben Kunstlers in den ersten
Lieferungen. Die von Herrn Hesse gezeichneten
yerdienen vielfach nicht daaselbe Lob. Vor allem
ist die angewendete VergrOsserung — keine fiber
600 — sehr haufig unzureichend. So sind bei-
spielsweise die vermeintlichen (ersten) Archicar-
pien auf Tafel XVII, Fig. 2 b in der Zeichnuag
nuT 2 mm lang, */j mm breit, und das Bind doch
Organe, auf deren genaue und stark vergrOsserte
Darstellung es sehr wesentlich ankam, wenn Verf.

fur seine seltsame Ansicht Glauben erwecken
wollte. Vermuthlich verftlgt er aber tlber keine
starkere Vergrftsserung, und mit welchem Rechte
deutet er dann diese Dinge als Archicarpien ? Wie
es scheint, nur deshalb, weil sie korkzieherfOrmig
gewunden sind Betrachte ich aber die Figuren 3
und 4 derselben Tafel, so wundert es mich, dass
Verf. seine fruher gea'usserte Ansicht, wonach Fla-
gellaten, Schizomyceten und Amoben sich behufs
Bildung der sog. Hypogaeen-Fruchtk6rper vereini-
gen, beztLglich der Tuberaceen aufgegeben hat,
denn hier sind ganz augenscheinlich allerhand
fremde Organismen mitgezeichnet, die dem Bah
«a?ma-»Staubchen« ausserlich anhangen und die
man als seine Bestandtheile mit demselben Rechte
bezeichnen kann, wie etwa Trichinen, Fl5he und
Lause Bestandtheile des menschlichen KOrpers ge-
nannt werden k6nnen.

Kienitz-Gerloff.

Strasburger, E., F. Noll, H. Schenck
und A. F. W. Schimper, Lehrbuch
der Botanik fiir Hochschulen. Jena,
G. Fischer, gi. 8. 558 S. m. 577 zumTheil
farbigen Holzschnitten.

In dem vorliegenden Lehrbuch ist, wie der Tit el
besagt, der Versuch gemacht, die Behandlung der
verschiedenen botanischen Disciplinen auf mehrere
competente Bearbeiter zu vertheilen. Es mag das
gcwisseVortheile haben, insofern es eine vollstan-
dige Benutzung der neueren Litteratur verbtirgt,
allein auf der anderen Seite kann dadurch die
Uebersichtlichkeit, der Zusammenhang der Dis-
position kaum gewinnen.

Die Morphologie ist von Strasburger bear-
beitet. Sie zerf&llt in die ))aussere« und die »in-
nerea. Letztere wurde bisher als Histologie und
Anatomie bezeichnet. Innerhalb dieser beiden
Capitel tritt die Disposition nicht sehr deutlich
hervor. Verf. reiht zahlreiche durch Ueberschriften
gekennzeichnete Abscbnitte an einander, die, ob-
gleich sehr verschiedener Bedeutung, einander co-
ordinirt erscheinen. Auch die Aufeinanderfolge
derselben erregt dem Ref. Bedenken. So folgen
sich u. a.: »Der Sprosscr, »Die Wurzek, »Sym-
metrieverhavltnisse«, »Die Blattstellunga, »Verzwei-
gungssystemeff. Wurde der Spross vorangestellt,
so hatte doch die Besprechung seiner Glieder und
deren gegenseitigen Beziehungen ohne die Unter-
brechung durch die Wurzel nachfolgen sollen. Von
Einzelheiten, die <fcm Ref. anstttssig waTen, mag
nur erwahnt sein, dass S. 29 van Tieghem's
Lehre von der Zusammensetzung der Orchisknolle
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aus verschmolzenenWurzeln vorgetragen wird. In
der inneren Morphologie bestebt eine gewisse Un-
gleichbeit in der Behandlung verschiedenerGegen-
stande. Der Abschnitt Membranstoffe enth&lt far
den Gescbmack des Ref. des Neuen zu viel, der
liber Gei'&ssbftndelverlauf ist zu kurz gebalten.
Zumal die Pteridophyten kommen da scblecbt weg,
waren freilicb nicbt obne grosse Umst&ndlicbkeit
zu bebandeln, wenn man in der Anlebnung an
v a n T i e g b e m ' s Anscbauungen so weit geht, wie
dies Verf. leider tbut. Die Lebre vom Secundar-
znwacbs fusst natiirlich auf des Autors bekanntem,
Buch, sie enthalt viel Material in sebr knapper
Form und durfte fur den Studirenden, der von
Pbysiologie nocb nicbts gelesen bat, nicbt allzu-
leicbt zu verstehen sein.

Die Physiologic von N o l l l&sst die Disposition
im Allgemeinen bervortreten, sie beginnt mit den
vitalen Eigenscbaften der Zelle, bebandelt dann
die FestiguDgseinrichtungen, die Ern&hrung, die
Athmung, dasWachsthum, die Bewegungserschei-
nungen und die Fortpflanzung.

In der speciellen Botanik bat Schenck die
Cryptogamen, S c b i m p e r die Phanerogamen be-
arbeitet. Ref. bedauert den aberlebten Ausdruck
Cryptogamen, den er ausgerottet zu sehen wfln-
schen muss, wiederum in einem neuen Lehrbucb
an den Kopf eines Abschnitts gestellt zu finden.
Im Uebrigen wusste er gegen die getroffeije An-
ordnung nichts Wesentliches einzuwenden. Wenn
es freilicb S. 285 bei den Dictyoteen beisst: »Ge-
scblecbtlicbe Fortpflanzung bestebt in Eibefruch-
tung«, so muss dieser Satz beim Leser den Glau-
ben erwecken, dass aber diesen Punkt etwas
bekannt sei, was doch nicht der Fall. Bei den
Pteridopbyten fehlen die so wichtigen anatomi-
schen Cbaractere fast g&nzlichf sodass der Leser
bei der Karze der Behandlung dieses Abschnitts
in der rinneren Morphologies darifber nur sebr
wenig erfahrt.

S c h i m p e r i n seiner Behandlung der Phanero-
gamen verfolgt den neuerdings gebr&uchlich ge-
wordenen Gang der unmittelbaren Ableitung der
Geschlecbtsblatter von den Sporophyllen der Ar-
cbegoniaten, verf&hrt dabei ganz consequent und
giebt in Karze das Wesentlichste. Ueber die p&-
dagogische Zweckmassigkeit dieses Ganges liesse
sich ja streiten; Ref. steht diesbezGglich nicht auf
dem modernen Boden. Soil diese Darstellungs-
weise vcrst&ndlich sein, so muss die gesammte
Kenntniss des Thatbestandes bei den Angiospermen
vorausgesetzt werden, und dann braucht man keine
Lehrbacher aber diesen Gegenstand mehr. Einzelne
Satze in Sch imper ' s Text ê rregen Bedenken, so
z. B. die Definition der Frucht auf S. 369, die Ref.
nicht ansteht, geradezu far falsch zu erklaren.

Seines Wissens hat nocb Niemand den jpersistiren-
den Kelch von Physalts zur Frucht gerechnet.

Die Holzschnitte sind durchweg gut gewahlt und
jsch&n ausgefahrt. Eine ansprechende Neuerung
sind die farbigen Textbilder, die recht gut ausge-
falien sind. Sie sollen far Mediciner und Pharma-
ceuten die wichtigsten Giftpflanzen hervorheben.
Nach des Ref. Erfahrungen ist das sehr praktisch,
nur weiss derselbe nicht, warum dann Nerium und
Caltha durch bunte Darstellung vor Helleborus be-
vorzugt werden. S o 1 m s.

Giesenhagen, K., Lehrbuch der Bota-
nik. Miinchen, Dr. E. Wolff. 1894. gr. 8.
335 S.

Das Buch soil, wie der Verfasser in der Vorrede
sagt, vor Allem den Zwecken der Mediciner und
Pharmaceuten dienen und diesen ein Leitfaden far
eine erfolgreiche — nicht etwa mechanische —
Vorbereitung zum Examen sein. Far diese Zwecke
mag das Material an Thatsachen im Allgemeinen
in entsprechenderWeiseausgew&hltsein. Weniger
glacklich findet Referent die Disposition. Sie
bringt im ersten Abschnitt die Morphologie und
Anatomie, im zweiten die Physiologie und im
dritten unter dem hergebracbten Namen der spe-
ciellen Botanik das System.

Die Morphologie beginnt mit einer kurzen
Uebersicht der Gliederung des PflanzenkOrpers,
der nach Sachs 1 Yorgang ganz allgemein in
Wurzel und Spross zerlegt wird. Hiernach werden
in eigenen Abschnitten diese beiden Hauptglieder
in ihrer stufenweisen Vereinfachung durchs ganze
Pflanzenreich verfolgt. Referent zweifelt nicht,
dass sich auch auf dieser Grundlage eine durch-
sichtige Gliederung der Gesammtdarstellung er-
zielen lassen wird, der vorliegenden aber vermag
er dieses Pr&dikat nicht in vollem Maasse zuzuer-
kennen. Es ist ferner, um nicht mehr zu sagen,
allermindestens nicht zweckm&ssig, bei der ersten
Orientirung aber den Zellbegriff von der Energide
auszugehen und diese als das organist-he, die Zclle
aber als das formale Grundeiement des Pflanzen-
korpers zu bezeichnen, wie es hier vom Verf. ge-
schieht.

Die Physiologie zerfftllt in zwei Gapitel: das
vegetative Leben und die Fortpflanzung. Dass im
ersteren die Ern&hrungslehre vor der Behandlung
der allgemeinen physikalischen Eigenschaften der
Zelle ihren Platz findet, halt Ref. far nicht glack-
lich. Ganz bedenklich aber findet er folgenden
auf S. 157 stehenden Satz: »Es darf als feststehend
betrachtet werden, dass die Bewegung desWassers
der Hauptsache nach nicht im Hohlraum der Holz-
zellen oder der Gef&sse vor sicb geht, sondern dass
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die Wasserstromung direkt in den verholzten
Wanden dieser Gewebselemente erfolgt.« Der
Orte, wo man dieser Anschauung huldigt, dtlrften
doch heute nicht viele sein.

In dem Capitel Fortpflanzung linden wir.drei
Abschnitte, namlich vegetative Vermehrung, un-
geschlechtliche Fortpflanzung und geschlechtliche
Fortpflanzung. Erstere beiden h&tten wohl ver-
einigt werden kfinnen. Der letztere gliedert sich
in die geschlechtliche Fortpflanzung der"Thallo-
phyten, die Fortpflanzung der Archegoniaten und
die Fortpflanzung der Phanerogamen. Bei den
beiden letzteren fallt aus guten Granden das Wort
ngeschlechtlichtf einfach fort und es wird die un-
geschlechtliche Sporenbildung ruhig mitbehandelt.
Das ist unlogisch, und wenn seine Gesammtdispo-
sition zu dieser Anordnung fflhrte, so hatte Verf.
dieselbe ebendarum als verbesserungsbedttrftig er-
kennen und modificiren sollen.

In der Phanerogamensystematik werden zahl-
reiche Diagramme, nirgends aber Habitusbilder
gegeben. Und doch waxen letztere, zum wenigsten
bei wichtigen Medicinal- und Giftgewflchsen,
sehr am Platz gewesen, es hatte dafttr eine gute
Zahl Diagramme, z. B. Alisma, Hypericum, Asarum,
Polygala, Aesculus und andese unterdrtickt werden
kOnnen. Warum Verf. endlich Aphanocyclier und
Polycarpier macht, anstatt diesen Fremdwttrtern
ihre angestammte Endigung zu belassen, ist nicht
einzusehen, zumal er dadurch zur Herstellung ganz
barbarischer Wortformen wie Tricoccer der Gleich-
fOrmigkeit zuliebe geffihrt wird.

Die Holzschnitte, 309 an der Zahl, sind einfach
gehalten und durchweg deutlich, wenngleich viel-
fach nicht sehr schfln; nur einen derselben, Fig. 77c,
m6chte der Ref. bem&ngeln, weil er leicht falsche
Vorstellungen hervorrufen kann, denen im Text
jedenfalls eingehender hatte vorgebeugt werden
ktinnen. Im Uebrigen ist die Ausstattung durch-
ausgut. Solms.

Paris, E. G., Index Bryologicus. Pars I.
Paris 1894. gr. 8. 324 S.
(Sep.-Abdr. aus Acta Sop. Linn. Burdigalensis.)

Das vorliegende Buch, welches sich leider, was
aus dem Titel nicht zu ersehen, auf die Laubmoose
aeschr&nkt, giebt eine Aufzahlung aller beschrie-
3enen Arten, nach Art von Steudel's Nomen-
viator, aber mit Hinzufflgung der nOthigen Littera-
urcitate, die bei Steudel fehlen. Das vorliegende
3andchen reicht bis zur Gattung Dicnemon. Alle
VToosfreunde und Moossammler werden dasselbe

mit grosser Freude begrUssen.
Solms.

Jungner, J. R., Studien fiber die Ein-
wirkung des Klimas, hauptsachlich.
der Niederschlage, auf die Gestalt
der Frtichte.
(Botan. Centralblatt. 1894. Bd. LIX. p. 65. 10 S.

m. 2 Taf.)

Diese Arbeit ist im Wesentlichen eine TJeber-
tragung der Ideen Stanl's, welche dieser in seiner
Arbeit aRegenfall und Blattgestalt« fur Blatter
darlegte, auf die FrAchte. Auch viele dieser tragen
eine * Tr&ufelspitze« oder zeigen andere Anpas-
sungen an die Entw&sserung, wie Verjangung
nach dem Stiele zu bei aufrecht stehenden Frtich-
ten, Ableitung des Wassers durch benachbarte
Blattgebilde etc. Verf. glaubt beobachtet zu haben,
dass diese Anpassungserscheinungen namentlich in
regenreichen Gebieten hervortreten. Er ist sich
aber selbst bewusst, dass das Beweismaterial noch
darftig ist, da »ein genauer Ueberblick nber die
Fruchtverh&ltnisse der ganzen Erde ersichtlich
nicht zu haben ist a. Noch lQckenhafter sind die
Hinweise auf die Einwirkung anderer klimatischer
Factoren auf die Fruchtgestalt, die nur berUhrt
werden. Ref. glaubt, es ware der guten Sache
dienlicher, wenn derartige biologische Betrach-
tungen zurttckgehalten warden, bis ein gentigendes
Beweismaterial dazu beigebracht werden kann.

Aderhold.

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome GXV1I. Paris 1893. II. semestre.

(Fortsetzung.)

p. 189. Sur un Champignon parasite de la Co-
chylis. Note de MM. C. S auvageau et J. Per-
raud.

Verf. fanden in Villefranche unter Rebenrinde
von Isaria farinosa befallene todte Puppen von
Cochylis ambiguella, dem nach st Phylloxera ge-
fttrchtetsten Rebenschadling (Traubenwurm). Da
der Pilz sich leicht cultiviren l&sst, empfehlen sie
ihn zur Vernichtung jener Thiere im Weinberg aus-
zus&en. Als sie Larven von Cochylis auf Trauben
unter Glocken hielten und mit ifariasporen be-
staubten, waren alle Larven nach 8—10 Tagen be-
fallen und mumificirt. Auch Schmetterlinge und
Puppen liessen sich so inficiren. Wenn man Trau-
ben im Weinberg mit in Starkemehl vertheilten
Sporen bestfiubte, waren die Resultate unvollkom-
men, besser waren die, wenn man die Sporen in
Wasser vertheilte. Nach 10 Tagen waren dann
V3 bis y2 der Larven mumificirt. Befriedigender
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wftren die Resultate wohl gewesen, wenn die Be-
handlung frflher vorgenommen worden ware. Da
der Pilz schon natariich auf den Keben vorkommt,
handelt es sich nur darum, seine Existenzbedin-
gungen zu begQnstigen; die aus den ausgestreuten
Sporen erwachsenen Pilze werden sich dann in
der Natur halten und so wird der Pilz immer hfiu-
figer auf den Reben werden und die Cochylis spon-
tan inficlren.

p. 201. Sur les pretendues Fougeres fossiles du
calcaire grossier parisien. Note de M. £. B u -
reau.

Die von W a t e l e t als Fame angesprochenen
Reste im Pariser Kalk sind von Saporta far
Blatter von Nerium erkl&rt worden, und Verfasser
schliesst sich dem an und stellt alle die gefundenen
verschiedenartigen Blattformen zu Nerium pari-
siense Sap. Aehnliche abweichende Blatter findet
er auch bei Nerium Oleander und besonders bei
dem dem N. parisiense naher stehendeniV. odorum.
Ein Theil der Formveranderungen auch der fos-
silen Blatter soil auf Insectenstiche zurOckzuftthren
sein.

p. 252. Sur le Rhizoctone de la Luzerne. Note
de M. A. P r u n e t .

Da die Rhizoctonia neuerdings in Frankreich in
bedrohlichem Grade auftritt, sieht sich Verf. zu
einer eingehenderen Untersuchung derselben ver-
anlasst. Die Krankheit zeigt sich in der Form,
dass im Juni oder Juli einzelne Pflanzen vertrock-
nen und dass von diesen aus diese Erscheinung
sich so ausbreitet, dass in zwei bis drei Jabren ganze
Luzerneschlage vernichtet sind. Die Wurzeln der
kranken Pflanzen sind von einem »weinhefefarbe-
nen « Filz fiber zogen.

Der im Innern der Wurzel lebende Theil des
Pilzmycels besteht aus verzweigten, septirten Fa-
den, die einzeln oder in Strangen zwischen den
Zellen oder durch dieselben hindurch wachsen.
Der Pilz ergreift und vernichtet erst die Rinde,
dann den Markcylinder und die Markstrahlen.
Der ausserhalb auf der Wurzel wachsende Theil
des Mycels hat ahnliche, aber 3—4mal weitere
Faden, die Strange bilden, welche sich zu der cha-
rakteristischen Halle verflechten. An dem ausseren
Mycel finden sich erstens zwei Sorten von Sclero-
tien; die erste stellt kleine schw&rzliche, an der
Wurzel sitzende KOrper dar, die in der Rinde
braun, im Innern ungefarbt sind und 0,2—1,2 mm
Durchmesser haben. Die andere Art von Sclerotien
sind braune, unregelmfissig geformte, von 1 mm bis
zu mehreren Centimetern grosse KOrper, die im
Inne.rn unter der braunen Rinde hefeartig sind.
Ausserdem kommen weiche Mycelknauel von der
Form und den Dimensionen der letzteren Scle-
rotien vor. Von diesen Sclerotien und den

Kn&ueln gehen Mycelstr&nge aus, die den Bo den
durchziehen und wenn sie auf eine gesunde
Wurzel stossen, diese inficiren. Ascen bildet der
Pilz in runden Perithecien von 0,3—0,7 mm
Durchmesser, die sich an der Spitze mit einem
Poriis Offnen. Die acht Sporen jedes Ascus sind
braun oder hefefarben, oval, 25—32 \L lang, 10
bis 12 breit, vierzellig, wobei die beiden mittleren
Zellen erheblich grdsser und dunkler sind. Die
Paraphysen sind ungefarbt. Da die Schlauch- und
Paraphysenw&nde verquellen, liegen die reifen
Sporen in einer Art Schleim. Die Perithecien
sind am hftufigsten im Herbst, finden sich aber
auch sonst. Sie k'ommen auf den Wurzeln oder
Stengeln, selbst der Basis der oberirdischen Theile
der letzteren vor. Ihre Haufigkeit steht im um-
gekehrten Verhaltniss zur Ausbildung der den
Boden durchziehenden Infectionsstrfinge. Letztere
sind haufiger in frischem, compactem Boden, die
Perithecien dagegen in leichtem trocknem Boden.
Die in Schleim gehallten Sporen sind wenig zur
Uebertragung der Krankheit auf weitere Entfer-
nungen geeignet, wohl aber die perithecienbesetzten
Stengelstacke, die auf irgend eine Weise abge-
brochen und verschleppt werden.

Infectionsversuche zeigten dem Verf., dass die
Rhizoctonia im Stadium . der Ascosporenbildung
identisch ist mit Byssothecium circinans Fuckel,
Trcmatosphaeria circinans Wtr.. Leptosphaeria circi-
nans Sacc. Mittel, die den Pilz, aber nicht den
Wirth tttdten, zu suchen, ist aussichtslos.

Folgendes Verfahren ist aber nach Versucheh des
Verf. geeignet, die Ausbreitung der Krankheit auf-
zuhalten. Im Juni bis August, wenn die Ausbrei-
tungs- und Fortpflanzungsorgane des Pilzes noch
wenig ausgebildet sind, werden die Krankheits-
herde und ein 2 m breiter Gartel um dieselben
herum tief umgebrochen und die Pflanzenrestc
verbrannt, ein 0,60 m tiefer Graben um die In-
fectionsstelle gezogen, W&nde und Boden des
Grabens mit einer dicken Schwefelschicht bestreut,
der Graben zugeworfen und die Infectionsstelle
tachtig mit Kalk bestreut. Da die Fortpflanzungs-
organe des Pilzes mindestens drei Jahre im Boden
lebendig bleiben, darf keine Luzerne auf solche
alte Infectionsherde ges&et werden.

p. 269. Sur l'inegale resistance a la secheresse
de quelques plantes de grande culture; par M. P.
P. D e h e r a i n .

Der Verf. beobachtete in dem abnorm trockenen
Sommer 1893, dass Getreide in Versuchskasten,
die bei 1 m Tiefe undurchlassigen Boden haben,
viel schlechter wuchs wie in freiem Lande (19:31
Hectoliter K5rnerernte pro Hectar). Die Unter-
suchung zeigte, dass der Boden des freien Landes
bis zu 1 m Tiefe kaum feuchter war als der des
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Versucliskastens und dass demnacb jene Ertrags-
differenz* nicht darauf zurttckzufubren 1st, dass die
Winterfeuchtigkeit im freien Lande capillar aus
dem Untergrund in die oberen Bodenschichten
aufsteigend diese feucbter bielt. Als Grund jener
Differenz findet Verf. vielmebr, dass das Getreide
fiber 1,20, wobl bis zu 2 m wurzelt und auf diese
Weise die Feucbtigkeitsreserve des Untergrundes
ausnutzt. Raygras dagegen wurzelt ganz flach und
war deshalb 1893 in den Versucbsk&sten und im
freien Lande gleicb scblecbt entwickelt.

p. 295. Caractcres anatomiques de la tige des
Dioscorees. Note de M. C. Queva .

Verf. beschreibt den GefassbQndelrerlauf bei
den Dioscoreen.

p. 298. Developpement de TAracbide. Note de
M. A. A n d o u a r d .

Verf. untersucbte Proben von -<4rac/m-Pnanzen,
die er zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen
Bntwickelungsstadien aus Untere^ypten erbielt.
Alle Tbeile der Pflanze, besonders die Wurzel, ent-
balten an Zucker nur eine Saccbarose und zwar
ungefahr am 150. Wacbstbumstag am meisten,
namlich 4 % im Pericarp, 6 im Samen, 8,3 im
Stengel, 1 2 , 0 # in der Wurzel. Die StSrke nimmt
in Stengel und'Wurzel immer zu, in den anderen
.Theilen, besonders in der Frucbt immer ab. Die
Proteinsubstanzen nehmen zuerst zu, bleiben dann
stehen oder nebmen sogar bis zur Blttthe ab, dann
wieder zu; in der Frucbt nebmen sie immer zu.
Die stickstoffhaltigen, nicht zu den Proteinsub-
stanzen gehttrigen KOrper nebmen zuerst ab, dann
bis zum Beginn der Frucbtbildung zu, dann wieder
ab; in der reifen Frucbt sind sie nocb deutlicb
vorbanden und besteben bier wobl aus Asparagin
und vielleicht einem anderen Amid. Das Fett
nimmt bis zur Frucbtbildung zu, dann steigt seine
Menge nur in den Samen und zwar bis zu 52 #,
tv&hrend es in den ubrigen Theilen abnimmt. Die
Pektinstoffe nehmen in den vegetativen Theilen
bis zur 6—9. Woche zu, dann bis zum Beginn
der Reife ab. Im Pericarp sind dann noch reich-
lich Pektinstoffe vorbanden, im Samen sind sie
ganz umgewandelt. Die Aschenbestandtheile sind
in der Jugend der Pflanze reichlich vorhanden,
nehmen dann ab, zur Bliithezeit wieder zu. In
den Blattern bleibt ihre Menge etwa gleich, in der
Frucht sinkt sie.

p. 309. Sur l'origine de Toxygene atmosphe-
rique. Note de M. T. L. P h i p s o n .

Da im Urgestein leicht oxydirbare Kttrper, wie
Schwefel und Graphit vorkommen, kann man an-
nehmen, dass ursprunglich in der Atmosph&re kein
Sauerstoff vorhanden war. Deshalb kommt Verf.
auf den Gedanken, zu prufen, wie sich die heuti-
gen Pflanzen in einer Atmosphare von CO2f N

oder H benehmen. Er experimentirt mit Poa,
Agrostis, Tri/olium, MyosoHs, Anthirrhinwn%\ am
besten eignete sich Convolvulus arvensi's. In CO2

leben die Pflanzen einige Zeit, entwickeln sich
aber nicht gut, in Wasserstoff besser, aber letzte-
res Gas verbindet sich mit dem von den Pflanzen
ausgehauchten Sauerstoff und verschwindet so
bald vOllig. Die Pflanzen standen bei alien Ver-
sucben in Erde oder kohlensaurehaltigem Wasser.
In Stickstoff mit % CO2 hielt sich Convolvulus
wochenlang und die Zusammensetzung der Atmo-
sphere war dann bei gleichem Volum ungefahr die
der Luft.

Der Verf. nimmt an, dass die Atmosphere der
Erde zuerst aus Stickstoff bestand und dass die
Pflanzen diese -Atmosphere durch Zersetzung der
aus Vulkanen stammenden CO2 allmablich mit
Sauerstoff anreicherten.

(Fortsetzung folgt.)
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ziger Butter cultivirte Mikroorganismen. — M. Kur-
loff, Zur Lehre von den Carcinomparasiten.— K.
B. Lehmann, Ueber die Sauerteigg&hrung und die
Beziehungen des Bacillus levans zum Bacillus coli
cnmmunis. — H. Timpe, Erklarang zur Frage der
Gelatinebereitung. — Nr. 12. Aufrecht, Ueber den
Befund feiner Spirillen in den Dejectionen ciner unter
Cholerasymptomen gestorbenen Frau. — Escherich,
Ueber das Vorkommen von Spirillen in diarrhdischen
Dejectionen. — W. Kruse , Eine allgemein anwend-
bare Verbesserung des Plattenverfahrens. — G.
Wolf fhuge l , Zur Frage der Gelatinebereitung. —
Nr. 13/14. A. Ce l l i und A. F j o c c a , Beitrage zur
Amdbenforschung. — J. Kuprianow, Zur Metho-
dik der keimfreien Gewinnung des Blutserums. — 0 .
V o g e s , Ueber die Verwendung des Uschinsky'schen
-N&hrbodens zur Choleradiagnoso. — H. Weigmann
und G. Zirn, Ueber » seifige« Milch. — Nr. 15. N.
B o c h i c ch i o , Ueber einen Milchzucker vergahren-
den und Kaseblfihungen hervorrufenden neuen Hefe-
pilz. — C. Wehmer, Ueber die Beziehungen der
Bacteriologie zur allgemeinen Mycologie und Physio-
logic. — Zet tnow, Reinigung von Deckgl&sern
u. s. f. — Nr. 16. Z. Dmochowsky , Zur Lehre Qber
die pathogenen Eigenschaften des Friedlander'schen
Pneumococcus. — E. K l e i n , Ein weiterer Beitrag
zur Lehre von den intracellulftren Bacteriengiften. —
M-Oker-Bloen, ZurKenntnissdesEindringensdes
Bacterium coli commune in die Darmwand bei patho-
genen Zustanden. — Nr. 17. E. v. Freudenre ich ,
Verbesserung des Plattenverfahrens. — H. Timpe,
Zur Frage der Gelatinebereitung. — Zettn ow, Ein
Apparat zur Cultur anaerober Bacterien. — Nr. 18.

C. Ste inmetz , Faulnisswidrige Eigenschaften der
Kohlensaure.—Nr. 19/20. M.W.Beyerinok, Ueber
die Natur der laden der Papilionaceenkndllchen. —
C.Fermi undG. Montesano, Ueber die Decompo-
sition des Amygdalins durch Mikroorganismen. — A.
L us t ig und V. Giaxa, Ueber das Vorkommen von
feinen Spirillen in den Dejectionen von Cholerakranken.
— Nr. 21. M. W. Beyerinck, Ueber Thermotaxis
bei Bacterium Zopfii. — A l i i und Santori , Ueber
eine transitorische Varietat vom Choleravibrio. —
M. Rechtsamer , Ueber die feinen Spirillen in De-
jectionen Cholerakranker. — Nr. 22. E. xL r u c k m a n n,
Eine Methode zur Herstellung bacteriologischer Mu-
seen und Conservirung von Bacterien. — M. Lunke-
wi t sch , Biologie des Bacillus typhi murium. — H.
R e i c h e n b a c h , Ueber einen neuen Brutofen fQr be-
liebiges Heizungsmaterial. — J. Tic t in , Bedeutung
der Milz bei Febris recurrent. —"R. W a l d v o g e l ,
Wachsthum des Streptococcus longns. — Nr. 28.
Mi l l er , Kurze Notizen in Bezug auf bacteriologische
Untersuchungen. — M. Muhlmann, Zur Misch-
infectionsfrage. — W a l l i c z e k , Die bactericiden
Eigenschaften der Labsaure. — Nr. 24. J. Kupria-
now, Desinficirende Wirkung des Guajakols. —
Wal l iczek , Technik bei Desinfectionsversuchen.—
Id., Resistenz des Bacterium coli commune gegen
Eintrocknung. — Nr. 25. J. Kuprianow, Desinfi-
cirende Wirkung des Guajakols. — Bd. XVI. Nr. 1.
W. L u b i n s ki, Zur Methodik der Cultur anaerober
Bacterien. — R. Teuro, Gonkokkoenzuchtung und
kunstlicher Tripper. — Nr. 2. M. W. Beyerinck,
Schizosaccharomyces octosporus, eine achtsporige
Alcoholhefe. — F. L u d w i g, Weitere Beobachtungen
uber Pilzflusse der Baume. — Nr. 8. C. Eijkman,
Mikrobiologisches uber die Arakfabrikation in Ba-
tavia (1 Taf). — E. Funck, Reinigung der Deck-

Sser. — C. Kornauth , Die Bekampfung der
useplage mittels des Bacillus typhi murium. —

Nr. 4/5. P. Ernst , F&rbungsversuche an Sporen mit
Maceration. — A. Koch und H. H o s a e u s , Ueber
das Verhalten der Hefe gegen Glycogen. — H. L a s e r,
Die makronkopische Wasseruntersuchung durch An-
wendung von H2O"-\ — A. J. W i l t s c h u r , Neuere
Data zur Bacteriologie der Cholera. — Nr. 6. A.
K o c h und H. Hosaeus , Ueber einen neuenFrosch-
laich der Zuckerfabriken. — N. Pane , Ueber die
Bedingungen, unter denen der Streptococcus pyocyu-
newt die Nahrgelatine verflussigt. — Nr. 7. C. O.
Mi l l er , Aseptische Protozoencolonien. — Nr. 8/9.
A. Cel l i und R. Fiocca, Beitrage zur Amdbenfor-
schung. — R. Claussen, Veranderungen des Cho-
leravibrio. — W. H e s s e r t , Geisselfarbung ohne
Beize. — A. L u s t i g , Mikroskopische Untersuchung
von Choleraexcrementen u. s. 4 — J. H. Wakker,
Ein neues Culturgefass far Pilze. — Nr. 10/11. J. J.
v. He s i , Bacterienluftfilter und Bacterienluftfilter-
verschluss. — Kuprianow, Immunitatgegen Diph-
therie. — N. Paul , Zur Mischinfectionsfrage. — C.
Pestana und B. Bet tencourt , Bacteriologische
Untersuchungen uber die Lissaboner Epidemie 1894.
— J. H. Wright und H. C. Emersen, Bacillus
diphteriae ausserhalb des Kdrpera. — Nr. 12/18. S.
Fedoroff, Wirkt das Tetanusantitoxin auch gift-
zerstorend? — F o l z , Mallein in der russischen Ar-
mee. — F. H e n k e , Bacterium coli commune in der
Aussenwelt und der von Gartner beschriebene neue
gasbildende Bacillus. — L. Wacker , Desinfections-
wirkung der perschwefelsauren Salze. — Nr. 15. A.
Dr&er, Ueber den Vaccinemikroorganismus Butter-
sacks. — F. G. N o v y , Die Plattencultur anaerober
Bacterien.—R. Abel, Zur Kenntniss desDiphtherie-
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bacilhu. — Nr. 15/16. S. S. Merschkowsky , Zur
Frage fiber die Virulenz des Loffler'schen Mause-
typhusbacillus. — A. Nicola ier , Ueber einenneuen
pathogenen Kapselbacillus bei eitriger Nephritis. —
Nr. 17. A. Leuriii , Ueber den Milzbrand beim
Menschen. — Nr. 18. Id., Milzbrand beim Menschen
(Schluss). — F. Ldffler, Eine sterilisirbare Injec-
tionsspritze. — H. Buchner, Ueber Immunitat und
Immunisirung. — v. Udranszky, Bacteriengifte. —
Nr. 19. W. Lubinsky, Ueber Anaerobiose bei der
Eiterung. — W. Sti ler, Notes on Parasites. — J.
Swiczynski, PeriarticularerAbscess durch Typhus-
bacillus. — Nr. 20. R. Burri und A. Stutzer, Ueber
einen interessanten Fall einer Mischcultur. — J.
Clarke, Sporozoa in Sarcoma. — Magalhaes ,
Nachtrag zu meiner Mittheilung aber den Strengylus
der Nierc des Schweines. — Z. Marpmann, Un'ter-
scheidung des Bacillus typhi ahdominalis vom Bacillus
colicommune. — Nr. 21. M. Muhlmann, Zur Misch-
infectionsfrage. — F. Schardinger, Zur hygieni-
schen Beurtheilung des Trinkwassers. — V e d e l e r ,
Sarcomsporozoon. — Nr. 22. F. Ludwig, Ueber
einen neuen pUzlichen Organismus im braunen
8chleimfluss der Rosskastanien [Emnyces CrieanUs n.

B n. spJ. — A. Reinsch, Die Bacteriologie im
ienst der Sandfiltrationstechnik (3 Taf.). — F. San-

aelier, Ueber einen Befund an von Maul- und
Klauenseuche befallenen Thieren. —Nr. 23. N. Cho-
l o d k o w s k y , Nochmals flber Taenia Brandti. — E.
Kle in , Ueber nicht virulenten Rauschbrand. — M.
Lunkewicz , Farben re action auf die HNO2 der
Culturen der Cholerabacillen. — Nr. 24. C. Brun-
ner, Wundinfection durch Bacterium coli commune,
— Ar N i c o l a i e r , Bcmerkungen zu vorstehender
Arbeit. — W. Woronin, Chemotaxis und die- tac-
tile Empfindlichkeit der Leukocyten. — Nr. 25. R.
Abel , Ueber die Brauchbarkeit der von Schild an-
gegebenen Formalinprobe zur Differentialprobe des
Typhusbacillus.

Chemieches Centralblatt. 1894. Bd. n. Nr. 9. A. J.
Brown, Der specifische Charakter der Gahrungs-
thfitigkeit der Hefezellen. — Th. Kyl l , DieTechnik
der Bacteriologie bei der Wafiseruntersuchung. — L.
Grimbert, Ueber die Sterilisation des Wassers. —
F. Httppe und A. Fajans, Ueber Culturen im
Huhnerei. — J. de Han und A. C. Huysn, Die
Coagulation der Milch durch Cholerabacterien. —
Goldste in , Zerlegung des H2O2 durch Fermente.
— Nr. 10. A. Bach, Vorkommen von H>02 in grQ-
nen Pflanzen. — A. Etard, Das Vorkommen mehre-
rer bestimmter Chlorophylle in derselben Pflanzenart.
— Kdnig, Ueber die Nahrstoffaufnahme der Pflan-
zen. — A. Engelmann, O2-Ausscheidung grftner
Pflanzen u. s. f. —a^- Han sen, Stoffbildung bei
Meeresalgen. — J ^ t e i n k e , Abhangigkeit des Er-
grunens von derWellenlange des Lichts. — A. A mm,
Intramolekulare Athmung. — J. P. L o t sy, Aufnahme
freien Stickstoffs durch den Senf. —-Bourquelot,
Trehalose. —Kle in , Wirkungswertheverschiedener
Phosphate und die Entwickelung des Hafers in
Nahrldsungen. — O. Frank, Fettresorption. — J.
W. Smith, H2SO4-Bildunff im Organismus. — G.
Pature l , Landwirthschaftlicher Werth natflrlicher
Phosphate. — J. Crochete l l e und J. Dumont ,
Einfluss der Chloride auf die Nitrification. — Br am-
mer, Kndllchenbildung an der Papilionaceenwurzel.
— Nr.ll. E. Winters.tein, Die in den Pilzmembra-
nen enthaltenenBestandtheile.— Nr. 12. J. Effront,
Bildung der Bernsteinsa'ure etc. bei der alcoholischen
Gfihrung. — Id., Anpassung von Fermenten an An-
tiseptica. — A. Jdrgensen, Hansen's System der
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reinen Hefecultur. — E . D u c l a u x , Methoden zur
Priifung des Trinkwassers. — Nr. 13. M. Mar eke r,
Thomasphosphatmehle. — Id., Wasserverdunstung
unter dem Einflusse der Kalisalze. — Nr. 14. H.
W i l l , Untersuchung hefetraber Biere. — E. S t a hi,
Transpiration. — Stoklasa , Physiologischer Werth
der bodenloslichen Phosphate. — H e l l r i e g e l ,
Nahrstoffbedarfniss der Zuckerrube. — Lindet ,
Entwickelung und Reifen der Aepfel. — Ridea l ,
Papainverdauung. — Nr. 16. E. Onimus, Ein dia-
lytischer Versuch mit Hefezellen. — C. Fermi und
L. P e r n o s s i , Enzyme. — W. Hessert , Geissel-
farbung ohne Beize. — J. H. Wakker, Neues Cul-
turgefftss farPilze. — F. Ldffler und R. Abel ,
Keimtddtende Wirkung des Torfmulls. — F. San-
sel ier , Einfluss einiger Agentien auf die im Boden
vorkommenden pathogenen Anaeroben. — B. Sosio ,
Ueber Linksmilchsfiure bildende Vibrionen. — M.
Eisner, Untersuchungen zur Plattendiagnose der
Choleravibrio. — C. Fermi, Actinomyces Surberin.
sp. — Nishinena, Cellulosegehalt tuberculdser
Organe. — A. Koch und H. H o s a e u s , Neuer
Froschlaich derZuckerfabriken. — W. Seifert, Die
in einigen Frflchten vorkommenden Korper. — S.
Frankfurt, Zusammensetzung der Samen und der
etiolirten Keimpflanzen von Cannabts sativa. — P.
Pichard, Assimilirbarkeit des Kalis. —F. Nobbe,
L. Hi l tner und E. Schmid, Kndllchenbacterien
der Leguminosen.—Nobbe und Hi l tner , Ver-
mogen auch Nicht-Leguminosen freien Stickstoff auf-
zunehmen? — Cavazzani, Umwandlung des Glyco-
gens in Glucose. — J. Gordon, Zur Kenntniss des
Piperazins. — Nr. 19. H. Joul ie , Die Zusammen-
setzung und die Nahrstoffbedurfnisse der Cerealien.
— Ulbricht, Wirkungswerth der Knochenphosphor-
saure. — P. Petermann, Danglingsversuche mit
Kalisalzen zu Zuckerruben. — Nr. 20. W. Busse,
Pfeffer. — Nr. 21, Egoroff, Diastase. - A. Koch
und H. Hosaeus , Das Verhalten der Hefen gegen
Glycogen. — Dieudonne , Tacht auf Bacterien u.a,
— D. Hel l in , Verhalten der Cholerabacillen in
aeroben und anaeroben Culturen. —V. Tirel l i , Die
Mikroorganismen des verdorbenen Mais. — E . Gil-
son, Zellmembrnn der Pilze. — J. Schmitz -Du-
mont, N&hrstoffbedarf der jungen, 1—2-jahrigen
Kiefern. — Th. Osborne, Proteide derBohne. —
Nr.22. A. Wolffin, Hygienische Studien fiber Mehl
undBrot. — Nr. 23. E. Chr. Hansen, Untersuch-
ungen ilber die Essig bildenden Spaltpilze. - J. F i -
l ipowsky , Hamaglobin und seine Derivate als
Nahrbodeii far pathogene Bacterien.—H. Cohn,
Cacao als Nahrungsmittel. — Nr. 24. A. Schnee-
gans und J. Serok, Gaultherin. —• E. Schmidt,
Scopolamin. — A. Ferraro, Reactionen des Santa-
nins, Veratrins, Resollins. — W. Spitzer , Zucker-
zerstorende Kraft des Blutes und der Gewebe. —
Christomanos, Neuer CO2-Be8timmungsapparat.
— Cohen und Appleyand, Einfache Methode zur
Bestimmung der CO2 in der Luft. — Nr. 25. Ciami-
cian und Si lber, Alkaloide der Granatwurzelrinde.
— Grimer, Nicotin. — Osborne und Voorhus,
Proteide des Baumwollsamens. — G. Quincke ,
Freiwillige Bildung von hohlen Blasen, Schaum und
Myelinformen durch dlsaure Alkalien. — Chalmot,
Bildung von Pentosan in den Pflanzen. — Nr. 26. O.
H e s s e , Zur Kenntniss der in der echten Cotonnde
enthaltenen krystallisirbaren Stoffe. — A. Heffter,
Zwei Kakteenalkaloide. — K. Billow, Aschefreies
Eiweiss. — Okumura, DieMengendesHolzgummi
in verschiedenen Hoi z art en. — l s h i i , Mannan. —
Osborne, ProteinkOrper des Phaseolus vulgaris. —
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O. L6w, Die Bildung von Proteinsubstanzen in
Pflapzenzellen. —- K. Yabe, Pflanzenkfise. — G.
D a i k u h ar a, Reserveprotein in Pflanzen. — I s h i i ,
Mucein in den Pflanzen. — E. Belzung, CaC^O* in
Pflanzen im gefarbten Zustand. — L. Maquenne,
Pflanzenathmung.

Eedwigia. Bd. XXXIII. Heft 6. 1894. F. H e y d r i c h ,
Beitrage zur Kenntniss der Algenflora von Ost-Asien
etc. (Schluss.) — C. Warnstorf, Charakteristik und
Uebcrsicht der nord-, mittel- und sudamerikanischen
Torfmoose nach dem heutigcn Standpunkte derSpha-
gnologie (1893). — C. Grebe, Eurynchium Germa-
tncum n. flp. — C. Lukas, AUidium Helminthochor-
tos (Latan.) Kfltz. mit Cystocarp. — R. Neumann,
Ueber die Entwickelungsgeschichte der Aecidien und
Sporangien der Uredineen. — P. Magnus, Die
Unterscheidung nachst* verwandter, parasitischer
Pilze auf Grand ihres verschiedenen biologischen
Verhaltens. — G. D i e t el, Die Gattung Itavenvlia.
(Nachtr.)

Jenaische Zeitschrift far NatarwiBsenschaft. Bd. 29.
Heft2. 1894. L. Druner, Studien aber den Mecha-
nismiiB der Zelltheilung (m. 5 Taf.).

Landwirthschaftliclie Jahrbucher. XXIII. Bd. Heft 6.
G. Lopriore, Die Schw&rze des Getreides (2 Taf.).—
J. Konigund E. Haselhoff, Aufnahme der Nahr-
Btoffe aus dcm Boden durch die Pflanzen (3 Taf.). —
J. K5nig und E. Haselhoff, Sthadlichkeit der
Stickstoffsauren fur Pflanzen. — C. Hubach, Beitrag
zur Statistik der Verschuldung des l&ndlichen Gross-
grundbesitzes in N.-Hessen.

OeeterreicMsche Botanische Zeitschrift. December 1894.
A. v. Degen , Ueber die systematische Stellung der
Moehrint/ia Thomasiana Say. — O. v. Seemen, Vla-
tanthera bifolia Rchb. var. robusta. — R. v. Wet t -
s te in , Untersuchungen aber die Pflanzen der oster-
reichisch-ungarischen Monarchic. — A. Ncst ler ,
Untersuchungen aber Fasciationen. — F. Kr&nzlin,
Orchiduceae Pap if ana e (Forts.).

Pringsheim's Jahrbuoher fur wisaenBchaftliclie Botanik.
Bd. 26. Heftl. 1894. L. Celakovsky, Ueber
Doppelblfttter bei Lonirera peryclymemtm L. und de-
ren Bedeutung to. 3. Taf.). — P. D i e t e l , Ueber
Quellungserscheinungen an den Teleutosporenstielen
von Uredineen ;m. 1 Taf.'. — M. Kustenmacher,
Beitrage zur EenntniBsgder Gallenbildungen mit Be-
rilcksichtigung des Gerbstoffs (m. 5 Taf.). — Heft 2.
Alfr. Fischer , Ueber die Geisseln einiger Flagel-
laten fm. 2 Taf). — A. W e i s s e , Neue Beitrage zur
mechanischen Blattstellungslehre (m. 2 Taf.). — R.
Franc6, Die Polytomeen, eine morphologisch-ent-
wickelungsgeschichtliche Studie fm. 4 Taf. m. 11 Text-

[~ figuren). — Heft 8. J. Grass, Ueber das Verhalten
des diastatischen; Enzyms in [der Keimpflanze fm. 2
TafJ. — H. Vocht ing , Ueber die Bedeutung des
Lichtes far die Gestaltung blattformiger Cacteen.
Zur Theorie der Blattstellungen fm. 5 Taf.). — J.
Reinke, Abhandlungen aber Flechten I. u. II. fm.
7 Holzsch.). — Heft 4. E. Gilt ay und J. Aberson,
Ueber den Einfluss des Sauerstoffzutrittcs auf Alco-
hol- und Kohlens&urebildung bei der alcoholischen
Gahrung. — C. Correns . Ueber die vegetabiliache
Zeilmembran. Eine Kritik der Anschauungen Wies-
ners (m. 1 Taf. u. 2 Textfig.). — F. Pfe i f fer R.
y. Wal lhe im, Zur Pr&paration der SQsswasser-
algen fmit Ausschluss der Cyanojphyceen und unter
besonderer BerttckBichtigung der Chlorophyceen*.

Virchow's ArcMv. Bd. 134. 3. Heft. W. E b s t e i n und
C. Schulzc, Ueber die Einwirkung der CO2 auf die
diastatischen Fermente des Thierkorpers. — D u b s ,
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EinflusB des CHC13 auf die kanstliche Pepsmverdau-
ung. — Bd. 136. 1. Heft. L. L e w i n , Die Pfeilgifte.
— 8. Heft. L. Lewin, Die Pfeilgifte. II. Theil. —
H. Schwiening, Ueber fermentative Processe in
den Organen. — 137. Bd. 3. Heft. M. Hahn, Ueber
die Einwirkung verschiedener Sauren bei der Pep-
sinverdauung.

Zeitschrift far Naturwissenschaften. (Halle.) 67. Bd.
Heft 3 und 4. G. Compter, Die fossile Flora des
untcren Keupers von Osttharingen fm. 2 Taf.). —
Lampe, Ueber neue Fundorte der subhercynischen
Kreideflora.

Zeitschrift fur physiologiscne Chemie. Bd. XIX. Heft 2.
1894. J. J. Frederikscn, Einiges aber Fibrin und
Fibrinogen. — Oh. S. Fischer, Quantitative Be-
stimmung des Glycocolls in den Zersetzungsproducten
der Gelatine. — Heft 3. Oxydation der Eiweissstoffe
mit MnO*K. —E. Harnack, Zur Frage des krystal-
lisirten und aschefreien Albumins. — Heft 4 6. K.
Schmitz, Die Eiweissf&ulniss im Darme unter dem
Einfluss der Milch, des Kefirs, des Kases. — Hoppe-
Seyler , Diffusion von Gasen in H*O. — T. Araki,
Chemische Aenderungen der Lebensprocesse infolge
von Sauerstoffmangel. — B. v. B i t t o , Ueber die Be-
stimmung des Lecithingehaltes der Pflanzenbestand-
theile. — Heft 6. Zur Kenntniss der in den Pilzen
enthaltenen Bestandtheile. — Bd. XX. Heft 1/2. E.
S chulz e, Ueber die Bestimmung des Lecithingehal-
tes der Pflanzensamen. — Heft 3. R. La as, Einfluss
der Fette auf die Ausnfttzung der Eiweissstoffe. — K.
Baisch, Nachtrag zu der Mittheilung: Ueber die
Natur der Eohlehydrate des normalen Hams. — J.
Abel , Aethylsulfld im Hundeharn etc. — H.
Ogden, Alkaptonurie. — W. Su lewi t sch , Cada-
verin und Cholin aus faulem Pferdefleisch. — E.
Schulze , Ueber das wechselnde Auftreten einiger
krystallinischer Stickstoffverbindungen in den Keim-
pflanzen, und aber den Nachweis derselben. — Id.,
Ueber das Vorkommen von Glutamin in grunen Pflan-
zentheilen. — Sundnick, Ueber Uroxansaure und
Oxonsfture etc. — E. Winterste in , Notiz aber die
Pilzcellulose.

Zeitschrift fur wissenschaftliche Mikroskopie. Bd. XI.
Heft 2. 1894. J. Amann, Das Objectiv Vis" Semia-
pochromat. homogene Immersion der Firma F. Ko-
riatka in Mailand. — O. Zoth, Ein einfacher Deck-
glaahalter. — J. Schaffer, Ein Glasgeffiss zur Ver-
arbeitung umfangrcicher, aufgeklebter Schnittserien.
— F. Kolossow, Ein neuer Apparat zur Paraffin-
einbettung. — F. Kaibe l , Ein kleiner HQlfsapparat
far die Plattenmodellirungsmethode. — C. Kabe,
Einiges aber Methoden. — G. Galeot t i , Ricerche
sulla colorabilita delle celh^e viventi. — G. van
Wai sen. Beitrag zur TecMk des Schneidens etc.
— O. Jel inek, Yerwendung desStabilitcs zum Auf-
kleben von Celloidinpraparaten. — Id., Eine Me-
thode zur leichten und schnellen Entfernung der Pi-
krinsaure aim den Geweben. — M. Niki foroff ,
Nochmals aber die Anwendung der acidophilen
MischungnachEhrlich. — Heft3. S. Czapski, Ueber
einen neuen Zeichenapparat und die Construction
von Zeichenapparaten im Allffemeinen. — W. Bern-
hard, Zusatz zu meinem Aufsatz: »Ein Zeichentisch
fur mikroskopische Zwecke«. — S. Czapski, Neuer
beweglicher Objecttisch zu Stativ la der Firma Carl
Zeiss in Jena. — H. Hildebrand, Der Differential-
Objectfahrer. — M. Lardowsky, Ueber einen mi-
krophotographischen Apparat. — S. v. S te in , Intra-
hydraulischer Hochdruck als eine neue Forschungs-
methode. — F. Schandium, Ein Mikroaquarium,
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welched auch zurParaffineinbettung ffir kleineObjecte
benutzt werden kann. — R. N e u h a u s s , Das erste
Mikrophotogramm in naturlichen Farben. — E.
Sc h o eb e 1, Vorschliige zu einer rationellen Signirung
von Praparaten und Reagentien.

Zeitschrift far Pflanzenkrankheiten. Heft 6. 1894. H.
l i i e d e n k o p f , Ustilago medians, ein neuer Brand
auf Gerste. — E. R o s t r u p , Phoma-Angriff bei
Wurzelgew&chsen. — A. S e m p o l o w s k i , Beitrage
zur Bekampfung der Kartoflelkrankheit. — P. S o -
r a u e r , Die Untersuchungen von Eduard Janczewski
tlber Ciadusponwn herbai urn !m. 1 Taf.). — Beitrage
zur Statistik: Notizen fiber die in den letzten Jahren
in Deutschland auigetretenen Krankheitserscheinun-
gen. — S o i l a, Rfickschau fiber die auf phytopatho-
logischem Gebiet wfihrend 18lJ3 und 1&94 in Italien
entwickelte Th&tigkeit.

Quarterly Journal of Microscopical Science. Vol. 37.
parti . 1894. S e d g w i c k , On the Inadequacy of
the Cellular Theory of Development etc.

Gardener's Chronicle. Nr. 414. Adtantum dissimulaium
Jenm. n. sp. — Protection of woods from gales. —
Nr. 415. Axplenium ienebrottum Jenm. n. sp. — Nr.
415. Cattleya guttula Priiizti n. var. — Vol. XVII.
Nr. 419. Novelties of 1804. — Nr. 421. Asplenium
Harris* Jenm. n. sp. — Ladia anceps n. var.

Revue de viticulture. Nr.52. 1894. 0. Ordomeau, De
la distillation du vin et de la fabrication de l'eau de
vie (avec fig.;. — P. F e r r o u i l l a t , Les Broyeurs de
sarments itin. avec fig.). — L. R a v a z , Sur la resi-
stance au Fhylhx&ra. — J. P e r r a u d , Resistance du
Vialla en Beaujolais.

Revue generaledeBotanique. Nr. 72. 1894. G. Bonnier ,
La vie et la carriere scientifique de M. Duchar tre .
— Id., Les plantes arctiques comparers aux mimes
especes des Alpes et des Pyrenees (avec 4 pi.). —
H. J u m e l l e , Revue des travaux de physiologie et
chimie veg&ales parus de juin a aout 1V93 (avec fig-
dans le textej. (suite.)

Botanisch Jaarboek (kruidkundig Oenootschap Dodonaea)
zesde Jaargang 1894. J. W. M oi l , Sur un appareil a

' sScher les plantes pour l'herbier (a. 1 pi.). — P.
K n u t h , Blumen und Insecten auf den Halligen
(m. 1 Karte). — H. de V r i e s , Sur l'heredite de la
fasciation (a 3 pi.}. — J. M a c L e o d , Sur la feconda-
tion des fleurs dans la partie campinienne des Flan-
dres.

Botaniska Notiser for Ar 1894 utgifvne af A. Nordstedt.
Haftetb. Lund 1894. J. E r i k s o n , Mgra ord om
utvecklingen hos Halianthus pep hides. — O. K i h l -
mann , Finsk botanisk literatur 1891—181)3. — B.
Krok, Svensk botanisk literatur 1893. — H. N i l s -
s on , En fdr Scandinavian ny &Wu;-hybrid. — R. Ser-
nander , Om s. k. glaciala relikter. — Hafet 6. A.
K e l l g r e n , Nagra^d om den skandinaviska bjdck-
regionen. — J .Jungner , Ombladtypernainom slak-
tet Saxifiaga. — K. L j u n g s t e d t , Nagra ad om de
latinska vaxtnamnens uttal och skrift. — E. L d n n -
berg , NAgra ad om Floridas vaxtverld.

Botanical Gazette. 15. September. M. U n d e r w o o d ,
Evolution of Hepaticae. — M. M o t t i e r and F.
C l i n t o n , Pleodorimi in Indiana and Illinois. —
17. October. E . D a v e n p o r t , Filices Mexicanae.—
A. R e x , Cribraria minutissima and Licea minima. —
E. Humphrey, E. Strasburger (portr.). — J.
D a v i s , Uromyces minimus and Doassansia ranuncu-
Una n. sp.

Bulletin mensuel de la Societe Linneenne de Paris. 1894.
Nr. 144. B a i l l o n , Sur le genre Pauridia; sur les
limites du genre Burbascenia-. sur la fleur d'un Hipe-
astrum: observations sur les Liciope. — Kr. 145.

H. B a i l l o n , L'organisation florale des Fortea] la
place des Connaracees dans la classification; sur delle
Cystandrees ornamentales; la collerette d'un Calli-
ph)uria\ une Iridacec sans verte. — F. H e i m , Sur

• un ^trtphanthus entrant dans la composition du poison
des Moys.

Bevue internationale de Viticulture et d'Oenologie. T. I.
Nr. 10. 25. Novembre. 1894. J. D u f o u r , Quelques
observations sur le parasitisme du Botrytis cintrea.—
N. B e r l e s e et L. S o s t e g n i , Recherches sur I1 ac-
tion des scls de cuivre sur la vegetation de la vigne
et Mur le sol.

Chronique agricole du Canton de Vaud. Nr.23. VII. annee.
25. Novembre 1894. A. R o s s e l et Station viticole,
Les vins mildiouses en Suisse. — F. P e n e v e y r e ,
Essais d'acclimatation dans le canton de Vaud des
varietes de fruits russes% du nord de I1 Europe. —
10. Decembre. V. P u l l i a t , Sur la variation de divers
plants de vigne. -— Id., Sur l'acide sulfureux dans les
vins. — A. T o n d u z , La vigne a Costa-Rica. — A.
H o s s e l et Station viticole, Encore les i ildi
ses en Suisse.

Neue Litteratur.
Andrieu, P., Le Vin et les Vins de fruits (Analyse du

mout et du vin; Vinification; Sucrage; Maladies du
vin; Etude sur les levures de vin cultiv&es; Distilla-
tion;. Paris, Gauthier-Villars et fils. 1894. In 8. 10
et 378 p. avec 78 Fig.

Aubouy, A . , Deuxieme herborisation, suivie d'uneflo-
rule du vallon de Valcrose. Montpellier, impr. Hame- "
linfreres. 1894. In 8. 27 p. (Extr. des Ann. de la
Soc. d'hort. et d'hist. nat. de THerault.)

Bailly, E., Sur l'abies insignis (Carriere;f hybride natu-
rel suppose des abies Pinsapo et Nordmanniana, com-
munication faite a la Societe d'horticulture d'Orleans
et du Loiret. Orleans, impr. Pigelet. 18 )̂3. In 8. 8 p. •

Du role protecteur du feuillage chez les coniferes.
Orleans, impr. Pigelet. 1894. In 8. 14 p.

Bulletin de la Societe linneenne de Normandie. 4. ser.
7. vol. Annee 1VJ3. Caen, impr. Lanier. In 8. 086 p.

Bulletin de la Society d'horticulture, d'arboriculture et
de viticulture des Deux-Sevres. 41. annee. 1893. '1 vol.
Niort, impr. Lemercier et Alliot. J 893. In 8. 202 p.

Busredon, A. de, Conference sur la trufficulture, faite a
Perigiieux le ti. septembre 18U:*. Avec dc concours de
M. Frapin. Perigueux, impr. de la Dordogne. 1894.
In 8. 47 p. et planches.

Christmas, J. de, Experiences bacteriologiques avec la
solution saline electrolysed. Paris, libr. Chaix. In 8.
11 Pfif-

Collet, 0., La culture du cafe. Le Liberia. Bruxelles, P.
< Weissenbruch. 1S94. In 8. 22 p. (Extrait de la Revue
1 de Belgique.)

Cooke, M. C, Edible and Poisonous Mushrooms: what
to eat and what to avoid. London, Christian Know-
ledge Soc. 1S94. 8vo. 134p. with 18 coloured plates
illustrating 48 species.

Fuchs, Theodor, Ueber einige von der osterreichischen
Tiefsee-Expedition S. M. Schiffes »Pola« in bedcuten-
den Tiefen gedrcdschte C/y/»/^/t^-fihnliche K.5rper
und deren Verwandtschaftmit GyroHthes. m. 3 Taf.
(Denkschriften der math.-naturw. Kl. d. Kais. Akad.
der Wissensch. Wien Ib94.)

Goethe, B., Handbuch der Tafeltraub'encultur. Mit Be-
nutzung des Nachlasses von W. Lauche im Auftrage
des kgl. preuss. Ministeriums fur Landwirthschaft
etc. bearbeitet. Berlin, P. Parey. gr. 4. 235 S. m. 30
Farbendrucktaf. und 150 Tex t abb il dun gen.
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JahreBbexiclit der forstlich-ph&nologischen Stationen
Deutschlands. Hrsgeg. im Auftrag des Ver. deutscher
forstl. VerBuchBanstalten von der grossh. hess. Ver-
Buchsanstalt zu Giesaen. 9. Jahrg. 1893. Berlin, Jul.
Springer, gr. 8. 107 S.

Joulie et M. Desbordes, Les Engrais en horticulture.
Premiere partie: ThSorie genfrale des engrais; par
M. Joulie. Deuxieme partie: Emploi pratique des en-
grais en horticulture; par M. Maxime DesbordeB.
Paris, 0. Doin. 1894. In 18. 201 p.

Itzerott, 0., undF. Kxemann, Mikrophotoeraphischer
Atlas der Bacterienkunde. Leipzig, Joh. Ambroa.
Barth. Mit 126 mikrophot. Abbildg. in Lichtdruck auf
21 Taf. gr. 8. 12 und 115 S. m. Abbildgn.

JuBt'B botanischer Jahresbericht. Systematisch-geordne-
•n •. • J— k.-w4-Mri T.iftomt.nr oiler T.finrlor

gr. 8. Berlin, Gebruder Borntrager
Kuckuck, P., Choreacolux albus n. sp., ein echter Schma-

rotzer unter den Florideen. (Kgl. pr. Acad. d. Wiss.
phys. math.. Cl. 26. Juli 1894.)

—- Bemerkungen zur marinen Algenvegetation von
Helgoland. (S. A. aus WissenBchaftliche Meeres-
untersuchuneen, herausgegeben von der Kommission
zur Untersuchung der deutschen Meere etc. N. Folge.
Bd. I.}

Luemen, Car., Beitrfige zur Kenntniss der Flora West-
und OstpreuBsens. (Mittheilungen aus dem konigl.
botan. InBtitute der Universitfit zu Konigaberg i. Pr.
I—III. 2. (Schluss-) Liefrg. (Bibliotheca botanica.
Hrag. von Chr. Luerssen u. B. Frank. 28. Hft. 2. Lfg.)
Stuttgart, Erw. Nfigele.

Maumene, E., Destruction du phylloxera par la methode
botanique (Emploi du sumac des corroyeurs.) Paris,
J.Michelet. 1894. In 18.

Mayoux, A., Recherches Bur la production et la locali-
sation du tanin chez les fruits comestibles fournis par
lafamilledesPomacees. Paris, G. Masson. In 8. 39 p.
avec 2 pi. (Publication des Annales de l'Universitf de
Lyon.)

MicieelB, H., Recherches sur les rapports reciproques
du grain et du l'embrion chez le froment. Bruxelles,
P. WeisBenbruch. 1894. In 8. 12 p. (Extrait du Bull,
de l'agriculture.) .

Mottet, B.f La Mosaiculture. Histoire et considerations
generates; Choix des couleurs; TracS; Plantation;
Entretien; Description, emploi, rusticit6 et multipli-
cation des especes employees a cet usage etc. 2. 6dit.
revue et tres augmentee. Paris, O.Doin. Unvol.in 18.
de 150 p. avec 141 figures, dont un grand choix des
dessins de mosaiques avec Ugendes explicatives.

Nasse, 0., Ueber die Wirkung der Fermente. (S. A. aus
. der Rostocker Zeitung. 15. Dec. 1894.)
Fabst, C, Electricity agricole. Nancy, Berger-Levrault

et Ge. In 8. 382 p.
Prillieux et Delacroix, Maladies des muriers. Nancy,

Berger-Levrault et Ce. In 8. 40 p. et pi. (Extr. des
Annales de l'lnstitut nat. agron. t. XIII, 1893.)

Bougier, I . , Manuel pratique de vinification. 3. 6dit.
Paris, G. Masson. Montpellier, Coulet. 1895. 27^ p.

Sahut, F., La Crise viticole, ses causes et ses effets,
suivi d'une Itude sur Tinfluence des gelees terdives
sur la vegetation. Montpellier, hbr. Coulet. (Extr. d.
Ann de la Soc. d'hort. et d'hist. nat. de THerault.
1894.) In 8. 28 p. .

Terfve, 0., Cours de botanique a l'usage des |coles
moyennes,r6dig6 conformement au programme officiel.
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Namur, Wesmael-Charlier. 1894. In 8* 2S2 p. avec
347 grav. intercalees dans le texte.

Theunen, A., Guide a 1'usage des amateurs de roses.
Anvers, De Vreese. 1893. In 8. 102 p. Ouvrageorn6
de plusieurs planches (5) et de gravures dans le texte.

Tritsohler, Les Fruits de pressoir et la Fabrication du
Cidre, du Poire et de leurs derives. Paris, Gamier
freres. 1894. Un vol. in 18.

Uebersicht der Leistungen auf dem Gebiete der Botanik
in Russland wahrend des Jahres 1892. Zusammen-
gestellt von A. Famintzin und S. Korshinsky unter
Mitwirkung von J. Borodin, D. Iwanowski, A. Kihl-
man u. a. Aus dem Russischen ubersetzt von F. Th.
Koppen. StPetersburg (Leipzig, H. Yoss'Sortiment).
gr. 8. 30 und 213 S.

Vintejonz, F., Etude sur le boisement de nos mon-
tagnes, consider^ au point de vue de l'amelioration du
climat et du regime des eaux. Tulle, impr. Crauffon.
1894. In 8. 43 p. (Extr. du Bull, de la Soc. d. lettres,
sc. et arts de la Correze.)

Williams, B. S., The Orchid Grower's Manual. 7th ed.
enlarged and revised to the Present Time, with nume-
rous Illustrations. London, Author. 1894. 8. 784 p.

Williamson, The root of Lyginndendron Oldhausianum
Will. (Proceedings of Royal Society. Vol. 56.)

WiBselingh, C. van, Over de Yittae der Umbelliferen.
Bijdrage tot de Kennis van den celwand. (Yerhande-
lingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen
in Amsterdam. Tweede Sectie. Met twee platen.)
Amsterdam 1894.

Zavowdny, F., Die Ernahrungsarten 4es Weinstockes
aus demBoden(Mycorhiza). Allgemeine Weinzeitung.
Wien 1894.

Personalnachrichten.
In Breslau starb Oberstabsarzt Professor Dr.

Schrftter.
Am 28. Januar starb in Greifswald Professor Dr.

Schmitz , Director des Botan. Gartens daselbst

Anzeige. :v

Yerlag von Friedr. Vieweg & 8ohn in Braunschweig.
'Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Vorlesungen fiber elementare Biologic
Von T. Jeffery Parker,

Professor der Biologie an der Unirersitat zu Ota&u, JJUIHUUI,
Xeu Seeland.

Autoriairte deutsohe Ausgabe von
Dr. Reinhold Y. Hanstein.

Mit 88 eingedruckten Abbildgn. gr. 8. geh. PreiB 8 Mk.

Nebst einer Beilase von Ferd. Dttmmler's Ver-
laesbuchhandluug in Berlin, betr.: Einftthmngr in
die Blflthenblologle von Dr. £. Loew.

Yerlag YOU Arthur Fe l ix^n Leipsig. Dmck von Breitkopf * Hartel in Leipxig.
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Kesprechangen: E. Haecke l , Systematiscbe Phylogenie der Protisten und Pflanzen. — Index Kewensis Planta-
rum Phanerogamarum. — L. Jost , Ueber den Emfluss des Lichtes auf das Knospdhtreiben der Rothbuche. —
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Haeckel, Ernst, Systematische Phylo-
genie der Protisten und Pflanzen.
Faster Theil des Entwurfs einei systema-
tischen Phylogenie. Berlin, Georg Reimei.
1894. gr. 8. 400 Seiten.

Das vorliegende Werk Haeckel 's ist das
erste, welches sich scbon seinem Titel nacb an die
Botaniker wendet, und man kann nicht sagen,
dass der Zeitpunkt bierzu ungttnstig gew&hlt sei.
Gerade die von botaniscber Seite ausgegangenen
entwickelungsgescbicbtlicben Untersuchungen auf
dem Gebiete der Organismen, welche an der Grenze
zwischen Tbier- und Pflanzenreich stehen, baben
in den letzten Jahrzehnten ein grosses Material
angeh&uft, welches zu phylogenetischer Verwer-
tbnng auffordert, und jeder Botaniker, der jenen
Arbeiten nahe steht, wird dem entsprechenden
Versuche eines Zoologen das grttsste Interesse
entgegenbringen, zumal, wenn dieser Versuch,
wie hier, im Zusammenhang mit einer phylogene-
tischen Darstellung des ganzen Pflanzenreiches in
morphologischer und selbst in physiologischer
Beziehung auftritt und von einem Manne wie
Haeckel ausgeht, der seit dreissig Jahren die ge-
sammte organische Welt mit gleichem Antheil zu
nmfassen bestrebt ist.

Der Autor behandelt seine Aufgabe in grossem
Styl und beginnt mit einer Erttrterung der gene-
rellen Principien der Phylogenie, welche die Be-
deutung und Verwerthung »der drei grossen Ur-
kunden der Stammesgeschichtea der Palaontologie,
Ontogenie und Morphologie umfasst und als wich-
tigstes Fcrderungsmittel phylogenetischerForschung
die Construction von Stammb&umen empfiehlt,
deren hoher wissenschaftlicher Werth als heuris-
tische Hypothese nicht immer anerkannt wird. An
dieses allgemeine Capitel schliesst sich die generelle
Phylogenie der Protisten, beginnend mit der Lehre
von der ursprOnglichen Urzeugung und gefolgt

von der systematischen Phylogenie der Protophyten
und Protozoen.

Die Aufstellung eines Reiches der Protisten
durch Haeckel hat bisher in der Botanik wenig
Anklang gefunden, und doch ist sie sicherlich dem
oft beliebten Verfahren, Organismen, welche zu-
fallig ein Botaniker zuerst beschreibt, als Pflanzen,
andere als Thiere zu bezeichnen, weit vorzuziehen.
Die Grenzbestimmung des Protistenreiches gegen
Thier- und Pflanzenreich im engeren Sinne (Meta-
phyten undMetazoenHaeckel's) ist klar und ein-
fach. H a e c k e l nennt Protisten oder ZelUinge
alle Organismen, welche keine Gewebe bilden, also
die einzelligen Wesen, mOgen sie einzeln leben
oder zu Coenobien (Colonien, Zellhorden, Zellge-
meinden) vereinigt sein. Ihnen stehen gegenttber
die mehrzelligen Histonen oder Webinge, welche
ohne jede Schwierigkeit in Pflanzen und Thiere
sich sondern lassen. Dem Botaniker widerstrebt
es wohl, Wesen, wie Vaucheria und Caulerpa von.
den Algen, Mucor, Peronospora etc. von den Pil-
zen abzutrennen, aber schliesslich muss man zu-
geben, dass directe AnkntLpfungen dieser Orga-
nismen an die Glieder jener beiden Zweige (»Cla-
domea) der Thallophyten nicht vorhanden sind.
Ernstliche Einwendungen gegen die Annahme
einer aus zahlreichen autonomen Stammen gebil-
deten, historisch den aus einigen wenigen der
letzteren hervorgegangenen mehrzelligen Wesen
vorangehenden Protistenwelt lassen sich auch von
botanischer Seite nicht erheben. Auffallender ist
es, dass im Stammbaum der Protisten die Phyco-
myceten (Fungilli HaeckeTs) unter den Ur-
thieren erscheinen. Haecke l verkennt indessen
nicht, dass die hOheren derselben zu Vaucheria-
fihnlichen Wesen die nachsten Beziehungen be-
sitzen. Er bespricht ausfabrlich den Process der
•Umwandlung vegetalen Plasmas in animalesa,
der ursprttnglich zur Entstehung der Protozoen
aus protophytischen Wesen gefuhrt und weiterhin
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auf den verschiedensten Stufen des Pflanzenreichs
sich wiederholt hat, und bezeichnet diesen bedeu-
tungsvollen Vorgang als Metasitismus. Nur die
Schwierigkeit, eine Ableitung jener Phycomyceten
von einzelnen Protopbytengruppen durchzufuhren,
mag ibn veranlasst haben, sie nicbt einfach als
»metasitiscbe Formena solchen anzuschliessen, wie
wir Cuscuta den Convolvulaceen, Neottia den Or-
cbideen zugesellen. So gelangen sie auf Grund
des einmal gew&hlten Eintheilungsprincips der
Protisten zu den abrigen dahin gehdrigen Orga-
nismen mit analytischem Stoffwecbsel (Plasmo-
phagen, Plasmolyten, frotozoen), w&hrend nur
diejenigen, welche synthetischen Stoffwecbsel be-
sitzen (Plasmodomen, Plasmotecten, Plasmabauern),
als Protophyten zusammengefasst sind *). Die
Trennung der Protisten aber in Protophyten und
Protozoen nach ihrem Stoffwechsel scheint mir,
wenn getrennt werden soil, die einzige wirklich
durcbfuhrbare zu sein.

Die systematischen Uebersichten des Autors
erstrecken sich auf das gesammte Pflanzenreich.
Hier sei nur auf sein Pilzsystem etwas n&her ein-
gegangen, um zu zeigen, wie H a e c k e l auch im
Einzelnen manche Neuerung bringt. Durch den
Ausschluss der protozoischen Myxomyceten und
Bacterien, sowie der bereits besprochenen »Fun-
gillena (Phykomycetes) gewinnt er als Pilze eine
in sich geschlossene Gruppe (•> Cladora«) von Thal-
lophyten mit plasmophagem (nicht Kohlens&ure
assimilirendem) Plasma, vielzelligem f&digen Thal-
lus und ungeschlechtlicher Vermehrung durch un-
bewegliche Sporen (»Paulosporen«), welche in die
beiden Classen der Ascomycetes und Basimycetes
zerfallt. Unter glucklicher Vermeidung der son-
derbaren Verkniipfung dieser beiden Classen mit
den verschiedenen Vermehrungsorganen der Zygo-
myceten (Zygomycaria) lasst sie H. mit diesen und
den Oomyceten (Siphomycaria) aus der Gruppe der
Chytridinen (mit den Gregarinen und »Askomy-
cillena — Ascomyces endogenus — zusammen als
Fungittaria bezeichnet) hervorgehen, die Basimyce-
tes den Stammformen der Oo-, die Ascomycetes
denen der Zygomyceten nfther anschliessend.

Die Slteste Gruppe der echten Algen, von wel-
chen also die Siphoneen, Conjugaten, Diatomeen,
Volvocineen (Melethallia oder Coenobiotica) etc.
als Protophyten ausgeschlossen bleiben, sind die
mehrzelligenChlorophyceen, welche polyphyletisch
von Protococcoiden und weiterhin, wie alle die

*) Gelegentlich des neuen Wortes Metasitismus sei
noch ein anderer Ausdruck Haeckers zur Annahme
in der Botamk empfohlen. Der hier gew5hnlich Biologie
genairaten Lehre vom Haushalt der Pflanze, von ihren
Beziehungen zu ihren Freunden und Feinden etc. giebt
H. den Namen Oekologie, wahrend er Biolosie fQr die
flresammte Wissenschaft von den Organismen benutzt.

genannten Classen, von Palmellaceen abStammen,
die ihrerseits aus kernlosen Protophyten (Cyano-
phyceen) hervorgegangen sind. Interessant und ge-
wiss richtig ist, dass H. die Flechten nicht mit
den Pilzen vereinigt, sondern sie, ihrer ausgepr&g-
ten Eigenart entsprechend, als besondere Thallo-
pbyten-Classe behandelt, womit natQrlich ihre po-
lyphyletische Entstehung nicht geleugnet wird.
In der Systematik der h&heren Pflahzen schliesst
sich der Verf. im Allgemeinen den modernen Sy-
stemen an. Von einer Chlorophyceen entspringen-
den Stammgruppe der Ricciadinen aus entwickeln
sich einerseits die verschiedenen Zweige der
Lebermoose (Thallobrya und Phyllobrya) und wei-
ter die Laubmoose (Cormobrya), andererseits fiihrt
von ihr ein directer Weg zu den tlbrigen »Dia-
phytena (= Bryophyta 4" Pteridophyta) und den
Antbophyten, bei dessen Skizzirung die hier so
hervorragend wichtigen ontogenetischen That-
sachen nach ihrer palingenetischen und coenogene-
tischen Bedeutung besprochen werden. Man
braucht kaum hervorzubeben, dass Haeckel alle
Erscheinungen der Keimesgeschichte der Pflanzen
als Beweise ftir die Umwandlung durchVererbung
und Anpassung(»Epigenesis und Transformismusa)
gegen die neueren Kleimplasmatheorien (»Prafor-
mation und Creatismus«) in Anspruch nimmt.

In dem » Generelle Phylogenie der Metaphyten «
uberschriebenen Capitel werden die in der gene-
rellen Phylogenie der Protisten angekntlpften
Fftden weitergesponnen. Wie dort die Gestalten
der Protisten auf geometrische Grundformen
(sphaerotypische, grammotypische, zygotypische,
anaxone) reducirt wurden, versucht der Verf. hier
die Formen der metaphytischen Pflanzen und
Pflanzentheile geometrisch scharf zu definiren.
Ebenso entspricht die Phylogenie der Metaphyten-
organe einer Phylogenie der Organe oder Orga-
noide des Protistenleibes, die als Bewegungs-, Em-
pfindungs- und Ern&hrungs-Organellen (Cilien,
Augenflecke, Chlorophylltrftger etc.) unterschieden
werden. Endlich linden auch phylogenetische
ErOrterungen tlber die Zellseele in dem citirten
Abschnitt ihre Erganzung in einer Phylogenie der
Pflanzen- (Metaphyten-) Seele.

Als Aeusserungen derselben organischen Reiz-
barkeit des Plasmas lassen sich, meint Haecke l ,
Pflanzen- und Thierseele objectiv mit einander ver-
gleichen, trotz der Verschiedenheiten des Mecha-
nismus der Reizleitung und der Reactionsorgane,,
welche insbesondere das Vorhandensein eines Be-
wusstseins bei alien Protisten und Pflanzen wie
bei den niederen Thiere ausschliessen. Es wird
Aufgabe einer abotanischen Psychologie sein, die
unz&hligen Erscheinungen der Reizbarkeit, welche
das Metaphytenreich offenbart, kritisch verglei-
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chend z^ untersuchen, die mannigfaltigen Ent-
wickelungsstufen derselben in ihrem phylogeneti-
schen Zusammenhange zu erkennen und bei jeder
einzelnen Erscheinung die Anpassung und Ver-
erbung als bewirkende Ursachen nachzuweisena.

Alle die verschiedenen Tropismen, vom Helio-
tropismus bis zum Thigmotropismus und Chemo-
tropismus sind dem Autor Sensationsph&nomene,
als unbewusst, zweckmftssig und vererbt ver-
gleichbar den thierisehen Instincten. aSocialer
Chemotropismusft z. B. vereinigt die Zellen eines
Coenobiums, serotischerChemotropismusofftbrt die
Copulationszellen im Sexualact zusammen, »Con-
tactgefuhU ruft in Verbindung mit Nutationen die
besondere Form derKlammerorgane vielerRanken-
und Kletterpflanzen hervor.

Die Bedeutung des Buches, dessen Charakter
ich kurz darzustellen versucht habe, scheint mir
darin zu liegen, dass es wieder einmal eine Brttcke
zwischen Botanik und Zoologie schlftgt. Die Lehren
der Botanik erscheinen in H a e c k e l ' s Werk im
Gewande einer, den in der Zoologie ublichen
Worten angepassten, uns etwas fremdartigen Ter-
minologie, die auf dem Gebiete phylogenetischer
Forschung der im Werktagskleid einhergehenden
botanischen Namengebung an Reichthum weit vor-
aus ist.

In der Sache selbst, in den phylogenetischen
Bestrebungen, stehen die beiden Disciplinen einan-
der nfther als es scbeint und mancher Zoologe kann
aus H a e c k e Ts Buch ersehen, dass die entwicke-
lungsgeschichtliche Botanik nicbt mebr nur Histo-
logie ist. Die Botaniker werden dem Werke eine
Menge fruchtbarer Gedanken, erneute phylogene-
tische Anregung und namentlicb manche treffende
systematische Neuerung entnehmen, gegen Man-
ches auch begrundeten Einspruch erheben. Ein auf
httherem Standpunkte stehender Forscher mag in-
dessen in Einzelheiten irren. Unbestritten bleibe
ihm das Vorrecht, Beziehungen aufzufinden, die
sich dem Blicke des Specialisten entziehen, und,
indem er dessen Arbeit zu einem Gesammtbilde
vereinigt, kttnftigen Untersuchungen neue Wege
vorziischlagen. B u sg e n.

Index Kewensis Plantarum Phanero-
gamarum. Fasc. Ill- Oxoniae 1894. gr. 4.
040 p.

Mit Freuden begrussen wir den 3. Band dieses
vortrefflichen Handbucbs, fiber dessen erste beiden.
Abtheilungen frtiher referirt wurde. Der vor-
tagende Band enthftlt die Namen von Kablikia bis
Psidium. Solms.
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Jost, L., Ueber den Einfluss des Lichtes
auf das Knospentreiben der Roth-
buche.
(Berichte der deutschen botan. Gesellschaft. 1894.

S. 188—197.)

Im 51. Jabrgange der Bot. Ztg. (I. Abth., S. 108)
hatte Jost bereits auf ein eigentbumliches Ver-
halten der Knospen der Rothbuche dem Lichte
gegendber hingewiesen, tiber welches er jetzt nach
mehrfacher Wiederholung der Versuche eine aus-
fuhrlichere Mittheilung bringt. Es ergeben sich
darau8 folgende hOchst interessante Thatsachen.

Bringt man einen Zweig einer Buche in einen
dunklen Raum, wahrend der grOssere Theil der
Krone am Licht bleibt, so treiben die verdunkelten
Knospen selbst im Laufe des ganzen Vegetations-
jahres nicht aus oder erfahren hfichstens eine ge-
ringe und unbedeutende Streckung. Wurde da-
gegen der ganze Baum, nicht nur einzelne Zweige,
verdunkelt, so erfolgte zwar jin Austreiben ein-
zelner, aber relativ weniger Knospen, namentlich
solcher, die am Zweigende stehen, aber diese be-
gniigten sich nicht mit einem einzigen Triebe,
sondern bildeten im Laufe des Sommers immer im
Dunkeln einen zweiten und sogar proleptischen
dritten Trieb. Die entstandenen Sprosse hatten
nicht den Habitus etiolirter Triebe. Brachte Verf.
endlich einzelne Zweige einer Buche ans Licht,
wfthrend der bei weitem gidsste Theil der Krone
im Dunkeln blieb, so trieb keine der verdunkelten
Knospen normal aus und nur an einigen wenigen
fand ein einigermaassen starkeres Treiben statt,
welches bis zu Trieben von 3 cm Lange fuhrte.
Die meisten Knospen zeigten nicht einmal eine
Schwellung.

Zur Erkl&rung dieses hOchst eigenthtlmlichen
Verhaltens, das Verf. nur bei der Rothbuche con-
statircn konnte, glaubt Verf. annehmen zu sollen
(nachdem er nachgewiesen hat, dass die Kohlen-
stoffassimilation dabei ohne Bedeutung ist), dass
bei dem Treiben der Rothbuche unabhfingig von
der St&rkebildung irgend welche far das Wachs-
thum ndthige Stoflfe nur bei Gegenwart von Licht
entstehen. Ein gewisses Quantum dieser Stoffe ist
aber yon der vorigen Vegetationsperiode her in der
Pflanze vorhanden. Dasselbe machen sich die
durch innere Disposition st&rkeren Knospenindivi-
duen zu nutze und entreissen es den schwflcheren,
so dass sie zum, wenn auch nur schwachen, Aus-
treiben kommen, wahrend letztere ganz in Ruhe
bleiben. Mit Htllfe dieser Annahme lassen sich
in der That die Resultate aller obengenannten Ver-
suche begreiflich machen, wenn man nur immer
das Mengenverhaltniss jener fraglichen in dem
verdunkelten Theile der Krone vorhandenen Stoffe
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im Auge behalt; dass durch dieselbe aber keine
»Erklarung« der Erscheinung gegeben ist — das
ist sich Yerf. selbst bewusst. Es ware hoch in-
teressant, zu wissen, ob aucb andere\B&ume ein
fthnliches Verhalten zeigen. Verf. untersuchte bis-
her neben der Buche nur die Kiefer, Rhododen-
dron, Rosskastaoie und Ahorn. Vielleicht giebt
er uns spater weitere Aufschlusse in dieser Be-
ziehung. Aderho ld .

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXV1I. Paris 1893. II. semestre.

(Fortsetzung.)

p. 314. Influence des radiations solaires sur les
vegetaux. Note de M. G. Landel.

Verf. findet theils durch Beobachtungen in der
Natur, theils durch Versuche, dass die Schwankun-
gen in der Intensitat der Sonnenstrahlen auf Pro-
duction von rothem Farbstoff an Stengeln etc. und
auf Bltithenbildung bei verschiedenen Pnanzen im
gleichen Sinne aber in verschiedenem Grade wir-
ken. In den pr&gnanten Fallen wird im Schatten
weniger oder gar kein rother Farbstoff gebildet und
werden weniger Bliithen producirt. Letztere Er-
scheinung ftihrt zu einer Verminderung der Fort-
pflanzung, was manchmal directer auch durch ge-
ringeren Samenansatz oder volliges Fehlschlagen
der Frucht erzielt wird.

p. 316. Les bulbilles des Dioscorees. Note de
M. C. Queva.

Das KnOllchen von Dioscorea Batatas Decsne ist
in der Jugend eine verdickte Axillarknospe, dessen
Vegetationspunkt von einer Bractee bedeckt ist.
DieBlattbasis beherbergt bei dieser Species zwei bis
drei hinter einander stehende Axillarknospen; die
beiden vorderen bilden Axillarsprosse, die hintere
das KnOllchen. Sie schwillt zu einem etwa kuge-
ligen KOrper an, auf dem man einen kleinen Vor-
spning, den Vegetationspunkt, bemerkt. Andere
kleinere, auf der ganzen Oberfl&che vertheilte
VorsprtLnge bezeichnen den Ursprungsort von
Wurzeln, deren Vegetationspunkt ganz unter der
Oberfl&che entsteht. Das KnOllohen w&chst weiter
auf einer Seite starker, so dass Anheftungsstelle
und Vegetationspunkt benachbart bleiben und das
Organ gekrummt erscheint.

Die Knospenepidermis, die das KnOllchen an-
fanglich bedeckt, zerreisst bald und es tritt an
deren Stelle eine Korkschicht, die aus einem ober-
flachlichen Cambiform entsteht. Im Uebrigen be-
steht das KnOllchen nur aus primaren Geweben,
die aus den Knospenzellen hervorgehen.

Das KnOllchen besitzt an der Basis zwei Ge-
fossbflndel, die sich weiter ein oder zweimal spal-
ten und dann direct nach dem Vegetationspunk
verlaufen. An diese setzen sich Gefassschleifei
mit ihren beiden Enden an. Zwischen diesem Ge-
fasssystem befindet sich starkeftthrendesParenchym
im Rindengewebe auch RaphideDzellen.

Steckt man einen knOllchentragenden Zweig ii
die Erde, so schwillt das KnOllchen an, dann ver-
langert sich seine untere Parthie und dringt in
den Boden ein; dieses Wachsthum vermittelt ein
unter der Bindenkorkschicht liegendes Cambium.

Bei Dioscorea Batatas kann das KnOllchen dop-
pelt sein, wenn zwei Axillarknospen sich zu
KnOllchen entwickeln. Es liegt dann eins rechts,
eins links vom Blattstiel.

Bei Hehna bullifera Kunth entsteht das KnOll-
chen aus drei hinter einander liegenden Knospen
und erscheint nierenfOrmig. Die Vegetationspunkte
dieser Knospen liegen in der Symmetrieebene des
tragenden Blattes. Auf dem entwickelten KnOll-
chen liegt der Vegetationspunkt der hinteren
Knospe auf der Unterseite, der der mittleren auf
der Oberseite des KnOllchens, der der vorderen
in der Nahe der Anheftungsstelle.

Das KnOllchen der Dioscoreaceen entsteht also
aus ein oder mehreren Axillarknospen, die in
ihrem unteren Theile hypertrophiren.

p. 321. Sur la Truffe du Caucase, la Toubou-
lane; par M. A. Chatin.

Verf. erhielt aus Tiflis die als Touboulane be-
zeichneten kaukasischen Trtiffeln, die in Tiflis und
Baku viel auf den Markt kommen und sich viel-
leicht zum Export nach Europa eignen.

Dass diese nussgrossen, runden bisbirnfOrmigen,
zuletzt nur mit ihrem dttnneren Theile unterirdi-
schen Trtiffeln den afrikanischen nflher stehen als
den europaischen, darauf deutet schon ihre Reife
im Fruhjahr hin.

Ihr Aroma ist schwach wie das der arabischen
Truffeln. Da die Sporen dieser kaukasischen Trttf-
feln rund sind, so gehOren diese nicht zu Tir-
mania, sondern zu Tirfezia, und zwar stehen sie
Tirfezia Boudieri so nahe, besonders der var.
arabica, dass Verf. sie als var. Attzepii zu diesen
Species stellen will. A u z e p i ist der fran-
zOsische Konsul in Tiflis, der dem Verf. sein Ma-
terial besorgte. Charakteristisch ftir die neue Va-
rietat sind die grossen Vorsprtinge auf den Sporen.
Der Durchmesser der letzteren ist bei der afrika-
nischen T. Boudieri wie bei der var. Auzepii 20 bis
25 fi, bei der var. arabica 26—30. Die Tirfezia
Boudieri hat demnach in ihren verschiedenen Va-
rietaten einen sehr grossen Verbreitungsbezirk,
von Marokko bis zum Kaukasus, und da Tirfezia
Claveri und leonis sich ahnlich verhalten, glaubt
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Verf., c'ass die Tuberaceen vielleicht die geogra-
phisch weitverbreitetsten aller Pflanzen sind.

Die kaukasische Triiffel hat in % der Trocken-
substanz folgende Zusammensetzung N 3,8, Phos-
phorsfiure 17, K 14, Ca 7,4, Mg 3,6, welche
Zahlen niedriger wie bei Tuber melanosporum, htther
wie bei den Terfds sind. Die ajiffallend hohe
Magnesiumzahl veranlasst G ay o n zu glauben, dass
das Charakteristicum guter Truffelerde iiberhaupt
ein hoher Magnesiumgehalt sei. Qualitativ nach-
weisbar sind in kaukasischen Trtiffeln auch Eisen,
Chlor, Jod und Schwefel.

p. 332. Preparation d'acide citrique de synthese
par la fermentation du glucose. Note de M. Char-
les Wehmer.

Verf. giebt auch hier bekannt, dass er Penicil-
lium ahnliche neue Schimmelpilze Citromyces pfef-
ferianus und glaber fand, die aus Qlykose neben
Kohlens&ure Citronens&ure machen. Die Gegen-
wart schon gebildeter Sfiure schadet dem Pilze
nichts und es h&uft sich bis %% Sfture an; unter
gunstigen Umst&nden k&nnen sich bis zu 50 #
der verwendeten Glykose in Citronens&ure ohne
organische Nebenproducte umwandeln. Versuche,
die die praktische Anwendbarkeit dieser Beobach-
tung ergaben, wurden in der chemischen Fabrik
von Scheurer-Kestner in Thann im Elsass
gemacht, wo C. Kes tner 1826 die Paratrauben-
saure entdeckte.

(Fortsetzung folgt.)
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texte). — M. H. Jumel le , Revue des travaux de
phvsiologie et chimie veget juin 1891—aout 1893
(suite). — M. J. Costant in , Revue des travaux pu-
blics sur les champignons 1891—1893.

Bulletino della societa Botanica Italiana. 1995. G. B.
de Toni , Moridea nuova per la Toscana. — T. Ca-
ruel, Orto e Museo Botanica di Firenze 1893/1894.
— G. Arcangel i , Alcuni casi di clorosi.

Eevue de Viticulture (Viala). Nr. 56. 1895. L. Man gin,
Sur la gommose de la vigne (avec. fig.). — H. A s -
true , Les filtres a vin a TExposition de Lyon (fin av.
fig.). — Nr. 57. A. Verneuil , Le champ d'essai de
Conteneuil. — J. M. Guil lon, Cepages orientaux:
Muscat d'Alexandrie (avec fig.). — F. Jouvet , Le
vignoble du Jure. — A. Geoff roy, Bouturage des
vignes a reprise difficile et du Berlandieri. — Nr. 58.
Munson, Les porte-greffes des terrains crayeux

: sees. — L. Roos , La finification dans les pays
chauds: refigeration (avec fig.). — C Qrdouneau,
Distillation du vin. — Ed. Gerlot, Etablissement
de la vigne sur file de fer (avec fig.).

None Litteratur.
| Behrene, J., Noch ein Beitrag zur Geschichte des » ent-
I deckten Geheimnisses der Natur«. (Naturwissensch.
! Wochenschrift 1894. Nr. 52.)

Belajeff, W., Ueber die Urzeugung. Warschau 1893.
! (russ.) 8. 27 S.

Borzi, Antonino, Gli attributi della vita e le facolta di
senso nel regno vegetale: discorsa inaugurale. Pa-
lermo, tip. Lo Statuto. 1894. 4. 28 p.

DelectnB seminum e collectione anni 1893 quae hortus
botanicus r. universitatis panormitanae pro mutua
commutatione offert Palermo, tip. Lo Statuto. 1894.
8. 48 p.
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Eichler, B., und B. Gutwinski, De nonnullis speciebus
algarum novarum. (Aus: Sitzungsber. d. Krakauer
Akad. d. Wiss.) Buchhandlung der polnischen Ver-
lags-Gesellschaft in Krakau. gr. 8. ITS. m. 2 Taf.

Eisbein, C. J., Die kleinen Fcinde des Zuckerruben-
baues. 2. Aufl. Berlin, Reinh. Kuhn. 1894. gr. 8.
45 S. m. Abb. und 8 farb. Taf.

Farneti, Bod., Epaticologia insubrica. (Istituto botanico
della r. university di Pavia: laboratorio crittogamo
italiano.) Milano, tip. Bernardoni di C. Rebeschini e
C. 1894. 4. 81 p. (Estr. dagli Atti dell r. istituto dell1
universita di Pavia.)

Fiori, A., Alcune nuove specie e varieta di Staphylini-
dae, raccolti in Italia. Palermo, stab. tip. Virzi. 1894.
8. 15 p. (Estr. dal Naturalista siciliano, anno XIII.
Nr. 4-5 . )

ForBehnngBbericlLte aus der biologischen Station zu
Plon. 3. Theil. Mit 2 litb. Tafeln, 17 Abbildungen im
Text und 3 Periodicit&tstabellen. Von 0. Zacharias.
Mit Beitra'gen von H. Klebahn, E. Lemmermann, Graf
F. Castracane etc. Berlin, R. Friedlander & Sohn.
gr. 8. 7 und 209 S.

Garcke, A., Illustrirte Flora yon Deutschland. Zum Ge-
brauche auf Exkursionen,in Schulen und zum Selbst-
unterricht. 17. Aufl., vermehrt durch 759 Abb. Ber-
lin, Paul Parey. 8. 4 und 768 S.

Gaucher, N., Pomologie des prakt. Obstbaumzuchters.
102 Chromotaf. der beaten Tafelobstsorten mit Be-
scbreibung u. Culturanweisung. Stuttgart, A. Jung's
Verl. gr. 8. US. m. 102 Blatt Erklargn.

Goethe, B., Bericbt der kgl. Lehranstalt f. Obst-, Wein-
und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. f. d. Etatsjahr
1893/1894. Wiesbaden, Rud. Bechtold & Co. gr. tf.
91 S. m. Abb. u. 1 Taf.

Handbuch der Tafeltraubencultur. Mit Benutzg.
des Nachlasses vonW. Lauche bearb. Berlin, P. Parey.
gr. 4. 12 und 235 S. m. 150 Abb.u. 30 Farbendrcktaf.

Grazsi-Soncini, G., La viticultura dell' avvenire: confe-
renza letta alia societa agraria di Lombardia il giorno
IS febbraio 1894. Milano, tip. Riformatorio patronato
Ib94. 8. 28 p.

Halacgy, E. v., Botanische Ergebnisse e. im Auftrage d.
hohen kais. Akad.d.Wiss. unternommenen Forschungs-
rcise in Griechenland. III. u. IV. Beitrag. (Aus:
Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, F. Tempsky.
Imp.-4. III. Zur Flora von Thcssalien. 22 S. m. 2 T.
— IV. Zur Flora von Achaia und Arcadien. 51 S.

Hefte, Mundener forstliche. J. Beiheft. gr. 8. 1. Die
Nonnenraupe und ihre Bacterien. Untersuchungen,
ausgefuhrt in den zool. und bot. Instituten der k&nigl.
preuss. Forstakademie Munden v. A. Metzger und N.
J. G. Mailer. 160 S. m. 45 farb. Taf. und 40 Bl. Er-
klargn. Berlin, Julius Springer.

Henachel, G. A. O.f Die schadlichen Forst- u. Obstbaum-
Insecten, ihre Lebensweise und Bekfimpfung. Practi-
sches Handbuch fQr Forstwirthe u. Gartner. 3. Aufl.
Berlin, Paul Parey. gr. 8. 12 und 758 S. m. 197 Ab-
bildungen.

Hibberd, 8., The Amateur's Rose Book. New edit, revi-
sed by George Gordon. Illustr. 8. 296 p. London Ib94.

Jahresbericht fiber die Fortschritte in d. Lehre von den
pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bacterien,
tilze und Protozoen. Unter Mitwirkung von Fach-
genossen bearb. und hrsg. von P. Baumgarten. 9Jahr-
gang. 1893. 1. Abth. Braunschweig, Harald Bruhn.
gr. 8. 304 S.

Klattk F. W.f Neue Compositen aus dem Wiener Her-
barium. (Aus Annalend.k.k.naturhist.Hofmuseums.)
Wien, Alfr. Haider. Lex.-8. 14 S.

I«eblfB Rosenbuch. Anleitung zur erfolgreichen Anzucht
und Pflege der Rosen im freien Lande und unter

Glas fur Gartner und Rosenfreunde, m. 106 i. d. Text
gedr. Abbildgn. Berlin, Paul Parey. gr. 8. 348 8.

Leimbach, G., Beitr&ge zur Geschichte der Botanik in
Thuringen. a. Ueber die altesten Nachrichten, welche
thilringer Pflanzen betreffen. b. Die alteste Flora von
Arnstadt. Programm der Realschule Arnstadt. 1893.
4. 16 S.

Loew, E., Einfuhrung in die Bluthenbiologie auf histo-
rischer Grundlage. Berlin, Fr.Dammler'sVerl.-Buchh.
gr. 8. 12 u. 432 S. m. 50 Abb.

Lunardoni, A., Gli insetti nocivi ai nostri orti, campi,
frutteti e boschi. Loro vita, danni e modi per preve-
nirli. Volume II: Lepidotteri o Farfalle. Napoli, E.
Marghieri. 8. 296 p.

MartiuB, G. F. Ph. v., A. W. EioUer et J. Urban, Flora
brasiliensis. Enumeratio plantarum in Brasilia hacte-
nus detectarum quas suis aliorumque botanicorum
studiis descriptas et methodo naturali digcstas, partim
icone illustratas edd. Fasc. 117. Leipzig, Fr.Fleischer.
gr. Fol. 166 Sp. m. 41 Taf.

Mattencci, Lorn., Prontuario per la facile determinazione
delle piante spontanee marchigiane. Parte I. Jesi,
tip. Augusto Spinaci. 1S94. 8. 100 p.

Mayer, A., Lehrbuch der Agriculturchemie in Vorlesun-
gen. l.Th. 1. Die Ernahrung der grunen Gewachse
in 25 Vorlesungen zum Gebrauch an Universitaten u.
hdheren landwirthschaftlichen Lehranstalten, sowie
zum Selbststudium. 4. Aufl. 424 S. m. Abb. u. 1 Taf.
Heidelberg, Carl Winter's Universitatsbuchh. gr. 8.

Michaelis, A. A., Arnica montana (nebst Calendula und
Hyperirum) als Heilpflanze. Eine botan.-medicin.
Abhandlung. Munchen, Litterar. Inst. Dr.M.Huttler.
gr. 8. 5 und 47 S. m. 1 farb. Taf.

Mittheilungen der deutschen dendrologischen Gesell-
schaft. 1894. Berlin, R. Friedlander & Sohn. gr. 8.
3 und 62 S.

Mittheilungen uber Obst- und Gartenbau. Hrsg. von R.
Goethe und red. von R. Mertens. 10. Jahrg. 1895.
12 Nr. gr. 8. Nr. 1. 16 S. m. Abbild. u. 1 Farbendr.
Wiesbaden, Rud. Bechtold & Co.

Mobius, M., Ueber einige an Wasserpflanzen beobach-
tete Reizerscheinungen. (Biologisches Centralblatt.
1895. Bd. 15. Nr. J und 2.)

Koliflch, H.v Die mineralische Nahrung der niederen
Pilze. (1. Abhandl.) (Aus: Sitzungsber. d. k. Akad.d.
Wiss.) Wien, F. Tempsky. Lex.-8. 21 S.

Notizblatt des kSnigl. botan. Gartens und Museums zu
Berlin. Nr. 1. Leipzig, W. Engelmann. gr. 8. 32 S.

des konigl botamschen Gartens und Museums zu
Berlin. Appendix I. Leipzig, W. Engelmann. gr. 8.
I. Index seminum in horto botanico reg. Berolinensi
a. 1894 collectorum. 21 S.

ObBtbau-Zeitung, mitteldeutsche. Organ des Vereins der
Pomologen und Obstzuchter far Anhalt und Provinz
Sachsen, Section des deutschen Pomologetfvereins.
H Fachm

g
g unt. Mitwirkung hervorragender Fachm&nner

vom Vorstand. Red.: P. KrQtgen. 1. Jahrg. 1895.
12 Nr. 4. (Nr. 1. 8 S.) Leipzig, Herm. Dege.

Paoletti, Giulio, Le Primule italiane. Padova, stab. tip.
Prosperini. 1894. 8. 15 p. (Estr. dal Bull. d. soc.
veneto-trent di sc. nat. tomo V. nr. 4.)

Peter, A., Wandtafeln zur Systematik, Morphologie und
Biologie der Pflanzen fur Universitaten und Schulen.
Bl. 15 u. 16. a 71 x 91 cm Farbendruck. Nebst Text
Taf. 15. Fumariaceae. *— Taf. 16. Coniferae. Cassel,
Th. Fischer, gr. 8. 4 S.

Baccardo, P. A., II primato degli itaKani nella botanica:
discorso letto il 5 novembre 1893 nelT aulamagna
della r. universita di Padova per Tinaugurazione dell1
anno accademico. Padova. tip. Giov. Batt. Randi.
1893. 8. 82 p.
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Tamaro, C, Gelsicoltura. Milano, Man. Hoepli. 110 p.
con 20 inc nel testo.

Tubeuf, K. Ereih. v., Pflanzenkrankheitcn, durch krypto-
game Parasiten verursacht. Eine Einfflhrung in das
Stadium der parasitaren Pilze, Schleimpilze, Spalt-
pilze und Algen. Zugleich e. Anleitg. zur Bekampfg.
yon Krankheiten der Culturpflanzen. Berlin, Julius
Springer, gr. S. 599 S. m. 30(i Abb.

Velenovsty, J.f Flora von Bulgarien. 4. Nachtr. (Aus:
Sitzungsberichte d. bohm. Ges. d. Wiss.) Prag, Fr.
Rivnad. gr. 8. 29 S.

Wainio, E., Monographia Cladoniarum universalis.
Pars II. (Acta societatis pro fauna et flora fennica X.)
Berlin, F. Fricdlander & Sohn. gr. 8. 498 S.

Waldvogel, E., Bacteriologische und pathologisch ana-
tomische Untersuchungen von infectiosen Pharyneo-
Laryngitiden. Gsttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
Diss. gr. 8. 54 S.

Zaccaria, Albino, Guida per la classificazione delle
piante. Milano, Francesco Vallardi. 1894. 16. fig. 238 p.
(Biblioteca Vallardi: piccola enciclopedia illustrata.)
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BOTANISCHE ZEITUNG.
Redaction; H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann.

n. Abtheilung.
Hesprechungen: Comptes rendus hebdomadaires dee seances de l'acadfrnie des sciences (Forts.). — Freder ick

C. Newcombe, The influence of mechanical resistance on the development and life period of cells. — E.
Denner t , VergleichendePflanzenmorphologie. —F. Schle ichert , Anleitung zu botanischen Beobachtungen
und pflanzenphysiologischen Experiment en. — W. D. F r o s t , On a new electric auxanometer and continuous
recorder. — B. Meissner , Beitrag zur Frage nach den Orientirungsbewegungen zygomorpher BlQthen. —
A. Zimmermann, Das Mikroskop. — liibaltsangabeu. — Neue Lltteratur. — Anzelgen.

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXV1I. Paris 1893. II. semestre.

(Fortsetzung.)

p. 342. Sur deux nouvelles maladies du Miirier.
Note de MM. G. Boyer et F. Lambert.

Die Verf. beobachteten eine von Bacterium Mori
n. sp. verursachte Krankheit von Morns alba. Die
Krankheit ergreift junge Maulbeerb&ume in der
Baumschule. Es zeigen sich braunschwarze Flecke
auf der Unterseite der Blatter und auf den Zwei-
gen, die sie ganz umfassen kttnnen. Die Flecke
sinken dann ein oder werden krebsartig. Oft er-
greift die Krankheit zuerst die Spitzen der Zweige,
die dann mehrere Decimeter lang wie verkohlt
aussehen und sich krummen. Die Blattflecken sind
rostfarben bis schwarz. Bacterium Mori zerstOrt
die Gewebe und vermehrt sich in den entstehenden
Hohlungen, die von braunen, durch den Parasiten
getttdteten Zellen umgeben sind. Eine Korkschicht
trennt manchmal die gesunden Gewebe ab. Von
erkrankten Zweigen entnommene Bacterien er-
zeugen nach Einimpfung auf gesunde Fflanzen die
Krankheit. Auf festen Nilhrsubstraten bildet das
Bacterium halbkugelige weisse, spater gelbe Colo-
nien.

Die andere von den Verf. beobachtete Morus-
Krankheit 1st h&ufiger und wird von einem bisher
unbestimmbaren Pilz verursacht. Die Krankheit
zeigt sich dadurch, dass die Blatter und Sprosse
welken und abfallen. Zuerst werden dunne, dann
immer starkere Zweige, endlich auch der Stamm
und die Wurzeln ergriffen. Das Holz erscheint
dann eigenthumlich grau. Die Verf. glauben, dass
an der Krankheit ein Pilzmycel schuld ist, welches
in den Gefassen sich findet, septirt, verzweigt, va-
rikBs, erst weiss, dann hellgelb und braun ist.

p.3S3. Presence d'un ferment analoguea l'emul-

sine dans les champignons et en particulier dans
les champignons parasites en arbres. Note de M.
E. B o u r q u e l o t .

Zur Kenntniss der Mittel, welche baumbewoh-
nende Pilze haben, um sich das Holz zur Ernah-
rung nutzbar zu machen, zeigt Verf., dass solche
Pilze ein Ferment bilden, welches verschiedene
Glykoside (Amygdalin, Salicin, Coniferin) spaltet
und demnach vielleicht mit Emulsin identisch ist.
Um dieses zu zeigen, presst Verf. die frischen
Pilze aus oder bringt sie in eine Atmosphare von
Aether oder Chloroform, wo sie Flassigkeit aus-
scheiden. Oder er verrieb die Pilze mit Sand und
wusch das Product mit Wasser aus. Specielle
Versuche ftihrt er an flberPolyporus sul/ureus (Bull.),
Auricularia sambucina (Mart.), Polyporus fomen-
tarius (L.). Ausserdem fand er das Ferment in
Hydnum cirrhatnm (Pers.), Trametes gibbosa (Pers.),
Polyporus applanatus (Pers.), squamosus (Huds.),
betulinus (Bull.), lacteus (Fr.), Fistulina hepatica
(Huds.), Boletus parasiticus (Bull.), Lentinus ursi-
nus (Fr.), Hypholoma fasciculare (Huds.), Pholiota
aegerita (Fr.), mutabilis (Schaeff.), Claudopus varia-
bilis (Pers.), Col/yiia/Mw>w(Bull.), radicata (Relh.),
Phallus impudicus (Lin. [auf Erde?]), Hypoxylon
coccineum (Bull.), Xylaria polymorpha (Pers.), Fu-
ligo variant (Som.); dagegen fand er das Ferment
nicht in folgenden erdbewohnenden Pilzen : Lac -
tarius vellereus (Fr.), Russulacyanoxantha(Schaeff.),
delica (Vaill.), Nyctalis asterophora (Fr.), AmarUta
vaginata (Bull.), Scleroderma verrucosum (Bull.),
Aleuria vesiculosa (Bull.), Peziza aurantia (Fl. dan.),
Tuber aestivum (Vitt.).

p. 409. Anatomie vegetale de VAtaccia cristata
Kunth. Note de M. C. Qu e v a.

p. 438. Sur le glucoside de Tiris. Xoto de MM.
F. Tiemann et G. de Lai fe .

Aus dem alcoholischen Extract der Iriswurzel
erlialten die Verf. ein Glykosid, welches in feinen
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weissen Nadeln krystallisirt und in Glykose und
Irigenin gespalten werden kann. Verf. unter-
suchen die Constitution dieser KOrper.

p. 493. Sur la localisation des principes actifs
chez lea Capparidees. Note de M. L e o n Guig -
nard.

Im Anschluss an seine frfiheren Arbeiten fiber
Cruciferen (Comptes rendus Juli und December
1890) untersucht Verf. die Capparideen unter
Verwendung derselben mikrochemischen Reactio-
nen auf Myrosin.

Bei Cap par is spinosa L. sind die Myrosinzellen
im Kindenparenchym und dem secunda'ren Bast,
sowie im Mark der Wurzel und des Stengels haufig;
in der Wurzel liegen sie einzeln und weichen in
der Form nicht von den Nachbarzellen ab, im
Stengel sind sie etwasgestreckt und liegen zu 3—4
in Reihen. Im Blatt kommen sie im Stiel und
Hauptnerv einzeln, in der Lamina dberall haufig
in Gruppen zu 2 und 3 vor, und haben dieselbe
Form wie die Nachbarzellen.

Am meisten Myrosinzellen enthalten Blflthe und
Frucht, besonders die Petala und die Pulpa der
Frucht. Aile Myrosinzellen einer Gruppe stammen
von e iner Mutterzelle ab. Im Samen sind auch
Myrosinzellen vorhanden, das Ferment ist aber
nur vor der Reife mikrochemisch nachzuweisen,
weil es nachher durch stickstoffhaltige Reserve-
stoffe verdeckt wird. Das Ferment tritt auf, wenn
die letzten Zelltheilungen im Embryo vorbei sind.
Es findetsich haupts&chlich in den Cotyledonen; im
Sameneiweiss, welches tibrigens bei den Cappari-
deen sehr reducirt ist, kommt es nicht vor.
* In Uebereinstimmung mit diesen mikroskopi-
schen Befunden steht, dass einige Centigramme
der Petala oder der Fruchtpulpa schon geniigen,
um myronsaures Kali unter Auftreten von SenfOl-
geruch energisch zu zeraetzen. Das atherische Oel
der Capparis besteht sehr wahrscheinlich wie bei
Lepidium sativum und anderen Familien aus einem
Nitrit und einer schwefelhaltigen Verbindung.

Die Vertheilung der Myrosinzellen ist bei ande-
ren Capparissyecies analog der bei C. spinosa.
Ebenfalls viel Fermentzellen enthalt C. saligna
Vahl, wenige finden sich in C. ferruginea L. und
C. frondosa L. Viel firmer an Ferment sind die
Gattungen Cleome, Polanisia und Gynandropsis.
Auch hier enthalt der Same Myrosin nur im Em-
bryo, trotzdem das Sameneiweiss hier reichiicher
entwickelt ist.

Im Allgemeinen ist die morphologische Natur
der Myrosinzellen in Stengel und Wurzel bei Cap-
parideen und Cruciferen dieselbe. In Blatt und
Blttthe von Capparis weicht ihre Gruppirung ab.

p. 496. La reproduction sexuelle des Ustilagi-
nees. Note de M. P. A. D a n g e a r d .

Im Anschluss an seine Notiz fiber die Uiedi-
neen (Comptes rendus Februar 1893) glaubt Verf.
nun auch die geschlechtliche Fortpflanzung bei
Ustilagineen nachgewiesen zu haben. Diebisher
sogenannten Sporen dieser Familie sind nach
Verf. Oogonien. In jeder jugendlichen ange-
schwollenen Zelle findet er zwei Kerne, in denen
nur selten Membran und Nucleolus zu sehen ist.
Dann zieht sich das Plasma etwas zusammen, die
Kerne verschmelzen und auf der Oberflache des
Plasmas erscheint die dickeSporenmembran. Dem-
nach betrachtet er das Ganze als ein Oogon mit
einer Oospore wie bei Leptomitus. Ustilago recep-
taculorum ist fur diese Beobachtung sehr gQnstig;
ausserdem untersuchte er Ustilago violacea Pers.,
Dossansia Alismatis Cornu und Entyloma.

Bei der Keimung wandert der Oosporenkern bei
Urocystis Violae in das Promycel, theilt sich 3mal
und jede der 8 Sporidien enthalt einen Tochter-
kern. Die Secundarsporidien dagegen sollen ge-
wShnlich zwei Kerne haben. Bei Tilletia Caries
verlftuft die Sache gewOhnlich ebenso; die Anasto-
mosen zwischen den Sporidien haben keine ge-
schlechtliche Bedeutung.

p. 498. Sur la miellee du platane. Note de M.
E. Jandr ier .

Der Honigthau von Platanvs oriental** enthalt
ausser etwas reducirendem Zucker wahrscheinlich
Glykose, 80—90 % Mannit, der aus alcoholischer
LOsung leicht krystallisirt erhalten werden kann.

p.' 524. Sur la germination du Ricin. Note de
M. L e c l e r c du Sablon.

Verf. findet, dass das Eiweiss der Samen von
Bicinus wahrend der Keimung immer an Oel ab-
nimmt und zuletzt, wenn die Cotyledonen das Ei-
weiss verlassen, nur noch etwa 1 0 # der Trocken-
substanz an Oel enthalten, wahrend anfangs etwa
7 0 # darin sind. Der Gehait an Fetts&ure nimmt
dabei zu. Die Keimpflanze enthalt am meisten
Saure, wenn das Wiirzelchen etwa 1 cm lang ist.
Glycerin war nicht nachweisbar. Wenn also die
Fette verseift werden, muss Glycerin und die
Hauptmenge der Fettsauren gleich in andere Ver-
bindungen eintreten.

Der Gehait an reducirendem Zucker steigt wah-
rend der Keimung stark, so im Eiweiss von 0,4 auf
1 4 # der Trockensubstanz, bis die Wurzel 10 cm
lang ist. Nimmt man die Pflanze mit dazu, so
findet man bis zu 2 0 # Zucker. Der Verf. schliesst
sich der herrschenden Auffassung an, dass dev
Zucker ein Umwandlungsproduct des Oeles sei.
betont aber, dass die Summe von Oel und Zucker
doch wahrend der Keimung stetig abnimmt, da der
Zucker eben nur eine assimilirbare Uebergangsform
der Reservestoffe sei.
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H&lt man isolirtes fcameneiwoiss unter Keimungs-
bcdingungen, so verschwindet hier das Oel nocb
schneller, die Glykose nimmt zuerst scbneller zu
und dann nach dem 7. Tage ab. Verf. glaubt,
dass die Glykose dann wieder in Reservezustand
tibergefuhrt und speciell zu Starke (van Tieghem)
werde. Wir glauben, dass hier auch mit deren
Verbrauch durcb Bacterien zu rechnen ist.

p. 527. Un nouvel ennemi de la vigne: BUmy-
ulus guttulatus Fabr. Note de M. Fontaine.

Im sandigen Alluvium des Loire-Thales pflanzte
Verf. Blindholz von Vitis riparia, rupestris Viah-
Solonis, Jacquez, wovon aber nur ein kleiner Theil
austrieb. Ursache des Misserfolges war die Myria-
pode Blanyulvs guttulatus Fabr., die zu 5—10 in
erbsengrossen Haufen gefunden wurde und krau-
tige Triebe auf die Lange von mehreren Centi-
metern ausgefressen hatte. Von diesem Thier war
bisher nur bekannt, dass es Erdbeeren, Salat und
andere Pflanzen angreift. Verf. glaubt, dass man
durch grtlndliches Schwefeln des Bodens vor der
Pflanzung sicK gegen diesen neuen Rebenfeind
vielleicht wird schtitzen kOnnen.

p. 548. Sur le parfnm de la violette. Note de
MM. F. Tiemann et P. Kruger.

Verf. untersuchen das Veilchenparftim, welches
sie aus der Iriswurzel darstellen. Es ist ein Keton
ci3H2oO, ein in Alcohol, Aether, Chloroform
leicht lOsliches Oel vom spec. Gewicht 0,939, das
bei 16 mm Druck bei 144° siedet und welches sie
Iron nennen. Mit Jodwasserstoffs&ure entsteht
daraus ein Kohlenwasserstoff C13HJft Iren. ' Die
Verf. berichten auch tiberVersuche, dieses Parftira
synthetisch darzustellen; sie gehen vom Citral aus,
welches sich in Andropvgon citraius und im Citro-
nen5l findet, und erhalten aus diesem Aldehyd ein
Keton Jonon von der Formel C13H2o 0, welches bei
16 mm Druck bei 126—128° siedet, das spec.
Gewicht 0,9351 hat und Veilchengeruch zeie*.

p. 559. Sur certaines conditions chimiques de
l'action des levures de biere. Note de M. J. Ef-
front.

Der Verf. hat in Verfolg seiner bekannten Unter-
suchungen fiber die Verwendung der Fluorverbin-
dungen in den Alcoholgahrungsindustrien weiter
den Einfluss dieser Korper auf die Hefen selbst
geprttft. Fruher fand er, dass ein Zusatz von
100 mgr Fluorammonium die Hefevermehrung
schwficht und ein solcher von 300 mgr sie ganz
aufhob. Verf. untersuchte nun, ob es sich hier urn
eine vorubergebende Paralyse der Hefe oder eine
organische Verfinderung derselben handele. Er
experimentirte mit Saccharomyces cerevisiae, pastori-
anusl, Garlsbeig und Burton. Zuerst wurden
die Hefen in Wurze mit 300 mgr Fluorammonium
cultivirt, dann in fluorfreie Wtlrze gebracht. Sie

gewannen hier sofort ihre Gahrthatigkeit wieder
und zeigten eine ganz ausserordentliche Vermeh-
rungsfahigkeit, besonders S. cerevisiae. — Jede
Zelle dieser Hefe vermehrte sich normaler Weise
auf 8, hier auf 7 7 Zellen, also fast 10 Mai so stark.

In diesem Falle waren die Hefen nur 48 Stunden
mit dem Fluor in Verbindung; neue Versuche
machte Verf. nun mit langerer Einwirkungsdauer
und in der Weise, dass sich die Hefe successive
an das Fluor gewOhnen konnte.

fir liess "Wtlrze mit 20 mgr Fluortir bis zum
Verschwinden von */4 des Zuckers vergahren, setzte
wieder 10 mgr Fluorur zu und liess vergahren, bis
die Halfte des Zuckers verschwunden war. Dann'
brachte er 100 cc dieser gahrenden Wurze in 900 cc
frischer Wurze, die 40 mgr Fluorur enthielt. Nach-
dem y4 des Zuckers wiederum verschwunden war,
wurden wieder 10 mgr Fluorur zugesetzt und weiter
wie oben verfahren. Schliesslich wurde drittens
die Hefe mit 70 mgr Fluorur im Anfang angesetzt
und wie oben weiter verfahren, wobei der Zusatz
von Fluortir nur in dem Moment der Bildung neuer
Zellen geschah, welcher Moment dem Verschwin-
den von y4 des Zuckers entspricht; zuletzt gohren
dann die vier Hefen bei Gegenwart von 300 mgr
Fluorur. Sie hatten also successive eine gewisse
Immunitat gegen dies Antiseptikum erlangt. Wah-
rend nun anfanglich erst in 4—6 Tagen '/^ ^ e s

Zuckers vergohr, erhielt man durch 5—6 Umztich-
tungen in WtiTze, die 300 mgr Fluorur enthielt,
Hefen, die viel kraftiger waren und leicht vollstan-
digc Verg&hrungen hervorriefen. Die Hefever-
mehrung blieb dabei fast immer unter der normalen.
Die G&hrkraft war aber mindestens zehn Mai
starker wie gewOhnlich. Die Hefe hat auch die
sehr werthvoile Eigenschait angenommen, dass
man sie bei Verwendung in der Spiritusfabrikation
nicht mehr das Stadium des sauren Hefegutes
passiren zu lassen braucht. Verf. schliesst aus
diesen Versuchen, dass die Vermehrungsf&higkeit
verschiedener Heferassen in mit 2—300 mgr Fluo-
rur versetzter Wtlrze verschieden abgeschwficht
wird, dass solche Wurzen zum Cultiviren aller
Bierheferassen, auch wenn man sie vorher an das
Fluorur gewohnt hat, benutzt werden kOnnen, dass
endlich die Hefen durch successive GewOhnung an
steigende Dosen Fluorur ein zehn Mai grtisseres
GahrvermOgen erlangen. Diese Behandlung reichert
die Hefen also mit Eigenschaften an, die von ge-
wissen Physiologen als das Privilegium bestimmter
RasBen angesehen wurden.

In der angegebenen Weise behandelte Hefen
gaben in der Praxis bisher unbekannte Ausbeuten
an Alcohol.
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Newcombe, Frederick C, The in-
fluence of mechanical resistance on
the development and life period of
cells.

(From the Botanical Gazette. Vol. XIX. p. 149—157,
191—199, 229—236.)

Verl'. tragt durch neue Versuche zur Lftsung
der schon von P fe f f er , de Vr i e s , Krabbe und
W o r t m a n n experimentell behandelten Fragen
bei, wie sich in lebbafter Entwickelung befindliche
Pfianzengewebe verhalten, wenn ihr Wachsthum
durch einen flusseren mechanischen Widerstand
gehemmt wird. Seine Mittheilungen zeigen auch
den Einflusa des letzteren auf die Dauer der
Wachsthumsperiode der Zellen, auf die Dauer der
Lebensperiode derselben und auf die dauernde Be-
schaffenheit, welche die Zellen unter den Ver-
suehsbedingungen annehmen.

Zur mechanischen Hinderung des Wachsthums
dienten angelegte Gipsverbande. 25 Pflanzenarten
aus verschiedenen Familien der Mono- und Dico-
tyledonen, einjahrige Gew&chse, Stauden und
Holzpflanzen lieferten das lebende Material zu den
Versuchen. Verf. gelangt zu folgenden Ergeb-
nissen: I. Meristematisches Gewebe wachsender
Spitzen, Intercalarzonen und Cambium behalten
eine ansehnliche Periode hindurch ihre Functions-
f&higkeit, wenn das Wachsthum durch einen &us-
seren mechanischen Widerstand gehemmt wird.
II. Wenn in solchem meristematischen Gewebe das
Wachsthum durch mechanischen Widerstand zu*
rack gehalten wird, bleibt das Gewebe anscheinend
unver&ndert; die Zellen theilen sich nicht, auch
werden die Zellwandungen weder dicker, noch er-
leidet ihre Zusammensetzung irgend welche Ver-
anderung. III. Der Zeitraum zwischen der Bildung
ciner Zelle und der Erlangung ibrer bleibenden
BeschafFenheit wird verl&ngert durch einen ftuase-
ren Widerstand, der dem Wachsthum vorbeugt
oder dasselbe aufhalt, und zwar gelangt die Zone
des Langenwachsthums in Wurzeln und Stengeln
langsamer zu ihrer endgfiltigen Erstreckung; die
Differenzirung des Grundparenchyms in Collen-
chym, Sclerenchym und sclerenchymatisches Pa-
renchym schreitet zogernder vor sich; alle dick-
wandigen und verholzten Elemcnte entwickeln sich
langsamer; die Korkbildung wird verzogert. IV.
Unter dem Drucke eines mechanischen Wider-
standes erreichen die Zellen schliesslich einen ge-
ringeren XJmfang und dftnnere Wandungen als
unter normalen Verh&ltnissen. V. Die Lebens-
periode wird verl&ngert bei Zellen, welche fur ge-
wohnlich fruhzeitig absterben, wenn ihrer vollen
Ausdehnung oder derjenigen gleichartiger benach-
barter Zellen durch einen ausseren mechanischen

Widerstand vorgebeugt ist. VI. Wenn ^vahrend
der primftren oder im Anfang der secund&ren Zu-
nahme in einem Dicotyledonenstamm, dessen
Mark von geringer Widerstandsffihigkeit ist, das
radiale Wachsthum durch ftussere mechanische
Mittel verhindert wird, so erfolgt gegen die Axe
des Stengels zu eine Verschiebung der Gef&sszone,
welche hauptsflchlich durch die Ausdehnung der
Rindenzellen verursacht wird. Spater jedoch wird
die Rinde zuruckgedr&ngt durch das Wachsthum
der Gef&sszone. VII. Wenn ein a'usserer Druck
gross genug ist, die AbkOmmlinge des Cambiums
an der Erlangung ihres normalen Umfanges zu
verhindern, so fahrt das Cambium doch noch fort,
neue Zellen zu bilden. Darin findet die Thatsache
einen Ausdruck, dass das Ausdehnungsvermogen
im Cambium grosser ist, als in AbkOmmlingen des
Cambiums, welche etwas von diesem entfernt
liegen. E r n s t Dtil l .

Dennert, E., Vergleichende Pflanzen-
morpholog ie . VIII. 254 S. 8. m. uber 600
Einzelbilderu in 506 Figuren. Leipzig, J. J.
Weber. 1894.

(Weber's naturwissenschaftliche Bibliothek. Bd. 8.)
Verf. bietet im vorliegenden Band der natur-

wissenschaftlichen Bibliothek fur weitere Kreise
einen Ueberblick ttber die wichtigsten Ergebnisse
der vergleicbenden Morphologie, insbesondere der
hoheren Pflanzen. Er hat es verstanden, That-
sachen aus der Entwickelungsgeschichte an pas-
sendem Ort einzuflechten, und er hat namentlich
den reichen Schatz biologischer Kenntnisse, den
uns die letzten Jahrzehnte gebracht haben, dazu
benutzt, den Stoff anregend zu gestalten. Dass be-
sonders fur eine mehr popul&re Darstellung eine
» b i o l o g i s c h e Morphologie a die sonst unver-
meidliche Trockenheit beseitigt, wird Jedermann
zugeben mtissen, und man wird sich nur mit dem
Verf. einverstanden erklaren, wenn er Spross,
Wurzel und Fortpflanzungsorgane in der S a c h s -
schen Weise definirt und gleichfalls nach Vorgang
von Sachs erst typische, dann reducirte und ru-
dimentare Organformen bespricht. Verf. geht aber
zu weit, wenn er in der Einleitung behauptet,
Anatomie und Morphologie fuhrten zu einem
todten Schematismus, wenn sie nicht in den Dienst
der Physiologie bezw. Biologie gestellt werden;
denn es haben doch ganz gewiss diese beiden For-
schungszweige auch bei systematischen Fragen zu
fundamental wichtigen Resultaten gefuhrt; Nie-
mand wird z. B. Hofme i s t er ' s vergleichende
Untersuchungen, denen biologische Gesichtspunkte
fern liegen, zum todten Schematismus rechnen.
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Was ciie Uliederung des Stoffes betrifft, so be-
handelt Verf. nach einer kurzen anatomischen Ein-
leitung zuerst Wurzel, dann Spross, Blatt, Spross-
axe, Bliithe, Frucht, Samen und schliesslich die
Anhangsgebilde. Ref. erscheinen die unausrott-
baren »Trichome« keine Existenzberecbtigung
mehr unter den »Hauptorganen der Pflanze « zu
besitzen, und er kann es nicbt billigen, dass den
Kapitelaberschriften nach der ganze Spross mit
seinen Gomponenten coordinirt erscbeint.

Die Details geben, soweit sie Ref.* einer Durch-
sicbt unterzogen hat, zu Ausstellungen keine Ver-
anlasBUDg, sind reichhaltig und durchaus zweck-
entsprechend ausgew&hlt. Dem Bucb dienen zahl-
reiche, meist recbt gute (selten etwas zu kleine 1)
Abbildungen sehr zur Zierde. Dieselben sind vom
Verf. zum grOssten Theil nach der Natur gezeich-
net und geben, weil man nicbt, wie sonst so oft,
nur alte Bekannte sieht, dem Biichlein einen origi-
nellen Gharakter. Der Umstand, dass Verf. meist
einheimische Pflanzen zur Abbildung w&hlte,
durfte den Leser sehr zur Beobachtung der Natur
anregen und mit dazu dienen, dass das Biichlein
die verdiente Verbreitung in weiteren Kreisen
findet. Jo st.

Schleichert, Franz, Anleitung zu bo-
tanischenBeobachtungenundpflanzen-
physiologischen Experimenten. Ein
Hiilfsbuch fur den Lehrer beim botanischen
Schulunterricht. Zweite veranderte und
vielfach vermehite Auflage. 8. 167 S. m.
54 Abbildungen im Text. Langensalza, H.
Beyer & Sohne. 1894.

Der Umstand, dass von diesem Buche bereits
nach 4 Jahren eine neue Auflage nOthig wurde,
und dass uberhaupt in letzter Zeit mehrere Bttcher
iihnlichen Inhalts erschienen sind, ist ein erfreu-
liches Zeichen dafiir, dass sich die UeberzeuguDg
immer mehr Bahn bricht, dass der botanische
Schulunterricht auch die Pflanzenphysiologie be-
rucksichtigon muss und dass zu einem derartigen
Unterricht auch Experimente gehOren. Freilich
stehen der Geltendmachung dieser Ansicht, we-
nigstens in Preussen, einerseits die dort gQltigen
neuen Lehrplane und andererseits die uberaus
naangelhafte Vorbildung des grOssten Theiles der
Lehrer der Botanik vorl&ufig hinderlich im Wege.
Solchen wenig vorgebildeten Lehrern zu Hiilfe zu
kommen, ist der Zweck des vorliegenden Buches,
welches eine Anzahl wichtiger physiologischer Ex-
perimente unter enger Anlehnung an Detmer's
pflanzenphysiologisches Praktikum beschreibt und

auch auf die einschl&gigen anatomischen Verhalt-
nisse gebuhrend Rtlcksicht nimmt. Stellenweise
hatten wohl zweckm&ssigere Versuche gewahlt
werden k6nnen. So z. B. ist derjenige fiber das
Sauerstoffbedurfniss der Pflanzen unnutz um-
standlich und dabei nicht einwandfrei. Ich wenig-
stens halte es fur richtiger, die Wachsthums-
unfahigkeit nicht in reinem Wasserstoff, sondern
in reinem Stickstoff zu zeigen, weil letzterer ein
Bestandtheil der atmosph&rischen Luft ist, ersterer
dagegen nicht.

K i e n i t z - G e r l o f f .

Frost, W. D., On a new electric auxa-
nometer and continuous recorder.

(Minnesota Botanical Studies. Bull. Nr. 9. Part. IV.
27. Sept. 1894.)

Ein, wie die Abbildungen zeigen, in alien Theilen
dem bekannten Albrecht'schen Auxanometer-
Statlv nachgeahmtes, nur kleiner und aus Alumi-
nium gearbeitetes Stativ tragt die Rolle, uber die
in bekannter Weise der Faden lfiuft, der, mit der
Spitze der Versuchspflanze verbunden, durch ein
Gegengewicht gespannt erhalten wird. Statt dass
diese Rolle nun, wie sonst, auch Schreibfeder und
Contrebalance tr&gt, wird nach einer bestimmten
Winkeldrehung der Rolle, bezw. entsprechendem
Zuwachs derPflanze,ein elektrischer Strom far kurze
Zeit gescblossen, der bewirkt, dass ein Elektro-
magnet eine Schreibfeder auf einen fiber eine Rolle
laufenden Papierstreifen drttckt. Diese Rolle ist ein
Theil des » continuous recorder «, eines Uhrwerkes,
das 8 Tage lfiuft und eine Rolle dreht, die ihrer-
seits den beschriebenen Papierstreif von einer an-
deren Rolle abwickelt. ZuwachsgrOssen von x/iG bis
y7 mm kOnnen so registrirt werden.

Ein Vorzug des Apparates besteht darin, dass
Registrirapparat und Pflanze mit Stativ nicht fest
mit einander verbunden zu sein brauchen. Mit be-
sonderer Genugthuung hebt der Verf. hervor, dass
er schon Aufzeichnungen habe machen lassen auf
eine Entfernung von » 400 yards«, und in einem
anderen Geb&ude, als die Pflanze selbst stand.

Wenn der Verf. aber meint, dass ihm das
Pfeffer'sche Auxanometer zu bestimmten Ver-
suchen ttber Dickenwachsthum und zum Arbeiten
mit kleinen Pflanzen nicht handlich genug erschie-
nen sei, so stehen dem doch gewichtige Bedenken
gegentiber. Fur alle Pflanzen, deren Zuwachs nach
dem »Auxanometer-Princip« gemessen werdfc.i
kann, sind zweifellos die vorhandenen Apparate

1 ausreichend, und soil der Apparat, wie der Fros t-
i sche, noch empfindlicher sein, so treten sicher die
! auch von ihm nicht vermiedenen Fehlerquellen



83 84

(u. a. Nutation, Beeinflussung des Wachsthums
durch das Gegengewicht) so stark in den Vorder-
grund, dass sein Vorzug ein illusorischer wird.
Man wird unter alien Umst&nden fCLr solche Zwecke
zum Horizontalmikroskope greifen.

W. Benecke.

Meissner, Rich., Beitrag zur Frage
nach den Orientirungsbewegungen
zygomorpher Bluthen.

(Bot. Centralblatt. 1894. Bd. XL. S. 1—15.)
N o l l hat bekanntlich gezeigt, dass zygomorphe

Blttthen, die bei Umkehrung des Blflthenstandes
infolge ihres negativen Geotropismus mit der
Bluthenmttndung der Spindeldes Bliithenstandes
zugekehrt worden sind, eine Bewegung derart aus-
ftihren, dass sie die Blftthenftffnung wieder nacb
aussen von der Spindel wegwenden, und hat diese
Eigenthttmlichkeit als Aussen wendigkeit oder Exo-
tropie und die sie herbeiftthrende Bewegung als
exotropische Lateralbewegung bezeichnet. Derar-
tige an inversen Blttthenstanden stehende Bltlthen
nehmen also nach ihm ihre normale Stellung zu
Horizont und Blttthenspindel wieder ein infolge
eines Zusammenwirkens von negativem Geotropis-
mus und exotropischer Lateralbewegung. Entgegen
N o l l haben Schwendener und Krabbe diese
Orientirungsbewegung zygomorpher Blttthen als
Folge des Geotropismus der Organe erkl&rt, wo-
runter sie »die Eigenschaft der Organe sich. unter
dem Einflusse der Schwerkraft zu tordiren (c ver-
stehen. N o l l hat diesen Schwendener-
Krabbe'schen Erkl&rungsversuchen eine Entgeg-
nung gewidmet, zu welcher Meissner in obiger
Arbeit ein paar weitere Versuche hinzufttgt, welche
gegen die Schwendener-Krabbe'sche und far
die N o l l ache Theorie sprechen.

Aderhold.

Zimmermann, A., Das Mikroskop. Ein
Leitfaden der wissenschaftlichen Mikro-
skopie. 8. 334 S. m. 231 Figuren im Text.
Wien, Franz Deuticke. 1895.

Nachdem seit dem Erscheinen der 2. Auflage
von Nfigeli's undSchwendener*s »Mikroskop«
17, seit der von Dip pel's gleichnamigem Buche
auch schon 12 Jahre verflossen sind und die
Mikroskope nebst den dazu gehOrigen Apparaten
in diesem Zeitraum ganz ausserordentliche Ver-
besserungen erfahren haben, war ein neues Buch
fiber diesen Gegenstand wirklich zum Bedarfniss
geworden um so mehr, als z. B. das botanische

Praktikum von Strasburger sich mit det Theorie
der mikroskopischen Apparate gar nicht besch&f-
tigt. Das vorliegende Werk »verfolgt in erster *
Linie den Zweck, denen, die sich nicht mit einem
rein handwerksm&ssigen Gebrauch des Mikroskopes
begnfigen wollen, einen Einblick in die optische
Wirkungsweiae der einzelnen Theile und Neben-
apparate des Mikroskops zu verschaffen. Der Verf.
hat sich dabei bemtiht, alles zwar streng wissen-
schaftlich, aber doch so, dass es ohne allzu grosse
Miihe und mathematische Kenntnisse verstfindlich
ist, darzustellen. So sind denn auch mathematische
Ableitungen fast ganz vermieden, dahingegen ist
die optische Wirkungsweise der einzelnen Appa-
rate durch mOglichst zahlreiche anschauliche Con-
struction erl&utert«. Diese Dinge nehmen denn
auch in dem Buche den grOssten Raum ein, in-
dessen werden in dem Abschnitt »das mikrosko-
pische Pr&paraU auch die Beobachtung lebender
Objecte, die chemische und mechanische Pr&para-
tion und die Conservirung mikroskopischer Pr&pa- .
rate behandelt. Auf die Einzelheiten konnte na-
tttrlich hierbei nicht eingegangen werden.

Kienitz-Gerloff.
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Chemiachofl Centralblatt. Nr. 5. G. Ber t r and und A.
Mal levre , Pectase. — W. W i n d i s c h , Steriiisi-
rung von Kellern mit D&mpfen von Formaldehyd. —
A. K r o g i u s , Ucber den gewohnlichen bei Harn-
infectionen wirksamen Bacillus. — B. Gosio, Zer-
setzungen zuckerhaltigenNahrmaterials.— R. Weiss,
Choleraerreger. — O. R o t h , Tuberkelbacillus in der
Butter. — S u r m o n t und A m o u l d , Asporogener
Milzbrandbacillus. — R e u s c h , Neue Weinkrank-
heit. — E. W i n t e r s t e i n , Pilzcellulose. — R.
Boehm und A. Ddl lken , Der wirksame Bestand-
theil von Rhizoma Pannae. — E . Schu lze , Das
wechselnde Auftreten krystallinischer Stickstoffver-
bindungen in den Keimpnanzen. Glutamin in grflnen
Pflanzen. — R i c h t er, KrystaUinische Gallensauren.
— E. S a l k o w s k y , Oxydationsferment der Gewebe.
— A. T s c h i r c h , Kupfer vom Standpunkte der
Toxicologie. — Nr. 6 E. D u c l a u x , Reaction des
Jods auf Starke. — R. K o b u t , Pharmakologische
Wirkungen des Cu. — H. S t r a u s s , Ueber Magen-
gahrungen. — K. R. v. Hoffmann, ZurKenntniss
der Eiweisskorper in den Tuberkelbacillen. — Nr. 7.
E. F i s c h e r , Einfluss der Configuration auf die Wir-
kung der Enzyme. — G. d e C h a l m o n t , Pentosane
in Pflanzen. — E. v. Lippniann, Vorkommen von
Vanillin. — A. Bach, Nachweis von BPO*. — E.
Ho l t e r , Borsauregehalt einiger Obstarten. —
Hoppe -Scy l e r , Chitin und Cellulose. — S l a t a ,
Physik und Chemie des Lebens in kaltblutigen
Thieren. — Osswald, Wirkung des Papayins. —
G o t t l i e b , Wirkung der GewQrze auf die Ver-
dauung.

Forstiich-naturwiBsenachaftliche Zeitsohrift. 2. Heft.
1895. R. H a r t i g , Untersuchungen des Baues und'
der technischen Eigenschaften des Eicjienholzes. —
Sadebeck , Ueber das Auftreten und die Verbrei-
tung einiger Pflanzenkrankheiten im ostlichen Alpen-
gebiete, namentlich in Tyrol. — S. H. K o o r d e r s ,
Beobachtungen uber spontane Neubewaldung in Java.

Oestexreichische Botanische Zeitschrift. Nr. 2. 1895.
F. P a x , Einige neue Pflanzenarten aus den Kar-
pathen (m. Taf). — J. v. S t e r n e c k , Beitrag zur
Gattung Alectorolophus. -• J. Lu tkemi i l l e r , Ueber
die Gattung Spirotaenia (m. Taf.). — J. F r e y n ,
Plantae Karoanae Dahuricae. — F. A r n o l d , Liche-
nologische Fragmcnte. — A. v. Degen, Bemerkun-
gen Qber einige orientalischc Pflanzen.

Pfluger's Archiv. 59. Bd. Heft 11 12. Boko m y , Einige
vergleichende Untersuchungen uber das Yerhalten
von Pflanzen und niederen Thieren gegen basische
Stoffe.

Pringheim'B Jahrbucher. XXVII. Bd. Heft2. W. Sieck,
Die schizolysigenen Secretbehalter (m. 4 Taf.). — F.
Czapek, Untersuchungen uber Geotropismus (m.
1 Taf}.

Virchow's Archiv. 139. Ed. 2. Heft. M. P o d a c k , Zur
Kenntniss der Aspvrgilluitmyco&en im menschlichen
Respirationsapparat. — D. H a u s e m a n n , Beziehun-
gen des Lofller'schen Bacillus zur Diphtheric

Botanisch Jaarboek, uitgegeven door het kruidkundig
GenootBchap Dodonaea te Gent. 1894. J . W . M o l l ,
Sur un appareil a s6cher les plantes pour l'herbier. —
J. C. Costerufl, Normale en abnormale bloemen van
Grammatophyllum speciosum, Blume. — P. Knuth ,
Blumen und Insecten auf den Halligen. — H. de
Vr i e s , SurTWredite de la fasciation. —Mac Leod,
Over de bevruchting der bloemen in het Kempisch
gedeelde van Vlaanderen. II. deel.

Nuovogiornalebotanicoltaliano. II. Bd. Nr. 1. 10. Jan-
vier. 1895. S. Sommier e E. Lev ie r , I Cirsium del

Caucasa. — E. Bonne t , Le piante egiziane del Mu-
seo Reale di Torino. — R. Cobe l l i , La prima c
l'liltima fioritura e spigolature della flora di Serrada.
— C. Massa longo , Entomocecidiologia italica. —
G. Arcange l i , Mostruosita del LenHnus tigrinus
(con tav.). — A. P i s t o n e , Cisti tannifere.

Bevue de Viticulture (Viala). Nr. 58. 26. Janvier. 1895.
Munson , Les porte-greffes des terrains crayeux
sees. — L. Roos , La vinification dans les pays
chauds: refrigeration (avec fig.). — C. Q r d o n n e a u ,
Distillation du vin. — Ed. Ger lo t , Etablissement
de la vigne sur fils de fer (avec fig.).

Neue Litteratur.
Annalea de la Soci6te linneenne de Lyon. Annee 1S93.

(Nouvelle serie.) T. 40. Lyon.libr.Georg. IS93. In 8.
215 p.

Ann6el894. (Nouvelle serie.) T.4I. Lyon,
libr. H. Georg. In 8. 221 p.

Beale, T. B., Practical Lessons in Elementary Biology'
for junior Students. London, Churchill. 8vo. 130 p.

Benevent, B.v Deboisement et Reboisement dans les.
Basses-Pyrenees. Pau, impr. Broise. 1894. In 18. 30 p.

Bergevin, E. de, Liste de quelques plantes r6coltees en
Algerie (province d'Oran), comparees avec les especes
similaires qui croissent en France. Rouen, impr. Le-
cerf. In 8. 53 p. (Eztr. du Bull, de la Soc. des amis d.
sciences nat. de Rouen. 1893.)

BoltshauBer, H., Kleiner Atlas der Krankheiten und
Feinde des Kernobstbaumcs und des Weinstockes.
25 Bl. in Farbcndruck mit Text. Frauenfeld, Huber.
1894.

Bollettino del r. istituto botanico dell' universita par-
mense, redatto da G. B. de Toni. Anno 1892—1893.
Parma (Padova, tip. del SeminarioJ, 1893. 8. 77 p. con
ritratto.

Breton, A. le, et JS-. Niel, Champignons nouveaux ou peu
connus recolt6s en Normandie (Seine-Inferieure, Eure
et Orne) (cinquieme liste). Rouen, impr. Lecerf. In 8.
45 p. et planche. (Extr. du Bull, de la Soc. des amis
des sciences nat. de Rouen. 1891.)

Bruguiere, L., Le Prunier en pays Stranger, sa culture,
preparation de son fruit. Agen, impr. Lamy. 1804.
In 8. 27 p.

Bulletin de la Societe centrale d'horticulture du d^par-
tement dc la Seine-Inferieure. T. 35. 4© cahier de
1893. Rouen, impr. Cagniard. In 8. 94 p.

T. 36. lor cahier de 1394. Rouen, impr. Cag-
niard. In 8. 73 p.

Busgen, M., Zur Biologie der Galle von Hormomma Fagi
Htg. (m.GTextfig.) (S. A. aus forstl. naturw. Zeitschr.
Heft 1. 1895.)

Chodat, B., Chroococcus turgidus. — Algues des envi-
rons de Geneve. (Archives des Sciences physiques et
naturelles. III. Periode. T. 32: Nr. 12. 15. Dccembre

)
Cieslar, Ad.f Die Erblichkeit des Zuwachsvermdgens bei

den Waldbaumen. •&. A. a. d. Centralblatt f. d. ges.
Forstwesen. Januar 1895.)

Corbiere, L., Nouvelle Flore de Normandie, contenant
la description des plantes qui croissent spontanement
ou sont cultivees en grand dans les departements dc
la Seine-Inferieure, TEure, le Calvados, l'Orne et la
Manche. Caen, libr. Lanier. 1893. In 1G. 1G et 722 p.
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DambexgiB, A. K., Leg Tabacs et Toubekis Grccs, au
point de vue chimique. Rapport pr6sent6 au congres
international de Chiraie applique. Bruxelles, 4—10.
Aout 1894. Athenes, Impr. Rationale.

Darwin, F., and E. H. Acton, Practical Physiology of
Plants. London, Camb. Warehouse 1894. 8vo. 328 p.

Duthie, J. F., Botanical Tom in Kashmir (with map).
Bot. Survey of India. I, 3.

Oremblich, Jul., Der Legfdhrenwald. Progr. d. Gymn.
d. Franciacaner. Hall. 1893. 8. 35 S.

Guirand, A., Du deVeloppement et de la localisation des
mucilages chez les malvace*es officinales (these). Tou-
louse, impr. RouxetCUder. 1894. In 4. 118 p. et 4 pi.

Hntean et Y. Sommier, Catalogue des plantes du d£parte-
mentdel'Ain. Bourg, impr. du Courrier de VAin. In 8.
212 p.

Joret, Ch., Les Jardins dans l'Ancienne Egypte. Paris,
A. Picard et tils. 1894. In 8. 20 p.

Kny, L., Botanische Wandtafeln. Lief. IX. Tafel XCI.
Bau und Entwickelung d. Lupulindrilsen. Taf. XCII.
Bestfiubung der BlQthen von Aristnlochia Clematitis

. L. Taf. XCIII—C. Entwickelung von Aspidium Fitix
mas. Sw. I. Theil. Textdazu. Berlin, P. Parey. 1895.
8. 40 S.

Koch, Alfred, Jahresbericht uber die Fortschritte in der
Lehre von den G&hrungsorganismen. Vierter Jahrg.
1893. Braunschweig, Harald Bruhn. 8. 312 S.

Krause, Anton, Ueber Anlage und Einrichtung botani-
scher Schulg&rten. Programm des Gymnas. GleiwiU.
1893. 4. 28 S.

Lawson, M. A., Tour in Travancore etc. Bot. Survey of
India. I, 4. '

Levavassenr fill, T., Traite pratique du boisement et du
reboisement des montagnes, landes et terrains incul-

' tes. 4. ed. Tours, impr. Bousrez. In 8. 62 p.
Luther, Hans, Das Pflanzenleben als Unterrichtsgegen-

stand auf dem Gymnasium. Progr. d. Gymn. Hohen-
stein i. Ostpr. 1693. 4. 16 S.

Uaeroker, II., Amerikanische Landwirthschaft und
landwirthschaftliches Versuchs- und Unterrichts-
wesen. Berlin, P. Parey. gr. 8. 79 S.

Marilaun, A. K. von, The Natural History of Plants:
Their Forms, Growth, Reproduction and Distribution.
From the German, by F. W. Oliver, with the Assi-
stance of Marian Busk and Mary F. Ewart. With
about 1000 Original Woodcut Illusts. and 16 Plates
in Colours. Half volume I. London, Blackie. Roy.Bvo.
386 p.

Millardet, A., et Ch. de Grasset, Catalogue des hybrides
de vignes obtenus depuis l'annle 1680 a Tanned 1892
inclusivement. Paris, impr. Lev& In 8. l i p . (Extr.
de la Revue de viticulture.)

Mnrr, J., Die beschreibenden Epitheta der Pflanzen bei
den romischen Dichtern. Progr. d. Gymnas. Marburar
a. D. 1893. 8. 43 S. *

Nienhaus, C, Zur Bildung blauer und violetter Farb-
stoffe in Pnanzentheilen. (S. A. a. Schweiz. Wochen-
schrift fQr Chemie etc. Jan. 1895.) (1 Taf.)

Palladin, W., Pflanzenphysiologie. 2. Aufl. Mit 32
Holzschnitten und einer Photographic Charkow.
1895. (Russisch.) gr. 8. 178 S.

Parker, T. Jeffery, Vorlesungen aber elementare Biolo-
gic Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. R. von
Hanstein. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn. 8.
303 S. m. 8S Textabb.

Pierre, E., Flore forestiere de la Cochinchine. Fasc. 17
a 20. Paris, O. Doin. 1894. gr. in Fol. planches 257 a
320 (avec texte en regard).

Frivat, 6., Aide-memoire ou Memento du vigneron et
Petit Dictionnaire ampelographique abrege, alphabe'-
tique, descriptif, donnant plus de trois mille cinq
cents noms ou synonymes des vari&es de vigne de
cuve et de table franchises, am6ricaines et autres.
Montpellier, libr. Coulet. 1894. In 8. 135 p. avec fig. .

Rodrigue, Mile., Structure des organes sensibles chez
les L6gumineuses et les Oxaliddes. (Arch d. Sciences
physiques et naturelles. III. Periode. T. 32. Nr. 12.
15. D6cembre 1894.)

Sirodot, E., Maladies des arbres fruitiers. Paris,O.Doin.
1894. In J8. 170 p.

Bteiner, Leo, Ueber Entbitterung und Entgiftung der
Lupinenkfirner. VergleichendeUntersuchungen. Inau-
guraldissertation Halle-Wittenberff. 1894. 4. 31 S.

Tallavignes, C, Greffes a&iennes de la vigne. Paris,
impr. Levc 1894. In 8. 13 p. avec fig. (Extrait de la
Revue de Viticulture.)

Toni, 6. B. de, Sunti delle lezioni di botanica, tenute
nella r. universita di Padovanel 1892—1893. Padova,
tip. del Seminario. 1894. 8. 191 p.

Trepin, Lor., Chiave analitica delle famiglie delle piante
vascolari che crescono spontanee in Italia. Venezia,
tip. dell' Ancora ditta L. Merlo. 1894. 8. 16 p.

Vetter, P. K., Die Cultur der amerikanischen Reben.
Anleitung fQr die Praxis auf Grundlage eingehender
Beschreibg. d. Cultur, Veredelung und Schulung der
amerikan. Reben. 1. Thl. Oedenburg, Carl Schwarz.
gr. 8. 136 S. m. 47 Fig. u. 10 farb. Taf.

Vuillemin, P., Recherches sur les rouilles des pins.
Nancy, Berger Levrault et Ce. In 8. 6 p.

Warming, Eug., Und W. Johannsen, Den almindelige
Botanik. Dritte vollstandig umgearbeitete und ver-
anderte Ausgabe. Kopenhagen, P. G. Philipsen's
Verlag. 591 «• mit 488 Textabbildungen. (Danisch.)

Went, F. A., und H. C. Frinsen Geerlxngs, Beobachtun-
gen ilber die Hefearten und zuckerbildenden Pilze der
Arrackfabrikation. (Konigl. Akademie d. Wissensch.
Amsterdam. IV. Nr. 2.) (m. 4 Taf.)

Williamson, W. C, Roots of Calamites. (Proceedings
Royal Society. 57. Bd. 31. Oct. 1894.)

Willis, John, C, The natural history of the Flower (Re-
printed, from »Natural Science«. Vol. IV. Nr. 27.
May 1894.)

Contributions to the natural history of the Flower.
Part II. Fertilization methods of various Flowers;
Cleistogamy of Salvia Verbenacea (2 pi.).

Anzeigen. [71

Fungi Longobardiae exsiccati
sive

Mycetum Specimina in Longobardia collecta et
speciebus novis vel criticis. iconibus illustrata

curnnte Doct. Fr. Cavara
(Pavia)

PugiUi I a IV. Spec. 200. £ 40.
Verlag von Ulrlco Hoepli, Milano.

An der landwirthschaftlichen Versuchsstation zu
Dahme ist die Stelle des botanischen Agslstenten
durch eine jQngerc Kraft zu besetzen. Bewerber werdcn

Eibeten, sich unter BeifCLgung eines kurzen Lebens-
ufes und von Zeugnissabschriften an Professor Dr.

Ulbricht in Dahme iMarkj zu wenden. 8]

von Arthnr Felix in Leiprig. Drnck vtfn Hreitkopf * Kftrtel in Leipzig.
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BOTAMSCHE ZEITUM.
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann.

II. Abtheilung.
llespreckungeii: Comptcs rendus hebdomadaires des seances de l'academie des sciences (Forts.). — H. Vocht ing ,

Ueber die Bedcutung des Lichtea far die Gestaltung blattformiger Cacteen. — J. P. Lotsy , Eine einfache Con-
serorungsmethode far Floridcenzellen. — Inhaltsangaben. — Neue Lltteratur. — Anzelgen.

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome GXV1I. Paris 1893. II. semestre.

(Fortsetzung.)

p. 562. Sur la propagation du Pourridie de la
Vigne par les boutures et les greffes-boutures
mises en stratification dans le sable. Note de M.
A. Prunet.

Verf. constatirte, dass auf amerikanischer Unter-
lage veredelte Keben im Weinberg zu Grande
gingen, weil sie in dem Sande, in dem sie vorher
lange eingeschlagen gewesen waren, durch Dema-
tophora glomerate angesteckt waren. Da sehr h&u-
fig die Unterlagen oder die Veredelungen Monate
lang im wenig belichteten Keller, im feuchten,
schlecht durchlufteten Sande bewabrt werden,
macht Verf. auf diese Ansteckungsgefabr auf-
merksam und empfiehlt auch zum Schutz gegen
die nach ihm vielleicht nicht harmlose Roesleria
hypogaea den Sand, in dem die Reben eingeschla-
gen werden sollen, an trockenem, wohl durchlttfte-
tem hellem Ort aufzubewahren, ihn von Reben-
resten zu s&ubern und ihn im Sommer zeitweise in
der Sonne atiszubreiten.

p. 587. Sur la localisation des principes actifs
chez les Tropeolees. Note de M. Leon G u i g -
nard.

Verf. untersucht, ob das fitherische Oel der Tro-
paeoleen, welches dem der Cruciferen chemisch
nahesteht, wie dieses durch Wirkung eines Fer-
mentes auf ein Glykosid entsteht und wie diese
Componenten eventuell in den Zellen vertheilt
sind.

Ftir Tropaeolum majns hat Spatzier mit Un-
recht angegeben, dass Myrosin nur in den Samen
vorkomme; man findet dasselbe vielmehr auch in
den vegetativen Theilen. Die Wurzel hat in der
secundaren Rinde und im Bast zahlreiche, nicht
besonders geformte Myrosinzellen. Im Stengel
finden sich solche Zellen unter der Epidermis, sind

aber weniger reich an Ferment. Im Blatt kommt
das Myrosin, wie es scheint, in vielen Zellen vor.
Viel sch&rfer treten die Myrosinzellen in den
Blttthentheilen hervor, besonders im Sporn, wo
sie sehr zahlreich sind. Hier findet sich Myrosin
in fast alien subepidermalen Zellen, manchmal auch
in Giuppen tieferliegender Parenchymzellen. Myro -
sinzellen enthalt auch die Fruchtknotenwand und
das Integument.

Dementsprechend geben w&sserige Auszuge der
genannten Organe mit myronsaurem Kali SenfOl,
und mit Alcohol l&sst sich wirksames Myrosin aus
den Auszugen fallen. Die Gewebe enthalten kein
fertiges Senf6l. Wenn man Blatter unter Alcohol
abschneidet und in Alcohol liegen lasst, damit der
Alcohol das Ferment unwirksam macht, so ist
keine Spur von Senf6l nachzuweisen, wohl aber,
wenn zerriebene Blatter in Wasser liegen, wobei
das Ferment auf das Glukosid wirken kann. Zum
Nachweis kleiner Mengen SenfOl ftlhrt man den
Schwefel desselben mit Kali in Sulfat fiber und
weist dieses mit Nitroprussidnatrium nach.

p. 593. Caracteres generaux des bogheads a
Algues. Note de MM. C. Eug. Bertrand et B.
Renault .

Boghead von Autun, Kerosene shale von Austra-
lien, Tourbanit aus' Schottland sind entstanden
durch Anhaufung von je einer gelatinOsen Algen-
art, die in einer Humusmasse eingebettet ist.
Die Algen sanken noch lebend an der Stelle, wo
sie als WasserblUthe lebten, auf den Grund der
ruhigen Gew&sser, die Humuss&uren wurden dutch
den Kalkgehalt des Wassers zum A us fallen ge-
bracht. Dazu kommen noch Massen von Sporen
oder Pollen, die von einer gleichzeitigen reichen
Festlandsflora stammten, und bituminOse Infiltra-
tion en, die vielleicht aus sich zersetzenden Pflan-
zenmassen herstammten. Diese Bildungen gingen
schnell vor sich. Jedes reine Band der Schichten
entspricht einer Vegetationsperiode der Algen.
Boghead bildete die Ptta bibracfemis. Rewschia
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australis das Kerosene und eine andere Pila den j
Tourbanit. Die gelben KOrper der Kohlen sind
theilweise Algenzellwande, theils stammen sie auB
den Hftuten der Sporen und PollenkSrner, theils
sind sie thierischen Ursprungs.

p. 604. Signification de la variete des organes
dans la mesure de la gradation des especes vege-
tales; par M. A. Chat in .

Verf. ftthrt aus, dass die Differenzirung (variete)
der Organe mit der hOheren Entwickelung der
Pflanzen steigt, sowohl mit Rucksicht auf die Ent-
wickelungsgeschichte des Individuums, als auf die
Stellung der Art im System.

p. 607. Sur une couche a Nympheinees, re-
cemment exploree et comprise dans l'aquitanien de
Manosque; par M. O. de Saporta.

Verf. beschreibt eine Schicht, wo die von ihm
neu benannten Species Nymphaea calophylla Sap.;
N. Nalini Sap., N. Ameliana Sap., Anaectomeria
media Sap..und besondershftufigNelumbiumproto-
speciosum Sap. vorkommen.

p. 668. Sur la production du saccharose pen-
dant la germination de Forge. Note de M. L.
Lindet.

In zur Malzbereitung angekeimter Gerste fand
Verf. folgende Mengen Rohrzucker :

Keimungsdauer
Stunden

46
70
94
118
142
106
190
211
231

Rohrzucker
gem&lzte Gerste (10# Wasser)

0,99
1,85
2,20
»

2,31
2,74

»
2,84
3,09

Der reducirende Zucker steigt im gleichen Sinne
wahrend der Keimung von 2,72 auf 0,28 #.

p. 670. Sur la nitrification des terres de prairie.
Note de MM. J. Dumont et J. Crochetel le .

Die Verf. gehen von der Erfahrung aus, dass
Wiesenboden nur wenig Nitrate enthalt. Die Ab-
wesenheit kr&f tiger Nitrifikation erklaxt auch die
Aufspeicherung sticks toffhal tiger Substanz im
Wiesenboden und sie ist um so mehr zu bedauern,
als gerade Gr&ser fur Nitrate sehr dankbar sind.

Vielleicht zeigen Wiesenboden die fur Nitrifi-
kation giinstige, schwach alcalische Reaction nicht
und Verf. versuchen daher ihnen diese zu ertheilen.
Sie finden, dass die Nitrifikation humusreicher
Baden durch 2—3 %0 kohlensaures Kali belebt
wird, stftrkere Dosen sind schadlich. 7—8 %o
schwefelsaures Kali beleben auch noch die Nitri-
fikation. Chlorkalium wirkt nur mittelma'ssig,

kohlensaures Natron gar nicht. Durch 'Feldver-
suche wollen die Verf. die Art der Anwendung
des schwefelsauren Kalis n&her feststellen.

p. 673. De rinfluence des poisons mineraux sur
la fermentation lactique. Note de MM. A. Chasse-
vant et C. Richet.

Die Verf, untersuchen weiter die Wirkung von
Metallgiften auf die Milchs&uregfthrung. Sie unter-
scheiden die dose antigenetique, welche die Ver-
mehrung der Milchs&urebacterien hindert, und die
dose antibiotique, welche die G&hrung aufhebt.
Sie setzen zu sterilisirten Molken entweder soviel
Molken, in dem sich rein cultivirte Milchs&ure-
bacterien reichlich finden, dass eine Weiterver-
mehrung der Bacterien in den neuen Molken far
die G&hrung irrelevant ist, oder nur ganz wenig
von den bacterienreichen Molken. So finden sie
die beiden Dosen. Die Zahlen der folgenden Ta-
belle sind als Molekul (Mg2, Li2) per Liter Molken
berechnet; angewendet wurden durchweg Chlordre,
nur beim Blei das Nitrat.

Dose

Magnesium
Lithium
Calcium
Strontium
Baryum
Aluminium
Mangan
Eisen
Blei
Zink
Kupfer
Cadmium
Platin
Quecksilber
Nickel
Gold
Cobalt

mol.
0,5
0,25
0,15
0,125
0,125
0,026
0,0064
0,004
0,0036
0,0025
0,0015
0,00085
0,00025
0,000185
0,000125
0,000080
0,000065

antibiotique
mol.

0,5
0,4
0,25
0,25
0,037
0,008")
0,005
0,0061
0,0035
0,0015 '
0,0021
0,00075
0,000185
0,000200
0,000165
0,000065

Die entwickelungshemmende Dosis ist also
manchmal drei Mai so schwach wie die gahrungs-
hemmende; in einigen Fallen sind beide Dosen
gleich.

p. 694. Moyen de preserver les bois de la ver-
moulure. Note de M. E. Mer.

In der Praxis entstehen bekanntlich grosse Ver-
luste dadurch, dass das Holz wurmstichig wird,
eine Erscheinung, der besonders der stfirkereiche
Splint ausgesetzt ist. Verf. fand nun, dass in den
Holztheilcben des Wurmmehles keine Starke mehr
enthalten ist, und kam dadurch auf den Gedanken,
dass die Insecten vielleicht durch die Starke ange-
zogen werden und man das Holz daher durch
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Starkeeniziehung schutzen kann. Er bewahrte da-
ber Scbeiben von Eichenst&mmen, die tbeils ein
Jabr vor dem Scblagen, tbeils gleicb nacb dem
Scblagen entrindet, tbeils in der Rinde belassen
wurden, drei Jabre auf. Eichenstamme wurden
weiter im Mai entrindet und im October geschla-
gen. Es zeigte sich, dass die entrindete Region
die Starke verliert. Auch wenn der Stamm nur
geringelt wird, verscbwindet die Starke aus dem
unter dem Ring belegenen Stammtbeil, wenn man
dort keine neuen Sprosse aufkommen l&sst. Die
erw&hnten Eichenscheiben, die mit der Rinde auf-
bewahrt wurden, waren im Splint stark wurm-
sticbig, die nacb dem Scblagen entrindeten weni-
ger, die vorher entrindeten gar nicbt. Der Splint
der nacb dem Schlagen entrindeten SUmme war

ganz wurmsticbig, der der vorber im Mai entrin-
deten gar nicbt.

Man kann also das Holz durcb die erw&hnte
Manipulation vor den Wtirmern schtttzen; die
beste Zeit zum Entrinden oder Ringeln ist das
Frtibjabr vor dem im n&cbsten Herbst erfolgenden
Scblag. Im Sommer wird dann die Starke des
entrindeten oder unter dem entfernten Rindenring
liegenden Stammtheiles verbraucbt und neue kann
von den Blattern her nicht zugeleitet werden.

p. 696. Sur le developpement et la maturation
de la pomme a cidre. Note de M. L. Lindet.

Verf. fand bei Untersucbung der Apfelsorte pe-.
tit doux in verscbiedenen Entwickelungsstadien
folgende Zahlen, die abgeseben von der ersten
Horizontalreibe % des Apfelgewicbtes bedeuten:

Apfelgewicht gr
Starke
llohrzucker
Invertzucker
S&ure (Apfels&urcj
Cellulose
Stickstoffhaltige S
Asche

24. Juli
21,5

4,8
1,1

0,5
4,4
—

0,4

7. Aug.
34,0
4,8
1,2
6,8
0,5
3,1
0,6
0,4

23. Aug.
46,0

4,9
1,2
8,3
0,4
3,2
0,5
0,4

7. Sept.
50,2
5,8
2.3
8,3
0,4
2.8
0,3
0,3

21 .Sept .
60,3

3,8
2,5
8,3
0,3
2,8
0,3
0,3

4. Oct.
08,7

3,3
3,2
8,2
0,2
2,7
0,3
0.2

18. Oct.
75,3

2,1
3,7
8,6
0,2
2,0
0,4
0,3

3. Nov.
76,5

<>>
2,0
<J,4
0,2
—
0,3
0.2

D i e b i s z u m 7 . September gr i inen Acpi'el w u r -
den dann gelb, die Samen farbten sich von da ab.
Der bis zu diesem Termin zunebmende Gebalt an
Cellulose, stickstoffhaltigen Substanzen und Ascbe
bleibt weiterhin constant. Die Saure nimmt regel-
massig ab.

An Kohlehydraten fand Verf. Starke, Rohr-
zucker und einen wobl aus Glykose und L&vulose
bestebenden reducirenden Zucker. Der Gebalt an
letzterem steigt bis zum 7. September, wird bis zum
18. October station&r. Da der Robrzucker sich
nicht vermehrt, wfihrend der Invertzucker zunimmt,
sich aber vermehrt, wenn der Invertzucker constant
bleibt, glaubt Verf., dass der Invertzucker sicb
auf Kosten des Robrzuckers bilde. Starke b&ufte
sicb anfangs in der Frucbt an, so lange die Blatt-
thatigkeit noch iebbaft ist; aus ihr bilden sicb die
Zucker. Ein Theil des Robrzuckers stammt aucb
vielleicbt direct aus dem Blatt. Vom 18. October
ab batten die Aepfel das eigenthumliche Aroma
der Reife; die Samen waren sebwarz. Am 3. No-
vember lOsten sich die Aepfel spontan vom Baum;
wahrend dieser Zeit batten nur nocb die Zucker
eine Ver&nderung erlitten. Vom 23. August bis
18. October zu verschiedenen Zeiten abgenommene
und im Dunkeln zum Nacbreifen a'if bewahrte
Aepfel zeigten eine Verminderung der Starke und
eine gleichzeitige Vermebrung der Zuckerarten. Als
nur noch 2 # Starke da waren,nahmdiellohrzucker-

production ab, die des lnvertzuckers verstlirkte
sich dagegen. Diese Vorgange vollzogen sich un-
abhungig von dem Zeitpunkt der Abnahme der
Aepfel vom Ban me in derselben Weise wahrend
der Nacbreife.

Die Ver&ndeiuiigun vollzieben sich also im ab-
genommenen Apfel in derselben Weisc wie in dem
am Baum hangenden. Die im griinen Apfel ange-
sammelte Starke nimmt ab, wahrend llohv- und
Invertzucker zunehmen; weiter vermindern sich
diese Zucker durch Athmung.

p. 751. Sur la localisation des principes actifs
chez les Limnantbees. Note de M. Leon G u i g -
nartl.

Aucb die den Tropaeoleen verwandte Gruppe der
Limnantbeen liefert ein Schwefel.und Stickstoff
entbaltendes atherisches Oel, welches dem aus
Tropaeolum und den meisten Cruciferen analog ist.
Verf. fand, dass auch hier [Limnanthes Douglasii)
nicht das atherische Oel in den Geweben vor-
kommt, sondern dass es aus Ferment und Gluko-
sid, die in getrennten Zellen entbalten sind, erst
entstebt.

Die morpbologiscb nicht abweicbenden Ferment-
zellen finden sich vorwiegend in der lacunOsen
Rinde der dunnen Adventivwurzeln und der
Stengel. Das Blattgewebe wirkt aucb auf myron-
saures Kali, mikrochemisch ist das Ferment aber
nur seltcn in Parenchymzellen nachzuweisen. Im
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Samen ist der Nachweis des Fermentes auch durch
die Anwesenheit der stickstoffhaltigen Reserve-
stoffe erschwert, aber speciell im Cotyledonar-
parenchym doch mOglich. Wahrend der Keimung
gelingt die Reaction haupts&chlich in der unteren
Epidermis der ergrtLnten Cotyledonen.

In derselben Weise wie friiher bei den Cruci-
feren (s. oben) zeigt Verf. durch eine empfind-
liche Schwefelreaction die Abwesenheit des
atherischen Oeles in der Pflanze. Die Wurzeln
sind arm an Glukosid und geben deshalb, trotz-
dem sie reichlich Myrosin enthalten, wenig Senfdl-
geruch beim Zerquetschen, wohl aber, wenn my-
ronsaures Kali zugesetzt wird. Im gleichen Ge-
wicht enthalten die Blatter mehr Myrosin als der
Stengel; der Same enthalt sowohl Ferment wie
Glukosid.

p. 753; Sur la localisation des principes actifs
dans les Cucurbitacees. Note deM. L. Brae me r.

Bryonin, Colocynthin und Elaterin geben mit
Schwefelsaure allein oder in Verbindung mit Phe-
nol, molybd&nsaurem oder vanadinsaurem Ammo-
niak eine rothe F&rbung und sind mit Hulfe dieser
Reaction in Bryonia dioica, Ciirulhts Colacynthis
und Ecbalium Elaterxum auch mikrochemisch nach-
zuweisen, wenn in Aether conservirtes Material
verwcndet wird, worin sich jene Korper nicht
lCsen. Die genannten Substanzen sind in jenen
Pflanzen inROhren oder langgestreckten, zu L&ngs-
reihen geordneten Gliedern enthalten, die nach
ihrer Anordnung jenen Siebrdhren entsprechen,
die nach A. Fischer ihre Specialfunction und da-
mit auch ihren besonderen Bau verloren haben.
Sie linden sich haupts&chlich an der Peripherie des
Bastes, aber auch sonst im Parenchym und Peri-
cycel. Sie sind nur ein Drittel so dick wie die be-
nachbarten Siebr&hren, ihre Querw&nde bestehen
aus Cellulose und sind nicht callo"s; hierdurch
und durch ihren Inhalt unterscheiden sich diese
Organe von den SiebrOhren und ahneln vielmehr
den gegliederten MilchrOhren.

p. 754. Experiences sur la desinfection des
carrieres a Champignon. Note de M. J. Co-
s t a n t i n .

Auf Grund von Laboratoriumsversuchen pruft
Verf. schweflige Sa"ure und Lysol als Desinfections-
mittel in den zur Champignoncultur verwendeten
Steinbruchen behufs Abwehr der durch mikrosko-
pische Pilze, Agaricineen oder Bacterien verur-
sachten verschiedenen Champignonkrankheiten.
Er findet, dass durch jene Mittel, besonders aber
durch Lysol jene Krankheiten fast ganz vermieden
werden kOnnen, soweit sie aus dem Lokal oder
dem verwendeten Champignonmycel stammen.
Das Lysol (2,5#) wurde dabei in dem Steinbruch
tlberall verstftubt. Audh wenn die m61e genannte

Krankheit, die von einem mikroskopisdien Pilz
verursacht wird, schon ausgebrochen war, konnte
sie durch Desinfection der ergriffenen Stelle mit
Lysol an der Weiterverbreitung gehindert werden.
Die Versuche mit schwefliger Sfture zeigten, dass
die einmal angesteckte Erde nur unvollsta1 ndig des-
inficirt werden kann.

(Schluss folgt.)

Vochting, H.f Ueber die Bedeutung des
Lichtes fur die Gestaltung blattfor-
miger Cacteen. Zur Theorie der Blatt-
stellungen.

(Pringsheim's JahrbUcher fOr wiss. Botanik. Bd. 26.
Heft 3. m. 5 Taf.)

In bestimmten Cacteenformen erkannte der Verf.
geeignete Objecte, um der Lehre von der Blatt-
stellung neue Seiten abzugewinnen: statt die
Stellungsverh&ltnisse als gegeben hinzunehmen,
variirt er sie durch experimentelle Eingriffe, und
aus der Combination der Resultatc solcher Experi-
mente mit histologisch - entwickelungsgeschicht-
lichen Beobachtungen leitet er seine Schlusse ab.

Demgemass zcrfallt die Arbeit in einen experi-
mentellen und eincn entwickelungsgcschichtlich-
thcoretischen Theil, die hier nach einandcr be-
sprochen werden sollen:

I. Experimenteller Theil .

Versuchsobjecte waren in erster Linie Phyllo-
cactus-Axten, daneben Rhipsalis paradoxa. Da das
Lieht als dasjenige ftussere Agens erkannt wurde,
das in vorwiegender Weise die Gestaltung beein-
flusst, so kam es in den Versuchen haupts&chlich
auf Variation der Beleuchtungsbedingungen an.
Verdunkelung wurde durch Einffihren der Sprosse
in mit Stanniol umwickelte Glasrdhren, oder auch
einfach durch Einschlagen der Sprosse in Zinnfolie
erreicht. H o f m e i s t e r hatte fruher bedeutsamc
geotropische Einflttsse auf die Ausbildung der
Sprosse von Ph. phyllanthoides constatiren zu sollen
geglaubt. Es sei gleich hier hervorgehoben, dass dem
giegenuber Vttchting solchenichtconstatirte.Unter
alien Umstfinden sind heliotropische Reizerfolge
durchaus Uberwiegend. Am eingehendsten unter-
sucht wurde ^Phyllocactus Form I«. Die einzel-
nen Sprosse dieser Art haben an der Basis fast
kreisrunden Querschnitt, der dann, je nach der
Blattstellung, in einen 5- oder 6kantigen ubergeht
(2/5 oder alternirend 1/-i Stellung). Schliesslich
wird das Stellungsverhaltniss einfacher: Der er-
wachsene Spross ist durch Stellung y2 oder Vs
charakterisirt, demnach entweder 2- oder 3fldgelig.
Wenige Sprosse behalten ein hOheres Verhftltniss
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bei. Aftsserdem kommen auch andere, muhr an
Cfera/serinnernde Sprosse vor; die ausserordentliche
Formflussigkeit lasst uberhaupt vermuthen, dass
in dieser Art ein vor langerer Zeit gebildeter Bas-
tard Cereus spec. X Phyllocactus phylkntoides vor-
liegt.

Die Verdunkelungsversuche mit wachsenden
Sprossen ergaben nun das interessante Resultat,
dass verdunkelte Sprosse, sei es, dass ihre Blatter
vorber nach i/j oder 1/3 standen, stets Blattstellung
nach 73 , dementsprechend radiale Form annahmen
resp. beibebielten; wurde ihnen dcr Licbtgenuss
dann wieder gegOnnt, eo bebielten sie diese Stel-
lung entweder bei, oder ordneten ibre Blatter wie-
der nach i/2'

Bemerkenswertb ist, dass die weissen, vergilbten
Triebe durchweg kurzer, als normale sind.

Verdunkelt man des weiteren Sprosse, die ibr
Wachsthum abgeschlossen haben, so bewirkt
dies eine erneute Thatigkeit des Vegetationspunktes,
wahrend sicb Acbselknospen durcb Verdunkelung
nicht zum Austreiben anregen liesen.

Wilbrend man sich, wie unten noch weiter aus-
geftthrt wird, den Einfluss des Lichtes auf die
Blattbildung derart zu denken hat, dass es direct
auf den Vegetationspunkt, durch diesen erst sekun-
dar auf die Blattstellung wirkt, ergaben Versucbe,
dass zur Ausbildung der Sprossflfigel eine directe
Lichtwirkung auf diese notbwendig ist: Wurde
der Vegetationspunct belicbtet, die hinter ihm
liegenden Theile verdunkelt, so blieb der Quer-
schnitt der Sprosse kreisrund. Ausser dieser Licht-
wirkung bedarf es zur Ausbildung der Fltigel
selbstverstandlich einer »inneren Disposition<r.

Soweit die Yersuche fiber Hell und Dunkel.
Wie steht es nun mit der Orientirung der Spross-
flachen zur Rich tun g der einfallenden Licht-
strahlen?

Versuche ergaben, dass bei einseitiger, massiger
Beleuchtung neu entstehende Sprosse ihre Blatter
fruh nach xl

2 ordneten, derart, dass ihre Flachen
ein Maximum der Beleuchtung erhielten. Wurde
ein dreifliigeliger Spross einseitig beleuchtet, so er-
fuhr zwar zunachst die der Lichtquelle zugewandte
Kante eine Ffirderung, fiel aber dann nichtsdesto-
weniger weg, so dass schliesslich wieder eine Senk-
rechtstellung der zweiflttgeligen Sprossflache zum
Strahlengangresultirte1). Klinostatenversucbe, bei
denen die Pflanzen urn verticale Axen rotirten,

l) Diese Versuche wurden im Winter bei relativ
schwacher Lichtintensitfit ausgefQhrt. Interessant wfire
» * Anschluss an die bekannten Ausfuhrunpen von

zu untersuchen, ob diese Cacteen bei star-
S f l a c h e n dem StrahlenLichtintensitat ihre Sprossflachen dem Strahlen-

n? parallel etellten. und so eine weitere Anpassung
inre sonnig-heisse Heimath ssu erkcnnen gaben.

fOrderten das vielleicht etwas auifallende Resultat
zu Tage, dass bei allseitig gleicher Beleuchtung in
der grossenMehrzahl derFalle keine radiale Spross-
form, sondern die bilateral symmetrische auftrat.

Die ubrigen Versuchspflanzen sind kurzer be-
handelt. Hervorzuheben ware etwa, dass bei einem
andern Phyllocactus, der an sich fleischigere Glieder
zeigte, die Wirkung der Verdunkelung sich schneller
beobachten liess, und die Blattstellung aus ]/2 ^n

1/4) dann in ein nochhGheres Verhaltniss uberging,
wahrend »Form 1« ^3 nie flberscbritten hatte. An
Rhipsalis paradoxa, die Sprosse von begrenztem
Wachsthum besitzt, wirdhervorgehoben, dass durch
Verdunkelung nie der Sprossscheitel in Wachsthum
ubergeht, dass ferner auch hier nie ein Achsel-
spross durch Dunkelheit zur Entwickelung angeregt
wurde. Es stimmt dies zu dem fruher von Vdch-
ting allgemein aufgestellten Gesetz, dass das Licht
fOrdernde, Verdunkelung eine hemmende Wirkung
auf K n o s p e n anlagen ausflbt. Das entgegengesetzte
Verhalten der P/iyllocactus-Scheitel zwingt alier-
dings deren Austreiben in der Dunkelheit als eine
besondere Erscheinung hinzustellen. — Ferner ist
bei Rhlpsalis, im Gegensatz zu Phyllocactus, die
erste Anlage der Fltigel vom Licht unabhiingig.
In alien Punkten macht Rhipsalis den Eindruck
einer »stabileren« Form, deren Glieder am Ab-
schluss ihrer Entwickelung angelangt sind, wah-
rend die Phyllocactus-Sprosse den »Eindruck des
Werdendena machen.

Im
II. theoret ischen The i l

erwies sich Lepismium radicans als ganstiges Object
fur histologische Untersuchungen am Spross-
scheitel, die hier in den Vordergrund treten
mussten; nebenher kamen aber auch die PhyUo"
cactus-Yoxmen ans Messer.

Die Beobachtungen und Theorie H o f me is t er' s,
des »ersten, der die mannichfaltigen Stellungsver-
haltnisse in causalen Zusammenhang zu bringen
suchte«, lauten dahin, dass seitliche Anlagen ilber
den weitesten Lttcken zwischen benachbarten alteren
Gebilden derselben Art entstehen, weil an diesen
Stellen die mechanischen Widerstande, die ihrer
Entwickelung entgegenstehen, ein Minimum er-
reichen. Darauf soil es beruhen, dass die Zahl der
Zeilen um so gr6sser wird, je kleiner der Blatt-
grund und je grosser der Stengelumfang. Somit
wird nach dieser Theorie die Stellung sich nicht
andern, sobald GrOsse der Seitensprossungen und
Umfang des Vegetationspunktes proportional zu-
oder abnehmen. Geschieht dies nicht proportional,
so muss sich auch die Stellung andern.

Prufte VGchting diese Hypo these an Lepismium
radicam, so erfand sie sich n'whi *U h h l i
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Die im Experimente an den Tag tretenden Stellungs-
verhaltnisBe sind in der Anlage der Blatter am
Scheitel begrtindet, und keineswegs bedingen die
grOssten Lilcken den Ort der Neubildungen: Lepis-
mium besitzt 2-, 3- und 4flflgelige Sprosse, offen-
bar nachBeleuchtungsverhaltnissen ebenso variabel,
wie Phyllocactus. Wenn nun etwa an Stelle eines
2zeiligen ein Spross mit hdherer Ordnung trat, so
musste Hofmeister , falls er den von jeder gleich
grossen Anlage ausgehenden Widerstand far con-
stant halt, annehmen, dass entweder derVegetations-
punkt sich vergrdssert, oder die Anlagen sich verklei-
nern. Dem ist nicht so: Vergleicht man zwei gleich
grosse Vegetationspunkte mit verschiedenen Stel-
lungsverhaltnissen, so sieht man keinen Grdssen-
unterschied der seitlichen Anlagen, nur ihr gegen-
seitiger Abstand ist urn so kleiner, je hOher das
Verhaltniss. Dies ist unvereinbar mit der H o f -
meister'schen Regel, wenigstens in ihrer ein-
fachsten Fassung. Ebensowenig stimmen mit ihr
die Befunde am Vegetationspunkt bei vorkommen-
den Stellungsanderungen: es fallen einfach Zeilen
aus, oder (seltener) neue treten hinzu. Die blei-
benden Zeilen erfahren entweder keine Veranderung
(Uebergang von V.jin^ljoder andern al lmahlich
ihren Ort (z. B. Uebergang von V3 in i/j). Tor-
sioncn sind, falls sie ttberhaupt vorkommen, von
untergeordneter Bedeutung.

Aus dem Obigen geht schon hervor, dass ein
seitlicher Anschluss der Anlagen an einander nicht
statt hat: Dies spricht gegen die Ausfuhrungen
Schwendener's, soweit sie einen solchen Contact
zur Voraussetzung haben, noch mehr gegen die
Schumann'schen Untersuchungen, die. einen
luckenlosen Zusammenschluss postuliren.

Far Sprosse mit Kantenbildung glaubte S ch w e n-
d e n e r eine Sonderstellung verlangen zu sollen,
insofern hier die Kantenbildung ihrerseits auf die
Blattstellung Einfluss habe. V6chting eruirt aber
das Gegentheil, dass namlich wenigstens bei den
Cacteen die Blattstellung die Kantenbildung zur
Folge habe.

Die Untersuchung der Phyllocactussyecies ergab
principiell vollkommen analoge Resultate wie
Lepismium.

Urn nun, so ftihrt eine Schlussbetrachtung aus,
trotzdem die Befunde m i t H o f m e i s t e r ' s Lehre,
die sich offenbar durch Uebersichtlichkeit empfiehlt,
zu vereinbaren, mdsste man zu Hulfsannahmen
greifen. Man masste entweder annehmen, die
Wirkungszonen einzelner Neubildungen, oder die
Widerstande aber den Liicken, oder beide seien
inconstant. Maassgebend far die Stellung ware
dann die Summe der Widerstande, die jede Spros-
sung bei ihrer Neubildung zu tiberwinden hatte.
Offenbar aber litte diese Annahme an der Einseitig-

keit, dass sie nur die Neubildungen Lezw. die
Lttcken zwischen ihnen far die Stellung verant-
wortlich macht und von alien anderen Theilen,
zumal dem Scheitel, absieht. Es ist jedoch eine
nach dem heutigen Stand unserer Wissenschaft
zweifellos ungemein richtigere Auffassung, dass
die Dinge nicht so einfach liegen. Nicht nur die
Neubildungen selbst, vielmehr alle mit ihnen in
Wechselwirkung stehenden Theile, ganz besonders
der Spross s c h e i t e l selbst greifen mit ein, alle
tragen gemSss den ihnen durch Vererbung inharen-
ten Qualitaten sowohl als auch gemass den sie von
aussen treffenden Einflussen ihr Scherflein dazu
bei, um die Gestaltung, wie sie uns schliesslich
imponirt, ins Leben treten zu lassen.

Den Inhait des theoretischen Theiles konnten
wir hier nur kurz skizziren, hoffen aber, das
Wesentlichste bertthrt zu haben. Jedenfalls sei
das Originalstudium dieser interessanten Arbeit
dringend empfohlen.

Zum Schlusse sei dem Kef. ein Hinweis erlaubt:
Wie unser Autor hervorhebt, hat er sich fruher den
Einfluss des Lichtes auf die Gestaltung der Cacteen
wesentlich phylogenetisch gedacht, wahrend er in
dieser Arbeit seine spater aufgetauchte Vermu-
thung, dass er sich auch in der Ontogenese durch
directe Beeinflussung geltend mache, zur Gewiss-
heit erhebt. Sollten nicht vielleicht diese, so
modulationsfahigen Pflanzengestalten entscheiden
lassen, obderartige ontogenetischerworbeneGestal-
tungen auch durch Vererbung fixirt werden kdnnen,
ob etwa die Nachkommen solcher Pflanzen, die
in der Hand des Experimentators nur zweikantige
Sprosse erzeugt haben, diese Eigenschaft ihrer
Eltern ebenfalls zur Schau tragen, ohne dass
aussere Einflttsse sie direkt bewirken, ob weniger
oder mehr Generationen zumFixiren solcher Eigen-
schaften nothwendig sind, oder ob schliesslich von
einer solchen Vererbung nichts bemerkbar wird.
Vielleicht ist es der Botanik auf die eine oder
andere Weise vorbehalten, den Kampf um den
Glauben an die Vererbung erworbener Eigen-
schaften experimentell zu entscheiden, den .die
Zoologie bisher wesentlich auf theoretischer Wahl-
statt gefahrt und noch zu keiner allgemein aner-
kannten Entscheidung ausgetragen hat. -

W. B e n e c k e .

Lotsy, J. P . , Eine einfache Conser-
virungsmethode fur Florideenzellen.

(Bot. Centralblatt. Bd. XL. S. 15-16.)

! Verf. abertragt die zu conservirenden Florideen
far 1—24 Stunden (je nach der Grdsse) in eine
Lftsung von 10 gr Chromalaun in 1 1 Meerwasser,
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wascht inehrmals mit Meerwasser aus, bis alles
Chromalaun entfernt ist, setzt dann auf je 100 ccm
Meerwasser, in dem die Algen liegen, von Viertel-
stunde zu Viertelstande je 5 ccm Alcohol (96 #)
zu, bis in 125 ccm Flussigkeit 25 ccm Alcohol
sind, ftbertr&gt dann die Pflanzen in 25 # Alcohol
in aq. dest. und fflgt von Viertelstunde zuViertel-
stnnde noch 5# Alcohol zu, bis in 125 ccm Flus-
sigkeit 50 ccm Alcohol sind. Von da werden die
Algen successive in 50, 60, 70, 80 und 9 0 #
Alcohol gebracht, in welch letzterem sie conservirt
bleiben. Bei dieser Behandlung sollen weder De-
formationen der Zellen, noch Contractionen des
Protoplasmas eintreten, und endlich die Farbbar-
keit nicht tangirt werden.

Aderhold.
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Ueber die durch Pfropfen herbeigefahrte Symbiose des Helianthus tuberosus und H. annuus. — H. Mol isch ,
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Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXV1I. Paris 1893. II. semestre.

(Schluss.)

p. 756. Sur les echanges d'acide carbonique et
(Toxygene entre les plantes et 1'atmosphere. Note
deM. Th. S c h l o e s i n g fils.

Verf. cultivirte ebenso wie frtther Pflanzen und
zwar diesmal Linum, weissen Senf und Erbsen im
abgeschlossenen Raum in Sand mit Nahrstoffen,
dessed oberste Portion zur Abhaltung der Algen-
vegetation sterilisirt war. Er findet das Verhalt-
niss der Menge der zersetzten CO2 zu der des pro-
ducirten Sauerstoffs fur Linum = 0,90, fttr Senf
== 0,87, oder wenn man eine kleine verschwun-
dene, wohl von dem alkalischen Qlas des Appa-
rates absorbirte Kohlens&uremenge in Rechnung
zieht, 0,84 resp. 0,85. DieseResultate bestfttigen
also die frttheren des Verf.

p. 756. Etude (Tune variete de pomme a cidre
1 tous ses ages. Memoire de M. A. True l l e .

Der Verf. untersucht die Mostapfelsorte Amere
in alien Stadien der Entwickelung und Aufbewah-
rung. Er unterscheidet 1. die Entwickelungspe-
riode Juni bis September. 2. Periode der Baum-
reife October bis Mitte November. 3. Verbrauchs-
periode November bis Februar. 4. Zeit bis zur
vailigen Fftulniss M&rz bis Juli.

In der ersten und zweiten Periode nehmen die
Zucker zu, die S&ure und die Gewebesubstanz
(tissu vegetal) ab, der Wassergehaltbleibt constant.
In der dritten Phase steigt die Zuckermenge, S&ure
und Wasser bleiben auf derselben H5he, die Ge-
webesubstanz nimmt ab. In der vierten Periode
steigt die Zuckermenge infolge der starken Wasser-
verdunstung. Der Invertzuckergehalt schwankt
zwischen 1 ,5# im Juni am Anfang des Versuchs
und 14,9 im Juli am Schluss des Versuchs und

andererseits in der Aufbewahrungszeit im Novem-
ber von 10,5 bis 1 2 # . Der Rohrzucker schwankt
zwischen 0,139 im Juli am Schluss des Versuchs
und 1,7 fg im November. Das qualitativ und quan-
titativ beste Ertrftgniss an Most wird aus diesen
Aepfeln im December bis Januar erhalten.

p. 775. Signification de la localisation des or-
ganes dans la mesure de la gradation des vege-
taux; par M. A. Chatin.

Beztiglich dieser Ausftihrungen muss auf das
Original verwiesen werden, da sie sich kaum in
Ktirze wiedergeben lassen.

p. 790. Recherches sur la constitution des ma-
tieres albuminoides extraites de Torganisme vege-
tal. Note de M. E. F l e u r e n t .

Verf. untersucht in derselben Weise, wie dies
Schtl tzenberger mit thierischen Eiweissstoffen
that, die Producte der Einwirkung von Baryum-
hydroxyd auf pflanzliche Eiweissstoffe (Gluten,
Legumin etc.) und findet, dass die thierischen
Eiweissktirper andere Constitution haben wie die
pflanzlichen.

p. 793. Sur la stabilite et la conservation des
solutions etendues de sublime. -Note de M. Leo
Vignon.

Verf. findet, dass l%0 SublimatlOsung an
derLuft nach einiger Zeit einen Niederschlag giebt.
Die folgenden Zahlen zeigen an, wie viel Queck-
silber sich nach verschiedener Zeit noch im Liter
der Lfisung befand.

In offenem Gefass nach 7 Tagen 0,57 g
In fast gefilllter Flasche mit eingeschliffenem

Stdpsel nach 7 Tagen 0,97 g
nach 220 Tagen 0,67 g

Da in der Praxis oft SublimatlOsungen gefftrbt
werden, untersucht Verf. den Einfluss der Farb-
stoffe auf die Zersetxung der LOsungen.
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Gewohnliche Ldsung ungef&rbt

In offener Flasche nach 7 Tagen
In geschlosaener Flasche nach 7 Tagen
» »' » » 220 »

GewOhnliche
Losung

0,59 gr
0,96 »
0,67 »

Ldsung mit
0,05 gr Fuchsin

im Liter
0,67 gr
0,97 »
0,77 »

Ldsung mlt
0,1 gr Indigcarmin

im Liter
0,70 gr
0,98 »
0,80 »

Die Farbstoffe, besonders das Indigcarmin ver-
zOgern also die Zersetzung etwas.

Weiter findet Verf., dass sich L 6 sun gen, denen
per Liter 1 cc HC1 oder 10 g NaCl, NH4C1 oder
K Cl zugesetzt wurden, sich viel lttnger halten. Die
Dauer der Haltbarkeit sinkt mit der Zahl und
GrOsse der Temperaturschwankungen.

p. 813. Sur les echanges d'acide carbonique et
(Toxygene entre les plantes et 1'atmo sphere. Note
de M. Th. Sch loes ing fils.

Aehnliche Untersuchungen, wie oben mit Pha-
nerogam en, hat Verf. mit Algen angestellt, indem
er in einen Glaskolben Sand mit Nahrlosung
brachte und dieses Substrat mit unreiner Boden-
algenaufschwemmung inficirte. Es wuchs haupt-
s&chlich Protococcus vulgaris Ag. (= Cystococcus
humicola Nag.), ausserdem auch Chlorococcum in-
fuaionum Menegh., Ulothrix subtilis Kutz., Scene-
(hsmus quadricauda Breb.

Weder diese, noch eine ebenso besaete, nur
dunkel gehaltene Gultur fixirte Stickstoff. Das

Verhaltniss —- war = 0,74, wenn man 8,7mgr C

in Rechnung zieht, deren Verbleib nicht nachzu-
COo

weisen ist. Der gefundene Werth fur —p— ist also-
ziemlich ebensogross, wie der oben far Phanero-
gamen gefundene, und wird wohl fur alle grunen
Pflanzen ziemlich derselbe sein.

p. 816. Observations sur la constitution de la
membrane chez les Champignons. Note de M.
L o u i s Mangin.

Nach mikrochemischer Untersuchung besteht
die Wandsubstanz der Peronosporeen aus einer
innigen VerbindUng von Callose und Cellulose.
Letztere f&rbt sich darin wie gewOhnlich mit Jod-
pr&paraten und Tetrazofarbstoffen und l6st sich in
Schweizer's Keagens. Die Conidientr&ger fiihren
nur Cellulose. Das My eel und die Conidientrager
der Saprolegnieen haben aus Cellulose und Callose
bestehende Wftnde.

Bei den Mucorineen besteht die innere Parthie
der W&nde des Mycels und der Sporangientr&ger
aus Cellulose, die ftussere aus einer Pektinreactio-
nen gebenden Substanz; aussen aufgelagert sind
Krystalle von oxalsaurem Kalk. Callose findet sich
nur in der zerfliessenden Sporangienwand, manch-
mal [Pilobolus) bildet sie auch einen Ueberzug am
S porangien trftger.

Das Mycel der Uredineen enthiilt kein Pektin,
trotzdem es die Pektinintercellularsubstanz der
Wirthspflanze lost. Die Mycelwand scheint also
nur Cellulose zu enthalten. Die Wand der Aecidio-*
und Uredosporen giebt oft Pektinreactionen. Die
Haustorien enthalten hauptsftchlich Pektinstoffe,
wenig Cellulose und sind von Calloseanhaufungen
umgeben.

Die Ustilagineen sind in den hier besprochenen
Verhaltnissen den Uredineen gleich.

Unter den Basidiomyceten verhalten sich die
einzelnen Gattungen verschieden. Bei Agaricus
campeairis, Boletus purpureus, Cantharcllus enthalt
die Membran keine Callose, wohl aber eine Pektin-
reactionen gebende Substanz, und giebt zwar nicht
die Jodreactionen der Cellulose, wohl aber die mit
sauren Farbstoffen. Corticium, Coprinus enthalten
Callose, bei Polyporus, Daedalea, Trametcs ist die-
ser KOrper durch Suberininkrustation verdeckt.
Cellulose fehlt in diesen Fallen.

Die Membran der Ascomyceten ist frei von
Cellulose und besteht aus Callose allein [Saocha-
romyces, RhytUma, Pezizaceen, Erysipheen, Dia-
trype, Dotftidea, Fumago, Sordaria) oder in Ver-
bindung mit einer schleimigen, oft zerfliessenden
Substanz, die basische Farbstoffe fixirt (Bulgaria
etc.).

Bei den Erysipheen ist das Luftmycel mit einer
Schicht bedeckt, die sich wie Proteinsubstanzen
f&rbt. Die Mycelfaden der Flechten bestehen aus
Callose [Umbilicaria, Physcia, Bamalina); Umea
barbata scheint eine Ausnahme zu machen, denn
hier geben die Membranen nicht die Reactionen
der Callose, wohl aber die der Cellulose, und der
Pektinstoffe.

Aus dem Gesagten folgt, dass die Pilzzellwunde
nicht aus einem einheitlichen KOrper, dem Fungin
nach Braconnot, derMetacellulose nach Fremy,
der Pilzcellulose nach de Bary bestehen und dass
die Cellulose darin verh&ltnissm&ssig selten ist.
Wenn Cellulose vorhanden ist, so pflegt sie in
Schweizer ' s Reagens unlOslich zu sein und sich
mit Jod zu farben. Die Callose ist die eigentliche
Grundsubstanz des Mycels, ist hier h&unger wie
bei anderen Pflanzen und kann vermOge ihrer
charakteristischen Farbreactionen zum Nachweis
der geringsten Spuren parasitischer Pilze dienen.

p. 861. Sur la localisation des principes actifs
chez les Resedacees. Note de M. L. Guignard.
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Aus t?en Wurzeln der Resedaceen 1st eine dem
Senfol des schwarzen Senfes ahnliche Substanz zu
gewinnen und Verf. untersucht daber im An-
schluss an seine oben referirten Arbeiten, ob die-
ser KOrper hier sicb auch aus denselben Compo-
nenten bildet.

Myrosinzellen finden sicb in der Wurzel von
Reseda lutea in der Rinde und im Bast. Im Stengel
sind sie weniger zablreicb und finden sicb an der
Innenseite der Sclerenchymbogen und im darunter
Siegenden Bast. Die Stomata im Stengel und Blatt
enthalten weniger Ferment. Im Blattparcncbym
und reifen Samen findet man keine Myrosinzellen,
vor der Reife der Samen zeigen einzelne Zellen
zweifelhafte Reaction.

In Wasser zerquetscbte Wurzel zeigt scbwacben,
bei Zusatz von myronsaurem Kali starken Senf6l-
geruch, wodurch das Myrosin aucb makrocbemiscb
nacbzuweisen ist; dasselbe kann auch aus dem
wftsserigen Wurzelauszug mit Alcohol gefallt wer-
den. Die Wurzel von Reseda enthalt also, entgegen
der Angabe von Spatzier, Myrosin. Dass SenfOl
fertig in der Wurzel nicht vorhanden ist, weist
Verf. gegen Spatz ier mittelst des von ihm oben
beschriebenen Verfahrens nach. Durch Zusammen-
bringen epidermisfreier Stengeltheile mit myron-
saurem Kali zeigt sich auch, dass Myrosin nicht
nur in den Schliesszellen vorkommt. Reseda lutea
und alba enthalten mehr Myrosin als die anderen
Species. .

p. 867. Bennetlites Morierei, fruit fossile presen-
tant un nouveau type d'inflorescence gymnosperme.
Note deM. O. Lignier .

Verf. zieht die als Willianisonia Morierei Sap. et
Mar. bekannte fossile Frucht zu Bennettites. Sie ist
besser erhalten wie Bennettites Gibsonianus, an der
Graf Solms die Bedeutung dieser neuen Familie
zeigte, die er zuerst von den Cycadeen trennte.
Die Berechtigung dieser Trennung zeigt nach Verf.
auch die von ihm untersuchte Species.

p. 964. Rapport sur les travaux de M. Garros
relatifs a la porcelaine (Tamiante. Note de M. A.
Gaut ier .

Verf. giebt hier einige interessante Daten fiber
die Asbestporzellanfilter von Garros. Da die
Asbestfasern von alien bekannten organischen oder
anorganischen die feinsten sind, nftmlich einen
Durchmesser von 0,00016—0,00020 mm haben,
so l&sst sich daraus mechanisch ein ftusserst feines
Pulver herstellen, welches, nachdem es mit star-
ken Sfturen gewaschen ist, mit Wasser angefeuch-
tet, eine plastische, wie Thon formbare Masse
giebt, die bei 1600.° verglast, bei 1200—1300°
aber ein Biskuit mit iinzfthligen Poren von 0,00006
bis 0,00020 mm Durchmesser giebt. Diese Poren
Bind kleiner und regelm&ssiger, als die irgend

eines anderen keramischen Productes. Aus jenem
Biskuit lassen sich daher ausgezeichnete Filter her-
stellen, die Typhus- und Milzbrandbacillenculturen,
Hefen, kranke Weine steril filtriren. Miquel
konnte das an Organismen und organischen Sub-
stanzen sehr reiche Wasser des Ourcq durch solche
Filter 12 Tage lang steril filtriren, wfthrend allc
anderen porftsen Filter unter solchen Umstftnden
nicht lftnger als 48 Stunden steriles Filtrat geben.
Jedoch gehen oder wachsen, wie Verf. hervorhebt,
sehr kleine Organismen doch durch Asbestfilter
durch, wenn man sehr schwach alcalische Fltissig-
keiten, wie Blutserum, Lymphe hindurchfiltrirt.
Das Filtrat fault zwar meist nicht, es entwickeln
sich darin aber ftusserst kleine, merkwtirdige Or-
ganismen, die nfther untersucht werden sollen.
Ftir Wasserfiltration im Hause sind die Asbestfilter,
besonders die nicht zu schnell filtrirenden, aber
doch sehr werthvoll.

p. 1039. Remarques sur l'echauffement et l'in-
flammation spontanee des foins. Note de M.
Berthe lo t .

Verf. macht einige Bemerkungen uber die Selbst-
erhitzung des Heues. Das sofort nach dem Schnei-
den auf Haufen gesetzte Gras fault ohne Tempe-
ratursteigerung. Wird es aber vorher ausgebreitet,
so geben die Pflanzen Wasser ab und scheiden
Kohlensfture unter Sauerstoffaufnahme aus; so
bildet sich das Heu. Wird feuchtes Heu dagegen
zusammengepackt, so fftngt es unter Temperature
steigerung an zu g&hren. Die Temperatur steigt
aber gelegentlich aber 70 °, uber die Grenze, wo die
Gfthrungserreger leben kOnnen, und es gehen nun
rein chemische Oxydationen vor sich.

Solches Heu achmeckt und riecht empyreuma-
tisch und kann sich selbst entztlndeh.

p. 1041. Sur la composition des eaux de drai-
nage d'hiver, des terres nues et emblavees. Note
de M. P. Deh6rain.

Verf. zeigt, dass wfthrend des Winters (Novem-
ber bis Mftrz) Boden einen grossen Theil des Was-
sers, welches sie erhalten, abfliessen lassen und
dass dieses Wasser, obwohl es in dieser ktthlen
Jahreszeit weniger Nitrate enthalt, doch noch
ziemlich reich daran ist. Im Sommer enthielt der
Cubikmeter Drain wasser aus Brache 145, im Win-
ter 92 g Salpeterstickstoff im Mittel; die in den
einzelnen Monaten gefundenen Mengen schwanken
aber sehr, z. B. enthielt der Cubikmeter im De-
cember 183 und 157 g, im kalten Januar 9—11,
im milden Februar 78 g, im Mftrz 116 g Salpeter-
stickstoff. Diese Zahlen beziehen sich indessen auf
Erde in Versuchskftsten; auf den Hectar. berechnet
h&tte diese Erde im Winter 1892/93 81,85 kg und
im ganzen Jahre 221,8 kg Salpeterstickstoff ver-
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loren, w&hrend Lawes , Gilbert und War ing -
ton angeben, dass brachliegendes Feld im Mitlel
17 kg im Jahrc verliert. Die grosseren Zahlen, die
Verf. erhielt, erklaren sich nach seinen sonstigen
Versuchen (s. oben Ref.) aus der haufigen Durch-
arbeitung seiner Erde.

Der Verf. findet weiter, dass ein mit Raygras
besaeter Versuchskasten im Winter nur 10,3 kg
Stickstoff im Drainwasser verlor, der brachliegende
Kasten aber 81,185 kg, und er findet dies da-
durch erkl&rt, dass die Wurzeln und Stengel die
Nitrate als solche im Winter Mr den sommerlichen
Verbrauch speichern. Hierauf ist neben der Thft-
tigkeit stickstofffixirender Mikroorganisnien auch
die Thatsache zurtlckzuftihren, dass Boden, wenn
er als Wiese behandelt wird, sich gegen vorher
successive mit gebundenem Stickstoff anreichert.

Aehnlich wie Wiesenpflanzen wirkt Winter-
getreide, dessen Wurzeln schon im Winter eine
ansehnliche Lftnge erreichen. Es geht aus dem Ge-
sagten hervor, wie wichtig es ist, die Erde nur
mOglichst kurze Zeit unbewachsen zu lassen. Die
krautigen Pflanzen wirken auch insofern stickstoff-
erhaltend im Boden, als sie die Hauptmengen des
Rcgenwassers nicht in den Boden gelangen lassen.

p. 1081. Sur la stability a l'air de la solution
de sublime corrosif au millieme. Note de M.
Tanret .

Verf. hielt SublimatlOsungen (1 %0) b e i 13 oder
23 ° an der Luft ohne oder nur mit Papierbedeck-
ung. Nach 6^2 Tagen fand Verf. im Gegensatz zu
Vignon (s. oben) keine Zersetzung, auch wenn
durch 200 cc LCsung in dieser Zeit 690 Liter Luft
gesaugt waren. Dagegen bildete sich ein Nieder-
schlag von chloramidure de mercure, wenn die
Luft Ammoniak enthielt, und darauf will Verf.
V i g n o n 's Resultate zurfickfahren.

p. 1105. Influence du fer sur la vegetation de
l'orge. Note de M. P. Pet i t .

Nachdem Verf. frtlher zeigte, dass. die Gerste
das Eisen in nucleinartiger, organischer Verbin-
dung enthfilt, cultivirt er Gerste in Sand mit N&hr-
I5sung und ftigt hinzu das erwfthnte eisenhaltige
Gerstennuclein, oder schwefelsaures Eisenoxydul
(sulfate ferreux),oder schwefelsaures Eisenoxyd (sul-
f ate ferrique). Per 1800 gr Sand gab er von ersterem
KOrper 4, vom zweiten 5, vom dritten 4,4 gr. Das
Erntegewicht betrug pro I gr Saatgut im ersten
Falle 48, im zweiten 40, im dritten 9 gr und in
einem Vergleichsversuch ohne Eisenzusatz 39 gr.
Das Oxydulsalz hat den Ertrag also kaum modi-
ficirt, das Oxydsalz hat giftig gewirkt; letzteres
wirkte auch schfidlich auf den Beginn der Ent-
wickelung. Die Salze mit wenig Eisen werden wie
das Nuclein vollig von der Gerste absorbirt, sie

sollen auch eine intensivere Stickstoffassimilation
herbeizuf(ihren schcinen.

p. 1108. Influence de Fecorcement sur les pro-
prietes mecaniques du bois. Note de M. E m i l e
Mer.

Buffon und Duhamel geben an, dassEichcn,
die einige Monate vor dem Fallen entrindet wur-
den, bruchfester wurden, weil die Entrindung die
Ausreifung des Splintes zu Holz begiinstigt. Splint
unterscheidet sich vom Holz dadurch, dass in er-
sterem die verholzten und Markstrahlzellen (? cel-^
lules ligneuses et radiales) den Gerbstoff en thai ten,
wahrend er im Holz in den Membranen speciell
der Holzfasern sich findet. Der Splint der entrin-
deten B&ume zeigt aber in dieser Weise keinen
Unterschied von dem der nicht entrindeten ebenso-
wenig wie in der chemischen Zusammensetzung
(Gerbstoff und Stickstoff) und dem specifischen
Gewicht. In entrindeten St&mmen wird ein ge-
ringerer Theil des Splintes in Holz umgewandelt
wie in normalen, und die Bruchfestigkeit der ent-
rindeten St&mme ist nicht grosser. Die falschen
Angaben der genannten Autoren sind vielleicht
darauf zurttckzufiihren, dass die in der Rinde auf-
bewahrten Stttcke von Pilzen und Wiirmern an-
gegriffen wurden.

p. 1111. Sur la dessiccation naturelle des grai-
nes. Note de M. Henr i Coupin.

Der Verf. zeigt, dass der Wasserverlust reifer
Samen nach der Ablosung von der Mutterpflanze
nicht auf Verdunstung, sondern auf Transpiration
der lebenden Gewebe der Samen beruht. Er be-
weist dies dadurch, dass PAaseolusSamen im
wasserdampfgesattigten Raume auch betrachtliche
Mengen Wasser verlieren, dass die Wasserabgabe
beeinflusst wird, wenn man den Samen in heissem
Wasserdampf tddtet oder ihn mit Chloroform be-
handelt, dass das Licht die Wasserabgabe der
Samen erhOht, wie es die Transpiration der Blatter
beeinflusst.

Alfred Koch.

Vochting, H.f Ueber die durch Pfropfcn
herbeigefflhrte Symbiose des Helian-
thus tuberosus und H. annuus. Mit
1 Tafel.

(Sitsungsberichte der k&nigl. preuss. Akad. d. Wiss.
Math.-phvs. Glasse. 12. Juli 1894.)

Der Autor, der bekanntlich schon frtlher der
Annahme von specifischen Einfldssen zwischen
»Reiser und »Unterlage« entgegen getreten war,
unternimmt es in dieser Abhandlung, einen solchen
Fall eines »Pfropfhybriden«, der von anderer Seite
mit besonderer Bestimmtheit festgehalten wurde,
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durch ei-awurfsfreie Experimente definitiv zu be-
seitigen. — Des weiteren ist die Arbeit werthvoll
durch interessante Ausblicke auf Stdffwanderung
und Stoffwandlung in der Pflanze.

Maule und nach dessen Vorgang Carrie re
batten behauptet, dass Topinamburreiser, auf Wur-
zelsysteme der Sonnenrose gepfropft, diese dahin
beeinflussten, dass sie knollenfdrmige Gebilde,
uhnlich dem knolligenTopinamburrhizom, bildeten.

Im Gegensatz hierzu kann Vocht inga l s wich-
tigstes Ergebniss seiner Arbeit hinstellen: »Ver-
bindet man lndividuen der Sonnenblume und des
Topinambur . . . . mit einander durcb Pfropfung,
so treten sie zu wohl gedeihenden Lebensgemein-
scbaften zusammen. Jeder Theil ubernimmt und
ftthrt die Rolle im Hausbalte des Ganzen aus, die
man ihm zuweist, indem man ihn entweder als
Reis oder als Grundstock verwendet. Beide aber
bewahren in der Verbindung ihre specifische Natur.
Keine erfahrt von der anderen einen, ihren Art-
charakter veriindernden Einfluss.a

Im einzelnen sei bemerkt, dass bei der besonders
genau behandelten Symbiose, in der H. annuls als
Grundstock diente, sich bei der Untersucbung des
Wurzelsystems nichts von knollenfdrmigen An-
schwellungen zeigte, wie Garriere sie erzielt zu
haben behauptete. Nur kleine Kndllchen waren zu
beobachten, die aber gewiss nichts mit Topinambur-
knollen zu thun batten, vielmehr auf HOhlungen im
Centralcylinder der Wurzel beruhten, mit einer
»grauen, feinpunktirten Masse dicht erfalltcc waren
und BacteroidenknOllchen darstellen sollen. Eine
nahere Untersuchung wfire, nach des Kef. Meinung,
sehr erwanscht, besonders wegen des morphologi-
schen Ortes, an dem sie vorkommen. Dass sie aber
sicher mit den Pfropfreisern nichts zu thun hatten,
geht schon daraus hervor, dass sie auch an norma-
len Freiland-Sonnenblumen nachgewiesen wurden.

Da ferner weder die mikrochemischen Befunde,
auf die wir gleich zurackkommen, noch sonst
irgend etwas auf specifische EinflUsse hindeutet,
so schliessen wir uns dem Wunsche des Verf. an,
»dass durch diese Arbeit der Verbreitung einer neuen
Legende auf einem Gebiete vorgebeugt werden
moge, wo deren aus nahe liegenden Granden schon
mehr als zu viel vorhanden sind.«

Uebrigens sei noch das Eine hervorgehoben, dass
eine Ueberwinterung der Symbionten, die w&hrend
des Sommers ganz ausserordentlich kr&ftig ge-
diehen waren, nicht gelang. Oelartige Tropfen,
die im October an der Basis der Ibpinamburreiser
austraten, liessen vermuthen, dass diese ihren Re-
servestoffen keinen Raum zur Ablagerung bieten
konnten, und die Pflanzen gingen bis Ende des
Jahres ein.

Gefeen wir fiber zu den interessanten stofflichen

Fragen, die mit den eben skizzirten Angaben ver-
woben sind und mehrfach zu theoretischen Aus-
einandersetzungen verwerthet werden.

ZuvOrderst giebt der Verf. interessante Ausfiih-
rungen aber den Stoffwechselin der normalen Topi-
namburpflanze: Das Inulin soil nicht als wandernder
Korper, vielmehr analog der transitorischen St&rke,
als vorftbergehendes Niederschlagsproduct eines
wandernden Kohlehydrates fungiren. Als solches
tritt Amylum in Bl&ttern, Blattstielen und Stamm
ausserhalb des Cambiums, Inulin im Stamm
innerhalb des Cambiums (Gegensatz zu Prantl 's
Befunden) auf, um schliesslich in den Stolonen die
St&rke ganz zu verdr&ngen. Wenn auch, wie der
Verf. selbst bemerkt, diese Vorstellung vom Stoff-
wechsel vorl&ufig .bios auf Annahmen basirt ist, so
erQffnet sich hier doch ein schfines Arbeitsfeld far
experimentelle Untersuchung en. Besonders wird
anmerkungsweise darauf hingewiesen, dass es
nttthig sei zu untersuchen, ob die bekannte Inulin-
reaction nicht auch andere Kohlehydrate nieder-
schlftgt, die nach T arn e t in H. tuberosus vorkommen.

Normaler Weise fehlt das Inulin nun der Sonnen-
blume, und dementsprechend fand sich auch dann
dieser Kdrper in H. annum nicht vor, wenn dieser
mit dem Topinambur durch Pfropfen verbunden war.
Besonders sei noch betont, dass auch in den »Bak-
teroidenknOllchena der KOrper nicht nachzuweisen
war. Doch selbst dann, so ftthrt Vdchting nach
der theoretischen Seite bin aus, wenn Inulin tiber-
getreten ware, konnte man noch nicht von aspeci-
fischen Einflassena reden, dies vielmehr erst dann,
wenn das Inulin das Sonnenblumenplasma zu
morphologischen Ver&nderungen, etwa zur Aus-
bildung speichernder Rhizome, anregen wfirde.
Unwahrscheinlich ist aber, dass ein chemischer Kor-
per dies zu thun im Stande ware, vielmehr lfige es
naber, falls eine specifische Beeinflussung vorlftge,
diese auf Ueberwanderung »specifischer Plasma-
bestandtheile« zurtickzufuhren. — Diesen theore-
tischen Faden weiter zu spinnen ware zwecklos,
da eben bis dato noch in keinem einzigen Fall
ispecifische Einflusse zwischen Reis und Unterlagea
nachgewiesen sind.

Den Schluss bilden Erdrterungen zur Erklarung
der Thatsache, dass / / . annuus, als Grundstock
verwandt, an der Verwachsungsstelle mit dem
Topinamburreis eine wulstfOrmige Verdickung er-
zeugte, die der Verf. bei dieser »harmonischencr
Verbindung nicht als Ausdruck einer StOrung be-
trachtet, die auf der specifischen Differenz beider
Arten beruhe, vielmehr far Hypertrophien erklart:
Normal wttrde der Wurzelstock seine Stoffe den
Blattern und Frttchten zufahren, kann dies aber
nicht, -da das Reis selbst an embarras de richesse
leidet, und der Wulst bildet sich als Ablagerungs-
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stclle ftir die betr. Stoffe. Hier reicht nach dem
Verf. die herrschendc Meinung, dass na'mlich
lcdiglich der Verbrauch oder die Erzeugung einer
Substanz fur deren Bewegung nach oder von eincm
bestimmten Orte in der Pflanze massgebendsei, nicht
aus. Sie treffe wohl zu fiir einfache chemischc Pro-
cesse, nicht aber far Gestaltungsvorgfinge: »Man
kann sich vorstellen, dass wenn einmal der Ort
ciner Neubildung gegeben ist, dieser sodann als An-
ziehungsmittelpunkt far die zu seiner Entwickelung
nOthigen Substanzen wirkt. Ebenso wohl aber
l&sst sich denken, dass die von der Lebenseinheit
ausgehenden, den Ort einer Neubildung bestim-
menden Ursachen zugleich auch die Bewegung der
nothwendigen Nfihrsubstanzen nach jenem Orte
bewirken, und zwar direct und best&ndig, so lange
die Entwickelung des Organes dauert.ff Diese Aus-
fClhrung des Verf. wird man gerne acceptiren, um
so mehr, als sie eine anschauliche Vorstellung
von den im Organismus waltenden Stoffwanderun-
gen ermSglicht, und wohl kaum im principiellen
Gegensatz zu der »hemchenden« Meinung bezfig-
lich des Stofftransportes stehen dfirfte: Letztere be-
zweckt in directer Anlehnung an Erfahrungss&tze
der allgemeinen Chemie eine ErkliLrung einfacher
Stoffwechselvorg&nge im Organismus zu geben, ab-
strahirt jedoch zun&chst von den Bedingungen,
die das in Erscheinungtreten jener Vorgfinge er-
mOglichen und bewirken, und solche einfachste
Processe irulssen doch in letzter Linie auch den
complicirtesten Gestaltungsvorgfingen zu Grunde
liegen, wenn wir auch in deren zeitliche oder ur-
sachliche Folge noch entfernt keinen Einblick
haben. — Eine Tafel, die das Wurzelsystem des
H. tubero8us, H. annum und einer Symbiose beider,
ferner Ansichten und Durchschnitte der Bakte-
roidenknollchen wiedergiebt, beschiiesst die Arbeit,
die auf dem knappen Raum von 1G Seiten eine
Falle interessanter Beobachtungen und Schlflsse
bringt.

W. Benecke.

Molisch, H., Die mineralische Nahrung
der niederen Pilze. (l. Abhandlung.)

,'Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. inWien. Mathem.-
naturw. Klasse. Bd. CHI. Abth. I. October 1894.)

Auf Grund von N&hrlttsungsculturen mit ver-
schiedenen Pilzen [Aspergtihis, Pmicillium, Mucor,
Hefe), welche nach friiher mitgetheilten Methoden
(Die Pflanze in ihren Beziehungen zum Eisen)
unternommen werden, kommt Verf. zu Resultaten,
welche von den Anschauungen N&geli 's uber die
Pilznahrung nicht unerheblich abweichen. Zu-
n&chst erwies sich Eisen als ein nothwendiger

Nahrungabestandtheil, welcher durch die n&chst
verwandten Metalle nicht ersetzt werden kann.
Dann zeigte' sich, dass ohne Magnesium nicht ein-
mal ein Auskeimen der Pilzsporen stattfindet, und
dass dieses Element weder durch die Metalle der
alcalischen Erden, noch durch die der Zinkgruppe
vertreten werden kann, von welchen letzteren Cad-
mium schon in verdtlnnten Ldsungen giftig wirkt.
Der einzige Unterschied im Nahrelementbedurf-
niss der niederen Pilze gegeniiber den hdheren
grflnen Landpflanzen liegt darin, dass jene des
Calciums nicht benothigt sind.

Kien i t z -Ger l^f f .

Mittheiluug.
Director Dr. Treub von Buitenzorg wird vomMai

d. J. ab fQr die Dauer von 10 Monaten in Europa sein.
Er bittet wahrend dieser Zeit alle Briefe, die sich auf
Angelegenheiten des Gartens zu Buitenzorg beziehen,
ebenso wie etwaige Sendungen zu adressiren an die
Direction des botan. Gartens zu Buitenzorg (Java).

Personalnachricht.
Der bekannte Pal&ophythologe, Gaston Marquis

de Saporta, ist im 72. Jahre am 26. Januar d. J. zu
Aix en Provence gestorben.
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Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXV1II. Paris 1894. I. semestre.

p. 45. fitudes sur la formation de l'acide car-
bonique et T absorption de l'oxygene par les feuil-
les detachees des plantes; par MM. Berthelot
et G. Andre.

Die Verf. studiren die chemischen Veranderungen,
welche von der Pflanze abgetrennte Blatter durch-
machen, in der Ueberlegung, dass diese Vorg&nge
mit der pflanzlichen Athmung und der Umwand-
lung der Blattsubstanz in Wasser, Kohlens&ure
und Humus Beziehung haben. Die Verf. ver-
wenden Blatter von Secale, Sedum maximum und
Corylm avellana und fuhren die Versuche theils bei
100—110° aus, wo also Lebensprocesse ausge-
sehlossen sind und nur chemische Processe rait-
spielen, tbeils in derKalte, wo die lebenden Blatt-
zellen und die Mikroorganismen mitwirken. Dabei
wurden die Blatter im Wasserstoffstrom, im
Wasser oder feuchter Luft oder trocken gehalten.

Wichtig fur physiologische Untersuchungen,
speciell tlber Athmung ist das hierbei erhaltene
Hesultat, dass schon beim raschen Trocknen der
Blatter bei fOO—110° Bestandtheile derselben
unter Kohlensfiureabgabe sich zersetzen, ohne dass
Sauerstoff aufgenommen wird. Bei Sauerstoff-
gegenwart wird mehr Kohlens&ure ausgegeben.
Bezaglich der Einzelheiten kann auf das Original
verwiesen werden.

p. 79. I^s nitrates dans les plantes vivantes.
Xote de M. Demoussy.

Im Anschluss an die kurzlich bekannt gegebene
Beobachtung von Deherain, dass Winter-Drain-
wasser aus bewachsenem Boden viel weniger Nitrate
wegfuhrt, wie solches aus unbewachsenem, weil in
den Wurzeln sich die Nitrate anhftufen, zeigt Verf.,
dass aus lebenden Wurzeln nicht, wohl aber aus

bei 100° oder durch kurzen Aufenthalt in Chloro-
formdampf getddteten Wurzeln NitTate durch
Wasser ausgewaschen werden kOnnen. Das Fest-
halten der Nitrate ist also eine Lebensth&tigkeit der
Zellen und es erkl&rt sich so, warum man in
todten Blattern etc. keine Nitrate findet; sie sind
hier ausgewaschen.

Wahrend Kieselsaure, Phosphate etc. durch Un-
lOslichwerden sich nach Deherain in den Pflanzen
anhaufen, werden die leicht lOslichen Nitrate vom
Protoplasma sehr fest gehalten und die Energie
dieses Festhaltens ist einer chemischen Affinitat
an die Seite zu setzen.

p. 62. De l'influence de la lumiere et de 1'alti-
tude sur la striation des valves des Diatomees.
Note du Frere J. Heribaud.

Verf. findet von der verschiedenen Lichtinten-
sitat bedingte Unterschiede in den morphologi-
schen Eigenschaften derselben Diatomeenspecies,
wenn sie tief im Wasser oder am Rande desselben
Sees w&chst. Die in der Tiefe gewachsenen Indi-
viduen sind lebhafter gefarbt, die Form der
Schale ist mehr l&nglich und weniger breit; die
Zahl der Streifen pro 0,01 mm betrug bei

1

Oomphonema capitatum
Navicttla ellipticd

» radiosa
« cardinalis
» mcsolepta

15m
[inter Wasser

6—9
7—9
6—8
5—7
9—12

Stauroneis Phoenicenteron 9—12
Synedra acuta

» Ulna
9—11
7—9

Am Rande
des Sees
10—14
10—13
9—12
7—10

13—18
14—16
12—16
10—13

Ausserdem nimmt mit der HOhe des Fundortes
die Zahl der Streifen zu, ihre Tiefe aber ab. Der
Verf. untersucht vergleichsweise im Puy-de-D6me
Fundorte von 350 und 1830 m Htihe, in Cantal
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solche von 220 und 1800 Meter. Die Streifenzahl
betrug auf 0,01 mm bei

Alpine Form Form der Ebene
Gomphonema dichotomum 14—17 11—14
Cymbella Ehrenbergii 7—9 5—7
Navicula cuspidate 14—18 11—13

» limosa 20—24 16—18
» viridis 10 — 13 7—9

Synedra capitata 12—15 9—11

p. 84. L'insertion des spores et la direction des
cloisons dans les protobasides. Note de M. Paul
V u i l l e m i n .

Verf. untersucht, ob die Anordnung der Sporen
an den mit einer bestimmten Anzahl von Quer-
w&nden versehenen Protobasidien, den Basidien
und in den Asken in Beziehung steht zu .den
Zelltheilungen. Bei den Protobasidien von Auri-
cular ia, Puccinia etc. mit querstebenden Wfinden
ist jede Spore mttglichst hoch an jeder Zelle, also
dicht unter der Querwand inserirt und wendet sich
nach der Spitze zu. Das oberste Sterigma sitzt
bald ebenso, bald terminal auf der Spitze der Axe
der Protobasidie. Die Insertion der Sporen hat
also hier keine feste Beziehung zur Stellung der
Querw&nde der Protobasidie. Bei Tremella sitzen
die vier Sporen terminal auf der Protobasidie; je-
doch kommen bei der der Tremella nahestehenden
Exidiopsis quercina gelegentlich laterale Sporen
vor, so dass auch in Rttcksicht auf die erw&hnten
'terminalen Sporen der Auricularia und Puccinia
kein fundamentaler Unterschied zwischen den
ebengenannten und Tremella besteht.

Die erste Wand des Protobasidiums der mit ter-
minalen Sporen versehenen Exidiopsis steht schief,
so dass nur eine der beiden Zellen mit dem Stielchen
in Verbindung steht. Beide Zellen theilen sich dann
meist noch einmal, die neuen Wfinde stehen aber
meist nicht in einer Ebene. Aehnliche schiefe
Wftnde hat Brefe ld bei Exidiopsis effusa, Exidia,
UlocollajSeba^fiajOyrocep/tal^TremellabeBchTieben.
Trotzdem werden fflr die Tremellineen zwei recht-
winklige Protobasidienl&ngsw&nde angegeben. In
Wahrheit ist also die terminale Sporenbildung der
Tremellineen ebensowenig durch' L&ngsw&nde der
Protobasidien bestimmt, wie die laterale der Puc-
cinien durch Querwande. Bei Exidiopsis quercina
ist die erste Wand des Protobasidiums unabhangig
von der Richtung der Kerntheilungen, die Kern-
platte ist verschieden orientirt, die Tochterkerne
stehen in verschiedener HOhe. Die Orientirung des
Kernes im Moment der Theilung bestimmt ebenso
wenig die der Wfinde, wie letztere die Stellung der
Sporen.

Bei Auricularia wie bei Tremella steht das Ste-
rigma mdglichst terminal; es steht dies in Be-

ziehung zu der Nothwendigkeit, die Sp'oren von
dem die Mutterzelle umhullenden Schleim frei zu
halten und so deren Windverbreitung zu sichern.

Der inconstante Charakter der terminalen oder
lateralen Sporenstellung hat im Vergleich zu dem
des Besitzes von Protobasidien oder Basidien nur
secundare Bedeutung. Alle protobasidienbesitzen-
den Pilze sollte man als Protobasidiomyceten zu-
sammenfassen und diese Untergruppe unter den
Basidiomyceten einreihen.

p. 104. Etudes sur la formation de l'acide car-
bonique et lfabsorption de l'oxygene par les feuil-
les. detachees des plantes. — Experiences faites a
la temperature ordinaire avec le concours des ac-
tions biologiques; par MM. B e r t h e l o t et O.
Andre.

Die Verf. setzen die oben erw&hnten Versuche
fort und beschreiben hier solche bei gew&hnlicher
Temperatur mit oder ohne Austrocknung, wobei
also die lebenden Blattzellen und die Mikroorga-
nismen mitspielen.

p. 112. Sur une methpde destin&e a &tudier les
^changes gazeux entre les fctres vivants et l'atmo-
sphere qui les entoure; par M. Berthe lo t .

Im Anschluss an vorstehende Mittheilung be-
schreibt Verf. ein Verfahren, um den Qasaustausch
zwischen Organismen und der Atmosphere zu be-
stimmen. Er bringt z. B. Blatter fiber Schwefel-
sfture unter eine grosse Glocke, leitet von Zeit
zu Zeit eine dem Glockenvolum gleiche Menge
trockener Luft hindurcb und bestimmt die in der
austretenden Luft enthaltene CO2. Er zeigt, wie
man hieraus die Menge der in der Qlocke enthal-
tenen Kohlens&ure berechnen kann.

p. 151. Influence des agents atmospheriques en
particulier de la lumiere, du froid, sur le bacille
pyocyanogene. Note de MM. d'Arsonval et
Charrin.

Die Verf. fin den, dass Bacillus pyocyaneus unter
der Einwirkung der chemischen, von doppelchrom-
saurem Kali absorbirbaren Lichtstrahlen zuerst die
Farbstoffbildungsffthigkeit verliert und dann ganz
abstirbt. Kalte wirkt ebenso, doch sind zur Ab-
tOdtung des Bacillus — 40—60 ° nOthig. Unter
dem Einfluss der Kalte verliert er seine normale
Form, bald wird er l&nger, bald mehr eifOrmig,
seine Vermehrung ist schwacher und seine Agar-
colonien mehr weiss und rahmartig. Durch die
Kalte wird indessen auch der Nahrboden veran-
dert; auf bei — 40—60° gehaltenem Agar wuchs
der Bacillus bald schlechter, bald besser. Bei Ge-
lose soil diese Ver&nderung chemisch nachweisbar
sein, bei FltLssigkeiten nur physiologisch durch
den Bacillus. Diese verftnderten Eigenschaften be-
halten die Substrate eine gewisse Zeit, deren
Dauer noch zu bestimmen ist.
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p. 158. Sur l'epiderme des pedoncules semini-
feres et des graineR chez le Bennettites Morierei
(Sap. et Mar.). Note de M. O. Lignier .

Verf. studirt mit Htilfe von atrophirten, die
Jugendstadien darstellenden und von ausgebilde-
ten Samenstielen von Bennettites die Entwickelung
der Epidermis an denselben. Dieselbe bildet eine
eigenartige Halle aus r6hrenf5rmigen isolirten Ele-
ment en, indem jede Zelle sich von den Nachbar-
zellen loslDsend sich zu einer R6hre ausbildet. Eine
solche HQlle schwachte offenbar den Druck der
zwischen den Samen stehenden Schuppen sehr
vollkommen ab.

p. 201. Etudes sur les proprietes chimiques de
1* ex trait alcoolique de levure de biere: formation
d'acide carbonique et absorption d'oxygene. Note
de M. J. de Rey-Pai lhade.

Wenn Verf. 100 g frische gepresste Bierhefe in
55 g Wasser, welches etwas Glykose enthalt, ver-
theilt und dann nach und nach 45 g Alcohol von
90 ° zufugt und das Gemisch in verschlossener
Flasche bei 0 ° aufbewahrt, dann durch eine
d'Ar sonvaTsche Kerzenltrirt und mit der Luft-
pumpe von Kohlensaure befreit, so zeigt die 22 #
Alcohol enthaltende Flussigkeit folgende Eigen-
schaften der lebenden Hefezelle: 1. Bildet sie
H2S bei Gegenwart von Schwefel. 2. Bildet sie
CO2 bei Sauerstoffabschluss. 3. Absorbirt sie
Sauerstoff.

Die Schwefelwasserstoffbildung wird durch die
Gegenwart des vom Verf. fruher beschriebenen
Kflrpers Philothion bedingt, welches reichlich in
den alcoholischen Hefeauszagen enthalten ist. An
CO2 producirten 100 cc des Extractes in 7 Tagen
32,0, in 10 Tagen 23,8 cc.

(Fortsetzung folgt.)

Correns, Chr., Ueber die vegetabilische
Zellmembran. Eine Kritik der Anschau-
ungen Wiesnei's. Mit 1 Tafel und 2 Text-
figuren.

(Prinffsheim's Jahrbuchcr fur wissenschaftliche Botan.
Bd. XXVI. Heft 4. S. 587^-673.)

Die Grundlagen, auf £enen die Vorstellung
Wiesner 's vom Bau und Wachsthum der vege-
tabilischen Zellmembran fusst. lassen sich in
folgenden drei Satzen zusammenfassen:

1 • Die Zellwande sind, zum mindesten so lange
sie wachsen, eiweisshaltig. 2. Die Zellhaut enthalt,
zum mindesten so lange sie wfichst, lebendes Proto-
plasma, ihr Wachsthum ist ein actives. 3. Die
Zellhaut besteht aus bestimmt angeordneten Haut-
k5rperchenv Dermatosomen.

Indem Correns den ersten dieser S&tze an
Bromeliaceen, dann aber auch an den von Wies -
ner und seinen Schulern empfohlenen Objecten
mit den verschiedenen Eiweissreactionen prttft,
kommt er zu dem Ergebniss, dass ein Eiweissge-
halt der vegetabilischen Zellmembran in keinem
der untersuchten Fftlle sicher nachweisbar, im Ge-
gentheil fur fast alle Fftlle sicher ausgeschlossen
ist. Die von der Wiesner'schen Schule als Ei-
weissreaction gedeuteten Reactionen werden bei
einem Theil der Objecte vermuthlich durch die
Anwesenheit von Tyro sin, bei einem anderen Theil
durch die Anwesenheit von Stoffen bedingt, deren
chemische Natur ungenttgend bekannt ist. Stets
giebt die junge Membran zum mindesten ent-
schieden schw&chere Reactionen als die alte; es
ist kein Fall bekannt, wo beide gleich oder gar die
alte schwacher reagiren wtLrde. Die reagirenden
Stoffe gelangen also erst nachtrfiglich in die Mem-
branen, ganz oder zum mindesten dem grOsseren
Theile nach. Der zweite der oben - angeftthrten
S&tze wurde mit der Lttw-Bokorny'schen Re-
action geprflft. Ein Plasmagehalt der Membranen
(in anderer Form als der von Plasmaverbindungen,
Einkapselungen, ev. Plasmafftden in jungen, un-
fertigen Verdickungsschichten) war damit nicht
nachweisbar.

Bei Beinem Raisonnement findet C. ferner, dass
ein Plasmagehalt weder in der Form, die ihm
W i e s n e r giebt, noch in irgend einer denk-
baren Form das (Flftchen-) Wachsthum der Mem-
branen im Sinne Wiesner ' s (unter Umwandlung
von PlasmakOrperchen in feste Membransubstanz)
besorgen kOnnte. Ein Plasmagehalt kOnnte hOch-
stens das (Flachen-) Wachsthum durch molekulare
Intussusception (im Sinne N&geli's) erleichtern,
sei es durch Bildung des (lOslichen) Wachsthums-
materiales in der Membran selbst, sei es durch.
Erleichterung der Zuleitung des im Cytoplasma
gebildeten Wachsthumsmateriales. Der Form nach
kttnnte es sich bei dem Gehalte der Membranen
an Plasma und an Plasmaf&den in einem soliden,
micellaren GertLst von fester Membransubstanz
handeln (wie dies z. B. bei den Membranen des
^pena-Endosperms realisirt ist).

Die Dermatosomen, die C. ebenfalls annimmt,
sind in den Membranen, aus denen sie sich dar-
stellen lassen, wahrscheinlich vorgebildet. Ihre
regelmassige Anordnung in alien drei Richtungen
des Raumes ist nirgends nachgewiesen, jene in
zwei Richtungen noch fraglich, sichergestellt ist
nur die Anordnung der Dermatosomen in e iner
Richtung, zu Fibrillen. Die Bindesubstanz zwischen
den Dermatosomen kann nicht in Strangform aus-
gebildet sein. Zwischen den Dermatosomen und

; Bindesubstanzen sind keine wesentlichen chemi-
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schen Unterschiede nachweisbar. Enthalt eine
Membran neben der Cellulose durch Farbenreac-
tionen charakterisirte K5rper» so treten diese in
Dermatosomen und Bindesubstanzen auf. Das
Hervorgeben der Dermatosomen aus Elementar-
organismen (Plasomen), ja nur aus Mikrosomen,
durcb Umwandlung , ist nirgends bewiesen.
Zum mindesten far gewisse F&lle ist eine Entsteh-
ung durch Differenzirung wabrscheinlich.

Kienitz-Gerloff .

Borge, O., Ueber die Khizoidenbildung
bei einigen fadenfdrmigen Chlorophy-
ceen. Upsala 1894.
Verfasser stellt sich die Aufgabe, die in der

Litteratur mehrfach erwahnte Rhizoidenbildung der
Chlorophyceen experimentell auf Vorkommen und
Ursachen zu untersuchen. Das Material zu der
Arbeit, welche in Basel angefertigt wurde, stammte
aus der Umgebung dieser Stadt und bestand aus
Keimlingen sowie anderen Exemplaren folgender
Species:

Spirogyrajluviatilis Hilse. — Sp. orthospira Naeg.
— Sp. inflata Rab. — Sp. varians und vier weiteren
nicht bestimmbaren Spirogyren. — Mehreren un-
bestimmbaren Zygnema-Arten — Mougoetia genu-

flexis Ag. — M. scalaris Hass. — 2 unbest. Moug.
— Vaucheria clavata DC. — V. sessilis DC. —
Cladophora unbest. — Draparnaldia glomerata Ag.
— Ulothrix zonata Kdtz. — U. rorida Thur. —•
Oedogonium diplandrum Jur.

Als mOgliche Ursachen der Rhizoidbildung wur-
den berucksichtigt 1] Contactreize, 2) chemische
Reize, 3) Einnuss des Lichtes. Der Contactreiz
wurde hergestellt, indem die Algenf&den zwischen
Objecttrager und Deckglas cultivirt wurden; der
chemische Reiz durch Aufh&ngen ganzer Algen-
biindel mittelst Faden in LOsungen verschiedener
Salze und anderer Stoffe, deren Concentrationen
in verschiedener Stftrke nebeneinander zur An-
wendung gelangten. Zur Controlle dienten eben-
solche sH&ngeculturena in reinem Wasser. Bei
Anwendung dieser Methoden zeigten die einzelnen
Species ein recht verschiedenes Verhalten. Ein
Theilbildete auf jeder Entwickelungsstufe Rhi-
zoiden, ein anderer nur in der ersten Jugend, ein
drifter endlich tLberhaupt nicht. Zu diesen gehOrten
Vaucheria sessilis und Zygncma-Anen. Von denen,
welche zur Rhizoidbildung neigten, war eine (Dra-
parnaldia glom.) ganz unabhangig von ausseren
Einfliissen, mehrere bildeten am Lichte ohne wei-
teren Reiz Rhizoiden, eine dritte Gruppe reagirte
bei Belichtung auf Contact. Der Ort der Rhizoid-
bildung war mit wenigen Ausnahmen auf die End-

zellen der Algenfaden beschrankt, daher- kam bei
den »Hangeculturen<r eine Reizwirkung durch Con-
tact seitens des umgeschlungenen Fadens nicht in
Betracht. Die Contact- und Lichtreize wurden
nicht variirt, wohl aber die chemischen. Als letztere
gelangten zur Anwendung Ldsungen von Agar,
Gummi, Albumin, Harastoff, Rohrzucker, Lactose,
Traubenzucker, Dulcit, Mannit, Erythrit, Glycerin,
Asparagin, welche alle mehr oder weniger kraftige
Rhizoidenbildung hervorriefen, obgleich manche,
z. B. Harnstoff, sch&dlich einwirkten. Andere
Stoffe, wie Berberin, CitronensSure, Kaliumtartrat,
Indigkarmin, Nigrosin, Chlornatrium, Kali- und
Natronsalpeter, Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat,
Aluminiumsulfat, Kalialaun, Eisenalaun, Knop-
sche NahrlOsung bewirken keine Rhizoidbildung.
Die FS-higkeit dazu war jedoch nicht verloren ge-
gangen, da sich durch Anwendung von Contact
auch in diesen LSsungen eine solche erzielen liess.

Die Abhandlung umfasst 58 Seiten Text und ist
mit 2 Figurentafeln versehen. P. Albert.

Anderson, On a new registering ba-
lance.

(Minnesota Botanical Studies. Bull. Nr. 9. Fart IV.
27. Sept. 1894.)

Das Princip dieser, die Gewichtszunahme be-
liebiger Objecte (u. a. etwa wachsender Fruchte)
selbst registrirenden Waage geht dahin, dass bei
einer gewissen Senkung des einen Waagebalkens
ein Stromkreis geschlossen wird, der das Herab-
fallen eines Gewichtes auf den leichteren Balken
und Wiederherstellen des ursprfinglichen Gleich-
gewichtes ausldst. Zugleich wird dieser Zeitpunkt
auf einem beliebigen Registrirapparat notirt, wo-
nach das Spiel von Neuem beginnen kann.

Bei Transpirationsversuchen, fur welche die
Waage in erster Linie construirt wurde, wird ge-
trocknete Luft durch die Glasglocke, welche die
Pflanze enthalt, geleitet, beladt sich dort mit Wasser-
dampf, und giebt ihn an CaCl2- resp. H2SO4-
ROhrchen ab, die auf der einen Waageschale Platz
finden, und mittelst Gummischlauchs einerseits mit
der Glasglocke, andererseits mit einem Aspirator
in Verbindung stehen.

»In the preliminary experiments on transpiration
this apparatus has been found to eliminate a large
proportion of the errors usually (? Ref.) attending
this work.. . Die Arbeit des Verf. wird erst nach-
zuweisen haben, ob die Empnndlichkeit des Appa-
rats nicht ausser Verh&ltniss zu unvermeidlichen
Fehlerquellen steht. Uns erscheint fraglich, ob
die Bequemlichkeit der. Selbstregistrirung nicht
durch die grOssere Complication des Apparates
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ciner einfachen Transpirationswaage gegenttber '
aufgehoben wird. Bei Transpirationsversuchen '
leidet der Apparat auch an der bedenklichen Be-
schrankung, dass er einen Aufenthalt der Versuchs-
pflanze in trockenex Luft voraussetzt. Immerbin
sei ein definitives Urtheil bis zum Erscheinen einer
mit diesem Apparat ausgefiihrten Arbeit zurttck-
gehalten*). W. Beneeke .

Potamogetones sueciti exsiccati quos
notulis adjunctis distribuit Gustaf

• T i se l iUB. Stockholm 1894.

Ref. mOchte in aller Kurze die Museum-Behdrden
auf dieses in 30 Exemplaren erscheinende Ex-
siccaten-Werk aufmerksam macben. Nur selten
dOrfte eine grBssere, Collection dieser in den Samm-
lungen oft sebr ungenugend vertretenen Gattung
in der tadellosen und instructiven Praparation zu
bescbaffen sein wie die vorliegende. Das erscbienene
erste Fascikel enth&lt mebrere kritische, zum Tbeil
neubeschriebene Formen der H e t e r o p b y l l i e ,
hauptsachlich aus den nftrdlichen und mittleren
Provinzen Scbwedens. Das Werk wird vollstandig
in 3 Fascikeln von je etwa 50 Nummern sein.

A. Osw. Kiblman.

Gibson, R. J. Harvey, Contributions
towards a knowledge of the anatomy
of the genus Selaginella Spr. With
plates IX, X, XI and XII.

(Annals of Botany. Vol. VIII. Nr. 30.)
Verf. stellt zun&chst feat, dass ein ins Einzelne

gehender Bericbt fiber die vergleichende Anatomie
der Gattung Selaginella zur Zeit noch ein Desi-
deratum sei. Ueber Dangeard's »Monographie
anatomique des Selaginelles« urtbeilt erunganstig.
Verf. vermisst bei den einschlagigen bisberigen
Arbeiten zu sehr die Bertlcksicbtigung des ana-
tomiscben Baues und besonders der Zabl und An-
ordnung der Stiele bei der Feststellung der Art-
beziebungen. Er glaubt in gegenwartiger und in
spater folgenden VerOffentlichungen in der Lage
zu sein, einige Data zu liefern, aus welcben Ver-
allgemeinerungen gezogen werden kftnnen, die far
die Stammesgeschichte der Gattung und die Be-
ziebungen der letzteren zu anderen lebenden und

*) Aus der beigegebenen Tafel ist nicht ersichtich,
wie die Fehlerquelle vermieden wird, dass das aus Topf
und Erde direct verdampfende H-'O mit gewogen wird.
Ersterer mflsste mindestens mit Staniol o. a. umgeben
werden.

ausgestorbenen Gefasskryptogamen Wertb baben.
Der vorliegende I. Tbeil von des Verf. Ver5ffent-
licbungen uber das oben bezeiebnete Tbema be-
schr&nkt sicb auf die Anatomie und Histologie des
Stammes. In einer zweiten Schrift, die sicb in
einem vorgescbrittenen Stadium der Vorbereitung
befindet, gedenktVerf. das Blatt, das Blatthftutchen,
die Wurzeltrager und die Wurzeln zubebandeln und
bebalt sicb die Zapfen und die Sporenbebalter far
eine sp&tere Verftffentlicbung vor. — Die Arbeiten
Pfeffer's, Hofmeister's , Mil lardefs , Be la -
jeff 's , Treub's, Vladescu's, Brucbmann's
erfabren kurze Erw£bnung. Die Benennung der
Arten gescbab nacb Baker's »Handbook of tbe
Fern-Allies a, so wie tbeilweise nacb den Werken
von Spring, Kuhn, Braun und Me Nab. Die
Species wurden gruppirt nacb der Zabl der Stiele
an der aufrecbten Scbttsslingsaxe. — Eine Auf-
zablung der wicbtigsten Scbriften uber die Anatomie
der Gattung umfasst 29 Nummern.

Das n&cbste Capitel bringt eine gescbicbtlicbe
Zusammenfassung der Forscbungen uber die Ana-
tomie des Stammes. Dasselbe leitet zu den eigenen
Untersucbungen des Verf. Qber. Vor der Einzel-
besprecbung der Arten giebt Verf. in kurzen Um-
rissen eine Erlauterung der in seiner Scbrift in Ar.-
wendung gebracbten Terminologie.

Von den 334 Selaginella-Arten, welcbe Baker
verzeiebnet, bat Verf. 53 (abgerechnet zablreicbe
Varietaten) im friscben Zustande untersucbt. In
der grossen Mebrzabl der Falle war er in der Lage,
nicht die aufrecbten SchOsslinge allein, sondern die
ganze Pflanze zu erlangen. Dies erscheint ibm von
Wichtigkeit, weil die Horizontalaxe in sehr vielen
Fallen sich in ausgepragter Weise von der auf-
recbten Axe hinsichtlich des Baues unterscheidet.

Der Bericht tiber die eigenen Foi'schungsergeb-
nisse zerf&llt in zwei Tbeile; der erste theilt die
Anatomie und die Gewebelehre der einzelnen Arten
mit, der zweite versucht eine vergleichende Zu-
sammenstellung der allgemeinen Anatomie und
Histologie zu geben. In der ersten Abtheilung hat
Verf. die Arten in Gruppen urn gewisse typische
Formen geordnet, welch letztere ausfuhrlicher be-
handelt werden. Diese Gruppen sind: Typus Sela-
ginella Martensii Spr., Typ. S. oregana Eat., die
anomalen einstieligen Formen (z. B. Braunii), Typ.
S. Galeottei Spr., Typ. S. inaequalifolia Spr., Typ.
S. lacvigata Bakert, var. Lyallii Spr. Dieser letztere
Typus wird hinsichtlich der Anatomie des Zweig-
Sy stems, so wie derjenigen der primftren aufrechten
SchOsslinge und der kriechenden Axe, ferner be-
zuglich des inneren Baues von Stiel und Rinde beson-
ders ausftihrlich behandelt. Nachdem Verf. im
2. Hauptabschnitt eine von Dangeard aufgestellte
vergleichende Zusammenfassung der Anatomie der
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Gattung Selaginella einer Kritik unterzogen hat,
liefert er eine kurze Zusammenstellung alles dessen,
was er fiber die zum Theil schon genannten 8 Typen')
ermittelt hat, welche sich auf Grund ihrer Stamm-
structur unterscheiden lassen. In dieser Zusammen-
stellung, welche der Interessent im Original lesen
muss, da sie sich kaum im Auszug wiedergeben
l&sst, ordnet Verf. die Typen so, wie es seiner An-
sicht nach ihrer phylogenetischen Entwickelung ent-
spricht. Dieser Zusammenstellung schliesst sich
eine »vergleichende Histologie« an.

Am Schlusse seiner Abhandlung macht Verf.
besonders darauf aufmerksam, dass in alien Fallen,
in denen die Stammstructur festgestellt wurde, die
Anatomie durchaus nicht die auf ftussere Morpho-
logic gegrttndete Classification sttttzt.

Die 4 Tafeln geben in 111 hOchst sorgfaltig
ausgefahrten Figuren anatomische und histologische
Einzelheiten. E r n s t D tt 11.

Chodat, B,., Materiaux pour servir a
Thistoire des Protococcoidees. Planche
XXII—XXIX.
(Extrait du Bulletin de l'Herbier Boissier. Tome II,

Nr. 9. Septembre 1894. [Univ. de Geneve. Laborat. de
Botanique.])

Verf. beschreibt zunachst das Verhalten von
Palmella miniata Leibl., einer ziegelrothen Alge,
die er an einem Felsen Savoyens gesammelt hatte,
in 2,5°/oo Naegeli'scher Nahrldsung. Auf die Art
der Kerntheilung bei dieser Species schliesst er,
mangels einer directen Beobachtung, aus dem Ver-
halten von Tetraspora gelatinosa. Schliesslich be-
grtindet Verf. seine Ansicht liber die systematische
Stellung von Palmella. In Culturen von Cylindro-
cystis Brebisonii entdeckte Verf. eine neue Art,
CUamydomonas intermedius Chod. Dieselbe wird
beschrieben, und ihre Entwickelungsstufen werden
in 53 Abbildungen vorgefflhrt, wie auch tiber die
sonst beschriebenen Species sorgfaltig ausgefahrte
colorirte Figuren vom Verf. auf 8 Tafeln bei-
gegeben sind. Ausgehend von den Beobachtungen
an Chlamydomonas j gelangt Verf. zu folgender
Charakteristik der Volvocineen: vim vollkommen
beweglichen Stadium sind die Individuen mit einer
gallertartigen Membran versehen, tlberquert von
den Cilien; zeigen vorttbergehend ein ausgepragt
unbewegliches Prothallium-Stadium.a

Sodann theilt Verf. seine Beobachtungen an
Got.ium perforate Muell. und O. sociale mit, welche

*) Zu den genannten kommen noch Typ. 8. spinosa
F. B. und Typ. S. uncinata Spr.

er unter ausgezeichneten Bedingungen und auf eine
ganz besondere Art anstellen konnte. Zum Ver-
gleich wird auch das palmelloide Stadium von
Apiocystis Brauniana herangezogen. Bezttglich der
Species G. sociale konnte Verf. das bestatigen, was
Warming darttber gesagt hat. Ueber das platten-
fOrmige Stadium von Pandorina morum werden
einige Mittheilungen gemacht. . Es ist mOglich,
Pandorina in einen Gonium-Zustand ttberzuftihren.
Verf. ftussert sich auch ttber die systematische
Stellung der Ghlamydomonasarten, der Gattung
Sphasrella und der Phacoteen. Nach eingehender
Begrflndung schlagt Verf. vor, die Art Pleurococcus
min'atusKuetz. als Vertreterin einer neuen Gattung
Pahiellococcus Chod. abzuspalten und PalmeHo-
coccus miniatus Chod. zu nennen. Far die neue
Gattung stellt Verf. die folgende Diagnose auf:
nCellulae globosae plerumque singulae, bipartitione
contentus intra membranam matricalem vel quadri-
partitione cellulas membrana firma donatas atque
zoogonidiis agilibus nudis ciliis destitutis intra
cellulas proprias ortis sese propagantes. Species
aerophilae.cr Hinsichtlich Dac/ylococcus Naeg. und
Scenedcsmus Meyen wird auf frdhere Publicationen
des Verf. hingewiesen. Auf Grund neuer Unter-
suchungen kann Verf. nur noch dringender auf der
Identitat von Dactylococcus und Scencdesmus be-
stehen. Beschrieben werden D. infusionum und
Sc. quadricauda.

Bei der Frage: Welche Stellung hat ScenedesmusJ)
im System? weist Verf. darauf hin, auf was far
hinfalligen und kanstlichen Grundlagen die Classi-
fication der niederen Algen beruht. Die weiteren
Bemerkungen iiber die Systematik dieser Gewftchse
lassen sich schwer im Auszug wiedergeben und
werden im Original nachgelesen werden mttssen.
Ueber Raphidium Braunii theilt Verf. mit, dass es
ihm gelang, diese Alge auf Vaucheria- und Pkuro-
rocctM-Arten zu fixiren. Er beschreibt auch das
Verhalten jener Species auf den verschiedenen
Stufen ihrer Entwickelung und erdrtert ihre syste-
matische Stellung. Unter demNamen Chloro&phaera
muralis wird eine neue Species beschrieben, welche
einen blutrothen Ueberzug auf einer nach N. ge-
wendeten Mauer in Genf bildete. Ausser dieser
Ausbildung konnte man alle Gestalten der pleuro-
coccoiden Theilung, mehr oder weniger coiAbinirt
mit der vorherrschenden letraedrischen Anlagc
finden. Verf. theilt seine morphologischen und
physiologischen Wahrnehmungen mit.

Auf einem Blumentopfe aus einem Garten der
Genfer Umgegend fand sich gemischt mit Ulothrix
crenulata eine neue Alge, welche unter dem Namen

i) Scenedesmus hat den Vorrang vor Dactylococcus*da
ersterer der altere Name ist.
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Pleurastrum (nov. genus) insigne kurz charakterisirt
und in zahlreichen Figuren abgebildet wird.

Verf. behalt die Benennung Pleurocoecus nur fur
solche Algen bei, welche sich verhalten wie Pleuro-
coccu8 vulgaris Naegeli (non Menegh.). Diese Art
wird beschrieben und ihr Verhalten in Gulturen
charakterisirt. Den Schluss bilden Erftrterungen
Uber die Stellung der Pleurococcaceen im System.
Die Bibliographic ist gleich am Anfang angegeben.

Ernst Dull.

lnkaltsangaben.
Beriehte der Deutschen Botanisohen GeeellBchaft. Heft 1.

J. Grass , Die Diastase im Pflanzenkorper (m. 1 Taf.).
— 8. Tretjakow, Die Betheiligung aer Antipoden
in Fallen der Polyembryonie bei A Ilium odorum L.
(m. Taf.). — Chr. Luerssen und P. Ascherson,
Notiz uber das Vorkommen von Polygons m Raji
Bab, in Deutschland. — B. Sadebeck , Ueber die
knollenartigen Adventivbildungen auf der Blattflache
von Phegopteris sparsiflnra Hook. (m. Taf.). — Heft 2.
A. Behr, Gabelung der Blatter bei einheimischen
Farnen. — F. Schutt , Arten von Chaetoceros und
Peragallia (m. 2 Taf.). — W. Pfeffer , Ein Zimmer
mit constanten Temperaturen. (m. Holzschn.). — R.
Aderhold , Littera'rische Berichtigung zu dem Auf-
satze uber die Perithecienform von Fusicladium d$n-
triticum Wall. — C. S te inbr inck , Zur Oeffnungs-
mechanik der BlQthenstaubbehalter (m. 2 Holzschn.).
— B. Frank, Die neuen deutschen Getreidepilze. —
E. Winterstein, Ueber Pilzcellulose. — G. J&ger,
Die Ermadungsstoffe der Pflanzen.

Bacteriologisohes Centralblatt. Kr. 7/8. C. Brunner,
Eine Bemerkung zu dem Aufsatz von E. Braatz,
R. Virchow und die Bacteriologie. •—J. Clarke,
Bemerkungen uber Molluscum contagiosum und Cocci-
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und Verbreitung der Glukase; das Enzym der Mal-
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thaler Kases (Forts.). — C. Wehmer, Aspergillus
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Forstlich-naturwiBBenBchaftliohe Zeitsehrift. 4. Heft.
1895. Ernst Omeis, Untersuchung des Wachs-
thumsganges und der Holzbeschaffenheit eines 110-
jahrigen tiefernbestandes. — H. Borgmann, Ein
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farbloser, achwer farbbarer Objecte bei der Paraffin-
einbettung. — A. Mercier, Die Zenker'sche FlQssig-
keit, eine neue Fixirungsmethode. — G. Mann,
Ueber die Behandlung der Nervenzellen fur experi-
mentell-histologische Untersuchungen. — W. Zopf;
Ueber eine neue, auch mikroskopisch verwendbare
Reaction des Calycins.

Journal of the BoyalXikrosoopieal Society. 1895. Nr. 1.
E. Ne l son , A new erecting camera lucida. — J.

I Zentmayer, A portable microscope.
i Botanical Gaaette. November 1804. F. B e r g e n , Po-
i pular American Plant-names. — J. Schaf fn er, Na-
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ture and distribution of attraction spheres and cen-
trosomes in vegetable cells (1 pi.)- — A. Foerste ,
Notes on de'doubiement. — J. Coulter and J. Rose,
Myrrhidendron gen. nov. (Umhellifvrae\ 1 pi. — G.
Atkinson , Completoria complins. — December.
F. Heald, Comparative Histology of pulvini dpi.).
— G. Davenp ort, Two new Ferns from New Kng-
land. — G. Culbertson , Leguminosae of Siam. —
G. Atkinson, Intelligence manifested by swarm-
spores of Rhizophidinm. — E. Cones, Wild rice of
Minnesota. — Januar 1895. J. Smitb, New plants
from Guatemala. (3 pi.) — P. Johnson, Crystalliza-
tion of Cellulose.

Revue generale deBotanique. Nr. 74. E. Henry, La ve-
getation forestiere en Lorraine 1893. — E. Gain,
Action de l'eau du sol sur la vegetation. — Jumelle,
Revue des travaux dc physiologic et chimie vcge-
tale. — Cos tan t in , Revue des travaux publics sur
les champignons. — Nr. 75. E. Boulanger, Sur
le polymorphisme du genre Sporotrichum favec
planches). — M. F. Hy, Les inflorescences en Bota-
nique descriptive. — M. E. Gain, Mode d'action de
l'eau sur la vegetation (cont).
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Arbeiten aus dem bacteriologischen Institut der techni-

schen Hochschule zu Karlsruhe. Hrsg. von L. Klein
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bution a I1 etude de l'irrigation dans les terres primi-
tifs et de transition. Nancy, Berger-Levrault et Cie.
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Comptes rendus hebdomadaires des
. seances de l'academie des sciences.

Tome CXV1II. Paris 1894. I. semestre.

(Fortsetzung.)

p. 211. Moyen d'assurer et de rendre tres h&tive
la germination des vignes. Note de M. Gustave
Chauveaud.

Wenn man an der Spitze der Rebensamen die
harteSchale so weit w'egschneidet, dass das Wurzel-
ende frei gelegt wird, so keimten die Samen bei
2 7° nach 10 Tagen, w&hrend sie sonst 30 brauchten.
lie! hoherer Temperatur ging die Eeimung schon
am dritten Tage vor sich. NYurde dagegen die
Schale am breiten Ende der Samen oder an der

. Seite der Spitze entfernt, so trat Faulniss ein.
Benutzt wurde bei diesen Versuchen hauptsilchlich

> Vilis rupestris, nparia, Berlandieri, Chasselas blanc,
Champin.

p. 246. Thermometre electrique avertisseur,
I pour etuves de laboratoire. Note de M. Bari l lc .
) Eine electrische Controllvorrichtung fiir Tempe-

raturmessungen erh&lt man, wenn man am Kopf
eines Thermometers zwei Klemmschrauben an-

I bringt, die mit einer electrisclien Klingel in Ver-
I bindung stehen und von eineV dieser Schrauben

einen Platindraht in das Quecksilbergef&ss des
Thermometers ftthrt, wahrend von der anderen
Schraube einDraht in der Thermometcrrohre herab-
gelcitet ist. Auf letzteren Draht ist an seinem
unteren Ende ein ihn spiralig umgebender Draht
aufgesteckt, der einen kleinen Stahlindex trOgt.
Mit Hiilfe des letzteren und eincs Magneten kann
der verschiebbare Draht in beliebiger Hohe gehalten
>verden. Das Thermometerrohr uber dem Queck-
silber ist mit Orthotoluidin gefullt, welches bei
200° siedet und bei —20° schmilzt; durch diese
Fallung wird der Gang der Platindr&hte erleichtert.

p. 253. Sur I1 adaptation de la levure alcoolique
a la vie dans des milieux contenant de l'acid'e fluor-
hydrique. Note de M. E. Sorel.

Der Verf. giebt an, er habe als einer der Ersten
das Ef front'sche VeTfahren industriell angewandt
und bei 125 mgr kauflicher Flusssiiure (33#) per
Liter Maische aus 100 kg Starke 04 Liter absoluten
Alcohol statt 57—59 erhalten; die Treber wurden
dabei vom Vieh gern und ohne Stftrung gefressen.
Der Yerf. hat nun Ef front's Angaben bezfiglich
der GewGhnung der Hefe an steigende Fluorgaben
nachgeprutt. Er bereitete eine Maische von 17—20
Saccharometergraden aus 1 kg Malz und 3 Liter
Wasser bei 65°, besaete diese mit 500 cc einer
schon halb vergohrenen Maische und hielt das
Ganze bei 23°. In einer ersten Versuchsreiho
stieg er von 150 bis zu 500 mgr kiluflicher Fluss-
siiure per Liter. Die Hefe war matt und brauchte
52 statt 24 Stunden, urn die Maische auf 9° zu
verg&hren. Nach vollendeter G&hrung begann
Verf. eine neue Serie mit 125 mgr Flusssfture;
nach 24 Stunden zeigte das Saccharometer nur
noch 10° und die Hefe hatte sich kolossal vermehrt.
Bis zu 800 mgr Flusssiiure blieben die Tochter-
zellanhaufungen sehr zahlreich, die Zellen waren
rund und gross. Bis zu 1600 mgr Flusssiiure nahm
dann die Zahl der Tochterzellea nicht ab, wohl aber
ihr Durchmesser. Die Serie wurde bis zu 2000 mgr
Flusssaure fortgesetzt, wq die Tochterzellenzahl
allerdings abnahm, aber immer noch fiber 10 blieb.

* Die SaccharometergTade fielen in 30 Stunden von
19,5 /tuf 9,2. Aus dieser Serie wurde einmal als
die Maische 500 und einmal als sie 1250 mgr
kauflicher FlusssSure per Liter enthielt, Hefe ftber-
tragen in zwei gleiche Proben anderer Maische;
erstere Probe vergohr dann von 17,5 auf 10° in 27,
letztere in 18 Stunden. Die Hefe gab also desto
kraftigere Zellen, je reicher die Maische, aus der
die Hefe stammte, an Flusssaure war.
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Um zu prttfen, ob die erlangte Resistenz sich
erhielt, wurde Hefe aus Maische mit 2000 mgr
Flusssaure nach ein an der in 8 Maischeproben mit
je 200 mgr kauflicher Flusssaure = 67 mgr HF1
cultivirt und dann 50 cc des letzten Hefegutes in
je 3 Liter Maische gebracht, welche 133, 200,
266, 400, 533, 666 mgr HF1 im Liter enthielt.
Die Maischen vergohren auf die H&lfte des Zucker-
gehaltes in 23, 24,5, 23,5, 25,5, 26,5 und 39
Stunden. In 8 Generationen hatte die Hefe also
ihre Kraft nicht verloren; die optimale Menge war
266 mgr HF1 per Liter.

Die Hefeprobe, welche bei 666 mgr HF1 per
Liter gewachsen war, konnte Verf. bei weiter-
steigenden Fluormengen bis zu 1 g HF1 cultiviren,
so dass also die Hefe jetzt eine 6mal so starke
Gabe an Antisepticum vertragt, als die war, bei
der sie Anfangs nicht wuchs.

p. 255. Sur les rapports des palissades dans les
feuilles avec la transpiration. Note de M. Pierre
Lesage.

Verf. halt es fur moglich, dass die Ausbildung
der Palisadenzellen weniger durch das Licht, als
vielmehr durch die Wasseraufnahme und Tran-
spiration der Pflanze oder nur die Transpiration
bedingt sei. Beobachtungen fruherer Autoren und
seine eigenen stellt Verf. wie folgt zusammen:

1. Im Lichte bilden sich die Palisaden starker
aus wie im Schatten.

2. In trockener Luft gewachsene Bl&tter haben
mehr Palisaden.

3. Luftbl&tter einer Wasserpflanze haben mehr
Palisaden wie untergetauchte, wo diese Zellenform
ganz fehlen kann.

4. Phaseolus bei wechselndem Druck erzogen
bildete mehr Palisaden.

5. Auf trockenem Boden gewachsene Blatter
haben mehr Palisaden.

6. In salzhaltigem Boden oder starkercn Salz-
lOsungen gezogene Pflanzen bilden mehr Palisaden,
als solche in gewGhnlicher Erde oder schwachen
Salzlosungen.

7. Bohnen in mit organischen Stoffen versetzten
Losungcn gezogen besassen schlechte Wurzeln, und
desto mehr Palisaden, je schlechter die Wurzeln
waren.

8. Im Gebirge gewachsene Pflanzen derselben
Species haben mehr Palisaden als die in der Ebene
gewachsenen.

Diese F&lle ordnet Verf. in zwei Categorien:
Entweder sind die Palisaden desto besser ent-
wickelt, je gunstiger dieTranspirationsbedingungen
sind; gegen zu starke Transpiration sucht sich die
Pflanze zu schutzen. Oder zweitens: die Blatter

standen unter denselben ausseren Bedingungen,
nur die Wasseraufnahme war fur die Pflanze mehr
oder weniger leicht; in den ersteren Fallen muss
die Pflanze dann sterben oder das Wasser durch
mOglichst geringc Transpiration mttglichst lange
conserviren. Ein Ausdruck dieser Anpassung ist
starke Palisadenentwickelung. Die Alpenpflanzen
fallen unter beide Categorien; sie sind nach Schim-
per xerophil construirt und miissen sich gegen
eine durch die Luftverdunnung erhOhte Transpira-
tion, starke Insolation und schwierige Wasser-
versorgung schutzen.

Beide Categorien grunden sich also auf die
Transpiration. In alien erwahnten Fallen mussen
sich die Bl&tter gegen zu starke Transpiration
schutzen und immer vermehren sich dabei die
Palisaden. Man ist' also versucht, die Palisaden
als einen Apparat gegen zu starke Transpiration
anzusehen.

p. 353. Sur l'assimilation de 1*azote gazeux de
l'atmosphere par les microbes. Note deM. S. Win o-
gradsky.

Mit HtLlfe einer von Stickstoffverbindungen ganz
freien N&hrlOsung konnte Verf., wie er im vorigen
Jahre beschrieb, leicht stickstofffixirende Bacterien
aus Boden erhalten. Er erhielt zunachst ein Ge-
xnenge von drei Formen, mit dem er folgendc
Versuche beispielsweise anstellte:

1. Reihe.
1 2 3 4 5 G

Dextrose g 2 4 2 2 10 20
Stickstoff | Anfangs 0 0 0 0 2.1 2.1

mg 1 Gewinn 5.9 9.7 3.9 4.9 15.7 24.4

2. Reihe.
1 2 3 4

Dextrose g 12 .'J 4
Stickstoff) Anfangs 10.6 10.6 10.6 10.6

mg J Gewinn 0 0.8 3.7 4.1

3. Reihe.
, 1 2 3 4 5 i;

Dextrose g 3 3 3 3 3 3
Stickstoff { Anfangs 2.1 4.2 6.4 8.5 17.0 21.2

mg j Gewinn 7.0 5.0 5.5 3.6 0.3 —2.2

| In einem hochstens Spurcn von Stickstoff ent-
1 haltcnden Medium ist die S ticks toff a ssimilatioi
I also proportional der Menge der zersetzten Gly-
• cose; das Verhaltniss bleibt aber nur in tlberein-

stimmend eingerichteten Culturen dasselbe. Be
Gegenwart von gebundenem Stickstoff ist die Stick-
stoffassimilation weniger regelmassig und die Be-

; dingungen derselben complicirter. Reihe 2 zeigt
dass bei einer gegebcnen Menge von Ammoniak-
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stickstoff die Zuckermenge eine gewisse H6he
erreichen muss, wenn Stickstofffixirung eintreten
soil. Andererseits zeigt Reihe 3, dass bei ziemlich
hoher Zuckermenge Stickstofffixirung ausbleibt,
wenn die Ammoniakstickstoffmenge betr&chtlich
wird. Der Stickstoffgewinn hangt also hier von
dem Verhaltniss zwischen gebundenem Stickstoff
undGlykose ab; dasselbe muss unter 6/iooo bleiben,
damit Stickstofffixirung statt bat. Aus dem er-
wahnten Bacteiicngemenge wurde eine Foim als
die, welche Stickstoff fixirte, isolirt und zwar merk-
wfirdigerweise war dies erst moglich, als die von
Roii x angegebenc Metbode der Reincultur anaero-
biotischcr Formen angewendet wurde. In aus-
gepumpten zugescbmolzenenRohren wurden Stticke
von Daucus Carota als fester Nahrboden verwandt.
Die reincultivirte Form wucbs nun aber in zucker-
haltigen dfinnen Flussigkeitsschichten nicht; nur
wenn die beiden anderen Bacterienformen des
obenerwahnten Gemenges oder ein gew6hnlich*er
Scbimmelpilz zugesetzt wurden, trat Gahrung und
Wacbstbum ein. Der anaerobiotiscbeBacillus kann
also in der durchliifteten Erde oder in den diinnen
Flussigkeitsscbicbten der Gultur nur wacbsen,
wenn ibn andere anaerobiotiscbe Organismen vor
der Sauerstoffein.wirkung scbtltzen. Der anaero-
biotiscbe Cbarakter des Bacillus gebt aucb daraus
bervor, dass er bei Zusatz von etwas Ammoniak-
stickstoff-Glycose beiLuftabschluss vergahrt. Stick-
stofffixirung mit Reincultur dieser Form ist zu
erreicben, wenn man eine zuckerbaltige, von
gebundenem Stickstoff freie Flussigkeit in dftnner
Scbicht unter einer Atmosphare von reinem Stick-
stoff benutzt. Wacbstbum und Gabrung sind dann
sebr energiscb, wie folgende Zablen zeigen:

Dextrose g
Anfangs

Stickstoff mg

20
0

2 8

20
0

Der Bacillus wacbst weder in Bouillon nocb in
Gelatine. Aus Glycose machterButtersaure, Essig-
saure, CO2 undH und zwar bis zu 70#derGahrungs-
gase an H.

Die Stickstofffixirung dfirfte so zu Stande
kommen, dass im Plasma des Bacillus sicb freier
Stickstoff und nascirender Wasserstoff treffen und
dann vielleicht zuerst Ammoniak entstebt.

p. 365. Sur quelques parasites des L6pidoden-
drons du Culm. Note de M. B. Renault.

Zwischen dem Bast und dem Parenchym der
Wurzelchen des Lepidodendron esnostense, einer dem
L. rhodumnense von Combres (Loire) nahestebenden
Form, die Verf. im Kiesehnagma von Esnost bei
Autun fand, kommen ellipBoide EOrper vor, die
Verf. fur Eier einer vorlaufig als Arthroon Rochd

zu bezeicbnendcn Artbropode halt. Daffir spricht
aueh, dass sich in den Wurzeln und auch in nahe-
liegenden Pflanzenresten von Farnen etc. Frass-
gange finder.

p. 430. Recherches sur la structure des Mu-
corinees. Note de MM. P. A. Dangeard et
Maurice Leger.

Die Kerne der Muccrineen baben nach den
Verf. blasenartige Structur, besitzen eine Kern-
membran, die vom centralen Nucleolus durch ein
ungefarbtes oder wenig Chromatin ftlhrendes Cyto-
plasma getrennt ist. Der Nucleolus ist sehr dicht
und f&rbt sich stark (Sporodinia grandis, Mucor
Mucedo, M. facemosus etc.). Diese Kerne sind
denen der Saprolegnieen, Uredineen, Ustilagineen
abnlich. Die junge Zygospore enth&lt zahlreiche
grosse Kerne, deren Nucleolus sich roth farbt,
wjlbrend das Plasma violett bleibt. Manchmal
verschwindet der Nucleolus fast ganz. Oft ver-
langern sich die Kerne in der Wachsthumsrichtung
des Mycels. Die Kerne liegen in einem maschen-
bildenden Plasma. An der Spitze eines wachsenden
Fadens liegt gl&nzendes, kernfreies Plasma, weiter
nach hinten treten Kerne auf und nehmen immer
mehr zu.

Die periphere Plasmaschicht der jungen Sporan-
gien besitzt viele Kerne; jede einer spateren Spore
entsprechende Plasmaparthie enthalt bei Mucor
3—7, bei Sporodinia 20—50 Kerne. Nach der
Sporenentleerung finden sich in der Golumella und
dem Sporangientrager noch viele Sporen. In jedem
Copulationsfaden findet sich vorne eine Gruppe
von zahlreicben Kernen; weiter hinten sind solche
im maschigen Plasma vertheilt. Hinter der Wand,
welche dann die copulirende Zelle abtrennt, finden
sich in dem Tragfaden der spateren Zygospore auch
noch Kerne.

p. 433. Sur le role du Plantago alpina dans les
puturages de montagne. Note de M. E. Guinier.

Das Vorkommen von Plantago alpina ist nach
Verf. ein sicheres Zeichen fur die Giite der Weide
in den Alpen und Pyrenaen; die Haufigkeit dieser
Pflanze steht im geraden Verhaltniss zum Werth
der Weiden. Plantago alpina wacbst auf mildem,
gut zersetztem Humus in durchlftssigem Boden,
nicht auf saurem, wo Carices, Juncaceen, Heide,
Fame, besonders Pteris aquilina wachsen. Die
Boden, wo Plantago vorkommt, eignen sich da-
gegen far die beaten Futterpflanzen, wie Gramineen,
Leguminosen, Umbelliferen. Plantago kommt
zwischen 1200 und 2500 Meter H6he vor.

(Fortsetzung folgt.)
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Went, F. A. F. C. en H. C. Frinsen
Geerligs, Over suiker- en alcoholvor-
ming door organismen in verband met
de verwerking der naproducten in de
rietsuikerfabrieken.
(Mededeelingcn van hct Proefstation voor Suikerriet

» West Java«. Te Kagok-Tegal. Nr. 13. Overgedrukt
uit het Archief voor de Javasuikerindustrie. Jaargang

1894.)

Die Verfasser gelangten bei der Untersuchung
der Frage, ob der bei der Rohrzuckerfabrikation
auf Java abfliessen.de Syrup, der jetzt aus fisca-
lischen Grilnden zum Theil unbenutzt bleibt, nicht
durch Verarbeitung zu Arac rentabel verwerthbar
zii machen sei, zu interessanten Beobachtungen
hinsichtlich einiger, bisher wenig bekannter Pilze.
Einleitend verbreiten die Verfasser sich ziemlich
allgemein uber das Wesen der G&hrung, die Gah-
rungserreger und die Gahrproducte und weisen auf
die Bedeutung P a s t e u r's und H a n s e n *s fur die
Gahrungsindustrien und auf den Erfolg der Rein-
zucht hin. Die Vortbeile der Hefereinzucht in Be-
zug auf die Qualit&t der Gahrproducte wollten die
Verfasser nun auch auf die Aracbereitung aus-
dehnen und studirten deshalb systematisch die ge-
sammte Aracfabrikation, vor allem die zur G&hrung
benutzte »Hefe«, wie sie von den Chinesen auf Java
angewandt wird. Dieselbe kommt dort unter dem
Namen »raggi« in der Form von weissen, platten,
runden, circa 4 cm im Durchme'sser haltenden
Kuchen in den Handel. Interessant ist die Berei-
tung dieser waggicr, die in Buitenzorg nach Vor-
dermann aus zuckerreichen Stiicken von Saccha-
rum officinarum, den WurzelstOcken von Alpinia
galanga (laos), Reismehl, den Zwiebeln von Allium
sativum (cawang poetih) und den Fruchten von
Citrus limonellas (djeroek-nipis) fabricirt werden.
Zuckerrohr und ^/jomta-WurzelstScke werden zer-
stampft und mit dem Reismehl gemengt; der Teig
wird in Streifen zerschnitten, an der Sonne ge-
trocknet, und darauf zerstampft unter Hinzufiigung
von etwas Wasser und Citronensaft. Nach Verlauf
von 3 Tagen werden die groben Pflanzentheile ent-
fernt, das Wasser abgegossen, der zuruckbleibende
Brei zu oben beschriebenen kleinen Kuchen ge-
knetet und bis zum Hartwerden an der Sonne ge-
trocknet. Vielfach werden diese Kuchen vor dem
Trocknen zun&chst einige Tage zwischen Heisstroh
gepackt, auch wohl einige Stucke frischen Reis-
strohs in dieselben hineingeknetet.

Die Verfasser hielten folgerichtig fur die wesent-
lichen Bestandtheile des »raggi« den Zucker des
Zuckerrohres und das Reismehl ev. das Reisstroh,
und sie konnten aus diesen Ingredienzien allein
ebenfalls wirksamen »raggia herstellen, der die-

selben Organismen enthielt, wie der chemische.
Die Organismen entstammten sammtlich dem Reis-
stroh oder, wo nur Reismehl angewandt wurde,
diesem letzteren, da bei der auf Java tiblichen Dar-
stellung des Reismehls nothwendig die Sporen der
in Betracht kommenden Organismen in das Mehl
hineingelangen mussen.

Die Eingeborenen verwenden den »raggit zur
Herstellung von »tapej« und »brem«. Ersterer wird
bereitet, indem Klebreis (Oryzaglutinosa), gewOhn-
licher Reis oder andere starkehaltige Producte gut
gekocht, darauf in dunneY Schicht ausgebreitet und
mit gepulvertem » raggi « bestreut einige Tage sich
selbst iiberlassen werden, wobei sie mit Pisang-
bliittern bedeckt sind. Durch theilweise Umwand-
lung der St&rke in Zucker und des letzteren in
Alcohol entsteht ein halbntissiges, sauerlich-siiss
schmeckendes Product. Der »brem« ist nun in der
Hjauptsache nichts anderes, als der in diesem »ta-
pej«-Saft enthaltene Zucker, der durch Heraus-
pressen und Vcrdampfen der Fltissigkeit an der
Sonne gewonnen und zwecks Krystallisation in
kleinen Dflten von Pisang- oder anderen Blattern
gebracht wird.

Verfasser waren der Ansicht, dass der so ge-
bildete Zucker Maltose sei und nach Art der letz-
teren wie beim M&lzen aus der St&rke gebildet.
Diese Ansicht erwies sich als irrig, indem der
Zucker des »brem« neben Fehling's LOsung auch
das Barfoed'sche Reagens reducirte. Die che-
mische Analyse in Verbindung mit der Polarisation
ergab spater, dass es reine Dextrose war. Die Zu-
sammensetzung des ftbremcr ergab dementsprechend
etwa 6 9 # Dextrose, 10—11^ Dextrin, 1 ,2#
Asche'und 1 9 ^ Wasser. Es mussten also in dem
»raggia Stoffe anwesend sein, die ausSUrke, Dex-
trose und Alcohol zu bilden im Stande waren.

Die mikroskopische Untersuchung des »raggi«
ergab, dass derselbe vorzugsweise aus Reisst&rke
bestand; daneben fanden sich die Resteder tibrigen
zur Verwendung gelangten Pflanzen, ferner ver-
einzeltesSchimmelmycel, Hefezellen, Bacterienund
grosse, stark lichtbrechende, kugelfOrmige, von
einer dickerenHulle umgebene KOrperchen, letztere
meist noch in Verbindung mit einem Stuck My eel.
Von den Bacterien konnte bald festgestellt werden,
dass sie mit der Wirkung des »raggi« nichts zu
thun hatten. Verfasser brachten dann einige der
soeben erw&hnten stark lichtbrechenden, zellcn-
fdrmigen Korper nach Isolirung in N&hrl6sungen,
in denen sie sich kr&ftig entwickelten, bald Keim-
schlauche trieben und ein reich verzweigtes Mycel
bildeten, welches ohneZwischenwande erschien,also
einzellig blieb.' Sie bezeichnen den Pilz als Chla-
mydomucor Oryzae. Naher untersucht wuTden darauf
die physiologischen Eigenschaften dieses Pilzes.
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Gekochter Klebreis wurde durch Chi. Oryzae in
Dextrose umgewandelt, ein Beweis, dass diesem
Pilz das zuckerbildende VermBgen des »raggi<r [mit]
zugeschrieben werden durfte. Intcressant war je-
doch, dass derselbe Pilz aus Kartoffelstarke nur
Spuren von Dextrose zu bilden im Stande war.
Die Ursache dieses verschiedenen Verhaltens schien
in der verschiedenen Zusammensetzung der St&rke-
arten zu liegen. Da die Sache von grosser Be-
deutung war, wurden auch weitere Untersuchungen
ungestellt. Bekannt war schon aus den Unter-
suchungen von Dafert, A. Meyer und Shinio-
yama, dass die St&rke des Klebreis vorwiegend
aus Amylodextrin besteht. Daneben enthalt die-
selbe auch viel Ery thro dextrin, wie aus der violett-
rothbraunen Jodreaction hervorgeht. Es lag nun die
Vermuthung nahe, dass Chlamydf/mucor Oryzae Amy-
lodextrin und die gewohnlichen Handelsdextrine
in Dextrose umzuwandeln vermttge, indessen die
eigentliche Granulose nicht anzugreifen im Stande
sci. Man hatte demnach in diesem Schimmelpilz
ein Mittel, um die Zusammensetzung der ver-
schiedenen Starkearten naher zu bestimmen. Des-
halb mogen hier auch einige von den Verf. ge-
fundene Zahlen, welche die aus den verschiedenen
Starkearten durch den Pilz gebildeten Dextrose-
mengen in % der angewandten Stdxke ausdrticken,
folgen:

Aus Klebreis 64
gewdhnlichem Beis (geringere Qualitat) 44

» » (besscre » ) 38
Arrowroot 10
Weizenmchl 29
Kartoffelmchl 8
Maismehl 8

Chi. Oryzae vermag nach den Versuchen der Ver-
fasser ausser der St&rke auch andere Kohlenstoff-
verbindungen als Nahrung zu benutzeH, so Pepton,
Essigsaure, Alcohol, Saccharose, Citronens&ure.
Geringe Entwickelung liess Weinsaure erkennen.

Bei Anwendung von BehzoSs&ure zeigte sich
kein Wachsthum. Als Stickstoffquellen konnten
Asparagin, Pepton, Ammoniaksalzc benutzt werden,
aber nicht Nitrate oder Nitrite. Bci Abschluss von
SauerstofF zeigte sich fast gar keine Entwickelung.
Milch wird durch den Pilz coagulirt, Saccharose
nicht invertirt, aus Glycose kein Alcohol gebildet.
Versuche ergaben die Anwesenheit eines Fermentes
in dem Pilz, das jedoch nicht nach aussen diffun-
diren kann, wie^ich'aus Agarculturen ergab.

Auf Nahrsubstraten wftchst Chi. Oryzae nur
wenig oberflachlich, das weisse Mycel erhebt sich
auch nur hOchstens einige Millimeter vom Substrat,
innerhalb desselben verzweigt es sich mehr, ohne
Querwftnde zu bilden. In alteren Culturen treten

Gemmenbildungen auf. Diese Gemmen enthalten
viel Glycogen und treten in dem »raggi« als die stark
lichtbrechenden Korper auf. Sporangien konnten
die Verfasser aus dieser Mucor-Art nicht ziehen,
obwohl der Pilz Bildungen anlegte, die darauf
schliessen lassen, dass er jedenfalls das VermOgen,
Sporangien zu bilden, besessen, im Lauf der Ent-
wickelung aber verloren hat. Verfasser halten cs
ffir wahrscheinlich, dass Chi. Oryzae identisch ist
mit dem von ihnen ebenfalls auf Beisstroh gefun-
denen Ehizopus Oryzae, der dann die sporangien-
tragende Form von Chi. Oryzae darstellen wiirde.
Hierftir warden auch vor Allem die physiologischen
Eigenschaften, besonders die von beiden aus den
verschiedenen Starkearten gebildeten Dextrose-
mengen sprechen, so wie das Verhalten gegentiber
der Milch, der Glycose und der Saccharose, der
Weinsaure und Benzoesaure, sowie den verschie-
denen Stickstoffverbindungen und dem SauerstofF.
Untergetaucht bildet Rhizopus Oryzae nur' Chla-
mydosporen, verliert aber damit nicht gleich das
VermOgen, unter anderen Umstanden wieder Spo-
rangien bilden zu kOnnen. CJtL Oryzae ist jeden-
falls auch nahe verwandt mit der von Galmette
als Amylomyces beschriebenen Form in der »chine-
sischen Hefe«. — Neben Chi. Oryzae isolirten die
Verfasser noch eine von ihnen als Montlia javanica
beschriebene Pilzform, die Alcohol und Kohlen-
saure producirt. Monilia javanica vergahrt Dex-
trose, Saccharose (die sie erst invertirt), Maltose,
Baffinose, Lavulose, aber nicht Lactose. Doch ver-
mag M. javanica hdchstens 9 — 9 ' / 2 # Glucose zu
vergahren. Die Gahrung geht sehr langsam vor sich
und findet bei Abwesenheit von Sauerstoff iiber-
haupt nicht statt. Der abdestillirtc Alcohol zeigte
einen sehr unangenehmen Geruch und Geschmack.
Dennoch wird gerade diese Hefe nach Angaben der
Verfasser in einer Aracfabrik auf Java angewandt.

Neben Monilia fand sich in dem »raggi« auch ein
echter Saccharomyces, den die Verf. als Saccharo-
myces Vordermannii beschreiben. Diese Form ist
es auch, die in der Hauptsache bei der Aracfabri-
kation wirksam ist. Wahrend M. javanica sich
meist auf der Oberflache der zuckerhaltenden Flfls-
sigkeit als Haut entwickelt, bildet S. Vordermannii
einen dicken Bodensatz. Die Hauptgahrung ver-
lftuft bei S. Vordermannii sehr schnell, in 3—4
Tagen (Temperatur nicht angegeben. B.). Auf
Agar wachst S. Vordernxannii langsam zu schlei-
migen Colonien mit scharflinigen Konturen ohnc
Fransen heran. Die einzelnen Zellen sind birn-
oder kegelfarmig. Auf GipsblOcken bildeten die
Zellen je 4 Askosporen. S. V. vergahrt Dextrose,
Lavulose, Maltose, Baffinose and Saccharose
(nachdem diese vorher invertirt worden ist), da-
gegen nicht Lactose und Dextrin. Dextrose wird
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bis zu 18 oder 1 9 ^ vergohren. Abwesenheit von
Sauerstoff beeintraclitigt die Gahrung nur wenig.
Bei der Gahrung entsteht neben Alcohol und Kohlcn-
saure auch Glycerin und Bernsteinsaure. Der ab-
destillirte Alcohol besass einen sehr angenehmen
Geruch und Geschmack, enthielt wenig Aethyl-
acetat, Spuren von Aldehyd, aber keine flilchtigen
Sauren. Verfasser empfehlen Reinculturen dieses
Saccharomyceten, dessen Zttchtung auf der Ver-
suchsstation West-Java bereits in Angriff genom-
men ist, fur die Aracbereitung.

Dem interessanten Bericht ist eine Tafel beige-
fiigt, auf welcher die wichtigsten Entwickelungs-
stadien der beschriebenen Filze dargestellt sind.

E. KrGber.

Kohl, G. F. , Die Mechanik der Eeiz-
krummungen. Marburg, N. G. Elwert'sche
V erlagsbuchhandlung. 1894.

Von der Annahme ausgehend, das die Mechanik
der Reizkrftmmungen bei cellularen und nicht cel-
luliiren Pflanzen verschieden sei, versucht Verfasser
unter Vernachlassigung der letzteren eine neue
Theorie far die Krummungen cellul&rer Pflanzen
zu geben.

Er findet durch Messung eine Verkt&rzung der
concav werdenden Seite und durch mikroskopisc^e
Beobachtung ebenfalls eine Contraction der ein-
zelnen Zelien in der L&ngsrichtung, dagegen eine
Erweiterung derselben in der Querrichtung. In-
dem Verfasser weiterhin die Angaben von Gr.
Kraus bestatigt, nach welchen die Concav-Seite
mehr osmotisch wirksame Stoffe und demnach auch
einen hDheren Turgor besitzt als die Convexseite,
gelangt er zu der Auffassung, dass die fraglichen
Krummungen zunachst nur Turgorkrilmmungen
seien, die erst spfiterhin durch Wachsthum fixirt
werden. Verfasser stellt sich vor, dass die Zelien
der Concavseite die eigentlich activen sind, indem
sie sich nach erfolgter Reizung in der Querrichtung
erweitern, in der Liingsrichtung contrahiren und
damit die Convexseite, welche einen mehr passiven
Antheil an dem Vorgang hat, zu bogenformiger
Krummung veranlassen. Als Beweis far seine Auf-
fassung ftlhrt Verfasser neben anderem noch an,
dass negativ geotropische Stengel die Kr&mmung
mangelhaft ausfilhren, wenn sie auf der spatercn
Concavseite quer -eingeschnitten werden. Ein-
kerbung auf der Convexseite hindert die Krum-
mung kaum.

Verfasser behandelt eingehend die einschl&gige
Litteratur und wendet sich gegen W i e s n e r , Noll
und Wortmann; namentlich des letzteren An-
gaben fiber die anatomischen Verhaltnisse ge-

krtimmter Organe, die Plasm a-Wander ungen etc.
findet er nicht bestatigt. Sich wegen soicher Mei-
nungsdifferenzen mit dem Verfasser auseinander
zu setzen, mag den genannten Fachgenossen tiber-
lassen bleiben ]) .

Kef. mochte nur hervorheben, dass ihn die Art
und Weise der Discussion theils komisch, theils
unsympathisch beruhrt. Die genannten Autoren
werden in einer Weise ex cathedra abgekanzelt,
die um so* unnOthiger erscheint, als sich Verfasser
ja nicht in der Nothwehr befindet, sondern selbst
der Angreifer ist. 011 m a n n s.
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(Fortsetzung.)

p. 486. Sur les caracteres internes de la graine
des Vignes et leur emploi dans la determination des
especes et la distinction des hybrides. Note de M.
G. C h a u v e a u d .

Die Samenstruktur kann zur Unterscbeidung der
Rebensorten benutzt werden und zwar erstens die
Form und Dicke der Schale, die Stellung der W&nde
und die Form des Lumens ihrer Zellen, zweitens
die Form des Sameninhaltes, speciell des Wurzel-
endes, drittens die Form des Embryos.

So sind z. B. Vitis riparia und rupestris folgen-
dermaassen zu untersclieiden : Die Dicke der Skle-
renchymschicht der Scbale erreicht bei V. riparia
200 jx und uberschreitet bei V. rupestris 300 u,.
Das Wurzelende ist bei V. riparia- dick, kurz und
abgerundet, bei V. rupestris dtlnn, lang und spitz.
Die Cotyledonen sind bei V. riparia viel breiter als
die Axe und verbreitern sicb schon an der Basis
plOtzlich; bei V. rupestris geben sie allmahlich in
die Axe uber und sind kaum breiter als diese. Bei
K riparia ist die Axe viel kurzer wie die Cotyle-
donen, bei V. rupestris viel langer. Z. B. soil die
Differenz der Dicke der Sklerenchymschicht nacb
dem Anfeilen des Samens leicht mit blossem Auge
oder der Lupe zu sehen sein und zur Diagnose ge-

DieBeacbtung desBaues des Samens erhalt noch
grttssere Bedeutung bei Hybriden. Was erstens
die von einer bereits hybriden Pflanze stammenden
Samen anlangt, so sind z.B.die Samen der Hybride
Nr. 107 von Mi l larde t , die durch eine Befruch-

von rupestris mit cordifoVa entstanden ist,

Jiusserlich denen von co?Y/̂ b/*a sehr fthnlich, unter-
scheiden sich da von aber durch dunnere Chalaza
und llaphe. Die Dicke der Schale zeigt dabei den
Kinfluss von rupestris an; das Wurzelende des
Sameninhaltes besitzt einen langen und spitzen
Schnabel, wie die Mutterspecies, walirend V. cordi-
folia keinen Schnabel hat. Die Eigenscliaften des
Embryos sind aus denen beider Eltern gemischt.
Die Cotyledonen erinnern ganz an den Vater,
wahrend Form und Lange der Axe den Einfluss
der Mutter anzeigen.

Was Samen anbetrifft, die das directe Product
einer Hybridisation sind, so betontVerf. imGegen-
satz zu anderen Autoren, dass die ausseren Charak-
tere die der Mutter sind. Die Hybridisation kann
man dagegen im Innern der Sam en, hauptsa'chlich
•am Embryo nachweisen, doch sehen die letzteren
bei Samen derselben Ernte sehr verschieden aus
und erinnern bald mehr an den Vater. bald mehr
an die Mutter, bald an beide.
• p. 545. Sur certains princips actifs chez les
Papayacees. Note de M. Leon Guignard .

Im Anschluss an seine fruheren Untersuchungen
an Cruciferen und verwandten Familien findet Verf.,
dass Papayaceen, besonders Carica Papaya, dann
auch C. condinnmarcensis, Vasconcellea quercifolia
KOrper enthalten, die dieselben Eigenschaften wie
Myrosin und myronsaures Kali haben. Beide Kor-
per sind auch hier in getrennten Zellen enthalten,'
so dass das S und N enthaltende fttberische Oel
erst beim Zerreiben der Gewebe entsteht. Bei
Carica Papaya ist besonders die Wurzel reich an
den genannten Stoffen. Das Papayin und das Car-
pain, welches Ferment neuerdings in den Blattern
von Carica Papaya gefunden wurde, haben nichts
mit den erw&hnten KOrpern zu thun. Letztere
kommen nicht im Milchsaft der Papayaceen, son-
dern in Parenchymzellen vor. Die Vertheilung des
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Ferments und Olukosids in den Samen der Pa-
pay aceen erinnert an die der Cruciferen.

Beil&ufig erwfthnt Verf., dass die Rubennematode
in Paris die Carica Papaya, aber nicht die oben er-
w&hnten beiden anderen Papayaceenspecies angriff.
Da dieses Thier auch gem auf die bekanntlich als
Fangpflanzen benutzten Cruciferen geht, so hat es
sich vielleicht die Carica Papaya wegen des darin
reichlicher en thai ten en, auch in den Gruciferen vor-
kommenden atherischen Oels ausgesucht.

p. 547. La reproduction sexuelle des Muco-
rinees. Note de MM. A. Dangeard et M.
Leger.

Die Verf. untersuchten die Zygosporen von
Sporodinia grandis, die meist in Schnitte zerlegt,
theilweise auch in Collodium zerdruckt oder ganz
mit Reagentien behandelt wurden. An der jungen
tonnenfOrmigen Zygospore zeigen sich bald die An-
f&nge der warzigen Skulpturen auf der Oberfl&che.
Das Plasma ist zu dieser Zeit dicht und homogen;
darin liegen mehrere hundert Kerne mit Nucleolen
und Kernmembranen. Die die beiden Gameten
anfangs noch trennende Membran wird resorbirt;
die seitlichen Membranen der Zygospore besitzen
je einen centralen braunen Fleck und sind siebartig
durchlftchert, wodurch die Communication mit den
Traggliedern erleichtert wird, die noch lange Plasma
und Kern fuhren. Das Plasma bildet noch eine
eigene Membran; zu dieser Zeit zeigen F&rbepra1-
paTate, dass das Plasma eine Netzstructur besitzt,
derenMaschen in der N&he der sich neu bildenden
Membran enger sind. In diesem Plasma liegen
zwei Sorten Kerne, grOssere und kleinere. Spater,
wenn sich schon Fettansammlung in der centralen
Vacuole findet, bemerkt man in dem diese umge-
benden Protoplasma nur noch eine Sorte Kerne, die
schliesslich auch nicht mehr nachzuweisen ist.

In der reifen Zygospore umgiebt das Plasma den
grossen Oeltropfen nur als dunne Schicht, die stel-
lenweise Vacuolen fuhrt. Wenn diese Schicht keine
Kerne fuhrt, so enthftlt die der Doppelf&rbung
unterworfene Zygospore einen grossen elliptischen
vacuolenftthrenden, rothgefarbten K5rper, w&hrend
im violetten Plasma rothumhullte Blasen sich be-
finden. Oder es findet sich in der Zygospore ein
dichter tiefrother kugeliger KOrper, der eine un-
gefarbte Hfllle hat. Das Plasma ist dann violett
gef&rbt. Oder die Zygospore zeigt zwei grosse
Kugeln, die das Aussehen der mit Nucleolen ver-
sehenen Kerne der httheren Pflanzen vort&uschen.

In den Zygosporen eines Mucor umgab eine
dicke, ungeffixbte, concentrisch gestreifte Htille das
Plasma, ein Bild, welches den Querschnitt von
4—5 inneren Verlftngerungen der Zygosporen-
mem1 "an vorstellt.

Zu untersuchen ware an den Vorstadien der
Keimung der Zygosporen, ob die Kerne der neuen
Pflanze wirklich aus einem einzigen geschlechtlichen
Kern stammen und die anderen nur zur Ausbildung
der Membran und der Reservestoffe dienten. Die
jungen Zygosporen enthalten ubrigens im Plasma
verstreute Mucorinkrystalle.

p. 549. SymbiosederHeteroderaradicicolaavec
les plantes cultivees au Sahara. Note de MM.
Paul V u i l l e m i n et G. Legrain. -

Die meistenGemusepflanzen in El Oued erwiesen
sich als von Heterodera radicicola befallen, und zwar
war dies sowohl bei den seit lange von den
Eingeborenen cultivirten Arten wie Daucus.
AUium, Kohlruben (Navet), wie bei den ausFrank-
reich eingefuhrten (Runkelrttbe, Sellerie, Solatium
mehngena) der Fall. Die Wurzeln von Allium Cepa
zeigten die auch von anderen von Heterodera be-
fallenen Monocotylen beschriebenen spindelfflr-
migenAnschwellungen, die der Dicotyledonen sind
bedecktmit abgerundeten varik&senErweiterungen.
Die arabischen Kohlruben und Carotten, die regel-
m&ssig von der Heterodera befallen worden, sind
schlechter wie die aus importirten Samen ge-
zogenen, w&hrend die Runkelrtben, Solatium,
Tomaten und Sellerie sich desto besser entwickeln
sollen, je mehr sie von Heterodera befallen sind.
Den Grund dieser auffallenden Erscheinungen fin-
den Verf. in Folgendem: In der Umgebung der
Aelchen schwellen die jugendlichen Geftlsse des
primftren und secund&ren Holzes vor ihrer Diffe-
renzirung und Verholzung zu wasserreichen Blasen
an, deren Wand collenchymatisch wird. Die Kerne
dieser Zellen vergrOssern und vermehren sich bis
zu 50 und mehr in jeder Zelle. Diese Blasen, die
bei Beta vulgaris, Apium, Solatium Mehngena,
Lycoperricutn esculetitum vorkommen, dienen als
Wasserreservoire und ermOglichen den befallenen
Pflanzen deshalb in dem trocknen sandigen Boden
ein besseres Gedeihen. Bei Kohlruben und Ca-
rotten dagegen sind die Blasen zwar auch Anfangs
vorhanden, sie werden aber durch die schnelleEnt-
wickelung der nicht umgewandelten Gefa'sse und
des Parenchyms bald zerdruckt, oder sie thcilen sich
in Tochterzellen, die sich mit Stfirke fallen und
deren Membranen theilweise verholzen.

Die Heterodera lebt mit den ersterw&hnten Pflan-
zen also in El Oued in typischer Symbiose. Neben-
bei bemerken die Verf., dass in El Oued die Le-
guminosen wegen der Trockenheit keine KnOllchen

I bekommen, wShrend dies in der Nahe auf etwas
j feuchterem Standorte der Fall ist.

| p. 589. Contribution a 1'etude des levures. Note
. de MM. P. H a u t e f e u i l l e et A. Perry.

Bei der spontanen Gfthrung verschiedener Weine
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dcr c6tes de Nuits et de Beaune fanden die Verf.
drei Sorten Hef en. Die erstebestand aus Apiculatus-
Formen, die in 4 von 12 Fallen die Gahrung auch
zu Ende gefuhrt haben sollen. In den 8 ubrigen
Fallen, die bis 30° standen, fuhrten Hefen des
zweiten, des kraftigeren Ellipsoidens-Typus die
Gahrung zu Ende. Die Yerf. wollen dies auf eine
hochst sonderbare Weise erklftren: Sie glauben,
dass die Apiculatus-Hefen nur eine bestimmte Reihe
von Generationen zubilden verm5gen,und schliessen
dies daraus, dass eine Hefe 20 Umzuchtungen
hindurch inKohrchen wuchs, dann aber nichtmehr.
Die Hefen der dritten Gruppe sind Ellipsoideus-
Formen; in neutralem oder wenig saurem Most
wachsen sie wie Oberhefe und sind rosa bis tief
weinroth gefarbt; meist scheinen diese Hefen wenig
kraftig zu sein, einmal sahen die Verf. aber sie die
Gahrung zu Ende ftihren. Die Farbung der Mem-
bran dieser Hefen ruhrt entweder von einer gleich-
massig rothen Httlle, oder kleinen warzenftirmigen
rothen, immer zahlreicher werdenden Gebilden her
(? NiederschlSge?). In diesen Hefen finden die
Verf. oft schon in jugendlichem Alter der Zellen
je eine stark gl&nzendc Kugel, die schliesslich das
Zelllumen fast ganz ausfullt, wenn man die frische
Hefe auf ein Stack feuchte Kreide bringt. Die mit
einer Membran versehene Kugel soil schliesslich
austreten und ihr Inhalt in kleine Sporen z erf alien,
die frei werden. Werden dagegen die schon die
Kugeln enthaltenden Hef ezellen wieder in Most ge-
bracht, so wird die Kugel wieder kleiner, ohne zu
verschwinden. Die Verf. beobachteten auch eine
Hefe, die schon in Most bei 25° in den ersten
Tagen der Gahrung Sporen bildete.

p. 601. Sur des epis de mals attaques par
l'Alucite des cereales dans le midi de la France.
Note de M. A. Laboulbene.

In Maisahren von der spanischen Grenze fand
Verf. Sitotroga cerealella Olivier, die richtige
teigne des grains nach Reaumur, wofur ffilschlich
auch Tinea granella L. erklart wird. Die Raupe
der letzteren lebt aber in einem Seidengeflecht auf
der Aussenflache der in Haufen liegenden Ktirner,
crstere in denselben. Die Sitotroga aus Mais sind
gr5sser wie die aus Getreide, namlich 7—9 mm
lang, ihre Flttgelweite 14—18 mm. Die ausseren
Mugelsind blassockergelb mit glanzenden Reflexen.
Me geschlossenen Fltigel werden gegen den Nath-
rand gcnahert nach dachartig getragen, ihr Ende
ist aber nicht hahnenschwanzartig gehoben. Das
Thier schlapft 8—10 Tage nach der Eiablage aus,
derLarvenzustand dauert 20—25 Tage, der Nym-
phenzustand 8 10 Tage. Der geschlechtsreife
Zustand wird im Ganzen also in 50—60 Tagen
erreicht. Die Thiere erscheinen hauptsachlich im
Juni und dann wieder im Juli—August. Die Eier
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werden auf die Aehren oder die KOrnerhaufen ge-
legt. DieLarve ist nach dem Ausschltlpfen roth und
wird dann weiss mit braunem oder rothem Kopf.
Das Korn, in welches das Thier eingedrungen ist,
bleibt eventuell in der Erde ohne zu keimen liegen
und ernahrt das Thier, bis es als Schmetterling
auskriecht. Dabei stOsst es das dunne Hautchen,
welches das Ende des Frassganges noch bedeckt,
heraus. Die Larve dringt in das Korn nahe der An-
heftungsstelle ein. Ein kleiner Cocon httllt das
Thier ein, welches seine letzte Verwandlung im
Korn erwartet. Bei der Auswahl des Saatgutes
soil man die auf Wayrer schwimmenden Kdrner,
welche das Thier enthalten, ausscheiden und diese
kochen, um das Thier zu t6dten. Man kann auch
das Saatgut mit schwefliger S&ure oder Schwefel-
kohlenstoff behandeln und die das Thier enthal-
tenden KOrner durch Trieure entfernen.

p. 604. Influence des sels de potassium sur la
nitrification. Note de MM. J. Dumont et J.
Crochetelle.

Nachdem die Verf. neulich (Gomptes rendus
t.CXVII, p. 670) den gflnstigen Einfluss derKali-
dunger auf die Nitrification in kalkreichen BOden
gefunden haben, untersuchen sie jetzt in der glei-
chen Weise kalkarme B5den, und zwar einen Heide-
boden von 185%o Humus und 2,85°/00 kohlens.
Kalk (calcaire). Die Proben standen bei 25° und
wurden mit destillirtem Wasser feucht gehalten.

Stickstoff in 20 Tagen in kg Heideerde nitri-
ficirt

Kohlonu. Kali
•/o

0
0.1
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0

Sttlpcterstickstoff
inmg

24
47
65
94

156
188
238
313
282
348
438
407
375

Schwefela.Kali

°/o
t*

0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

Salpeterdtickstoff
in ing

25
~>o
111
24
19
20
27
25
"29
20
18

Die gtlnstige Wirkung des Carbonates tritt also
auch hier klar hervor. Die zul&ssige Maximaldose
ist bei verschiedenen B6den verschieden, bei armen
BOden am niedrigsten. Merkwftrdigerweise ist das
Sulfat hier wirkungslos, wShrend es in kalkreichen
Boden sehrgut wirkt. Die Verf. versuchten daher,
ob das Sulfat in Heideerde wirkt, wenn man gleich-
zeitig kohlensauren Kalk zusetzt:
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Stickstoff in 1 Monat in 1 kg Heideerde nitrificirt

15. Januar bis 15. Februar. 1. Februai bis 1. M&rz

Kohlens. Kalk

0

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Scliwefehs. Kali

0

0
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

Salpeteratickstoff

25
28
62
66
82

101
116
126
135
144

Koltlens. Kalk

0
: 2.5
1 2.5

2.5
i 2.5
j 2.5
! 2.5

2.5
2.5
2.5

Suhwefols. Kali

0

0
0.5
1.0
J.o
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0

Salpeteratickstoff

26
30
75.6

' 91.3
1107.1
* 129.1

151.2
173.2
163.8
189.0

Bei Zusatz von kohlensaurem Kalk wirkt also
das Sulfat und zwar deshalb, well dabei letzteres
sofort in Carbonat ubergefuhrt wird. Wenn die
Heideerde nur mit Sulfat versetzt wird, so filtrirt
Fliissigkeit ungefarbt hindurch, w&hrend bei Zu-
satz von kohlensaurem Kalk die Fliissigkeit desto
tiefer gef&rbt ist, je mehr Sulfat zugesetzt wurde,
weil sich eben kohlensaures Kali gebildet hat und
dies Humussubstanzen lttst. Diese Umwandlung
ist durch das Auftreten von Gips nachzuweisen.

Gartner, welche humusreiche Erden verwenden,
konnen also dieselben schnell nitrificiren, wenn
sie nicht ausgelaugte Asche oder schwefelsauren
Kali unter eventueller Kalkbeigabe zufQgen. Durch
fleissiges Begiessen und Umarbeiten des Kompostes
kOnnen die organischen stickstoffhaltigen KOrper,
die sonst so schwer assimilirbar sind, nitrificirt
werden. *

p. 607. Sur la fecondite de la Persicaire geante
[Polygonum sachalinense). Note de M. Ch. Baltet.

Das Polygonum sachalinense, welches von D o u -
met -Adanson als widerstandsffihige, ertrags-
reiche Futterpflanze empfohlen wurde'" (Comptes
rendus 12. Juni 1893), hat im warmen Sommer
1893 in der Gartnerei des Verf. Samen getragen.

p. 607. Recherches physiologiques surles Cham-
pignons. Note de M. Pierre Lesage.

Der Verf. findet, dass Schimmelpilze und spe-
ciell Penicillium glaucwn desto schneller wachsen,
je hdher die Tension des Wasserdampfes ist. Wenn
z. B. Gelatineplatten mit PetuciltiumsyoTen einer-
seits iiber Wasser, andererseits fiber concentrirter
Kochsalzlosung in verschiedener H6he in offenen
Gefassen aufgestellt wurden, so keimten uber dem
Wasser die Sporen desto frtiher, je nfther sie dem
Wasser waren, auf derselben H5he aber keimten
sie immer iiber dem Kochsalz spater wie aber dem
Wasser. Aehnlich verh&It cs sich mit dem Wacbs-

thum des Mycels, dem Erscheinen der Conidien-
trfiger etc. Merkwardigerweise keimte Penicillium
in einem luftdicht verschlossenen Gefftss, auf
dessen Boden sich Wasser befand, auch je nach
der Hohe fiber dem Wasser verschieden, so am
3. Tage auf Platte 1 und 2, am 10. auf Platte (i
und 7, am 20. auf Platte 11, wenn die Platten
2 cm von einander entfernt waren. Der Verf. kann
sich dies nur unter der Annahme erkl&ren, daBs
der Wasserdampf in dem Behalter sich nur all*
m&hlich entwickelt und nur ftusserst langsam di(>
Maximaltension erreicht wird.

p. 610. Sur le Cedroxylon varolense. Note do
MM. B. Renaul t et A. Roche.

Von der Gattung Cedroxylon der fossilen Coni-
feren, deren Holzbau dem der heutigen Abies, Cc-
drus und Tsuga entspricht, beschreiben Verf. einc
neue in Varolle bei Autun gefundene Species, von
welcher Stammstflcke und besser erhaltene Aest-
chen vorhanden sind. Cedroxylon kommt also auch
im autumnien noch vor. :

(Fortsetzung folgt.)

Hartig, Rob., Doppelringe als Folge
von Spatfrost

(Forstlich-naturwiosenschaftl. Zeitschr. IV, Heft 1.)

Verf. erhielt eine Anzahl junger 2—4jfthriger
Kiefern zur Untersuchung, dercn wohl entwickelte
Maitriebe durch Sp&tfr6ste besch&digt waren. Aeus-
serlich unterschieden sie sich von gesunden Pflan-
zen durch SchlaiFheit der jungen Triebe und durch
eine gebr&unte, theilweise geschrumpfte Rindc.
Das ganze Aussehen erinnerte stark an die durch
Caeotna pinitorquum hervorgerufenen Krankheits-
erscheinungen. Die mikroskopiscne Untersuchung
ergabfolgendesBild: Das Mark fast vullig getOdtet
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(daher die Schlaffheit der Triebe), das junge Holz
ebenfalls, die Siebhaut im ganzen Umfange
wohl erhalten, die Rinde theihveise und zwar
an den gebr&unten Stellen abgestorben. Der lebend
gebliebene Siebtheil bildete bis Mitte Juni schon
einen neuen Holzring, so class am diesj&hrigen
Triebe zwei Binge, durch eine feine braunliche
Linie getrennt, sichtbar wurden. Vergleichende
Untersuchungen an Nadelhdlzern aus bekannten
Frostlagen zeigten, dass die Doppelringe sich un-
gemein haufig finden. Ihre Bildung kann nur statt-
finden, wenn zur Zeit der Frostwirkung schon
junges Holz vorhanden war. Durch die sich bil-
dendenEismassen werden die cambialen Holzzellen
zusammengepresst und zerrissen, die Markstrahl-
zellen bleiben aber lebend und fallen spater durch
einfache Ausbauchung, oder durch Zellvermehrung
die Lficken aus, welche durch das Eis in dem nach-
barlichen Gewebe entstanden sind. Mit dem Auf-
thauen formt die Siebhaut ein neues Cambium, das
zun&chst parenchymatische Zellen mit sehr grossen
einfachen Tiipfeln (Wundparenchym) bildet, diesem
folgen diinnwandige, mit Hofttipfeln versehene,
kurze Trache'iden von parenchymatischem Charak-
ter, die dann allmahlich in normal gebaute Trach-
ciden tlbergehen.

Bei geringen Frostschaden kommt es nurzu einer
theilweisen Doppelringbildung, bei stftrkeren zei-
gen die Markstrahlen meist eine kniefOrmige Ab-
lenkung von ihrer ursprttnglichen Richtung.

Die Untersuchung anderer Kadelhdlzer ergab
noch einige besondere Eigenthumlichkeiten. Bei
derFichte ftthrt das Wunclparenchym haufig Harz-
kanale, welche dann ringformig die Frostzone um-
geben. Bei der Larche fanden sich ahnliche Er-
schcinungen. Die Lawson-Cypresse zeigte in der
Siebhaut eine Reihe von abnormen Harzkanalen,
welche wahrscheinlich ebenfalls dem Froste zuzu-
schreiben sind.

Mit vorschreitender Borkebildung w&chst die
Widerstandsfahigkeit, so dass Doppelringbildung
infolge Frostes nur bei ganz jungen Trieben statt-
f indet. Albert.

Schumann, Karl, Lehrbuch der syste-
matisehen Botairik, Phy topalaontologie
und Phytogeographie. Mit 193 Figurcn
und einer Karte in Farbendruck. Stutt-
gart, F. Enke, 1894. gr. 8. 12 u. 705 S.

Nach einer kurzen historischen Einleitung von
15 Seiten fiber die Entwickclung des Pflanzen-
systems behandelt Verfasser die Kryptogamen auf
223, die Phanerogamen auf 299, die Phytopalfion-
tologie auf 74, die Phytogeographie auf 90 Seiten.
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Ref. hat den Eindruck gewonnen, dass dem Ver-
fasser damit eine Aufgabe gestellt war, die sich
innerhalb eines Bandes von m&ssigem Umfange
nicht vollst&ndig bewaltigen liess. Die Darstellung
ist nothgedrungen dadurch zu einer etwas skelett-
artigen geworden, der es vielfach an Fleisch und
Blut fehlt. Vielleicht ware es besser gewesen, wenn
die zahlreichen kleineren und unwichtigeren Fa-
milien, diealle zusammen einen nicht unerheblichen
Kaum einnehmen, ganz fortgelassen oder hSchstens
mit Namen angeftlhrt worden waren. Wenn z. B.
bei den Datiscaceae (S. 439) steht: »Krauter und
Holzgew&chse mit einfachen oder gefiederten Blat-
ternundkleinen, in Trauben geordneten, getrennt-
geschlechtlich 2hausigen Blttten. Datisca Cannabina
ist im Orient heimischcr, so erfahrt man hieraus so
wenig, dass die ganze Stelle ebenso gut hatte fort-
bleiben kfinnen. Dasselbe gilt von vielen anderen,
ahnlichen Stellen. Der durch Fortlassung solcher
Angaben gewonnene Kaum hatte zur eingehenden
Schilderung einzelner wichtiger Pflanzen aus wich-
tigen Familien verwendet und dadurch zur Ge-
winnung anschaulicherer Vorstellungen von her-
vorragendenTypen nutzbar gemacht werden ktinnen.

Dass Verfasser bei zahlreichen Familien auch
deren vonveltliche Vertreter berflcksichtigt, ist nui
zu loben und gerade, weil noch ein besonderer Ab-
schnitt tiber die Phytopalaontologie folgt, beson-
ders nutzbringend.

Das System, in welches der Verfasser den Leser,
trotz der oben gemachten Ausstellungen, mit Nutzen
einfilhrt, ist das in E n g 1 e r's und P r a n tl's nattir-
lichen Pflanzenfamilien niedergelegte, das immer
mehr auch an praktischer Bedeutung gewinnt, da
es neuerdings auch ausserhalb DeutschlandsAner-
kennung und Anwendung findet. Haben sich doch
ktlrzlich die nordamerikanischen Botaniker dahin
geeinigt, es ihrer grossartig geplanten Systematic
Botany of North America zu Grunde zu legen, und
dadurch den Beweis geliefert, dass sie von dem
etwas verknOcherten und wissenschaftliche Fort-
schritte in der Systematik hemmenden Standpunkt
frei wird, mit dem die Englander an • ihrem
B e n t h a m - H o o k e r unentwegt festhalten und
aberlegen lachelnd auf die »Deutschen Professorenv
herabsehen, won denen fast jeder sein eigenes
System befolgecr. Vom rein praktischen Stand-
punkte aus ist ja das englische conservative Ver-
fahren vorzuziehen, ftlr die Wissenschaft fdrder-
licher ist aber jedenfalls die in Deutschland bisher
immer ununterbrochen gebliebene Weiterarbeit am
nattirlichen System. Wenn jetzt das Schumann-
sche Lehrbuch dazu beitragt, dass durch allgemei-
nere Annahmc des Engler'schen Systems auf
langere Dauer eine Art von Compromiss zwischen
den praktischen Anforderungen, dencn Stabilit&t
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des Systems erwanscht ist, und dem wissenschaft-
lichen Fortschritt, der das System bestandig weiter
auszubauen strebt, so wird das schwerlich ein
Nachtheilsein. IstdochdasEngler-Prantl'sche
Werk in der ganzen Art seiner Entstehung und
naturlichen Entwickelung ein Zeugniss dafttr, dass
hiermit nicht ein starres und unwandelbares Ge-
riist angestrebt wurde, zu welch em die Engender
das » Standard work « ihrer Nation zu gestalten in
Gefahr sind. Andererseits aber wird der Jjiesitz
eines eigenen, grossartig angelegten Werkes aber
die naturlichen Pflanzenfamilien die deutsche Syste-
matik davor bewahren, in allzu raschem Tempo be-
standige Aenderungen vorzunehmen und dadurch
dem Lernenden das Eindringen in das naturliche
Pflanzensystem zu erschweren.

Die Abbildungen des Werkes von Schumann
sind zum kleinen Theile Originale, zum grdsseren
mit Angabe der Quelle — nur hier und da ist offen-
bar versehentlich die Angabe fortgeblieben — aus
anderen Werken entnommen. Die beigegebene
Karte giebt einen Ueberblick aber die Vegetations -
gebiete der Erde nach Engler.

E. Koehne.

Tschirch, A., und O. Oesterle, Ana-
tomischer x\tlas der Tharmakognosie
und Nahrungsmittelkunde. Lieferg. 5.
Leipzig, T. O. Weigel Nachf. 1894. Taf.21
bis 25 mit Text. Fol.

Die vorliegende Lieferung des Werkes, dessen
erste in Nr. 24 Jahrgang 1893 dieser Zeitschrift be-
sprochen wurde, enthalt die entsprechenden Abbil-
dungen von Cort. granati, Flor. Verbasci, Crocus,
Flares Calendulae, Flor. Carthami, Rhiz. Curcumae,
Piper nigrum und P. album mit ausfuhrlicher Be-
schreibung der betr. Drogcn. Tafeln und Text sind
beide gleich gut, und das Werk durfte sich far
pharmakognostische und Nahrungsmittel-Unter-
suchungen vorziiglich bewiihren.

Kien i t z -Ger lo f f .

Maurizio, A., Zur Entwickelungsge-
schichte und Systematik der Sapro-
legnieen. Inaug.-Diss.

(Sep. aus Flora. 1894. Erg&nwrogsband. 53 S. 3 Taf.)
Der Verf. hat einige neue urn Sapmkgnia hypo-

gyna de Bary sich gruppirende Saprolcgnialoxmen
nebst einer neuen aplanetischen AcUya isolirt und
wahrend deren Cultur den vielbesprochenen Pflan-

zen noch einige allgemeiner interessirende Auf-
fassungen abgewonnen. Rundliche, in bestimmtcr
Weise angeordnete Anschwellungen der F&den
seiner S. rhaetica kOnnen sich 'sowohl zu Zoospo-
rangien als zu den bekannten Gonidien und zu
Oogonien entwickeln, aus welcher ThatsacheVerf.
schliesst, dass die beiden letztgenannten Organe
durch Differenzirung eines »urspriinglichen Spo-
rangiumsa nach verschiedenen Richtungen ent-
standen seien. Bei derselben und bei anderen Arten
fand er in Oogonien, Conidien und Sporangien vom
Tragfaden aus untcr Einstalpung ihrer Abgren-
zungswand F&den hineinwachsen, die, wenn sie
auch meist nicht individualisirten Zellen cntspran-
gen, ihm Anlass geben, die Befruchtungsschlauche
der hypogynen Antheridien vegetativen Durch-
wachsungen anzureihen, wie solche bei den Sapro-
legnien regelmftssig bei der Erneuerung der Spo-
rangien auftreten. Schliesslich nimmt Verf. noch
zu der Speciesfrage in ihrer jetzigen Gestalt Stel-
lung. Auch seine Beobachtungen zeigen Constanz
der kleinsten Merkmale. Man kann es nur billigen,
wenn er trotzdem nicht far jede unbedeutende Ab-
weichung eine neue Art aufstellt, sondern sich
denen anschliesst, welche aus praktischen Grunden
Collectivspecics bilden.

Bilsgen.
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hoheren Pflanzen. Jena, Gustav Fischer, gr. 8. 320 S.
m. 9 Tafeln und 99 Textabbildungen.

Montemartini, L., Intorno alia anatomie e fisiologia del
tessuto assimilatore delle piante. (S. A. aus Atti del
istituto Botanico di Pavia. J895.) 4.

Notice sur les insectes nuisibles au peuplier. Vitry-b-
Francois, impr. et libr. Taverhier et file. 1S94. In 1-.
13 p. et gravures.

Fax, F., Fahrer durch den k6nigl. botanischen Garten
der Universitat Breslau. Brcslau, Ferd. Hirt. 8. 03 S.
m. 1 Plan.

Poppendorff, Georg, Unscre wichtigsten essboren Pilze.
Eine Anleitung zur sicheren Erkennung der bekann-
testen essbaren Pilze nebst Angabe ihrer gebrfiuch-
lichsten Zubereitung. Berlin, Robert Oppenheim
(Gustav Schmidt). 10. 30 S. m. 12 Textabbildungen.

Tognini, F., Seconda Contribuzione alia Micologia Tos-
cana. (Estratto dagli Atti del R. Istituto Botanico
dell1 Universita di Pavia. Vol. 5. Nuova Serie.: •

Ward, F., The mesozoic flora of Portugal compared with
that of the U. S. (A. aus "Science«. 29. March 1895.)

Warming, E., Plantes amfund. Grundtraek af den nko-
logiske plantegeografi. Kjobenhavn, P. S. Philipsens.
1895. 8.

Winogradaky, S., Recherches sur Tassimilation de
1'Azote libre de TAtmosphere par les Microbes. (Ex-
trait des Archives des Sciences Biologiques. T. III.
Nr. 4. St. P&ersbourg. 1895.) 4. 56 S.

Worsley, A., Notes on the Distribution on Amaryllideae,
and of certain Liliaceous, Iredeous and other Plants in
Grand Canary, Cuba, Jamaica, Venezuela with an
Enumeration of Species. London, Wesley and Son.
4to. 24 p.

Wortmann, Julius, Anwendung und Wirkung reiner
Hefen in der Weinbereitung. Berlin, Paul Parey.
gr. 8. 62 S. m. 12 Textabbildungen.

Personalnachricht.
Dr. G. R i t t er Beck von Managet ta ist zum

ausserordentlichen Professor der systematischen Bota-
nik an der k. k. Universitat Wien ernannt worden.

Anzeige. [24]
Die Stelle eines

Assistenten
am botanischen Institut zu Marburg ist zum 1. October
1895 zu besetzen.

Professor Dr. A. Meyer.

Veriaff von Arthur Felix in Leipzig. Dmck Ton Breitkopf A Hlrte l in Leipsig.
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Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXV1II. Paris 1894. I. semestre.

(Fortsetzung.)

p. G68. Maladies bacillaires de divers vegetaux.
Note de MM. P r i l l i e u x et De lacro ix .

Im Jahre 1890 beschrieben die Verf. unter dem
Namen Stengelgangran eine von Bacillus caulivorus
verursachte Krankheit der Kartoffeln und Pelar-
gonium. Derselbe Bacillus befallt nach neuen
Untersuchungen auch grossblumige Clematis,yvelche
infolgedessen absterben. Begonia Hex und ricini-
folia werden in Vermehrungsk&sten und zwar zu-
erst am Blattstiel ebenfalls hftufig ergriffen; in
den Parenchymzellen bemerkt man Bacterien, das
Blatt wird gelb, weiter sterben auch die jungen
Blatter vor ihrer vollen Entwickelung ab und die
Pflanze geht zu Grunde. Eine ebensolche Krank-
heit ergreift Gloxinia. Der parasitische Bacillus ist
1V2 V- lang, Y2—Vs V* ^ r e^ an<* macht Bouillon
lebhaft urangriln, welche Farbe beim Schutteln
starker hervortritt. Die Verf. weisen darauf hin,
dass der Bacillus demnach an Bacillus pyocyaneus
erinnert und dass man letzteren in Deutschland
auf Kartoffeln und Pelargonium beobachtete.

In nordfranzdsischen Rebenhausern, seltener an
Spalieren, bemerkt man gelegentlich auf den
Traubenk&mmen fahlgelbe Flecken, die sich aus-
breiten, worauf die oberhalb stehenden Beeren ab-
sterben. Wunn die Krankheit fruh auftritt, kann
keine einzige Traube ausreifen. Die in den
Flecken benachbarten Zellen vorhandenen Bacte-
rien verursachen in Bouillon keine so lebhafte
Farbung, trotzdem halten Verf. sie aber far iden-
tisch mit B. caulivorus.

Andere Pflanzenkrankheiten werden dagegen
von anderen Bacterien verursacht. Bei Cyclamen

persicum welken die Blatt- und Bliithenstiele und
sterben ab; daraus lasst sich ein 2/3 H- langer, sehr
beweglicher Bacillus isoliren, der dann Ketten
bildet, deren Glieder 1,5 (j. lang und 0,5 |x breit
sind. In mehrere Monate alten Culturen sollen die
Ffiden Sporen gebildet haben. Die Culturen dieses
Bacillus f&rben sich nicht urangrun. Die Mosaik-
krankheit des Tabaks war in Kussland und Oester-
reich haufig, greift auch jetzt im Thai der Garonne
urn sich. Die abgestorbenen gelbgrauen Flecken der
Blatter sind von lebhafter gef&rbten Zonen ver-
korkter Zellen umgeben; diese specielle Form der
Krankheit heisst im sud6stlichen Frankreich nielle.
In den Zellen der Flecken beobachtet man Bacte-
rien, die den eben aus Cyclamen beschriebenen
fihnlich, aber kdrzer und beweglicher sind und
keine Sporen bilden. Die Culturflussigkeit f&rbt
dieser Bacillus nur gelb.

Tomatenfruchte, die im Wachsthum begriffen
sind, br&unen sich und werden von der Narbe aus
brandig. In den Zellen findet man 2/3—1 p. lange,
VJ—Va V- ^ r e i t e Bacillen, die compacte Zoogloeen
bilden, wenig beweglich sind und Culturen nur
wenig grun f&rben. Durch Einimpfung dieser
Bacterien in junge Friichte ist die Krankheit leicht
hervorzurufen, aber nicht durch Infection der
Bluthen.

In den Zellen der CrfacbWtisknollen, die braune
Flecken mit darunter zerstdrtem Gewebe zeigten,
fanden sich kurze, sehr bewegliche Bacterien von
1—1,25 [A Lange, die die Culturbouillon nicht
f&rben.

Absterbende tunesische Keben zeigten auf dem
Querschnitt der Wurzeln und der Basis der Reben
bleifarbene (livide) Stellen. Die Holz- und Mark-
strahlelemente waren gebrfiunt und gumm6s ver-
andert; sie enthielten zahlreiche Colonien kurzer
Bacterien, die in Culturen kurze Ketten bilden,
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deren Glieder 1 — 1,25 |x lang sind. Sie ffcrben
die Culturflussigkeit nicht. Infectionen an der
Basis von Reben verursachten ahnliche Flecke.
Reben von Saint-Aignan (Loir-et-Cher) hatten
krebsartige Flecke, wie sie bei Anthracnose vor-
kommen, die aber wohl auch von dem eben be-
schriebenen Bacillus veiursacht sind. Diese Krank-
heit ist vielleicht die in Italien als mal nero be-
zeichnete.

Aepfel, wie Calville, Reinette etc. zeigen beim
Durchschneiden oft Stellen, die duTchscheinend
und glasig aussehen, dann sterben die Zellen ab
und nebmen fahle Farbe an. Man findet dort
kurze Bacillen, die die Culturbouillon nicht farben.

p. 671. SUT les Pterophyllum. Note de M. B.
Renault.

Verf. bescbreibt ein neues Pterophyllum Cam-
hrayi aus dem Permischen von Autun.

p. 744. Maladie de la Toile, produite par le
Botrytis cinerea. Note de MM. Pr i l l i eux et
Delacroix .

In der Umgegend von Fontainebleau wurden
massenhaft Gemttse- und Schmuckpflanzen des
freien Landes, wie S&mlinge in Kasten (Begonia,
Alternanthera, Echeveria, Lactuca) von Botrytis
cinerea vernichtet, deren Mycel die Wurzeln und
die umliegenden Erdtheilchen wie ein Gewebe um-
spann. Auf den getOdteten Pflanzen fructificirte
der Pilz. Ueberhaupt glauben die Verf., dass die
Botrytis ofter den G&rtnereien grossen Schaden
bringt. Sie fuhren einen Fall an, wo durch Botry-
tis Zweige, Blatter und Knospen der Rosen zum
Welken und Abfalien gebracht wurden und auch
Nelken stark geschadigt wurden. Die Verf.
glauben nach einem Vorversuch, dass Kupfervitriol
ein Mittel gegen die Botrytis sein werde. Sie
fCLhren dazu auch an, dass Botrytis in den Wein-
bergen von Sauterne nach Einftihrung desSpritzens
gegen Peronospora nicht mehr so kraftig sich ent-
wickelt.

p. 773. Signification de l'hermaphrodisme dans
la mesure de la gradation des vegetaux; par M.
Ad. Chatin.

Verf. zeigt in langerer Auseinandersetzung, dass
hermaphrodite Bluthen immer ein Zeichen haherer
systematischer Stellung der betreffenden Familien
im Ganzen und in den einzelnen grftsseren Grup-
pen sind.

p. 819. Trajet des canaux resineux dans les
parties caulinaires du Sapin argente. Note de M.
J. Godfrin.

Die Harzgange der Abies pectinata folgen im
Jahrestrieb dem Verlauf der Gefassbundel, mit
welchen sie in der Zahl ubereinstimmen. Die
Harzgange verzweigen sich nicht. Jeder durch-
• " " " " Jahrestrieb, urn am Ende des-lauX^jir sic^^kn

selben blind zu endigen und vorher etwas nach
aussen in eine becherfOrmige Rindenwucherung
auszubiegen, in der im Winter der Vegetations-
punkt liegt. In derselben HOhe beginnen dann
auch wieder in einem etwas mehr nach innen
liegenden Kreise die Harzgange fur den nachsten
Jahrestrieb. Eine Verbindung zwischen diesen
und denen des nachstunteren Triebes besteht
nicht. Die Nadeln entspringen in der Mitte
zwischen zwei HarzgSngen des Stammes; die zwei
Harzgange der Nadel erhalten erst nachtrfiglich
Verbindung mit denen des Stammes durch einen
von letzteren gebildeten Fortsatz. Zwei aufein-
anderfolgende Nadeln lassen zwischen sich immer
dieselbe Anzahl Harzgange, welche zusammen mit
der Gesammtzahl der Harzgange auf dem Quer-
schnitt also die Blattstellung ergiebt. Der Stamm
enthalt mindestens 8 Harzgange, die schon im
jugendlichen sich fiber die Cotyledonen erhebenden
Stammchen vorhanden sind. Die an glatten
Stammen von hSchstens 10 cm Durchmesser auf-
fallenden Harzbeulen liegen an der Verbindungs-
stelle zwischen Blatt- und Stammharzgangen und
entstehen durch Erweiterung der harzfuhrenden
Intercellularen (intervalles cellulaires).

p. 827. Sur la cassage des vins. Note de M.
A. Bouffard.

Der 1893er Wein zeigt die unangenehme
Eigenschaft, leicht den Farbstoff fallen zu lassen,
wenn er mit Luft in Beruhrung kommt. Wenn
der Wein ruhig in der Flasche steht, bildet sich
zuerst ein irisirendes Hautchen auf der Oberflache,
dann bedeckt sich die Glaswand mit anhaftenden
Massen, die selbst in concentrirter Weinsaure un-
lOslich sind, und die Fltissigkeit sieht, nachdem sie
so den Farbstoff verloren hat, charakteristisch
schwach gelb aus. Beim Luftdurchleiten bekommt
der in den Fassern normal geftrbte Wein einen
braunrothen Niederschlag. Der eigenthUmliche
Geruch dieser Weine erinnert an den der stark
gealterten vins maderises oder rancios. Derartige
unangenehme Eigenschaften zeigten die Weine
auch, wenn sie mit ausgewahlter Hefe, Gips,
Weinsaure, Calciumphosphat behandelt waren.
Dagegen halt der Wein die Farbe, wenn er bei 60°
pasteurisirt oder mit schwefiiger Saure behandelt
wird. Selbst schon toube Weine wurden durch
das Erwarmen wieder hell; freilich bekommen die
Weine dabei leichten Kochgeschmack.

Da die beschriebene Weinkrankheit durch Er-
warmen zu verhilten ist, kftnnte man vermuthen,
dass sie von Bacterien verursacht wird. Dagegen
spricht aber, dass das Verderben des Weines
durch Filtration durch Chamberland-Filter, Zusatz
von bacterientOdtenden Mitteln, wie Salpetersfture
und Sublimat nicht verhiiulert, nicht einmal ver-
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langsamt werdcn kann., Vielleicht zeigt dieser i
kranke Wein die Eigenschaft jedes Weines, dass '
dqr Farbstoff durch Sauerstoff ausgefallt wird, \iur
in sehr verstarktem Maasse. Vielleicht ist in dem
hellen, heissen, trockenen Sommer von 1893 der
Farbstoff schon in der Beere alt geworden und hat
sich zwar bei der Gahrung gelOst, wahrend welcher
er vor der Sauerstoffeinwirkung geschutzt war, er-
vries sich aber nachher als sehr unbest&ndig. That-
sachlich hat man auch soost nach 'Jahren mit sehr
frahzeitiger Lese }>eobachtet, dass der Farbstoff
leicht ausfiel. Demnach wurde das Pasteurisiren
hier den neuen Erfolg haben, dass es den Farbstoff
fixirt.

p. 882. Sur le parasitisme d'une espece de JBo-
trytis] par M. Louis Mangin.

An den oben (siehe unter p. 744) angefuhrten
Auslassungen von Prill ieux und Delacroix
hat Verf. auszusetzen, dass die Genannten den
Parasitismus von Botrytis nicht durch Culturen
nachgewiesen hatten, wie er es that; andererseits
haben Pr i l l i eux und Delacroix die Pezizaform
ihres Pilzes nicht beobachtet und kftnnen daher
uicht behaupten, dass sie Botrytis dnerea unter
den H&nden gehabt haben.

Zu dem Vorschlag der Genannten, die Botrytis
mit Kupfervitriol zu bek&mpfen, ftthrt Verf. an,
dass, wie er bereits publicirte (Mangin, Sur la
toile, affection parasitaire de certains vegetaux,
Bull, de lasoc. de biologie, 3. mars 1894), Vioooooo
Kupfer oder Zink geniigt urn die Sporen zu tOdten,
und Viooooooo um d i e K e i m u n B zu hindern. D*e

Schwierigkeit liegt hier aber darin, dass der Pilz
in der Erde vernichtet werden muss und dass da-
bei die Pflanzenwurzeln, besonders die der jugend-
Hchen Samlinge leicht geschadigt werden.

p. 884. Modifications anatomiques des plantes
de la mcme espece dans la region mediterraneennc
et dans la region des environs de Paris. Note de
M. W. Russell .

Durch Untersuchungen an 58 krautigen oder
halbholzigen Pflanzenspecies aus 23 Familien will
Verf. den Einfluss des Klimas auf die Ausbildung
derselben Pflanzenspecies nachweisen.

Er entnimmt daher AngehCrige derselben Spe-
cies, einerseits von Carnoules und Sollies-Toucas
(Var) im Mittelmeergebiet, andererseits von Lardy
bei Paris und zwar jedesmal von sandigen Kalk-
kugelabhangen derselben Exposition. An beiden
Standorten wurde bei voller Bluthe gesammelt, im
Mittelmeergebiet im Juni und Juli, bei Paris im
August und September. Untersucht wurden Che-
nopodium album, Galium Mollugo, Prunella vulgar*
etc.

Im Ganzen findet er, dass die Exemplare des
Mittelmeergebietes sich von denen der Pariser

174

Gegend unterscheiden durch eine Epidermis mit
gr8sseren, regelmassiger conturirten und dickwan-
digeren Zellen, durch auf Kosten des chlorophyll-
freien, sich hier zu Schutzgewebe*ausbildenden
Parenchyms entwickelte, 'assimilirende Rinde,
durch grOsseren Durchmesser der Gefasse und
durch dickere Blatter vermCge st&rkerer Ausbil-
dung des Pallisadengewebes.

p. 889. Sur des fruits de Palmiers trouves dans
le e'enomanien aux environs de Sainte-Menehould.
NotedeM. P. Fl ic he.

Wohlconservirte Palmenfrtichte fanden sich im
Cenoman (Pecten asper) von Sainte-Menehould,
wflhrend solche bisher erst aus dem Senon in
Frankreich und dem oberen Cenoman (Quader-
sandstein von Tiefenfurth in Schlesien) bekannt
waren. Der erste der gefundenen Typen erinnert
an Cocoineen, die z'weite seltnere an Aslrocaryum\
ersterer wird daher Cocoopsis, letzterer Astrocaryop-
8is genannt.

p. 931. Recherches sur la structure des Lichens.
Note de M. P. A. Dangeard.

Der grosse runde, centrale Korper der zum Typus
Cystococcus humicola gehorenden Flechtengonidien
wurde bisher falschlich fur einen Kern gehalten;
Verf. findet, dass dies ein Pyrenoid wie das von
Chlamydomonas ist und der wahre Kern dicht an
der Membran liegt und bisher als Vacuote be--
schrieben wurde. Dieser Kern besitzt einen Nu-
cleolus, eine Membran und Chromatinkugeln.
Hand in Hand mit den Theilungen der Gonidien
sowohl wie mit denen der freien Alge gehen Kern-
theilungen [Physcia parietina, Anaptychia ciliaris,
Oyrophora pustulata). Ebenso wie bei diesen kann
man die Structur durch Farbung sichtbar machen
bei den Trentepohlien von Graphis und Opegrapha,
den Protococcus von Ehdocarpon etc.

Die Zellen des Flechtenpilzmycels besitzen
meist nur einen Kern (Physcia, Anaptychia, Pelti-
gera} Gyrophora, Parmelia, Collema), nur im Mark
kommen zwei oder drei vor (Collema, Peltigera).
In den Perithecien enthalten die Zellen der Para-
physen, wenn diese verzweigt und septirt sind,
nur einen Kern. Die krustenartigen Gebilde man-
cher Flechten sind keine todten Schutzorgane;
auch in den Rhizoiden findet man noch lebende
Kerne und Plasma.

p. 933. Sur des tumeurs ligneuses produites
par une Ustilaginee chez les Eucalyptus. Note de
M. P a u l V u i l l e m i n .

Samlinge von Eucalyptus globulus, amygdalina,
rostrata, leucoxylon, macrorhynchus im botanischen
Garten zu Amsterdam zeigten an den unteren Par-
thien der Stamme und Aeste harte, bis 5 cm Durch-
messer haltende Knoten, auf denen hexenbesen-
artige Verzweigungen sassen. Durch Unter-
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suchung eines Eucalyptus amygdalim konnte Verf.
feststellen, dass diese Knoten durch eine Ustilago
verursacht werden,die amWurzelhals eindringt und
mit ihren Fftden die Intercellularen und Gefasse
ausfallt. Sie durchsetzen auch Zellen des Markes, t

der Markstrahlen, des Holzparenchyms und Holz- j
fasern und treiben die innerste Celluloseschicht i
vor sich her und sind dann auch auf ihrem Wege |
durch die Intercellularen von einer Cellulosehttlle
umgeben. Einige solche Faden dringen auch nur
in die Zelle hinein und bilden Haustorien. Defor-
mationen verursacht der Pilz erst, wenn er fructi-
ficirt. Zu dem Zwecke schieben sich die My eel-
faden zwischen die Cambiumzellen der Seiten-
knospen, anastomosiren und bilden einen Schleim
als Vorl&ufer der Sporen in einer durch ZerstGrung
der zarten Zellen entstandenen, zwischen Holz
und Bast liegenden HOhiung. Das theilweise zer-
stdrte Cambium hypertrophirt und bildet dicke,
gewundene Holzschichten. Die Knospe bildet sich
zu einem Canal urn, der vom Pilz ausgetibte Reiz
pflanzt sich in das Cambium des Stammes fort.
Das unmSssige Wachsthum bewirkt Zerreissungen,
in deren Folge man im Innern des Tumors Hdh-
lungen findet, in welche losgelOste Fasern herab-
hangen. Die Oberflache der zu einem Canal um-
gebildeten Knospe tragt ganz kleine Blattchen, die
vor ihrer Ausbildung von dem Holzzuwachs ein-
geachlossen wurden. Dieser Trieb bildet Seiten-
aste, die ahnlich umgestaltet werden; einzelne
dieser Aeste kOnnen bis nach aussen wachsen und
dann den Hexenbesen bilden. Far die Fructifi-
cation der Ustilago ist die von dem Eucalyptus als
Folge des Reizes gebildete Wucherung schadlich,
denn der Anfang der Fructification wird von den
Neubildungen des Eucalyptus eingeschlossen und
vertrocknet. Reife Sporen findet man dagegen in
den Hohlungen der Rinde nahe der Mflndung des
Kanales, in den die Knospe umgewandelt ist. Die
Sporen sind violettbraun, oval, glatt, 7 bis 9 X 5 , 5
bis 7 (x gross. Der Keimfaden bildet sporen-
tragende Seitenzweige. Verf. nennt den Pilz
Ustilago Vriesiana; es ist der erste, der solche
Holzwucherungen veranlasst. Vielleicht verhilft
sein Studium zur Aufklarung der Natur der Holz-
knollen an B&umen.
1 p. 942. Contribution a l'etude de la peste des
eaux douces. Note de M. £. Bata i l lon .

Verf. fand einen Bacillus [3—4 [x lang, 0,9—1 a
breit, sehr beweglich), der Forellen und deren
Eier, andere Fische, auch Krebse unter den Sym-
ptomen der Krebspest, und Frosche todtet.

p. 992. Creation de varietes nouvelles au moyen
de la greffe. Note de M. L u c i e n D a n i e l .

Verf. prttft, ob durch Pfropfung und Aussaat
der hier erzielten Pflanzen neue Varietftten zu er-
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halten sind und findet, dass die Resultate nach
den Einzelfallen verschieden sind. Er pfropfte
gerbe Ruben (navet) auf wildes Sisymbrium Alliaria
und fand, dass die Samlinge deutlich Ruckkehr
zum wilden Typus zeigten. Die Pfropfung einer
Knight'schen Erbse (pois ride) auf Faba vulgaris
hatte keine ver&ndernde Wirkung. Bei Bohnen
zeigt sowohl das Pfropfreis, wie die S&mlinge,
deutliche Wachsthumsreduction. ,

Bei Cruciferen erzielte Verf. aber dann deutliche
Uebertragung durch Pfropfung erzielter neuer
Eigenschaften auf die Samlinge. Sisymbriwn Alli-
aria auf Grilnkohl ergab S&mlinge, welche25Triebe
von 0,4 m HOhe bildete, viel grfiner und zarter
waren, eine kraftige und stark verzweigte, 0,03 m
dicke, 0,3 m lange Wurzel hatten; die Blatter
standen dicht zusammen, wodurch die Pflan/«
ein charakteristisches st&mmiges Aussehen erhielt.
die Blatter waren gruner, etwas gefaltet wie beim
Kohl und rochen sowohl nach Sisymbrium wie nach
Kohl. Die Vergleichspflanzen, aus wildem Sisym-
brium erzogen, bildeten nur je 6—10 Triebe von
0,65 m H6he, eine wenig verzweigte kaum 0,02 m
dicke, 0,15—0,2 m lange Wurzel; die gelblich
gr&nen Blatter standen ziemlich weit von einander
ab und rochen scharf nach Knoblauch.

Im Ganzen zeigten also auch die Samlinge des
gepfropften Sisymbrium den reducirten Wuchs des
Pfropfreises, das gedrungenere Aussehen des Kohls
und etwas dessen Geruch; einer grOsseren Ent-
wickelung des Assimilationsapparates entsprach
die der Wurzeln. Die Wurzel der gepfropften
Pflanzen war weniger holzig, das Markgewebe
kaum verdickt, die Sclerenchymparthien der Rinde
fehlten, der Gef&sscylinder war reducirt, Rinde
und Bast waren verdickt. Der Stengel dieser
Pflanzen war zarter, weniger reich an Holzgewebe,
reicher an Chlorophyll; im Mark fanden sich keine
Hfihlungen, wie bei dem wilden Sisymbrium. In
den Blattern fand sich mehr Chlorophyll, die An-
ordnung und Ausbildung der Parenchymzellen
zeigte aber keine Veranderung.

I Weiter wurden Ruben mit rothem Wurzelhalsc
I auf Chou de Mortagne gepfropft und davon Sam-

linge erhalten, die etwas kleinere Rfiben lieferten,
letztere hatten aber einen eigenartigen Geruch, der

| gleichzeitiganKohlundRabeerinnert. ZurBluthc-
zeit zeigte sich ein Theil der Pflanzen krttppelhai't
und bltthte schlecht, ein anderer besass normale
und gedrungene Zweige, ein dritter nur normale.

! Man kann also von manchen krautigen Pflan-
! zen Pfropfhybriden erzielen, die neue Eigen-

schaften in Bezug auf den Ernfihrungsapparat
haben, wenn man sie auf Unterlagen setzt, die
ihnen in dieser Beziehung ilberlegen sind. Der
Einfluss auf das Pfropfreis und seine Samlings-
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Nachkommenschaft ist in den Einzelfallen ver-
schieden stark, bei Cruciferen scheint er besonders
hervorzutreten.

p. 1065. La reproduction sexuelle chez les
Ascomycctes. Note de M. P. A. Dangeard.

Verf. will bei Peziza vcsicidosa die geschlecht-
liche Fortpflanzung gefunden haben und zOgert
nicht anzunehmen, dass dieselbe in der ganzen
Gruppe nach demselben Modus verlauft.

Jeder Ascus soil aus einem »Ei« oder einer Oo-
spore hervorgehen, die im Stroma gebildet werden,
indem zwei dicke F&den sich aneinanderlegen,
worauf jeder dieser Faden eine terminale Zelle mit
einem Kern abtrennt. Die Zellen copuliren, die
beiden Kerne verschmelzen sofort. Dann treibt
das »Eit an seinem Gipfel eincn Fortsatz, der
zum Ascus wird. Der Sexualkern wandert hinein,
begiebt sich an die Spitze des Ascus und theilt
sich hier entsprechend der Sporenzahl einige Male.
Damit ist nach Verf. die geschlechtliche Fort-
pflanzung der Ascomyceten deutlich charakterisirt.

p. 1078. Recherches sur 1'augmentation des
recoltes par 1'injection dans le sol de doses mas-
sives de sulfure de carbone; par M. Aime Gi -
rard.

Der Verf. hatte im Jahre 1887 Stellen von
Zuckerriibenfeldern, die von Heterodera Schachtii
befallen waren, mit Schwefelkohlenstoff (33 kg auf
den Ar) behandelt. Im na'chstcn Jahre wuchs auf
diesen Stellen das Getreidc urn 10—12 cm Linger
als auf den nichtbehandelten benachbarten Theilen
des Feldes. Die Erntegewichte dieses und anderer
Versuche sind in der untenstehenden Tabelle ent-
halten. Dazu ist zu bemerken, dass die Schwefel-
kohlenstoffgabe ftberall die gleiche war und dass
die Versuche von 1891 und 1892 in der Weise
auf armem Boden angestellt wurden, dass 1892
kein neuer Schwefelkohlenstoff gegeben wurde,
aber die einzelnen Pflanzenarten in beiden Jahren
auf verschiedenen Stellen cultivirt warden. Dun-
gung wurde in alien Fallen vermieden. Sehr be-
merkenswerth ist, dass die Schwefelkohlenstoff-
gabe im letzten Versuch auch im folgenden Jahre
noch wirkte und der Mehrertrag sogar procentisch
noch htther war, wie im ersten Jahre. Es hangt
dies wohl damit zusammen, dass im zweiten Jahre
die Trockenheit auf die Pflanzen auf den nicht be-
handelten Parcellen infolge des armen Bodens sehr
wirkte. Auch in dem ersten Versuch (1888) war
der Schwefelkohlenstoff mehrere Monate vor der
Aussaat des Getreides eingebracht und wirkte doch.

•

1888
Getreidekorner
Getreidestroh

1S89

Richtcr's Imp.
„ , Jeuxey

Kartoffeln G c l b / R o 8 C

Red Skinned

1891

1W2 ,

n * -j Korner
G e t r c i d e Stroh

Hafer K 6 r n c r

Stroh
Zuckerruben
Kartoffeln [Richtcr's Imp.,

Klce | Frisch
2Schmtte; | BeilOOOpctr.

.. Xdroer
octreidc g ^

Hafer K 6 r n c r

Stroh

ZuckerrQben
Klee lufttrockcn

ohne

Flftchenraum
2,1 Ar

mit
SchwefclkohlcnBtoff
67 kg

Il.-i ..

357 »
240 .
201 ..
225 .

15,2 »
63 »

16,5 »
50 »

295 »
257 »

275 „
f>"* i)

15,5 «

8 »
13,5 »

201
21 »

98 kg

1,25 Ar
465 »
259 »
263 »
312 »

1 Ar
17,55 »

77 »

18 »
65 »

350 »
305 •

355 »
<J7 »

28 »

16 »
21,5 ,

260 »
46 »

Mehrertrag
nach Gewicht

31kg
•r> ••

10S »
13 »
62 »
87 n

2,35 »
14

1,5 »
15 »

55 »
48 »

80
39

12,5 .

8 »
8 »

59
'25

in Proc
46,28
2I.7S

30
5,3

30,8
3R.GG

15,46
22,22

9,09
30
18,37
18,67
29,09
f.7/24

80,64
100
59,29
29,35

119,04



179 . •

Dcr Zuckergchalt der Raben von 1801 war auf
dem behandelten und dem nicht behandelten Stttek
gleich (17,27#). Der erste Kleeschnitt von 1S91
enthielt auf dem nicht behandelten Stuck 83,8,
auf dem behandelten 7 7 , 3 # Wasser.

Der Verf. halt die Erklftrung fur diese Resultate,
dass der Schwefelkohlenstoff ein Reizmittel far die
Pflanze sei, fur wenig wahrscheinlich, weil dieser
Karper in wenigen Tagen aus dem Boden ver-
dampfe. Der Vcrf. glaubt eher, dass der Schwefel-
kohlenstoff auf die niederen Organismen und In-
s'ecten, die den Pflanzenwurzeln schadlich werden,
lodtlich wirke. Es sei freilich' unbekannt, ob er
die Bacterien t6dte, die KnGllchenbacterien seien
jedenfalls am Leben geblieben, denn der Klee auf
den SchwefelkohlenstofF-Parzellen hatte reichlich
Knollchen; die stickstofffixirenden und die nitrifi-
cirenden Bacterien seien jedenfalls auch lebendig
geblieben, denn die Versuche wurden ja ohne
Danger zu Ende gettthrt. Der Verf. glaubt daher
einatweilen, dass der Schwefelkohlenstoff haupt-
sachlich die Insecten tOdte, die cbenso wie Regen-
wtirmer vor dem Schwefelkohlenstoffdampf fliehend
auf die Erdoberflache kommen und dort sterben.
Die zwcite Frage der Rentabilitat der Schwefel-
kohlcnstoffbehandlung will er durch neue Versuche
lOscn.

(Schluss folgt.)

Rabinowitsch, Lydia, Beitrage zur
Entwickelungsgcschichtc der Frucht-
korpcr einiger Gastromyceten. Inaug.-
Diss. der Universitat Bern. Miinchen, Val.
llofling. 1804.

(Sep. aus Flora. 1894. Erganzungsband. 38 S. 2 Taf.)

Durch genaue Untersuchung ist es der Verfasserin
gelungen, einige strittigePunkte in unserem Wissen
von den Gastromyceten aufzukl&ren. Sie zeigt,
dass die Grenzlinie zwischen dem fruchtbaren und
dem unfruchtbaren Theil der Fruchtkfirper einiger
Li/coperdomrten nicht einer inneren Peridie angc-
hOrt, sondern aus einem Theile der Gleba selbst
entstcht, behandelt dann die Entwickelung von
Gleba, Peridie und Sporen ciniger Scleroderma-
Arten, daran, ebenfalls meist auf eigener Unter-
suchung beruhende, Bemerkungen fiber deren
nachste Verwandtschaft (Areolaria, Phlyktospora
Pompholyx, Polysaccum, MelanogasterjanachliesBend.
Geaster hygrometricus und Mitrmyces stehen Scle-
roderma weniger nahe. Den Schluss machen Mit-
theilungen uber Sphacrobolus stellatus Tode, aus
welchen hervorgcht, dass die Collenchymschicht
der Fruchthalle dieses Pilzes demReceptaculum der
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Phulloideen homolog sei, wahrend die Volvagallert
der letateren der aussersten »Mycelialschichta der
Sphaerobo!ushi\l\e entspreche.

Basgen.

Wissenschaftliolie Meeresuntersuch-
ungen, herausgegeben von der Com-
mission zur wissenschaftlichen Unter-
suchung der deutschen Meere in Kiel
und der biologischen Anstalt auf
Helgoland. NeueFolge. Bd. 1. Heft 1.
1894.

Der vorliegende, stattliche Quartband enth&lt .
neben zahlreichen zoologischen auch mehrere Ab-
handlungen, die den Botaniker interessiren. Die
erste derselben, vom Director der Helgolandischcn
Station, Professor Fr. H e i n c k e , herrahrend,
fahrt den Titel: »Die biologische Anstalt auf Helgo-
land und ihre Thatigkeit im Jahre 1893«. Sie macht
uns mit den dortigen Einrichtungen bekannt, die,
wennschon zumal r&umlich noch einigermaassen
beschrankt, doch alles in vollem Maasse bieten, was
man far fruchtbares Studium von Seegewachsen
wanschen kann. Weiter enthalt der Band noch
folgende botanische Abhandlungen: 1) Dr. F.
Kuckuck, Bemerkungen zur marinen Algenvege-
tation vonHelgoland,p.225-263, und 2) H. Sand-
stede, die Flechten Helgolands, p. 268—-275.
Dr. Kuckuck giebt nach einer kurzen, von einer
habschen Uebersichtskarte des Gebiets begleiteten
Einleitung eine Aufzahlung der seit der Publication
von Reinke's Listen im Helgolander Gebiet gefun-
denen und sicher gestellten Algenformen, die aberall
durch werthvolle morphologische und entwicke-
lungsgeschich'tliche Ausfahrungen belebt wird.
Schone Holzschnitte, 29 an Zahl, illustriren die
besprochenen Arten. Von diesen entfallen auf die
Phaeophyceen 19; auf die Florideen 5; die Chloro-
phyceen und Kyanophyceen werden in minder er-
schOpfender Weise mehr anhangsweise abgehandelt.
Qanz neue Formen sind: nSphaccloderma hclgolan-
diewmn. gen. etsp. S. 233, Sorapum simulansn. g.
et sp. S. 237, Eal/sia Borneti n. sp. S. 246,
Outleria mullifida var. confervoides n. var. S. 251,
Codiohm Tetrocelidis n. sp. S. 259, Prasinocladus
luhneus n. gen. et sp. S. 261, Amphithrix Lamina-
riae n. sp. S. 263.

Von Flechten waren far Helgoland durch Hallier
10 Arten bekannt gegeben worden. Sandstede
hatdieseZahlauf 45 gebracht. Zwei von Hallier's
Arten aber hat er nicht wieder gefunden, namlich
Collema rupestre wt.flaccidum Schar. und Gyalecta

, epulotica Schar. Die Bestimmung letzterer Art er-
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scheint ihm zweifelhaft, er fand an den angegebenen
Fundstellen stets nur Leconora citrina Ach. var.
Dem Unterland und der Felskante fehlen nach
Sandstede dieFlechte fast absolut, auf dem Ober-
land sind sie spiirlich und kriipplich entwickelt.
Out ausgebildete Exemplare kommen eigentlich nur
auf der Dane vor. Die hSufigste aller Flechten
auf der Dane, an den zur Landbefestigung ein-
gepflanzten StSben wachsend, ist Lecanera Hageni.

H. S o l m s .

Lister, Arthur, A Monograph of the
Mycetozoa being a descriptive cata-
logue of the species in the Herba-
rium of the British Museum. London
1894. 8. 224 S. nnd 77 photolith. Tafeln.

Unter den zahlreichen, bereits erschienenen
Specialcatalogen des British Museum wird der vor-
liegende gewiss einen hervorragenden Rang ein-
nehmen, denn der Verfasser hat nach langjuhriger
Besch&ftigung mit der Gruppe die Muhe nicht ge-
scheut, die wichtigsten Originalsammlungen, zumal
auch.die de Bary's zu studiren und seine Arbeit zu
einer generellen Monographie der Mycetozoen zu
gestalten, nach der man in Zukunft ohne besondere
Muhe wird bestimmen kOnnen. Und das war bis-
her nicht oder nur auf grossen Umwegen mfiglich,
weil Rostafinski zu de Bary's stetem Verdruss
seinen Text nur in polnischer Sprache hatte er-
scheinen lassen. Obwohl Verfasser im Einzelnen
vielfach von R o s t a f i n s k i abweicht, schliesst er
sich doch in den Grundzugen des Systems an ihn
an. Nach einer kurzen entwickelungsgeschichtlich-
hiologischen Einleitung folgt zun&chst eine Qber-
sichtliche Zusammenstellung der Abtheilungs- und
^amiliencharaktere. Jede einzelne Familie beginnt
^it einem Bestimmungsschlttssel fur die Genera,
die durch klare, einfache Holzschnitte illustrirt
werden. In dem Genus findet man ferner sehr prak-
tischerweise eine Bestimmungstabelle far die Arten
^orangestellt. Auf jeder Tafel sind in der Regel
2 Arten in Habitusbild und Analyse dargestellt,
die freilich die schOnen farbigen Originalbilder, die
&ef. zu bewundern Gelegenheit hatte, nur insoweit
wiedergeben, als dies bei Anwendung des photo-
8*aphischen Verfahrens mfiglich ist. Diese zahl-
reichen und sorgfeltig ausgeftlhrten Bilder werden
' ' bei der Benutzung ties inches ausserordentlich

erweisen. H- S o l m s ' \
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rius sanguiJluus'Pau\ct{yroc. verb.). —P. Bargagli ,
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— S.Sommier eE. Levier, Ombellifere nuove del
Caucaso (proc. verb.). — E. Bar on i, A proposito
di un lavoro del dott. F. Saccardo intitolato: Saggio
di una Flora analitica dei Licheni del Veneto fproc.
verb.). — S. Sommier, Ahine Thomasiatm (Gay sub
Mnehrinqia) Degen. — Nr. 3. T. Caruel, Tribus
familiae Thaseolacearum (proc. verb.). — S.Sommier,
Glyceriafeshicaeformis var. violacea. — P. Bolzon,
La Flora del territorio di Carrara. Nota settima. —
U. Martelli , Aponogeton Loriae n. sp. (proc. verb.}.
— G. Arc angel i , Sopra alcuni lavori del signor L.
Maquenne concernenti la respirazione e la loro rela-
zione con la funzione fotogenica. — Nr. 4. E. Chio-
venda, Delle Euforbie della sezione Ani&ophyllum
appartenenti alia Flora italiana. — C. Arcangeli ,
Cenno necrologico sul Socio Edoardo Rostan. —- A.
De' Bonis , Risposta alle osservazioni sulla mia
nota »Sopra alcuni fiori cleistogamic — A. Goiran,
A proposito di alcune Cyperaceae raccolte nei d'intorni
di Verona. — L. Michelett i , Circa taluni entomo-
cecidi. — G. Arcangeli , Sopra alcuni recenti lavori
riguardantirisomorfiamo fisiologico. — U. Martell i ,
Sul Narcissus Tazzetta (proc. verb.).

Malpighia. IX.Bd. Nr.13. F. Saccardo, Ricerche sull'
Anatomia delle Typhaceae (Tav. 1—6). — A. Bal-
dacci, Risultati botanici del viaggio compiuto in
Crete nel 1893. — P. Pero, Cenni oroidografici e
studio sulle Diatomee del Lago di Mezzola.

Nuovo giornale botanico italiano. Nr. 2. S.Sommier
e E. Levier, Decas Umbelliferarum novarum Cau-
casi.— S.Sommier e E. Levier, Decas Compo-
sitarum novarum et duae Campanulae Caucasi novae.
— U. Martelli , Iris pseudo-pumila Tin. (con tav.).
— C. Massalongo, Descrizione di un nuovo ento-
mocecidio scoperto in Sardegna dal Conte U. Mar-
telli (con tav.). — G. Nobi l i , Nota sulla Flora del
Monte Mottarone.— A. Pre d a, Contributo alia Flora
vascolare del territorio livornese. — U. Brizi, Ri-
cerche sulla Brunissure o annerimento delle fogiie
della Vite. — G. Sandri e P. Fantozzi , Contri-
buzione alia Flora di Valdinievole. — P. Voglino,
Ricerche intorno all' azione delle lumache e dei rospi
sullo sviluppo di alcuni Agaricini.

Neue Litteratur.
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epidemie. Jena, Gust Fischer, gr. 8. 127 S. mit i
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Sieber, A., Der Palmengarten zu Frankfurt a. M. Ber-
lin, Paul Parey. hoch 4. 8 und 124 S. m. 40 Abb.,
1 Grundplan u. 12 Taf.

Wanning, E., A Handbook of Systematic Botany. With
a Revision of the Fungi by Dr. E. Knoblauch. Transl.
and edit, by M. C. Potter. London, Swan Sonnen-
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II. Abtheilmig.

Be*sprechungen: Comptes rendus hebdomadaires des seances dc l'acad&nie dee sciences (Schluss). — R. Barth ,
Die geotropischen Wachsthumskrammungen der Knot en. — Qhr. Luerssen , Beitrage zur Kenntniss der
Flora West- und Ostpreussens. — Karl Freiherr von Tubeuf , Pflanzenkrankheiten durch kryptogame
Parasiten verursacht. Eine Einfahrung in das Studium der parasit&ren Pilze. Schleimpilze, SDaltnilze und
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Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXV1II. Paris 1894. I. semestre.

(Schluss.)

p. 1099. Sur la stabilite des solutions etendues
de sublimed Note de M. Leo Vignon .

Im Anschluss an seine vorjahrige Mittheilung
hat Verf. n&her untersucht, wie und warum Subli-
matlOsungen (l°/oo) 8^c^ D e i m Aufbewahren ver-
andern.

Als er Sublimat 60 Stunden bei 80 ° hielt, subli-
mirten 4 # , die chemische Zusammensetzung des
Restes blieb aber unverandert HgCl2.

SublimatlOsung (t°/oo) ^ a n n im luftverdfinnten
Raum mehrere Male bei gewtthnlicher Tempefatur
vOllig eingedunstet werden, ohne dass ein Theil
des Sublimates unldslich werde. In von Staub und
Ammoniak befreiter Luft bildet SublimatlOsung
(l%o) keinerlei unl&slichen Xiederschlag in 60
Tagen. Dagegen verandert sich SublimatlOsung
an gewohnlicher Luft in verschiedenem Grade, je
nach den Bedingungen. unter denen die Oberflftche
der FlOssigkeit gehalten wird, ob sie z. B. offen
oder mit Glasplatte oder Filtrirpapier bedeckt ist.
Tan ret hat schon die Wirkung von Ammoniak-
dampfen auf SublimatlOsungen nachgewiesen; Verf.
zeigte, dass andere alkalisch reagirende KOrper,

i Natron, Soda ebenso wie Ammoniak wirken.
der Fallung und Zeit des Eintrittes derselben

dabei verschieden. Die Menge des ausge-
schiedenen Quecksilbers ist dabei hoher, wie es
die Theorie verlangt, und nimmt mit der Zeit zu,
was von der Bildung von .Oxychlorflren oder Chlo-
ramiden abhangt. Die Veranderungen der Subli-
matlOsungen hfingen also ab von der Gegenwart
alkalischer KOrper, die aus der Luft demLosungs-
Wasser oder den Glasgefftssen stammen; Staub und

organische Substanzen reduciren auch die uxvd-
verbindung des Quecksilbers und erleichtern so
die Fallung.

p. 1108. Sur la fixite des races dans le Cham-
pignon de couche. Note de MM. Cost an t in et
L. Matruchot.

Die Zilchter kennen eine ganze Reihe von Cham-
pignonvariet&ten und wissen, dass die Eigen-
schaften einer solchen Varietat bei successiver
Aussaat desselben My eels constant bleiben. Es
fragt sich aber, ob diese Constanz auch gewahrt
bleibt *bei der Weiterzachtung der Champignons
aus Sporen, die die Verf. neulich im Interesse der
Verhtttung von Champignonkrankheiten empfahlen.
Die Verf. haben in dieser Richtung 20 wohl unter-
schiedene Champignonrassen, genauer aber nur
filnf untersucht und gefunden, dass auch nach dem
Urtheile der Praktiker eine Reihe von Eigenschaften
dieser Champignonrassen bei der Anzucht aus
Sporen vOllig constant bleiben. Andere Eigen-
schaften, wie Consistent desPilzes, relative GrOsse
des Stieles und Hutes wechseln dagegen je nach
den Culturbedingungen, der Temperaturconstanz,
dem Grade der Lufterneuerung, der Beschaffenheit
des Mistes etc. Diese Erfahrungen lassen hoffen,
dass man mit der Zeit besonders gute Rassen des
Champignons auswahlen und diese in der Cultur
fortgesetzt werde verbessern konnen.

Die funf von den Verf. naher studirten Rassen
unterscheiden sich wie folgt:
^ a. Hut hellbraunlich, mit wenigen grossen, mit

einem leichten, weissenp persistirenden Schleier
bedeckten Schuppen.

b. Hut dunkler brfiunlich, nicht schuppig, nur
faserig, sich am Rande in Faserbaschel theilend,
mit weissem hinfalligen Schleier.

c. Weisser, leicht schuppiger Hut.
d. SchOn weisser, faseriger Hut.
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e. Hellbr&unlicher Hut mit sehr zahlreichen
braunlichen Schuppen.

p. 1154. Sur le geraniol de Tessence d'Andro-
pogon Schoenanthus. Note de MM. Ph. Bar bier
et L. Bouveau l t .

Auf Grand dieser chemischen Untersuchung er-
klaren die Verf., dass das atherische Oel von Pe-
largonium ganz von dem aus Amlropogon Schoenan-
thus verschieden ist. Der Alcohol des letzteren
kann daher nicht mehr als Geraniol bezeichnet
werden und die Verf. schlagen vor, ihn Lemon ol
zum Ausdruck seiner Beziehung zum Lemonal,
dem aldehyde citriodorique aus dem Lemon grass
[Andropogon citratus) zu nennen.

p. 1215. Sur le latex de l'arbre a laque. Note
de M. G. Bertrand.

Das Material des beruhmten japanischen Lacks
ist der Milchsaft von Rhus-Arten. Verf. hat sol-
chen Milchsaft aus Tonkin von dem Baum S6n-
mat-Dau untersuchen kOnnen. In verschlossenen
Flaschen halt sich der Saft lange, an der Luft be-
kommt er in wenigen Minuten eine feste, unl&s-
liche, schwarze Haut und darauf beruht seine Ver-
wendung als Lack. Der Verf. will nun zeigen,
dass dieser Vorgang nicht auf einer blossen Oxy-
dation des Milchsaftes, sondern auch auf der Wir-
kung eines Fermentes beruht. Behandelt man den
Milchsaft mit Alcohol, so geht Laccol in L6sung,
das Ferment, die Laccase, f&llt aus. Das Laccol ist
ausserst leicht oxydirbar, wird schon an der Luft
braunroth und verharzt schliesslich, bei Gegenwart
von verdunntem Kali aber oxydirt es sich sehr
schnell und giebt eine tintenschwarze L6sung.
Fallt man nun eine alcoholische LaccollOsung mit
Wasser, so erhalt man eine weisse, sich nicht ver-
andernde Emulsion, fallt man aber mit wasserigcr
LaccaseldBung, so braunt sich die Emulsion und
wird endlich schwarzbraun. Die Farbung bleibt
aus, wenn die Laccaseldsung gekocht war. Die
Lackbildung beruht daher auf successiver Wirkung
des Sauerstoffes und des Fermentes. Letzteres
zeigt nicht die charakteristischen zuckerbildenden
etc. Eigenschaften anderer bekannter Fermente.

p. 1288. Sur une Ustilaginee parasite de la
Betterave [Entyloma leproideum). Note de M. L.
Trabut.

Ruben eines Versuchsfeldes der Ackerbauschule
von Rouiba zeigen an der Infectionsstelle der
ersten Blatter bis faustgrosse Wucherungen, deren
Gesammtgewicht ein Drittel des Gesammtgewichtes
der Rtlbe ausmachen kann. Diese Knoten be-
stehen aus Parenchym mit Gefassbundeln und ein-
gestreuten Sporenanhftufungen. Die Sporen sind
35 jx <Jick, rund, dickwandig und scheinen zu einer
Fl n gehftren, die Verf. einstweilen mit dem

Speciesnamen leproideum belegt. Die Wucherungen
entstehen durch Umbildung eines Blattes oder
einer ganzen Knospe und zeigen einen deutlichen
Stiel. Ueber den Umfang des Schadens, den
dieser Pilz verursachen kann, lasst sich noch Nichts
aussagen. Bisher hat er nur vftllig ausgewachsenc
Ruben ergriffen. Der Verf. glaubt, dass diese
Entyloma auf der wilden Beta vulgaris vorkommt
und von hier aus auf die cultivirten Ruben tiber-
geht.

p. 1289. Sur une maladie de la Vigne causee
par le Botrytis einerea. Note de M. L. Ra vaz.

In Weinbergen (Gironde und Charentes) zeigten
sich auf den Blattera rostfarbene, unregelmassige,
nicht scharf abgesetzte Flecken, die bis zu 0,05 m
Durchmesser haben. Sie kOnnen, wenn sie zu
mehreren oder in der Nahe des Blattstieles auf-
treten, den Tod des Blattes zur Folge haben. Die
Krankheit geht auch auf die Aeste junger Pflanzen
und vielleicht auch auf die Blattstiele und Trauben-
stiele fiber. Die Krankheitserscheinung hat Aehn-
lichkeit mit dem Mehlthau ; nahere Untersuchung
zeigt aber leicht, dass die erwahnten Blattflecken
beiderseits die grauen Gonidientrager von Botry-
tis einerea zeigen, am reichlichsten in der Mitte
jedes Fleckes. Infection von Blattern junger, im
Gewachshaus stehender Pflanzen mit Sporen von
Botrytis hatte schon in 24 Stunden die Entstehung
von 1 cm grosser Flecken zur Folge. Zur Aus-
breitung im Weinberg braucht aber der Pilz beson-
dere Bedingungen. In Regenwasser keimt der Pilz
zwar leicht auf Glasplatten, aber nicht auf Reben-
blattern; auf letzteren bringt man die Sporen nur
unter Benutzung von geeigneter NahrlSsung zur
Entwickelung. Dieselben Erfahrungen macht Verf.
mit PhyUosticta-Axten. Vielleicht scheiden die
Blatter schtttzende KOrper aus, die die Keimung
ihrerParasiten verbindern,und nur unterbesonderen
Bedingungen unterbleibt dieBildung dieser Schutz-
mittel oder wird die Keimung der Parasiten beson-
ders erleichtert. Der Verf. ist geneigt, hierauf
auch die Beobachtungen zurttckzufuhren, wonach
gewfthnlich saprophytische Pilze gelegentlich aui
grtlnen Pflanzen parasitisch auftreten.

p. 1299. La matiere verte chez les Phyllies,
Orthopteres de la famille des Phasmides. Note.de
MM. Henr i Becquerel et Charles B r o n g -
niart .

Die Arten der Gattung Phyllium ahneln in ihrei
Gestalt sehr einem granen Blatt und die Verf.
untersuchen, ob der grune Farbstoflf dieser Thierc
Beziehungen zum Chlorophyll zeige. Fruher hai
der eine von ihnen schon die Entwickelung def
Phyllum pulchrifolium aus Java studiren kdnncr
und gefunden, dass das junge Thier schdn blut-
roth ist, dann gelb und nach der ersten Hautung
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grunlich wird, welche Fftrbung sich dann bei jeder
H&utung vertieft.

Die histologische Untersuchung der Nymphen
von Phyllmm crurifolium ServiUe (Seychellen) zeigte
den Verf., dass unter der Chitinhulle eine chitino-
gene Schicht liegt, deren Zellen von Bindegewebe
umgeben sind. In diesem Bindegewebe linden sich
viele, eifOrmige, tiefgrune, kleine Kdrper, die auch
bei starker VergrOsserung homogen erscheinen und
demnach keine parasitischen Algen sein dttrften.
Der grtine Farbstoff wurde dann spektroskopisch
untersucht und zwar in der Weise, dass das
lebende Thier vor das Spektroskop gebracht wurde.
Das ausserste Roth wurde bis k 730 absorbirt,
weitere Bander erstreckten sich von 697—665,
582—576, 549—542, 516—509, 496—490 und
dann von 460 ab. Die Verf. finden, dass demnach
dieses Spectrum einigermaassen mit dem von Chlo-
rophylliOsungen, gut dagegen mit dem der Blatter
ubereinstimmt. Ein aicoholischer Extract der
Thiere ist eine grune, fluorescirende Flussigkeit,
die das Chlorophyllabsorptionsband a bei X=669
zeigt. Hinzugefugt -mag werden, dass die in Rede
stehenden Thiere haupts&chlich von Psidium pyri-
ferum leben.

p. 1345. Sur la stabilite des dissolutions aqueu-
ses de bichlorure de mercure. Note de M. E.
Burcker.

Zur Frage der Haltbarkeit der Sublimatl5sungen
(s. oben) macht Verf. folgende Versuche. Er last
1 g Sublimat in 1000 Leitungsquellwasser und
erhalt so eine Flussigkeit, welche gewichtsanaly-
tisch untersucht 0,9 g Sublimat im Liter e nth alt.
Von dieser LOsung wird der Theil A im Licht und
an der Luft bei 13—17° bewahrt, der Theil B
ebenso im Licht aber fest verschlossen, der Theil
C wohl verschlossen im Dunkeln aufgehoben. Je-
der Theil betrug 500 cc. Nach 14 Tagen war A
mit einem gelblichen Ueberzug bedeckt und ent-
hielt einen betr&chtlichen, rothbraunen, krystalli-
nischen Bodensatz, in dem Quecksilber, Chlor,
Ammoniak und organische Substanz vorhanden
war. Die Flussigkeit enthielt noch 0,688 g Subli-
mat auf 1000. B enthielt viel weniger rothbraunen
Bodensatz und dabei noch 0,858 g Sublimat im
Liter. C hatte sich ftusserlich nicht verftndert und
nichts abgesetzt; es enthielt 0,894 g Sublimat im
Liter.

Wurden ebensolche L6sungen mit dest. Wasser
hergestellt, wobei die Flflssigkeit gewichtsanaly-
tisch 0,981 g Sublimat im Liter enthielt, aufbe-
wahrt und untersucht, so bildete A kein Depot
und enthielt 0,976 g Sublimat, B und C waren
auch fiusserlich unverSLndert, B enthielt 0,978,
U 0,979 g HC12.

Verf. schliessthieraus, dassgewChnliches Wasser

so fort eine Zersetzung des Sublimates einleitet und
dass diese unter dem Einfluss von Luft und Licht
und den aus dem Wasser und der Luft stammen-
den mineralischen und organischen Substanzen

1 fortschreitet, dass dagegen die Zersetzung ganz
, oder fast ganz aufhOrt, wenn die Flflssigkeit der
| Einwirkung von Luft und Licht entzogen wird,
| dass endlich die mit destillirtem Wasser herge-
j stellten LQsungen selbst im Licht an der Luft sich
' kaum zersetzen.

p. 1362. Les communications intercellulaires
chez les Lichens. Note de M. Georges P o i -
rault.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass Plasma-
verbindungen bei Flechten leicht zu sehen sind.
Im Mark von Usneabarbata bemerkt man, dass die
Zweige der Hyphen, welche mit benachbarten Hy-
phen oder deren Aesten sich vereinigen, an der
Verbindungsstelle meist mehrere Plasma verbindun-
gen haben. In den septirten Paraphysen enthalt
jede Wand nur eine Verbindung. Plasmastr&nge
zwischen Conidien und Hyphen fand Verf. noch
nicht. Ausser der genannten Art ist der Nachweis
der Plasmaverbindungen auch bei Cladonia rangi-
fertnay Peltigera cariina, Calycium chryaocephalum
etc. an frischem und trockenem Material leichter
wie bei Phanerogamen.

p. 1420. De rinfluence des composes du fluor
sur les levures de bieres. Note de M. J. Ef f ront .

Die an Fluor gewOhnten Hefen arbeiten in quan-
titativer Beziehung anders wie gewOhnliche:

Hefe
an Fl gewdhnt gewOhnliche

Alcohol pro 1000 cm 115 cc 111,5 cc
CO2 84 83,51
Gewicht der CO2 pro

100 cc Alcohol 73,1 74,9

Die an Fl gewOhnten Hefen bilden aus 100 g
vergohrenem Zucker betr&chtlich mehr Alcohol
und weniger Glycerin und Bernsteins&ure. Zu dem
folgenden Versuch wurde mit Malz verzuckerte
Wttrze verwendet, die \b% Glykose enthielt:

Hefe
an Fl gewdhnt gewdhnliche

& g
Glykoee ubrig geblieben 0,55 1,21
Alcohol 7,29 6,67
Alcohol per 100 verschwun-

denen Zucker 50,49 48,37
Hefe gewdhnt gewdhnl. Hefe

Wttrze cone. W. verdannt W. cone. W. verd.
cc cc cc cc

Alcohol % 12,7 10,1 12,5 -9,3
Glycerin 0,065 0,019 0,75 0,257
Bernsteins. 0,011 0,0032 0,132 —
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p. 1427. Sur la structure des plantes du Spitz-
berg et de Tile Jan-May en. Note de M. Gas ton
Bonnier.

Der Verf. untersuchte von 19 Species Exemplare
von den Alpen und andererseits von Spitzbergen
oder Jan Mayen. Beide Standorte werden in Be-
zug auf Temperatur und Bodenfeuchtigkeit ziem-
lich gleich, in Bezug auf Luftfeuchtigkeit und Be-
leucbtung verschieden sein, denn in den httheren
Alpenregionen wird die Luft immer trockner, w&h-
rend mit der geographischen Breite auch die Luft-
feuchtigkeit zunimmt. Ausserdem sind die arcti-
schen Pflanzen zum Unterschied von den alpinen
einer best&ndigen, durch Nebel gemilderten Be-
lcuchtung ausgesetzt. Die arctischen und alpinen
Pflanzen zeigen anatomisch vielfache Unterschiede
und Verf. will in dieser Richtung hier zunachst die
Blatter besprechen. Die arctischen Pflanzen haben
dickere und neischigere Blatter und ttberhaupt ge-
ringere oberirdische Entwickelung. Saxifraga oppo-
sitifolia bildet z. B. in arctischen Regionen nur
einige Blattpaare, in den Alpen dagegen Aeste mit
zahlreichen Bl&ttern. Die Blatter der arctischen
Saxifraga bestehen dabei fast ganz aus lakunGsem
Parenchym und einer Epidermis,mit dunner Cuti-
cula, wahrend die Blatter derselben Species von
den Alpen dunner sind, Palissadenzellen besitzen.
und darunter cin lockeres, aber von grossen Laku-
nen freies Gewebe und eine Epidermis mit dicke-
rer Cuticula haben; auch ist das Nervengewebe im
letzteren Falle etwas mehr differenzirt. Aehnliche
Differenzen zeigt Oxyria digyna und besonders
Silene acaulis, weniger Salix reticidata\ letztere hat
aber auch in arctischen Gegenden ein weniger
entwickeltes und weniger compactes Palissaden-
gewebe. Dieselben Differenzen zeigen Ranunculus
glaciaUs, Cera&tium alpinum, Saxifraga aizoides, Ta-
raxacum Uens-Uonis, Pna pratensis.

Was ist nun der Grund jener Unterschiede?
Wenn man eine Pflanze in feuchterer Luft culti-
virt, so wird Palissadengewebe und Cuticula we-
niger entwickelt und die Blatter sind weniger dick.
Andererseits erhielt Verf. bei continuirlicher elec-
trischer Beleuchtung viel dickere Blatter wie bei
discontinuirlicher mit eingeschobener zwolfsttlndi-
ger Dunkelheit.

Demnach glaubt Verf. die einfachere Structur,
die Entwickelung der Intercellular-llaume und die
geringere Dicke der Cuticula bei den arctischen
Individuen auf Einwirkung der feuchten Luft, die
gr6ssere Blattdicke aber auf die continuirliche Be-
leuchtung zuruckfuhren zu mussen. In letzterer
Beziehung wirkt vielleicht auch das Saiz mit, Wel-
ches) in arctischen Regionen durch Sturm und
Schnee weithin getrieben wird.

p. 1430. La gommose bacillaire des Vignes.
Note de MM. Pri l l i eux et Delacroix.

Die in Italien als mal nero bekannte Wein-
krankheit kommt auch in Frankreich verbeitet vor.
Verf. erhielt Proben aus Tunis, aus den Departe-
ments Var, Sarthe, dem Bordelais, der Yonne etc.;
in letzterer Gegend heisst die Krankheit Auber-
nage. Die Reben der erkrankten Stocke ver-
kriippeln, die jungen Triebe bilden sich nicht ganz ,
aus, die Blatter sind zwar grtin, aber anormal tief
eingeschnitten. In Burgund wird eine Krankheit
mit denselben Anzeichen nach Vial a als Roncet
bezeichnet.

Das Holz der ergriffenen Reben erscheint schwarz-
g e fleck t, die Flecken breiten sich aus und flies sen
zusammen, die kranke Parthie wird braunlich wie
faules Holz. Die Krankheit geht von Schnitt-
wunden aus nach unten, dabei bilden sich Radial-
risse im Holz, die die Zersetzung beschleunigen.
Das Holz wird zu Gummi verwandelt; Gefasse. und
Holzparenchym fullen sich mit braunem Gummi,
in dem sich massenhaft Bacterien finden. Die be-
treffenden Bacterien lassen sich in Bouillon oder
Gelatine mit Pflaumensaft cultiviren, bilden Lepto-
^rczfaden, bestehend aus dttnnen, beweglichen,
0,75—1,25 p. langen Gliedern. Eine mit einer
solchen Bacteriencultur geimpfte Rebe zeigte im
nachsten Jahre die fur die Krankheit charakteri-
stische Veranderung der Blatter und des Holzes;
hierdurch wird bewiesen, dass diese Bacterienform
wirklich die Ursache der Krankheit ist. Ausser-
dem kommen auf dem kranken Holze noch eine
Menge von saprophytischen Pilzen vor, die Verf.
anftthren und die theilweise falschlich als Erreger
der Krankheit ausgegeben worden sind. Ein mit
dem typischen mal nero behaftetes, aus Italien
stammendes Stack zeigte dieselben Eigenschaften,
wie die franzGsischen erkrankten Reben.

Alfred Koch.

Barth, R., Die geotropischen Wachs-
thumskrummungen der Knoten.
Inauguraldisseitation Leipzig. 1894. 8.
39 Seiten.

Behandelt werden geotropische Krummungen
von Blatt- und Stengelorganen, die auf gewisse
Zonen — »Bewegungsknotenff —beschrankt sind
und auf Wachsthumberuhen. Nach einigenWorten
uber Form und Lage der Knoten an dem Interno-
dium, und einem Hinweis auf die benutzte Me-
thode (mit feuchtem Sand gefttUte Zinkkasten) be-
handelt der Verf. im ersten Theil Knoten ohne
Blattscheiden. Knoten mittleren Alters zeigen
bei Horizontallage zuerst die Aufwartskrummung,
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dann folgen jlingere und altere, w&hrend ganz junge
und ganz alte noch nicht, bez. nicht mehr rea-
giren. Die geotropischen Bewegungen finden nur
im Knoten statt bei Crassula, Galeopsis, Zygophyl-
lum, SteUaria, Cerastium, Mimulus, Mercurialis',
»manchinal« werden sie vom ganzen Internodium
ausgeffihrt bei Galium sp. und Geraniaceen. Wachs-
thumsmessungen mittels Horizontal mikroskop er-
gaben Zuwachs der Knoten-Ober- und Unterseite,
gekrfimmte Knoten zeigten bei Plasmolyse ein ge-
ringes Zuruckgehen der Krummung.

Ein II. Theil handelt von Knoten mit gut
ausgebi ldeten B la t t sche iden , und zwar

1. Knoten, die nur solange, als Wachsthum
stattfindet, geotropisch reagiren:

A. Blattscheide passiv.
Bei Gommelinaceen zeigen Knoten mittle-

ren Alters grOsste geotropische Krummungsfahig-
keit, und zwar solche, die in Normalstellung das
ergiebigste Langenwachsthum schon absolvirt
hatten. Bei den untersuchten Polygonaceen (excl.
•P. virginianum) fallt grOsste Krummungsfahigkeit
und st&rkstes Wachsthum zusammen. Aehnliches
zeigten Dia?ithus-Arten (excl. D. bannaticus Heuff.),
nur ist hier oft die an sich passive Blattscheide den
Bewegungen hinderlich.

B. Blattscheide activ.
Cannaceen.

Es folgen:
2. Geotropische Reaction en an ausgewach-

senen Knoten.

A. B la t t sche ide passiv.
Die Knollen von Dianthus bannaticus fuhren

iiberhaupt nur dann geotropische Krummungen
ius, wenn in Normalstellung ihr Wachsthum er-
Loschen ist.' Klinostatenversuche fiber Wiederer-
tvachen des Wachsthums bei Aufheben des geo-
:ropischen Reizes wurden nicht ausgefflhrt.

B. Blat tscheide activ.
Diverse Gramineen. Die geotropische Krttm-

nung ist mit Verlangerung der Unter-, Verkflr-
:ung der Oberseite verbunden.

C. Zusammenwirken von Blat t sche ide
und Stengel.

Blattscheide und Stengel, obglcich normal ihr
kVachsthum erloschen ist, bewirken Hand in Hand
lie Krummungen [Setaria sp., Penicillaria spicata,
°anicum miliaceum etc.). Bei diesen Arten bethei-
igt sich auch der Stengel an der Knotenbildung,
Licht nur die Blattscheide.

Als Beiapiel eines auf geotropischen Keiz nicht
eagirenden Grasknotens wird kurz auf den des
Ihizomes von Triticum repens hingewiesen.

Es folgen einige Ausffihrungen fiber die activen
Theile in den Bewegungsknoten, den Schluss bil-
det eine Notiz fiber Bau und Aussteifung derselben.
*Die Mittel also, mit denen die Bewegungsknoten
ausgesteift werden, sind; Umhullungen mit festen
Blattscheiden, starke QuerschnittsvergrOsserungen,
eventuelle Verst&rkung mechanischer Gewebe und
wesentliche Turgorbetheiligung.«

W. Benccke.

Luerssen, Chr., Beitrage zur Kenntniss
der Flora West- und Ostpreussens.
Mittheilungen aus dem kgl. bot. Institute
zu Konigsbeig. Stuttgait 1894.

(Bibliotheca botanica. Heft 28. 4. 58 S. m. 23 Taf.)

Das vorliegende Heft enthalt 3 Abhandlungen
sehr specialisirten Charakters, deren erste dem
Bquinetum silvaticum L., fornia poiyslachya Milde ;
deren zweite dem Athyrium Filix femina Roth var.
htipes Moore gewidmet ist, wahrend die dritte fiber
Frostformen des Aspidium Mix mas Sw., das heisst
fiber Blattanomalien handelt, die als Folge von
Beschadigungen durch SpatfrOste resultiren, die
aber bei den Autoren, z. B. bei Lowe, Our native
Ferns, als Varietfiten und Monstrositfiten aufgefahrt
werden. Es mdgen die hier gebotenen Studien vom
speciell floristischen Standpunkt von Interesse sein,
ihre Objecte alle abzubilden und noch dazu auf
riesigen Tafeln in natflrlicher GrOsse, dazu liegt
nach des Keferenten Meinung nicht die geringste
Veranlassung vof. Die Abhandlung, deren Interes-
sentenkreis ohnehin gering, wird nur in unnfitzer
Weise vertheuert. H. S o 1 m s.

Tubeuf, Karl Preiherr v., Pflanzen-
krankheiten durch kryptogame Para-
siten verursacht. Eine Einfuhrung in
das Studium der parasitaren Pilze,
Schleimpilze, Spaltpilze und Algen.
Zugleich eine Anleitung zur Bekam-
pfung von Krankheiten der Cultur-
pflanzen. Mit 306in den Text gedruckten
Abbildungen. Berlin, Julius Springer. 1895.
8. 559 S.

Das vorliegende neue phytopathologische Bueh
soil, wie der Titel besagt und Verf. auch in der Vor-
redebetont,inersterLinieeineEinfnhrung i n d a s

in denletzten Jahrzehnten so ttberaus erfolgrei-ch cul-

tivirte Qebiet parasitarer Pflanzenkrankheiten sein.
Ea lftsst sich nicht leugnen, dass die beiden, heut-
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zutag gewShnlieh gebrauchten, phy topathologisehen
Lehr- resp. Handbilcher von Frank und Sorauer,
so werthvoll und unersetzlich sie als Nachschlage-
werke in der Hand des erfahrenen Phytopathologen
sind, doch wenig geeignet sind, den Studirenden
in diesen schnell emporgeblahten Zweig der Bota-
nik e inzuff lhren. Sie reihen eine Fiille von
Einzelkrankheitsf&llen systematisch an einander,
vor deren Masse der Studirende zuriickschreckt,
weil er sicb in dem Wirrsal verschiedener Erschei-
nungen nicht zu orientiren vermag. Sie stellen die
Systematik der Krankheiten, die sich naturgem&ss
auf die Ursachen grilnden muss, in den Vorder-
grund und geben eine morphologisch-biologische
Zusammenfassung der Krankheitserscheinungen
hOchstens in einer kurzen Einleitung. Far die
nicht parasitttren Krankheiten mag das auch ge-
nugen, denn da schafft die Physiologie das knttpfende
Band und rechte Verst&ndniss. Bezuglich der pa-
rasit&ren Erscheinungen aber verlangt der Studi-
rende nach einer ausftthrlicheren Zusammenstellung
der gemeinsamen morphologischen und biologi-
schen, durch das Zusammenleben von Parasit und
Wirth gegebenen Erscheinungen, denn sie erleich-
tert ihm nicht bloss den Ueberblick fiber das ganze
Gebiet, sondern auch die Trennung des Wesent-
lichen vom Unwesentlichen in einem Specialfalle
— aber sie wird ihm bisher nirgends geboten.
Durch das Zusammenleben von Pilz und Wirth
treten ganz neue Erscheinungen zu Tage, deren
weder die Mykologie als solche noch die Pflanzen-
physiologie sich je recht angenommen hat. Sie ge-
httren auch weder in das eine oder andere beider
Gebiete, sondern sind die eigentliche Domaue des
Phytopathologen.

Diesem Mangel in unserer Litteratur sucht Verf.
durch seine Einfuhrung abzuhelfen. Er macht
unseres Wissens als der erste den Versuch, nicht
bloss die Krankheiten aufzuzfthlen und zu be-
schreiben, sondern auch die gesammte Ein wirkungs-
weise von Parasit und Wirth zusammenfassend
morphologisch und biologisch zu beleuchten.
Daraus erhellt aber, dass das Buch nicht bloss fur
den angehenden, sondern auch far den gereiften
Phytopathologen Interesse hat.

Es zerf&llt in einen allgemeinen und speciellen
Theil, von denen der erstere natflrlich der origi-
nellste ist. Er ist nach der Art, wie Parasit auf
Wirth einwirkt, wieder in drei, freilich sehr un-
gleiche Abschnitte zerlegt: I. Parasitismus, II.
Mutualismus, III. Nutricismus.

In dem Abschnitte aber den Parasitismus linden
die Reactionen der Wirthspflanze oder der befalle-
nen Zslle auf den Angriff des Parasiten und die
Wirkungen des Substrates auf die Entwickelung
des Parasiten eine ausgedehnte Behandlung auf

43 Seiten. Verf. statzt sich dabei namentlich auf
die UntersuchungenWakker's, die er aber durch
eigene Beobachtungen oder Beispiele, erweitert.
Die einschlSgigen Erscheinungen sind scharf aus-
einandergehalten und gut gegliedert. Daneben
belehrt dieser Abschnitt aber natttrliche und kanst-
liche Infection, Disposition zu Pilzkrankheiten,
Vorbeugung und Bek&mpfung letzterer, und aber
die praktische Bedeutung parasitftrer Pflanzen-
krankheiten. Das Kapitel aber die Begegnung der
Pflanzenkrankheiten hatte nach des Ref. Ansicht
namentlich beztiglich der directen BekSmpfung et-
was ausfahrlicher gehalten sein kftnnen, doch ist
nichts Wesentliches ganz fort geblieben.

Den Mutualismus, wie van Ben eden den Be-
griff fasste, oder die Symbiose im Sinne de Bary's
zergliedert Verf., wenn Ref. ihn recht versteht, in
Individualismus und Nutricismus, weshalb der
zweite Abschnitt dieses allgemeinen Theiies wohl
besser den Titel * Individualismus« erhalten hatte.
Denn in der That wird darin ausschliesslich von
diesem gehandelt. Als Individualismus bezeichnet
aber Verf. diejenige Form des Zusammenlebens
zweier Organismen, wie sie uns als bekanntestes
Beispiel dieFlechten zeigen. W&hrend man jedoch
bisher in der Regel hierbei das Hauptgewicht auf
den Umstand legte, dass jeder der beiden Symbi-
onten einen Ernfthrungsvortheil aus dem Zusammen-
leben ziehe, der oftmals nur sehr schwer zu be-
weisen, h&ufig nur angenommen ist und nur par-
tiell vorhanden sein mag, betont Verf., dass bei
dieser Art des Mutualismus vein Lebewesen ent-
steht, welches nach Form, Lebensbedarfnissen und
Lebensart vOllig neu ist und von beiden Compo-
nenten abweicht«, gleichsam ein neues Individuum;
daher die Bezeichnung Individualismus. Stellt man
diesen Charakter, der unleugbar den Vortheil leich-
terer Erkennbarkeit hat, in den Vordergrund, so
tritt Individualismus auch ausserhalb der Flechten,
im Zusammenleben von Pilzen und hOheren Pflanzen
auf. Als exquisiteste Beispiele hierfflr fahrt Verf.
die Hexenbesen an, die sich bald durch ihr von den
Wuchsgesetzen normaler Zweige abweichendesgeo-
tropisches Verhalten, bald durch vorzeitige Belau-
bung, bald duTch Sterilitat oder beim Hexenbesen
der Tanne durch das Fehlen immergraner Nadeln,
wie fremdartige Individuen auf den Trieben eines
Wirthsindividuums ausnehmen. Als etwas Ana-
loges bezeichnet Verf. ferner die Erscheinung, dass
bisweilen an einem sich herbstlich fdrbenden
Laubblatte die von gewissen Parasiten befallenen
Partieen langer gran und anscheinend gesund
bleiben, als die nicht inficirten, wofar er neben
bereits bekannten einige neue Falle anfuhrt. sHier
kann man sich sogar denken, dass diese grtinen
Inseln bei fortdauernder Zufuhr anorganischer
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Stoffe und Wasser mit demPilze weiterlebten, wie
Flechten — wie solche Flechten, zu deren Algen
direct Wasser mit anorganischen Stoffen gelangt
und nicht erst die Pilzf&den passiren muss.«

Unter »Nutricismusa bezeichnet Verf. das Zu-
sammenleben, wie es uns die Mycorrhizen zeigen,
im Anschluss an welche auch die Mycodomatien
der Elaeagnaceen und Leguminosen erwahnt wer-
den. Verf. sieht in dem Pilze der Mycorrhka n&m-
lich nur den Ernfihrer der Wurzel, der, selbst
unter den giinstigsten Bediogungen lebend, einer
Gegenleistung nicht bedarf, und sie wahrschein-
lich auch nicht erhalt.

Ref. scheint diese Zerlegung des Mutualismus
ganz angebracht zu sein und wenigstens solange
wir eines tieferen Einblickes in die wechselseitigen
Ern&hrungsvortheile der Symbionten nicht be-
sitzen, allgemeiner Beachtung werth. Weniger
gefallen ihm die far die Folgeerscheinungen para-
sitischer Infection gew&hlten Ausdriicke » Conser-
vatismus und Perniciasmus «.

Der specielle Theil des Buches enthfilt die phyto-
pathogenen Pilze, Schleimpilze, Spaltpilze und
Algen. Dem Charakter einer »Einftthrung« ent-
sprechend, hat Verf. nur Werth darauf gelegt, die
einheimischen Krankheiten, soweit sie bis De-
cember 1894 bekannt waren, vollstandig, von an-
deren nur die interessanteren oder sonstwie wich-
tigeren aufzufuhren. Dass er dabei auch zuweilen
hinter dem Erstrebten zurackgeblieben ist, wird
ihm Niemand zum besonderen Vorwurf machen.
So fehlt z. B. ein Hinweis auf Gloeosporitim Tiliae,
sine fieschreibung der im allgemeinen Theil er-
w&hnten Frankia} und so diirfte die unter Sphaerella
Lucillae Sacc. und Sph. sentina Fr. getrennt aufge-
ftihrte Krankheit wohl dieselbe sein. Andererseits
lernen wir auch einige neue Krankheitserreger
kennen, z. B. Cylindrosporium Tubeufianum und
Scleroderris fidiginosa Fr. als Parasit. Von den
Krankheiten selbst sind nur diejenigen etwas ein-
gehender besprochen, von denen grOssere beson-
dere Abhandlungen vorliegen. Ref. will bedun-
ken, dass dabei die forstlichen Erscheinungen eine
gewisse Bevorzugung erfahren haben, weil sie
Verf. offenbar am nfichsten liegen; namentlich

er manchen g&rtnerisch wichtigen Krank-
eine etwas ausfahrlichere Behandlung ge-

wttnscht haben. Von den praktisch weniger wich-
tigen und selteneren Parasiten ist meist nur der
Name und der reap, die Wirthe genannt.

Die Krankheiten sind nach ihren Erregem ge-
ordnet, wobei bezaglich der Pilze im Allgemeinen
das Zopf'sche System, bezaglich der Fungi im-
Perfecti aber die Saccardo'sche Eintheilung zu
Grunde gelegt ist. Jeder Gattung geht eine
Gattungsdiagnose voran, welche wenigstens eine
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genaue Gattungsbestimmung ermOglicht. Im Ueb-
rigen lag es nicht in der Absicht Verf.s, ein syste-
matisches Bestimmungsbuch zu ersetzen.

Besonders vortheilhaft zeichnet sich das Buch
durch grossen schdnen Druck und auch Husserlich
Bcharf hervortretende Gliederung des Textes aus.
Jeder Gattung steht der Gattungsname als Ueber-
schrift voran; die Speciesnamen heben sich durch
dicken und fetten Druck sehr gut ab. Abbildungen
sind reichlich beigegeben, und was besonders an-
genehm berahrt, vielfach von neuen Objecten her-
genommen. Sie sind grOsstentheils wohl gelungen
und recht gut gewahlt. Nur einige wenige, z. B.
von Fusicladium dcndriticum S.234 und 525, dttrf-
ten in der zweiten Auflage durch bessere ersetzt
werden kOnnen. Dabei mGchten wir auch Verf.
auf die Ueberhftufung des Textes mit in Klammern
gesetzten S&tzen aufmerksam machen. Ref. er-
kennt deren Vorzug far kurze beil&ufige Bemer-
kungen sehr wohl an. Wenn sie aber bisweilen
lange Auseinandersetzungen enthalten und allzu
h&ufig wiederkehren, wirken sie stOrend. Das sind
natttrlich nur Aeusserlichkeiten, unter denen der
innere Werth des Buches nicht leidet und mit
Backsicht auf letztere kann Ref. nur wflnscken,
dass eine zweite Auflage des Buches recht bald
noting werden mochte.

Aderhold.
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Fischer, Alfred, Untersuchungen fiber !

Bacterien.
(Sonderabdruck aus den JahrbOchern fflr wissen-

schaftliche Botanik. Bd. XXVII. Heftl. Berlin 1894.) !

Erne dankenswerthe Arbeit, in welcher de.r
Verf. nicht nur unsere Kenntnisse fiber das plas- :
molytische Verhalten und den inneren .Bau sowie
tiber die Geisseln der Bacterien erweitert, sondern
auch versucht, auf Grund der in letzterer Bezieh- ,
ung gewonnenen Kenntnisse das System der Bac-''
terien zu reformiren.

Im ersten Theile der Arbeit: Neue Beobach-
tungen tiber die Plasmolyse der Bacterien, be- ,
spricht der Verf. zun&chst die bei der ublichen
Herstellung der Deckglasprftparate sehr leicht auf-
tretende Pr&parationsplasmolyse, die durch sehr
starke Verdtinnung allein verhindert werden kann.
Auf die Pr&parationsplasmolyse sind viele Angaben
tiber Structuren und Sporenbildung in Bacterien
zuruckzuftihren, indem man z. B. die ungef&ibt
bleibenden leeren Stellen plasmolysirter Bacterien
als Sporen gedeutet hat. So sind auch die sogen.
PolkOrner des Typhusbacillus nichts als plasmoly-
tische Erscheinungen. In schwachen Salzl6sungen
geht ebenso wie bei hSheren Pflanzen die anffing-
lich eingetretene Plasmolyse bald zurtick, und zwar
infolge Eindringens der SalzlOsung ins Innere der
Bacterienzelle. Der vierte Abschnitt des ersten
Theiles wendet sich gegen die Angaben Btitschli's
und seiner Schtiler tiber den Bau der Bacterien-
zelle, die Verf. bekanntlich schon fruher als be-
ruhend auf der Beobachtung plasmolysirter Indivi-
duen erklart hat. Der CentralkBrper B u t s c h l T s
ist nichts als der contrahirte Protoplasmakdrper,
und die Bacterienzelle besteht aus Haut, Protoplast
und Zellsaft wie andere Pflanzenzellen, der Kern
ist noch zu suchen.

Im zweiten Theil: Physiologie der Geisseln und

deren Bewegung, liefert der Verf. den Beweis, dass
schwache Plasmolyse die Bewegung der Geisseln,
also auch der Bacterien zun&chst nicht sistirt. In
st&rkeren LBsungen erlischt die Beweglichkeit
allerdings, aber nicht infolge einer Geisselein-
ziehung, sondern infolge eintretender Starre der
Geisseln, die auch in minderwerthigen NahrlBsun-
gen, bei Zusatz von Giften etc. eintritt. Plasmo-
lyse und Geisselbewegung sind g&nzlich unabh&ngig
von einander,und es gelingt auch nicht, die Geissel-
bildung durch Cultur in salzreichen LOsungen zu
unterdrQcken. Das Fortbestehen der Bewegung an
plasmolysirten Bacterien liefert den erwtinschten
exacten Beweis dafur, dass die Geisseln wirklich
die Bewegungsorgane der Bacterien sind. wo ran
freilich seit dem allgemeinen Nachweis der Geisseln
kaum Jemand gezweifelt haben darfte.

Der dritte Theil enth&lt die Beobachtungen tiber
die Morphologie der Geisseln. Die beweglichen
Bacterien tragen stets Geisseln, die fiusseren
Umst&nde entscheiden nur darftber, ob sie sich
auch wirklich bewegen kdnnen. Nach der An-
ordnung unterscheidet F i s c h e r polare und diffuse
Geisseln, je nachdem dieselben an einem Punkte,
meist am Ende der Zelle, seltener an der Seite
(CWoMrwschwarmer) angeheftet sind oder zer-
streut tiber die ganze Kflrperoberflftche stehen
(Bacillus subtilis). Die polaren Geisseln sind theils
Einzelgeisseln, theils Geisselbtischel, in denen die
Zahl der Einzelfaden far die einzelnen Arten
charakteristisch ist. Bei der Preparation ftir die
Beizung werden die Geisseln vielfacli abgeworfen,
verquellen oder rollen sich ringfOrmig ein. In-
folge der leichten Quellbarkeit sind die Geisseln in
den PrSparaten, auch wenn sie nicht abgeworfen
sind, stets dicker als im lebenden, nattirlichen Zu-
stande. Beztiglich der Entstehung der Geisseln
ergab sich das Resultat, dass dieselben zwar ziem-
lich schnell, aber doch in einem solchen Tempo
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hervorwachsen, dass einzelne Entwickelungsphasen
sich fixiren las sen. Bei der Sporenbildung persi-
stiren die Geisseln dort, wo sie nicht schon vorher
abgeworfen sind wie beim Heubacillus. Ein Ein-
ziehen der Geisseln kommt nicht vor, die Geisseln
der Bacterien sind aberhaupt, ebenso wie die der
Flagellaten etc., keine Plasmafaden, welche
beliebig hervorgestreckt und eingezogen werden
kOnnen, auch keine leblosen Anhangsel der Haut,
die vom Protoplasten aus bewegt werden, sondern
bestehen vielmehr aus eigenartiger lebendiger Sub-
stanz, sind specifische Organe der Zelle;

Im letzten Abschnitte macht F i s c h e r , gesttitzt
auf die Merkmale, welche die Vertheilung der Geis-
seln und die Sporenbildung bieten, den Versuch
zu einer systematischen Gruppirung und Einthei-
lung der Stabchenbacterien nach morphologischen
Merkmalen. Der Verf. theilt die Bacterien ein in
Haplobacterien, mit einzelligem Vegetationskor-
per, bei denen etwa auftretende Ketten- oder
Fadenbildungen nur Wuchsformen sind, und in
Trichobacterien, Fadenbacterien, bei denen der
fadige, aus einzelnen Zellgliedern aufgebaute Ve-
getationskorper nur bei der Fortpflanzung sich in
die einzelnen Glieder auflOst [Cladothrix). Die
Haplobacterien zerfallen wieder in die Familien
der Coccaceen, Bacillaceen und Spirillaceen. In
der Familie der Bacillacei (gerade Stabchenformen)
unterscheidet er folgende Unterfamilien und Gat-
tungen:

I. Bacillei, unbeweglich, ohne Geisseln mit
den Gattungen

Bacillus, endospor, Sporenstabchen cylindrisch
[B. anthracis).

Paracloster, endospor, Sporenstabchen spindel-
fOrmig aufgetrieben, bis jetzt ohne Ver-
treter.

Paraplectrum, endospor, Sporenstabchen keu-
lig (Spore an einem aufgetriebenen Zell-
ende); hierher wilrde der Bacillus Peronxella
Klein gehOren.

Arthrobacter, ohne Arthrosporen, bis jetzt
ohne Vertreter.

II. Bactriniei, beweglich, mit polarer Einzel-
jeissel; hierher toyjattungen:

BactriniumT&n&ospoTen in nicht angeschwol-
lenen St&bchen. Vertreter unbekannt.

Closlrimum, Endosporen in spindelfOrmigen
St&bchen, ebenfalls ohne Vertreter.

Plectrinium, Endosporen in trommelschlagel-
ahnlichen Stabchen; noch ohne Vetreter.
ebenso wie die folgende Gattung

| Arthrobactrinium, die keine Endosporen bil-
det. Hieran reiht der Verf. dann noch

Chromatium, rothe Schwefelbacterien mit einer
polaren Geissel.

III. B actrillei, beweglich mit polaren Geissel-
bascheln.

Bactrillum, Endosporen in nicht angeschwol-
lenen Stabchen; hierher stellt Verf. zwei
Arten, B. pseudo-termo und B. fluorescens
longum, bei denen Endosporenbildung noch
nicht beobachtet ist.

Clostrillum, Endosporen in spindelfOrmigen
Stabchen, bis jetzt ohne Vertreter.

Plectrillum, Endosporen in kopfig geschwolle-
nen Stabchen, und

Arthrobactrillum, ohne Endo-, mit Arthro-
sporen. (Mit Endosporen, wie im Original
steht, ist zweifellos ein Druckfehler.)

IV. Bactridiei, beweglich mit diffusen Geis-
seln.

Bactridium, Endosporen in nicht geschwolle-
nen Stabchen, mit den Arten B. subtile und
B. megaterium, zu denen Verf. noch einige
Arten mit unbekannter Sporenbildung
rechnet.

Clo8tridium, Endosporen in spindeliggeschwol-
lenen Stabchen. Cl. butyricum Prazmowsky,
soweit die Sporen eben in spindelig ge-
schwollenen Stabchen gebildet werden,
sowie Cl. Oedematis maligni (R. Koch).

Plectridium, Endosporen im kopfig geschwol-
lenen Ende der Stabchen; hierher Plectri-
dium paludosum n. sp., ein neu beschrie-
bener Sumpfwasserbewohner, in faulenden
Schnecken gefunden, sowie Tetanus- und
Rauschbrandbacillus.

Diplectridium, Endosporen in beiden, kopfig
anschwellenden, je eine Spore umschlies-
senden Enden des langen Stabchens, hier-
her Bacillus Solmsii Klein pro parte.

Arthroplectridium, Arthrosporen bildend.
Die Spirillaceen theilt er in die Gattungen Vibrio

mit poiarer Einzelgeissel und Spirillum, kork-
zieherfOrmig gewunden, mit meist polarem Geissel-
bttschel. Verf. nennt die Sporenbildung der Spi-
rillaceen unbekannt, jedoch ist fiir Spirillum para-
gonicum Sorokin sowohl wie far Sp. undula Endo-
sporenbildung bekannt.

Referent hat die von F i scher vorgeschlagene
Eintheilung der Stabchenbacterien so ausftihrlich
mitgetheilt, weil er diesen Versuch far ausseror-
dentlich wichtig halt. Es ist beinahe unmOglich,
die vielen Arten von Bacterien, die stetig neu be-
schrieben werden, wieder zu erkennen, oder neu
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aufgefundene Forxnen zu identificiren, weil aller-
dings zun&chst die Beschreibung der einzelnen
Arten, besonders der von Nichtbotanikern her-
rtihrenden, h&ufig eine mehr als mangelhafte ist.
Aber es hangt diese Mangelhaftigkeit der Beschrei-
bung, nach der Meinung des Referenten, wenig-
stens zu einem Theil auch mit dem Mangel eines
festgefugten, wenn auch kunstlichen Systems zu-
sammen, dem man neue Formen ohne Weiteres
eingliedern kdnnte, und das dazu zw&nge, dieselben
auch nach den feststehenden Regeln der bota-
nischen Nomenclatur zu benennen und genauer zu
beschreiben. Das von Cohn herrtihrende System,
entschieden das beste der vorhandenen, genttgt
nicht mehr. Wenn auch die Hauptabtheilungen
bestehen bleiben miissen, so muss doch eine weitere
Qliederung der alten Gattungen eintreten, und als
Versuch einer solchen nach morphologischen
Merkmalen, wie es allein richtig ist, ist der Vor-
schlag Fischer's entschieden zu begrttssen, ob-
gleich nur die Stabchenbacterien umfassend.

Wenn Referent einige Ausstellungen Her an-
ftigt, so bleibt der principielle Werth des Einthei-
lungsversuches unangetastet. Referent bedauert
insbesondere, dass Fischer die Eintheilung
de Bary's in endospore und arthrospore Bacte-
rien, wenn auch modificirt, beibehalten hat^
Arthrosporen sind mit Sicherheit, wie Verf. ja
selbst anerkennt, nirgends nachgewiesen, und
die Sporennatur der Gebilde, welche man als
Arthrosporen gedeutet hat, ist, insbesondere bei
den Bacterien s. str., mehr als zweifelhaft. Die
Unterscheidung der endosporen Gattungen nach
der Gestalt der sporenftthrenden St&bchen und
nach der Lage der Sporen durfte auch nicht auf-
recht zu erhalten sein. Das Clostridium hwtyrir

'cum, das Prazmowsky vor sich hatte, zeigte alle
drei Typen der sporenfahrenden Zellen und
Ueberg&nge zwischen ihnen, und wenn man hier
noch den Einwurf machen kann, dass eben keine
Reinculturen vorgelegen haben, 'so kann man
meines Erachtens die Angabe Flftgge's, dass
der Bacillus des malignen Oedems neben spindel-
fSrmigen auch trommelschlagelfdrmige Sporen-
stabchen bildet, kaum ohne Weiteres abweisen, wie
Verf. das thut. Was die Nomenclatur betrifft, so
erfordern einige dMttorgeschlagenen Namen Ar-
throbactrinium, MfbbactriUum eine gewisse
Zungengewandtheit. Das ist jedoch gleichgtLltiger
Natur, dagejifc ist kein Grund einzusehen, wes-
halb F iscAJrr bei dem zuerst genau beschriebenen
Bacillus, *Bm B. subtilis Cohn, den Gattungsnamen
&ndert, urn den alten Namen dem Verwandtschafts-
kreise deserst sp&ter beschriebenen Bacillus anthra-
cis zu geben. Behrens.
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Warming, Eug., Den almindelige Bo-
tanik. Tredie fuldstaendigt omarbejdede
og fortfgede Udgave ved Eug. Warming og
W. Johannsen. Med 488 Afbildninger.
Kj0benhavn(P.G.Philipsens Forlag.) 1895.
8. VI og 597 S.

Warming's Lehrbuch der allgemeinen Bota-
nik liegt in einer neuen, vollst&ndig umgearbeite-
ten Auflage vor. Die 1886 erschienene vorher-
gehende Auflage ist seit zwei Jahren vergriffen.
Der Text wurde von 366 auf 597 Seiten, die
Zahl der Abbildungen Ton 268 auf 488 ver-
mehrt. Die Bearbeitung haben Warming, der
ursprtingliche Verfasser, und W. J o h a n n s e n ,
der Lector der Pflanzenphysiologie an der land-
wirthschaftlichen Hochschule zu Kopenhagen, be-
sorgt. Letzterer schrieb die Abschnitte 3 (Zellen-
lehre}, 6 (Stoffwechsel und Ernahrungsorgane) und
7 (Wachsthum und Bewegungen). Jedoch ist die
Arbeitstheilung keine absolute; die Anordnung
des Stoffes ist von beiden Verfassern vereinbart
worden; in den von einem bearbeiteten Abschnitten
finden sich h&ufig Kapitel, Paragraphen und Zu-
satze, welche von dem anderen herrQhren.

Nach vier tiber die Formenmannigfaltigkeit des
Pflanzenreichs orientirenden Kapiteln folgt zu-
nfichst die ftussere Morphologie, dann die Zellen-
lehre, die Gewebelehre, die Anatomie von Wurzel,
Stamm und Blatt; weitere Abschnitte behandeln
Stoffwechsel und Ernahrungsorgane, Wachsthum
und Bewegungen, die Vermehrung der Pflanzen,
Blttthe, Befruchtung und Samenverbreitung. Das
Register enthalt eine Erklarung terminologischer
Ausdrttcke, nebst Angabe der entsprechenden la-
teinischen und schwedischen Bezeichnungen.

Wie Warming'sHandbuch der systematischen
Botanik *) zeichnet sich sein Lehrbuch der allge-
meinen Botanik durch klare Darstellung und
reichen Inhalt, insbesondere durch stete Beruck-
sichtigung der Biologie aus. Es sei unter anderem
hingewiesen auf die Kapitel aber die Keimung,
uber die Dauer der Pflanzen, tiber die Formen der
Rhizome, Knollen und Zwiebeln, aber die Jugend-
sprosse, aber die L ianen . Unter dieser Bezeich-
nung fasst Warming die Eletterpflanzen und die
Schlingpflanzen zusammen; er unterscheidet 1.
Halblianen, 2. Wurzelkletterer, 3. Schlingpflan-
zen und 4. Kletterpflanzen mit reizbaren Spross-
theilen. Die neueren Untersuchungen von Guig-
nard aber Zelltheilung, Zellbildung undBefruch-

*) Von demselben ist eoeben bei Swan Sonnenschein
and Go. in London eine englische, von Prof. M. C.
P otter unter Mitwirkung des Verf.'s besorgte Ausgabe
erschienen. Referent hat die Bearbeitung der Pilze aus-
gefahrt.
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tung Bind berttcksichtigt und durch sechs gute Ab-
bildungen dieses Autors erl&utert. Die Verfasser
unterscheiden antagonistische und mutualistische
Symbiose; zu jener gehttren Parasitismus und He-
lotismus; diese ist die Symbiose im engeren Sinne.
Die Symbiose der Algen und Pilze in den Flechten
bezeichnen die Verf. als He lo t i smus , weil sie
weder eine rein mutualistische, noch ein typischer
Parasitismus ist.

Ich hebe ferner hervor: Die Kapitel tlber die
LeguminosenknBllchen, uber die Bestftubung, tlber
die Frucht und tlber die Verbreitung der Vermeh-
rungsorgane, insbesondere der Samen und Frtlchte.
Die gabeligen Bluthenst&nde bezeichnet War-
ming, 6e lakovsky folgend, als brachiale
Bltithenstande, nicht mehr als cym&se, wie in der
zweiten Auflage. Der Ausdruck Cyma findet sich
tlbrigens, wie in der zweiten Auflage, nur im Re-
gister, wo die Gabel lateinisch als cyma dichotoma
aufgeftthrt wird.

Die eigenthtlmlichen morphologischen und bio-
logischen Verhaltnisse der von W a r m i n g ein-
gehend studirten Podostemaceen werden mehrfach
erw&hnt und abgebildet, z. B. die assimilirende
Wurzel von Dicraea, die Haftorgane (Hapteren)
von Mniopsis und Podostemon.

Das Werk sei auch in der dritten Auflage den
Fachgenossen bestens empfohlen; xnOgen sie sich
von der Vielseitigkeit des Inhaltes selbst ttberzeugen.

£. Knoblauch.

Fischer, E. und H. Thierfelder, Ver-
halten der verschiedenen Zucker
gegen reine Hefen.
(Berichte der deutachen chem. Gesellschaft. 1894.

Nr. 13. S. 2031.)

Wahrend die alteren Versuche tlber die Ver-
gahrbarkeit der verschiedenen Zucker fast durch-
weg mit gewOhnlicher Brauereihefe ausgefuhrt
worden sind, wodurch ihr Werth Einbusse er-
leidet, haben die Verf. far ihre Versuche zwOlf
verschiedene Arten rein gezttchteter Hefe verwen-
det, namlich: S. cerevisiae I, S. Pastorianus I, II,
III, S. ellipsoideus I und II, S. Marxian™, S. mem-
branae/aciens (s&mmtlich von E. Chr. Hansen
zur Verftlgung gestellt), eine »Brauereihefe «r und
eine »Brennereihefe«, beide von P. Lindner iso-
lirt, ferner S. productions von B e i j e r i n c k in
Delft und eine Miiohzuckerhefe.

Da die Bereitung der kunstlichen Zucker zum
Theil sehr mtihsam war und die Versuche vielfach

werden mussten, so vexwendeten die

Verf. kleine, besonders construirte GfihrkOlbchen
von nur 1 ccm Inhalt. Die wahrend der Gahrung
sich entwickelnde Kohlensaure wurde in einer mit
Barytwasser gefallten Vorlage aufgefangen, wo-
durch infolge Bildung von Baryumkarbonat auch
die schw&chste Gahrung dem Auge sichtbar ge-
macht wurde. Eine Aufnahme von Kohlensfture
aus der Luft wurde dabei ausgeschlossen. — Die
NfthrlOsungen bestanden aus20^iger ZuckerlOsung
und Hefedecoct aus reiner, gut gepresster Hefe,
das durch Kochen mit der vierfachen Wassermenge,
wiederholtes Filtriren und Versetzen* mit etwas
Citronensaure gewonnen war. Die KOlbchen wur-
den sorgf&ltig sterilisirt, die Impfung mit dem
Platindraht ausgeftlhrt. Die Culturen standen
3—10 Tage bei 24—28 ° im Brutschrank.

In alien Fallen, auch wenn kein g&hrbarer
Zucker oder uberhaupt kein Zucker vorhanden war,
zeigte sich eine Entwickelung einer geringenMenge
von Kohlensaure. Verf. schliessen daraus, dass
dieselbe auf Kosten der geringen Menge Kohle-
hydrate gebildet ist, welche in der Hefe selbst und
dem aus ihr bereiteten Decoct enthalten sind.

Das Ergebniss der Versuchsserie war folgendes:
S. membranaefaciens zeigte keine Gahrung irgend
eines Zuckers. d = Mannose und d = Fructose

i [d = Glucose war ausgeschlossen, weil schon von
andern Zymochemikern eingehend untersucht)
wurden von sammtlichen Hefen vOllig vergohren.
d = Galactose vergohr ebenfalls, durch 8. Pasto-
rianus II, JS. ellipsoideus II, Brennereihefe und
Milchzuckerhefe jedoch langsamer und zum Theil
unvollstOndig, durch S. productive uberhaupt
nicht.

d = Talose, I = Mannose, I = Gulose, Sor-
bose, / = Arabinose, Rhamnose, a = Glucohep-.
tose und a = Glucooctose zeigten tlberhaupt keine
Gahrung. — Saccharose wurde von alien Hefen
vOllig vergohren, mit Ausnahme von S. producti-
vus, der nur theilweise Verg&hrung hervorrief. —
Maltose wurde ebenfalls von alien vdllig vergohren
mit Ausnahme von Milchzuckerhefe, die Maltose-
l&sung uberhaupt nicht verg&hrt. Milchzucker
wird nur von der Milchzuckerhefe vergohren.

In einzelnen Fallen wurden noch Versuche mit
Methylglucosid, Aethylglucosid, Glucoseresorcin,
Glucosepyrogallol und GluGO^ethylmercaptal an-
gestellt. Die letzteren dretKCrper wurden uber-
haupt nicht vergohren, dagegen zeigten in Methyl-
und Aethylglucosid-LOsungen S. Pastorianus I,
Brauerei- und Brennereihefe theilweht Gahrung;
S. productivus ebenfalls in Methylglucosidtosung,

1 Milchzuckerhefe dagegen nicht. Auffallend ist,
dass die Sorbose sich als nicht gahrfahig erwies,
wahrend To l l ens und Stone ihr frtlher ein, wenn
auch unvollkommenes GfthrvermOgen zuschrieben.
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Verf. sind der Ansicht, dass die beobachtete G&h-
rung nicht von der Hefe, sondern von beigemeng-
ten Spaltpilzen hergertthrt habe. Keine Hefe ver-
gahrt Sorbose nicht.

Da die Configuration der zur Untersuchung
herangezogenen Zucker bekannt ist, so versuchen
die Verf. Beziehungen zwischen dieser und der
Gfihrf&higkeit aufzustellen. Das WahlvermOgen der
Hefen und anderer Mikroorganismen in Bezug auf
optisch verschiedene Isomere war ja schon durch
P a s t e u r qnd andere nachgewiesen. Verf. finden
nun, dass es sich bei den Hefen nicht bloss um
den Gegensatz optischer Antipoden handelt, son-
dern dass auch von einer grossen Anzahl geome-
trisch verschiedener Formen nur einige wenige der
Zelle genugen. Dasselbe glauben sie auch auf
andere Gruppen organischer Substanzen ausdehnen
zu dtirfen, besonders auf die EiweisskOrper, die
ebenfalls asymmetrisch und optisch activ sind und
in der Pflanze aus den Kohlehydraten entstehen.
Die . Hefezellen kdnnen mit ihrem asymmetrisch
geformten Agens nur in die Zuckerarten eingreifen
und g&hrungserregend wirken, deren Geometrie
nicht zu weit von derjenigen des Traubenzuckers
abweicht.

Verf. versuchten darauf, durch Verftnderung der
N&hrldsung eine Hefe (S. Pastorianus I) an einen*
andern Zucker zu gew5hnen.. Es wurden zun&chst
5 0 # Traubenzucker und 50#/-Mannose gewfthlt,
von Zeit zu Zeit die NahrlOsung erneut und dabei
gleichzeitig deren Gehalt an Traubenzucker herab-
gedriickt. Es zeigte sich aber, dass nur der
Traubenzucker vergohren wurde, und dass die
G&hrung vdllig ausblieb, als dieser ganz fortge-
lassen wurde.

E. Krfiber.

Parker, T. J., Vorlesungen fiber ele-
mentare Biologie. Autorisirte deutsche
Ausgabe von Dr. Beinhold von Hanstein.
Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1895. 21
und 304 S. m. 88 in den Text gedr. Abb.

Die schon yon ihrer englischen Ausgabe her be-
kannten Vorlesunggfcliegen nun auch in deutscher
Uebersetzung vor, dlr die 1893 erschienene II. Auf-
kge des Werkchens zu Grunde liegt. Far den
Werth des Buches spricht wohl der Um stand, dass
innerhalb 3 Jahren bereits eine zweite englische
Auflage nOthig MHprden war.

Das Bach s u c l S i i Bau und Entwickelung einer
Reihe t^ischer Vertreter aus beiden Organismen-
reichen ein Bild des Baues und der Entwickelung
der gesammten Organismenwelt zu geben.. Es

schreitet dabei von den niederen Pflanzen' und
Thieren stufenweise zu den h6her organisirten fort,
von Zeit zu Zeit einen RtLckblick gewfthrend, bei
dem die gemeinsamen Gharaktere der bis dahin be-
trachteten Wesen ebenso wie die unterscheidenden
Merkmale derselben zusammengestellt und ia Be-
ziehung gesetzt werden zu denMerkmalen der h5he-
ren Pflanzen undThiere. Auf diese Weise wird dem
Leser vor Augen geftthrt, dass eine scharfe Tren-
nung zwischen Thier und Pflanze unter den niederen
Organismen nicht existirt, dass daher theoretisch
die Annahme eines Protistenreiches nur zu em-
pfehlen, praktisch aber doch sehr schwer durch-
fuhrbar sei, und dass sich aus diesem Protistenreich
heraus einerseits die hOheren Pflanzen, anderer-
seits die hGheren Thiere durch Zellaggregation und
Zelldifferenzirung schrittweise entwickelt haben.

Die als solche Entwickelungstypen gew&hlten
Beispiele scheinen Ref. recht gut gew&hlt zu sein;
soweit die Pflanzen welt in Betracht kommt, sind
es: Haematococcus, Euglma) Mi/cetozoen, Saccharo-
myces, Bacterien, Diatomeen, Mucor, Vauckeria,
Caulerpa, Penicillium, Agaricus, Spirogyra, Ulva,
Laminaria, Nitella, Moose, Equisetum, Fame, Sal-
vmia, Selaginella, Gymnospermen und Angiosper-
men. Wie aus dieser Aufzfthlung hervorgeht,
nimmt dabei die niedere Organismenwelt den
weitaus grOssten Raum in Anspruch. Ref. halt das
aber, ebenso wie Verf. in seiner Vorrede, nicht fur
einen Nachtheil, sondern far ein unbedingtes Er-
forderniss. Denn im Protistenreiche und im Thal-
lophytentypus liegt das Verst&ndniss far die hOhere
Organismenwelt, reap. Pflanzenwelt, in der man
nur den hOchst entwickelten und concurrenzkraf-
tigsten und deshalb in der Gegenwart domini-
renden Stamm pflanzlicher Organismen vor sich
sieht. Er ist nur der Aussichtspunkt, auf dem wir
stehen und der als solcher zwar das grdsste Inter-
esse hat, dessen Aussicht zu geniessen aber ein
langer und zeitraubender Weg unumg&nglich zu*
rflckgelegt werden muss.

BeiBesprechung seiner Typen hat Verf. nament-
lich beztlgUch der pflanzlichen Objecte Ofters eine
abweichende Terminologie gebraucht (z. B. Ova-
rium fttr Oogonium, Spermarium fur Antheridium
etc.), die der Uebersetzer beibehalten hat, um
den darin liegenden Hinweis auf die Analogie
zwischen thierischen und pflanzlichen Organen
nicht zu verwischen. Ref. kann diesem Vorgehen
nur beipflichten, denn so ungewfthnlich jene Aus-
drucke auch klingen, so wenig beeintrftchtigen sie
die Leichtigkeit der Lecture, und es wftre in viel-
facher Hinsicht angenehm, wenn sich die Biologie
uberhaupt zu einer einheitlichen Nomenclatnr ent-
schliessen wollte.

Die Schreibweise Verf.s ist einfach, klar und
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sehr - gut verstfindlich und durfte das Buch in der ;
Hand des gebildeten Laien, der Interesse far Bio- j
logie hat und deren ernateres Studium nicht scheut, :
ebenso viel Gutes stiften kOnnen, wie in der Hand
des Studirenden, dem es darauf ankommt, zu-
nfichst einen Ueberblick uber die heutige Biologie
und die Probleme derselben zu gewinnen. Man
kann es dem Uebersetzer daher nur Dank wissen,
dass er das handliche kleine Buch auch dem
deutschen Leser zugftnglich gemacht hat.

Aderhold.

Belajeff, W.f Ueber Bau und Entwicke-
lung der Spermatozoiden der Fflanzen.

(Sep.-Abdr. aus Flora. 1894. Erg&nzungsbd. 48 S. IT.)

Die Abhandlung ist eine durch einen kurzen
litterarischen Nachtrag erweiterte Uebersetzung
einer bereits 1892 erschienenen russischen Arbeit
des Verf.'s.

Nach einer ausfiihrlichen Zusammenstellung der
Uber die Pflanzenspermatogenese vorliegenden
reichen Litteratur giebt Verf. die Resultate seiner
eigenen Untersuchungen uber Bau und Entwicke-
lung der Antherozoiden der Characeen. Er unter-
scheidet am ausgewachsenen Spermatozoid einen
dunnen fadenf'Ormigen Kopftheil, einen mittleren
Theil und ein Hinterende. Der erste Theil umfasst
etwa eine halbe Spiralwindung, fftrbt sich in einem
Farbstoffgemisch von Jodgrtin und Fuchsin (Stras-
burger), oder Methylgrun und Fuchsin (Guignard)
tiefroth und trfigt die beiden Cilien, die aber nicht
an seiner Spitze, sondern seitlich hinter derselben
inserirt sind. Der mittlere Theil des Spermatozoids,
der bei Chara 2 ]/2i bei Niiella 1y2 Spiralwindungen
umfasst, ferbt sich mit denselben Lftsungen blau-
grttn, stellt einen homogenen Faden dar und zeigt
im Uebrigen alle Eigenschaften eines Zellkernes.
An ihm entlang lSuft ein kOrniger, sich roth fSr-
bender, am jungen Spermatozoid deutlicher, brei-
terer, am Slteren kaum noch zu bemerkender Pro-
toplasmafaden. Das hintere Ende ist ziemlich
breit, y2 Spiralwindung lang und farbt sich deut-
lich roth, wenngleich weniger intensiv als das
Vordertheil.

Beziiglich der Entwickelung der Spermatozoiden
gingen die Ansichten der fruheren Beobachter
ziemlich weit aus einander. Sie liessen sich in drei
Gruppen eintheilen: 1. nach Sachs, N&geli etc.
Bollte sich der Zellkern der Spermatozoidenmutter-
zelle aaif l6sen und aus dem homogenen Inhalte der

Hgelle das Antherozoid hervorgehen. 2. Schmitz,
Zacharias , L e c l e r c du Sablon lassen an der

Bildung des letzteren Kern und Plasma getrennt
theilnehmen. 3. Schacht, Gttbel, Campbell,
Strasburger, B u c h t i e n , Guignard sind der
Ansicht, dass nur der Kern bei Entstehung des
Spermatozoids in Betracht komme. Verf/s Unter-
suchungen ftihrten zu einer Best&tigung der sub 2
genannten Ansicht. Nach ihm beginnt der spermato-
genetische Process in der Zelle mit einer Formver-
anderung des Protoplasmas, w&hrend der Kern erst
spater und wahrscheinlich unter der Einwirkung des
Protoplasmas passiv Umgestaltungen erf&hrt. Aus
dem dem Zellkern nur an einer Seite angelagerten
Protoplasma wachsen zuerst der Voider- und
Hintertheil des Spermatozoids in Form sich conti-
nuirlich verl&ngernder Zapfen hervor, an deren
einem schon sehr zeitig die Cilien heraustreten.
Beide Zapfen wachsen einander entgegen und
kreuzen sich schliesslich, w&hrend gleichzeitig der
an der Rdckenseite des sie tragenden Protoplasmas
liegende Zellkern eine halbmondfOrmige oder sichel-
fOrmige Gestalt annimmt. Der von dem sich mehr
und mehr schliessenden Halbmonde eingefasste
Protoplasmatheil wird zum Theil resorbirt und
bildet spater den^ sich rothf&rbenden Fadensaum
des mittleren Spermatozoidentheiles, der selbst aus
dem Kern hervorgegangen ist, wfihrend Vorder-
und Hintertheil des Antherozoids aus dem Proto-
plasma entsprungen sind.

In dem kurzen angeh&ngten litterarischen Nach-
trage wird auf die inzwischen erschienenen ein-
schl&gigen Arbeiten yon Campbel l , S c h o t t -
lander und StraBburger hingewiesen, von
denen letzterer die Ansichten des Verf.'s bis auf
einige wenig wesentliche Punkte neuerdings be-
statigte. Aderhold.
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W a r m i n g , El lg . , Plantesamfund. Grund- kOnnen, muss man bei den Arten der Pflanzen-
trsek af den akologiske Plantegeografi. ve*®ine e in<* grossen Formenreichthum und ver-
Kj0benhavn, P. G. Philipsen. '1895. 8. | w l c k e l t . e Wechselbeziehungen zu linden erwarten ;
7 und 335 p. ! m a n e n n n e r e s i c n z- B- an die reichste aller Ver-

F" einsformen, den tropischen Regenwald. Dieselbe
Das Werk ist das erste Lehrbuch der Gkologi- | Vereinsform kann in verschiedenen Landern mit

schen Pflanzengeographie. Dieselbe belehrt uns ( ganz verschiedenem floristischem Inhalt auftreten.
dar liber, wie die Pflanzen und Pflanzenvereine ihre Den oft angewendeten Ausdruck*» Pflanzen for-
Gestalt und Haushaltung nach der ihnen zu Gebot ma tion ft, der in verschiedenem und theilweise in
stehenden Menge von Warme, Licht, Nahrung, unklarem Sinne gebraucht worden ist, vermeidet
Wasser etc. einrichten, und hat schliesslich die \ Verf. Nach den local herrschenden Arten kann
Fragen zu beantworten, weshalb sich die Pflanzen | man mit Drude (Engler's Jahrb. XI.) kleinere
zu bestimmten Gesellschaften zusammenschliessen Pflanzenvereine als Bestande (d&nisch : Samlag)
und weshalb diese die Physiognomie haben, \ bezeichnen, die Glieder von gr5sseren Pflanzen-
welche sie zeigen. Den Ausdruck »5kologisch< j vereinen sein kSnnen.
hat schon H. Reiter in seiner »Consolidation der ! Der erste Abschnitt des Werkes, welcher die
Physiognomika (Graz 1885), die Bezeichnung»6ko- . Okologischen Factoren und ihre Wirkungen be-
logische Pflanzengeographie« hingegen Verf. in I handelt und welchen Verf. anf&nglich nicht in den
vorliegendem Buch eingeMhrt. i Plan des Werkes aufgenommen hatte, stutzt sich

Diejenigen Arten, welche in Harmonie mit ' theilweise auf andere LehrbOcher, z. B. E. R a -
denselben Lebensverh&ltnissen dasselbe Aeussere , mann, »Foratliche Bodenkunde und Standorts-
angenommen haben, stellt Verf. zu derselben \ lehrecr (1893). Die unmittelbar wirkenden Factoren
Lebensform und meint damit also ungefahr das, , werden in Kap. 1—14 besprochen, nfimlich in
was Grisebachu. A. als »Vegetatio.nsform« | Kap. 1—5 die atmospharischen Factoren (Zu-
bezeichnet haben. Eine wichtige Aufgabe der j sammensetzung der Luft; Licht; Wftrme; Luft-
Bkologischen Pflanzengeographie ist, die verschie- feuchtigkeit und Niederschlfige; Luftbewegungen)
denen Lebensfo'nnen dkologisch zu erklftren. Die j und in Kap. 6—14 die terrestrischen Factoren
Lebensformen sind die Theile der P f l a n z e n - j (Beschaffenheit, Bau, Luft, Wasser, Wftrme,
vere ine (danisch: Plantesamfund), d. h. derje- j Mfichtigkeit, Nahrung und Arten des Bodens; die
nigen natiirlichen Pflanzengesellschaften, welche I Frage nach dem chemischen oder physikalischen
uns mit derselben Zusammensetzung von Lebens- < Sinfluss desselben). Auf die mittelbar wirkenden
fonnen und mit demselben Aeusseren entgegen- i Factoren gehen Kap. 15—18 ein (Wirkung einer
treten, z. B. eine Wiese in D&nemark und in i leblosen Decke auf das Pflanzenwachsthum; Wir-
Norddeutschland mit alien ihren Grfisern und | kung einer lebenden Pflanzendecke auf den Boden;
Stauden, oder ein Buchenwald auf Seeland und
auf Jatland mit der Buche und alien Arten, die
sie zu begleiten pflegen. Da nicht nur Arten von

Thier- und Pflanzenarbeit im Boden; einige oro-
graphische u. a. Factoren).

Der zweite Abschnitt, Zusammenleben und
ganz Verschiedener Physiognomie, sondern auch i Pflanzenvereine, behandelt die Beziehungen

i ganz verschiedener Haushaltung vereinigt sein ; der Pflanzen zu anderen lebenden Wesen, zu-
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nachst das Eingreifen des Menschen, dann das Zu-
sammenleben xnit Thieren, das Zusammenleben
der Fflanzen unter einander und geht schliesslich
auf die Vereinsklassen ein. Unter Vereins-
k lasse wird eine Pflanzenvereinsform verstanden,
die in Harmonie mit bestimmten ausseren Lebens-
bedingungen, mit einem bestimmten Inhalt von
Lebensfonnen und einer im Grossen und Ganzen
bestimmten Oekonoxnie, daheT auch mit einer
eigenthumlichen bestimmten Totalphysiogixomie
auftritt, aber einen sebr verschiedenen floristischen
Inhalt haben kann. Man kann demnach dieselbe
Verclnsklasse in sehr verschiedenen Florenreichen
wiederfinden, wie umgekehrt dasselbe Florenreich
oder Florengebiet mehrere Vereinsklassen um-
schliessen kann. — Die Hauptmasse der Indivi-
duen eines Pflanzenvereins werden, da sie den
Nabrungsvorrath in Luft und Boden mit einander
theilen, durch das Band des Kommensa l i smus
mit einander verbunden. Dieser Ausdruck ruhrt
von vanB.eneden her; »le commensal est simple-
men t un compagnon de tablecc (Le commensalisme
dans le regne animal, Bruxelles 1889). Andere
Formen des Zusammenlebens der Pflanzen unter
einander sind Parasitismus, Helotismus (das Ver-
haltniss von Algen und Pilzen in den Flechten;
vergl. des Verf. »Almindelige Botanikc, 3. Aufl.
1895), Mutualismus (wohin vielleicht z. B. die
Mykorrhiza-Bildungen gehfiren) und das Verhalt-
niss, welches Epiphyten, Saprophyten und Lianen
mit den von ihnen benutzten Pflanzen und Pflanzen*
theilen verbindet. Die Vereinsklassen lassen sich
in vier Gruppen einordnen: Hydrophyten- ,
Xerophyten- , H a l o p h y t e n - und M e s o -
p hy ten- Vegetation. Letztere umfasst die Pflan-
zenvereine, die an Boden und Luft von mittlerem
Feuchtigkeitszustande und an Boden von nicht
ausgepragtem Salzgehalt angepasst sind. In mor-
phologischer und anatomischer Hinsicht sind die
Mesophyten nicht besondersstark ausgezeichnet.
Innerhalb der genannten 4 Haupttypen der Lebens-
formen sind, soweit mftglich, folgende Gruppen zu
unterscheiden: Thallophyten-Vereine, Krauter-
vereine (darunter Wiesen, Pr&rieen, Steppen etc.),
Zwergstrauch- und Halbstrauch-Vegetation, Ge-
basche und Wfilder. Das Ideal ftir die dkologische
Behandlung der einzelnen Pflanzenvereine ist der
wissenschaftliche Nachweis dafflr, wie jedes ein-
zelne ihxer Glieder (Lebensformen) in morpholo-
gischer, anatomischer und physiologischer Harmo-
nie mit den verschiedenartigen Okonomischen und
socialen Verhaitnissen ist, unter welchen es lebt,
woraus als Schlussergebniss hervorgehen wtirde,
weshalb jeder einzelne Pflanzenverem gerade die
bestimmte Zusammensetzung von Lebensformen
und die Besondere (constante oder nach den Jahres-
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zeiten wechselnde) Physiognomie hat, welche er
zeigt. Von diesem Ziel ist die Botanik noch weit
entfernt.

Die 4 folgenden Abschnitte sind den 4 grossen
Vereinsklassen-Gruppen gewidmet. In jedem Ab-
schnitt werden zunSchst die Ckologischen Factoren,
die morphologische und anatomische Anpassung
und dann die einzelnen Vereinsklassen nebst ihren
wichtigsten Pflanzenvereinen besprochen. Nach
dem jetzigen Stande derWissenschaft und dem Um-
fange der 4 Gruppen ist jener allgemeine Theil bei
dem die Xerophyten-Vereine behandelnden Ab-
schnitt am ausfuhrlichsten. Zum Hinweis auf den
reichen Inhalt des Buches geniige es hier, die von
Verf. aufgestellten Vereinsklassen zu nennen.

I. Hydrophyten-Vere ine .
1. Plankton (danisch: Svasvet). 2. Glaciale

Pflanzenvereine. 3. SaprophileFlagellaten-Vereine.
4. Hydrocharitaceen-Vereinsklasse. 5. Neretden-
(steinliebende Hydrophyten-) Vereine. 6. Enaliden-
Vereinsklasse (Seegras-Vegetation). 7. Limnaeen-
Vereinsklasse (Vegetation auf losem Sasswasser-
boden). 8. Myxophyceen-Vereine. 9. Rohrstimpfe.
10. Sampfe und Sumpfmoore (Flachmoore, saure
Wiesen). 11. Sphagnum-Moore. 17. Sphagnum-
Tundra. 18. Sumpfgebasch und Sumpfwald in
Susswasser.

II. Xerophyten-Vere ine .
A. Fe l s envege ta t ion .

1. Subglaciale Felsenvegetation. 2. Tropische,
trockene Felsenvegetation.
B. Subglaciale Vegeta t ion , auf lockerem

Boden.
3. Gebirgsfluren. 4. Moosheiden. 5. Flechten-

heiden.
C. 6. E r i c a c e e n - H e i d e n .

D. Sand-Vege ta t ion (psammophile VeTeine).
7. Sandstrandvegetation, 8. Die lebende Dtine.

9. Die Dgraueor Dane; Sandfelder. 10. Psammo-
phile Gebiische und W&lder.

E. 11. Tropische Wtlsfen.
F. Xerophile G r a s - und Kraut-

V e g e t a t i o n .
12. Steppen und Pr&rieen. 13. Savannen (Cam-

pos; Llanos).
G. 14. Fe l sens teppen .

H. Xeroph i l e Gebiische.
15. Gebusche in kalten und gemassigten Gegen-

den. 16. Alpine Gebusche. 17. Tropische Dorn-,
Palmen-, Farn-, Bambus-Gebflsche u. a.

J. X e r o p h i l e Wi lder .
18. Immergrttne Nadelw&lder. 19. Laubwech-
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selnde N a del w alder. 20. Xerophile Laubwftlder.
21. Blattlose WSlder.

III. H a l o p h y t e n - V e r e i n e .
1. Mangrove-SUmpfe. 2. Salzsumpfe mit Kraut-

Vegetation (meist Scirpeta). 3. Halophile Vereine
auf Felsen. 4. Kraut- und Strauchvegetation auf
salzhaltigem Sandboden und Kiesboden. 5. Kraut-
und Strauch-Vegetation auf salzhaltigem Thon-
boden (hierher gehSren gewiss die meisten Salz-
steppen und Salzwtlsten). 6. Tropische Strandwalder
auf Sandboden. 7. Walder aus succulenten und
blattlosen Halophyten auf Sandboden.

]y. M e s o p h y t e n - V e r e i n e .
1. Arctische und alpine Gras- und Krautmatten.

2. Wiesen. 3. Grasfluren auf Culturland. 4. Me-
sophyten-Gebflsch. 5. Laubwechselnde Meso-
phyten-Walder in gem&ssigten Gegenden. 6—11.
Immergrttne Laubw&lder: 6. Subtropische immer-
grflne Laubw&lder, 7. An tar cti ache Regenw&lder,
8. Tropische Regenwalder, 9—11. Tropische
Palmen-, Bambus- und Farnwalder.

Im letzten (7.) Abschnitt bespricht Verf. den
Kampf zwischen den Pflanzenvereinen, z. B. auf
neuem, unbesiedeltem Boden, und schliesslich die
Bildung neuer Arten. Die directe Anpassung an
die Verh&ltnisse sei unzweifelbaft ein artbildender
Factor von grttsster Bedeutung. Ein anderer sei
Darwin's naturliche Selection, ein dritter die
Kreuzung verschiedener Arten. Als ein Factor,
der neue Formverh&ltnisse hervorrufen kann, sei
endlich auch die Correlation der Pflanzentheile
unter einander zu nennen.

Hervorzuheben ist ferner, dass das Buch zahl-
reiche Litteraturangaben enth&lt.

Das Werk wendet sich durch seinen vielseitigen,
morphologis'chen, anatomischen und biologischen
Inhalt an weitere Kreise von Botanikern, keines-
vregs nur an Pflanzengeographen, und wird gewiss
sehr zur Fdrderung Okologischer Untersuchungen
beitragen.

E. K n o b l a u c h .

Belajeff, W.f Zur Kenntniss der Karyo-
kinese bei den Pflanzen.

(Sep.-Abdr. aus Flora. 1894. Ergzgsbd. 13 S. 2 Taf.J

Die vorliegende Arbeit ist ein kurzgefasster
deutscher Bericht fiber die Resultate zweier vom
Verf. bereits 1892 veraffentlichter russischer Ab-
handlungen, die beide den Charakter vorlfiufiger
Mittheilungen trugen (Ueber die Karyokinese in
den Pollenmutterzellen bei Larix und Frittilaria
in Sitzungsber. d. Warschauer naturf. Ver.; und

Ueber die karyokinetische Theilung der Pflanzen-
kerne in Arb. d. St. Petersburger Naturf.-Ver.).
Auch dieser deutsche Aufsatz nimmt die Resultate
vorweg, welche Verf. erst spftter in einer ausftlhr-
licheren Arbeit eingehender zu behandeln und zu
erweitern gedenkt. Er berichtet namentlich aber
die Karyokinese in den Pollenmutterzellen von
Larix dahurica, Frittilaria und Lilium und erl&utert
seine Resultate an den Figuren zweier nach mikro-
photographischen Aufnahmen gefertigten Tafeln.

Die Pollenmutterzellen von Larix bilden wegen
der Grdsse der Kerne, deren geringem Chromatin-
gehalt, der leichten, selbst im Winter mGglichen
Materialbeschaffung etc. ganz vorzdgliche Objecte
fur das Studium der Karyokinese dar. BeiBeginn
der Theilung liegt der Zellkern inmitten der Zelle
rings von dichtem Plasma umgeben, in welchem
sich durch geeignete Fftrbung ein Fadennetz sicht-
bar machen l&sst, dessen Faden radi&r vom Kern
nach den Zellwftnden verlaufen. Im Kern selber
sind ChromatinkOrnchen zu Gruppen zusammen-
getreten, deren jede spftter ein Chromatinsegment
abgiebt. Diese Gruppen stehen unter sich und mit
dem Nucleolus durch Faden in Verbindung. Im
ersten Theilungsstadium umgiebt sich der Kern
mit einer adichten, filzartigen Schichta, die sich
bei genauerer Entwirrung als A aus der Kemwandung
parallel in die L&nge gezogenen Schlingen (Masch en)
bestehendtt erweist. Gleichzeitig ballen sich im
Kern die ChromatinkOrnchen zu ringfdrmigen oder
X-fOrmigen GhromatinkOrpern zusammen und die,
letztere unter sich und mit dem KernkGrperchen
verbindenden, Faden mehren sich so, dass der
ganze Kern von einem dichten Fadengeflecht
durchzogen ist. Nach Aufltisung der Kernmem-
bran bildet dieses Kernfadengeflecht zusammen mit
der den Kern umgebenden filzartigen Schicht einen
deutlich hervortretenden CentralkOrper in der
Zelle. Dieser erscheint durch 1—4 Gruppen von
parallel laufenden Plasmafaden, den einzigen von
letzteren, die auf diesem Stadium ihren radiftren
Verlauf nicht gegen unregelma'ssige Anordnung
vertauscht haben, in der Zelle gehalten. Diese
haltenden Faden rucken allmahlich nflher, zu
schlieeslich nur 2 Knoten zusammen, die zu den
Polen der Kernspindel werden. W&hrend dessen
haben sich die ChromatinkOrper zu kreuzfSrmigen
Gebilden umgestaltet, an deren l&ngeren Armen
Fadenbflndel sitzen, die nach den Polen der Kern-
spindel laufen und durch deren sowie der acderen
Faden Spannung die ChromatinkOrper in die
Aequatorialregion der Kernspindel gerackt worden
sind. Die Kernspindel ist jedoch auch in diesem
Stadium keineswegs bloss aus diesen Chromatin-
kSrpertrftgern und meridional von einem Pol zum
anderen laufenden Faden gebildet, sondern stellt



223 224

in der Nahe der Pole ein deutliches Netzwerk
dar. Von den Polen aus verlaufen auch Plasma-
faden strahlenartig durch die ganze Zelle bis zu
den W&nden so, dass sich die dem einen Pol an-
gehOrigen mit denen des anderen Poles kreuzen.
Nun theilen sich die ChromatinkOrper infolge Ver-
kurzung der sie haltenden Faden so, dass sich die
kurzen Arme des Kreuzes spalten, und werden
nach den Kernpolen hingezogen, wobei sie die Me-
ridionalfaden zur Seite schieben, so dass .diese
zeitweis zu Bundeln vereint scheinen. Die an den
Polen zusammengetretenen Chromatinsegmente
verbinden sich nun durch Lininf&den und werden
zu gitterartigen Qebilden, in die hinein eine klare
Flussigkeit, der Kernsaft abgeschieden wird, der
nach Zusammenniessen der einzelnen Tropfen zu-
sammen mit dem Gerfist einen jungen Kern dar-
stellt, der sich mit einem Niederschlagsh&utchen
umgiebt.

Diese karyokinetischen Vorgange fand aberVerf.
nicht bloss bei Larix, sondern sie kehrten auch
bei anderen Pflanzen und nicht bloss bei den
Pollenmutterzellen, sondern auch in anderen Me-
ristemen mit nur geringen Abweichungen wieder,
wie er aber vorlaufig nur an einigen Liliaceen des
Genaueren noch ausfuhrt. Die hierbei zu Tage
tretenden Details lassen sich im Einzelnen nicht
referiren, weshalb auf das Original verwiesen sei.

Aderhold.

Moller, Alfred, Brasilische Filzblumen. 1
Jena, Oustav Fischer. 8. 152 S. m. 8 Taf. !
(Botanische Mittheilungen aus den Tropen, herausg. '

von A. F. W. Schimper. 7. Heft.)

Verfasser, dessen Aufenthalt in Blumenau wir
bereits 2 interessante mycologische Arbeiten (*Die ]
Pilzgarten einiger sddamerikanischen Ameisen« ,
und »Ueber eine Telephoree, welche die Hymeno- ;

lichenen Cora, Dictt/onema und Laudatea bildeta)
verdanken, schliesst denselben in vorliegender
Publication eine Reihe sch5ner und werthvoller
Beobachtungen ttber die Phal lo ideen an, die je
und je durch ihre merkwurdigen und mannigfalti-
gen Gestaltungen die Aufmerksamkeit der Forscher
auf sich gezogen haben. Die etwas popular klin-
gende Bezeichnung »Pilzblumen«, welche Verf. als
Titel gewahlt hat, ist Lud wig (Niedere Krypto-
gamen) entnommen, der die Phalloideen so be- <
zeichnete, »weil sie durch ihre Farbenpracht und
auffallige Formgestaltung, den Blumen gleich,
einen Jflchen Insectenbesuch empfangent.— Es
ist dew Verf. durch umsichtiges Sammeln ge-
glackt, in Blumenau eine ganze Anzahl von neuen
Arten aufzufinden, welche uns beweisen, dass der

Formenkreis dieser Gruppe mit den uns bekannten
Repr&sentanten keineswegs erschttpft ist. Beob-
achtungen an Ort und Stelle erlaubten ihm aber
auch fur schon bekannte Formen unsere Kennt-
nisse, besonders nach der biologischen 'Seite hin
zu erweitern. Besondere Aufmerksamkeit widmete
er dem Streckungsvorgang des Receptaculums, der
ftLr mehrere Arten (bes. Dictyophora phalloidea)
sehr anschaulich geschildert wird. Verf. unter-
suchte ferner den bisher noch wenig berucksich-
tigten Bau der Mycelien und fand, dass dieser far
die verschiedenen Arten weitgehende Verschieden-
heiten erkennen l&sst. Einige Mycelien nahm er
auch in Gultur, wobei sie sich mitunter tlppig ent-
wickelten, aber niemals Nebenfruchtformen pro-
ducirten.

Besonderes Interesse bieten sodann Verf.s
Untersuchungen aber die Entwickelungsgeschichte
der Fruchtkorper und die Systematik. Dieselben
bringen theils Erganzungen der fruheren Unter-
suchungen des Ref., theils aber auch werthvolle
neue Beobachtungen. Einige der wichtigsten Resul-
tate seien im Folgenden mitgetheilt:

In Protubera Maracuja n. gen. et sp. lernen wir
zun&chst eine Form kennen, welche den von H.
Rehs te iner ausgesprochenen Anschluss der
Glathreen an Hysterangium aufs schftnste best&tigt,
indem wir es hier geradezu mit einem receptaculum-
losen Clathrus zu thun haben: die ganze Ent-
wickelung und Differenzirung des Fruchtktirpers
stimmt mit letzterer Gattung aberein, nur unter-
bleibt die Bildung des gitterigen Receptaculums.

Clathrus chrysomycelinus n. sp. unterscheidet
sich von Clathrus cancellatus insbesondere dadurch,
dass die Gleba bei der Reife nicht die ganze Innen-
seite der Receptaculumaste bedeckt, sondern in
sehr regelm&ssiger Weise in kleinen Klttmpchen
auf die Vereinigungsstellen der Gitteraste be-
schr&nkt ist, wo auch je eine grttssere Receptacu-
lumkammer stark nach innen vorspringt. Dieser
Unterschied lasst sich auf kleine Modificationen in
dem Verlauf der FruchtkOrper-Differenzirung zu-
rackfahren, die aber im Uebrigen durchaus mit
derjenigen von CL cancellatus ubereinstimmt und
vom Verf. bis zu den jtingsten Stadien zurttck ver-
folgt wurde. — Obgleich die vorliegende Form
einen kurzen Stiel besitzt, zieht sie Verf. zu der
Gattung Clathrus, indem er das Hauptgewicht bei
der Untersuchung von Clathrus und Colus auf die
Form des Receptaculums und der Gittermaschen
legt.

ColusOarciae n. sp., dessen Receptaculum einen
Stiel mit ungekammerter Wand und drei bis vier
am Scheitel verbundene Aeste besitzt, stimmt in
seiner FnichtkOrperentwickelung mutatis mutandis
ebenfalls mit CL cancellatus aberein.
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Laternea columnata (Bosc.J Nees. war vom Ref.
ah blosse Form von Clathrus cancellatus ange-
sehen worden. Dem gegentiber kommt MOller
zum Resultat, dass diese Vereinigung nicht ge-
rechtfertigt ist und es ist ihmdarinRecht zu geben,
da er den Nachweis fahrt, dass die Emporhebung
der Gleba am Receptaculumscheitel nicht auf Zu-
falligkeiten beruht, sondern schon in der Art der
FruchtkSrperdifferenzirung begriindet ist. Weniger
sagt dagegen dem Ilef. die Wiederherstellung der
alten Oattung Laternea zu, indess handelt es sich
hier schliesslich urn eine Geschmacksache. Mit
der Zeit wird man aber vielleicht eher dazu kom-
men, Clathrus, gestiitzt auf die Verschiedenheiten
im Baue des Receptaculums, in mehrere Gattungen
zu zerlegen; von diesem Gedanken hat sich wohl
auch der Verf. leiten lassen, als er die Gattung
Blumenavia bildete.

Es ist n&mlich diese Blumenavia rhacodes eine
Laternea, bei welcher jeder Receptaculumast auf der
Innenseite eine grosse, von untenbis oben reichende
Kammer von fast rechtwinkligem Querschnitt tragt,
deren WSnde aber an der Innenkante nicht zu-
sammenstossen, weil die gallertige Ausfttllungs-
masse sich in einer Gallertplatte durch die Gleba
hindurch bis zur Axe des FruchtkOrpers fortsetzt.
Bei der Streckung des Receptaculums klappen dann
diese Kammerwande nach aussen und nehmen die
Gleba mit sich, so dass schliesslich jeder Ast des
Receptaculums seitlich mit einer Art von Flugeln
besetzt ist, die auf ihrer AusBenseite Sporenmasse
tragen. Leider hat der Verf. nicht hinreichend
junge Stadien zur Verfugung gehabt, urn die Ent-
stehung dieser grossen Kammern genauer zu ver-
folgen.

Unter den Phalleen beschreibt Verf. zun&chst
eine allerdings nur im erwachsenen Zustande auf-
gefundene Form Aporophallus sub lilts y welche
hdchst wahrscheinlich eine am Pole nicht unter-
brochene Glebaanlage besitzt und so vielleicht den
Anschluss gegen Hymenogaster vermitteln durfte,
den R e h s t e i n e r far die Phalleen vermuthet hat.

Mutinus Malleri Ed. Fischer wird von Mailer
mit M. bambusinus Zollinger vereinigt. Ref. kann
sich indessen nach nochmeliger Vergleitihung von
Alcoholmaterial beider Arten .damit nicht gut ein-
verstanden erklaren, der ganze Habitus ist doch zu
sehr verschieden. Bezuglich der Entwickelungs-
geschichte des Fruchtkflrpers stimmen dagegen
Verf. s Befunde vollig mit denjenigen des Ref.
tiberein.

Die merkwurdigste unter alien von MO Her auf-
gefundenen Formen ist jedenfalls Itajahya galeri-
culata n. gen. et sp. Man kann dieselbe bezeich-
nen als einen Ithyphallus, bei dem die ganze Gleba
his aussen von Pseudoparenchymplatten durch-

setzt wird, die nach dem Abtropfen der Sporen-
masse den Hut als ein krauszottiger weisser per-
Tilckenartiger Behang ttberkleidet. Ausserdem ent-
steht noch, unabh&ngig von den ubrigen Theilen
des Receptaculums, am Scheitel rdes Stieles und
der Gleba eine gekammerte, leicht ablGsbare MtLtze.
Endlich ist diese Form dadurch interessant, dass
der Hut viel weiter unten an dem Stiel angesetzt
ist als dies bei Ithyphallus zutrifft; oberhalb dieser
Ansatzstelle reicht dann die Gleba in ganz ana-
loger Weise wie bei Mutinus bis gegen den Stiel
heran; es ist dadurch eine Ann&herung an letztere
Gattung gegeben.

Ithyphallus glutinolens n. sp. ist besonders des-
halb interessant, weil er uns wieder eine neue Mo-
dification der Differenzirung der zwischen Stiel
und Gleba gelegenen Genechtspartie vor Augen
fiihrt. Es kann nSLmlich hier die pseudoparen-
chymati8che Partie des Hutes dem Indusium von
Dictyophora homolog gesetzt werden, wahrend die
dem Hute anderer Ithyphalluaarten homologe Ge-
flechtspartie nicht pseudoparenchymatische Be-
schaffenheit annimmt, vielmehr sp&ter, mehr oder
weniger zusammengedruckt, dem Hute aufliegt.

Bei Dictyophora phalloidea Desv. ist MOller
durch seine Untersuchungen an Ort und Stelle zur
vOlligen Bestatigung der vom Ref. vorgenommenen
weitgehenden Artverschmelzung gefuhrt worden,
dagegen halt er die Unterscheidung von Varietaten
nicht far zweckm&ssig; er mOchte es far ausrei-
chend ansehen, wenn man bei der Angabe neuer
Fundorte auch die beobachteten Formabweichun-
gen angiebt. Wir kOnnen uns mit diesem Vor-
schlage ganz einverstanden erklaren. Interessant
ist abrigens der Umstand, dass soweit Verf.s Er-
fahrungen reichen, die aus einem Mycel stammen-
den FruchtkOrper sich in all den Theilen gleich zu
sein pflegen, auf die bei der Unterscheidung der
Varietaten Werth gelegt wurde.

Als eine neue von D. phalloidea abweichende
Art wird Dictyophora callichroa beschrieben, aber
die aber nur unvolhtandige Angaben gemacht
werden konnten.

In Uebereinstimmung mit Ref. kommt Mfiller
bei der Vergleichung der Entwickelungsvorg&nge
der verachiedenen PhalloideenfruchtkOrper zum
Resultate, dass die Clathreen und, Phalleen zwei
getrennte Reihen sind, welche verschiedene Aus-
gangspunkte besitzen: »Je klarer und zuverlassi-
ger die Kenntniss von den Entwickelungsvorgangen
wurde, urn so tiefer Offnete sich die Kluft, welche
die beiden Abtheilungen vorlftufig ohne
irgendwelche Ueberbrttckung scheidet«. Indess
kann er doch die Erwagung nicht ganz unter-
dracken, »dass doch vielleicht noch Formen mOch-
ten gefunden werden, welche etwa von Anthurus
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oder Aseroe her einen Uebergang zu den Phalleen
vermitteln Unsere bisherigen Kenntnisse
gaben keinen Anhalt ftlr diese Ableitung. Wir
kommen aber immer wieder auf diesen Gedanken,
einzig und allein urn. der Schwierigkeit willen,
welchein der Annahme liegt, dass das bei Clathreen
und Phalleen theilweise vOllig gleich gebaute eigen-
artige Receptaculum sonst nothwendigerweise an
zwei verschiedenen von einander unabh&ngigen
Punkten der Entwickelungsreihen aufgetreten sein
muss <r.

Zum Schluss seien noch die schdnen, nach photo-
graphischen Aufnahmen hergestellten Abbildungen
hervorgehoben, welche wesentlich dazu beitragen,
uns eine lebendige Vorstellung von der Form-
mannigfaltigkeit der Phalloideen zu geben.

Ed. F i scher .

Loew, EM Einfiihrung in die Bluthen-
biologie auf historischer Grundlage.
Berlin, F. Diimmler's Verlb. gr. 8. 12 und
432 S.

Das Buch enthfllt eine Geschichte der Entwicke-
lung unserer Kenntnisse uber die Sexualit&t und
insbesondere fiber die Bestfiubungsverh&ltnisse der
sogenannten Phanerogamen bis zum Jahre 1882
und liefert bis zu diesem Jahre ein ganz an-
sprechendes Bild der geschichtlichen Entwickelung
dieses Zweiges der Biologie.

Dass die historische Betrachtungsweise nur bis
zum Jahre 1882 fortgefuhrt ist, und der Autor
sp&tere Arbeiten nur vereinzelt und anmerkungs-
weise berttcksichtigt, wird in der Vorrede dadurch
motivirt, dass Verf. die Ergebnisse der neueren
Forschungen schon in seiner »Bluthenbiologischen
Floristik des mittleren und nOrdlichen Euro pa, so-
wie GrOnlands* (Stuttgart 1894) zusammengestellt
hat. Nichtsdestoweniger muss Ref. es bedauern,
dass die Geschichte in dem vorliegenden Werke
nicht bis auf die neueste Zeit fortgefuhrt ist. Es
ist das insbesondere deswegen zu bedauern, weil
gerade in den letzten Jahren, z. B. durch Burck's
Arbeiten, die Ansichten tlber die Nothwendigkeit
und Nfitzlichkeit der Fremdbest&ubung nicht un-
wesentlich modificirt sind und der Werth des
Knight-Darwin'schen Gesetzes stark in Frage
gestellt, also eines der Grundgesetze der bisherigen
Bltithenbiologie ins Wanken gekommen ist.

Andererseits kann sich Referent, trotz des gros-
sen Werthes und der Wichtigkeit, die er ganz all-
gemein der Kenntniss der Geschichte der Wissen-
schaft*beilegt, des Zweifels nicht erwehren, ob ge-
rade bei efeem so relativ jungen Zweige unserer
JJfissenscWt, wie ihn die Blathenbioldgie dar-

stellt, wo allgemeine Gesetze und Gesichtspunkte
noch so sp&rlich und die meisten Fragen noch un-
entschieden und im Fluss sind, eine rein historische
Darstellung schon am Platze und mOglich ist. Die
Geschichte der Bliithenbiologie ist kaum geeignet,
jetzt schon den Gegenstand einer Darstellung ftir
sich auszumachen, vielmehr muss die historische
Betrachtung sich darauf beschr&nken, die ganze
Darstellung eines Handbuches der Bliithenbiologie
zu durchziehen und als Einleitung dazu zu dienen.

Im Einzelnen hat Ref. das Buch mit grossem
Interesse gelesen und halt es fur wohl geeignet, die
Verdienste der einzelnen Forscher um die FOrderung
der Wissenschaft und den Gang der Fragestellung
und Entwickelung der Bltithenbiologie dem Leser
vorzufiihren. Nur scheinen ihm allerdings gegen-
uber der mehr als ausfuhrlichen Darstellung von
Darwin's Arbeiten die Vater und Begrunder der
Biologie,insbesondereKoelreuter und Knight,
etwas zu kurz gekommen zu sein. Von K o e l -
reuter's zahlreichen Arbeiten sind auch nur die
vorl&ufige Nachricht und deren Fortsetzungen be-
rucksichtigt, nicht dagegen seine Aufs&tze in den
Acta der Petersburger Akademie, in denen er bis
zu seinem Tode noch zahlreiche BeitrSge zur Lehre
von der Best&ubung verdffentlichte. '

Behrens.
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Celakovsky, Lad., Das Reductions-
gesetz der Bliithen, das Dedouble-
ment und die Abdiplostemonie.
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Wissenschaften. 1894. Nr. III. 8; IV und 140 S. mit
5 Steindrucktafeln. — Separat-Abdrucke in Commission

bei F. Bivnac, Prag.)

Die hier zu besprechende wichtige Arbeit des
Prager Botanikers, dem wohl Niemand die Aner-
kennung als eines der hervorragendsten lebenden
vergleichenden Morphologen verweigern wird,
steht im innigsten Zusammenhange mit dem etwa
ein Jahr fraher verdffentlichten Aufsatze desselben
Forschers: Ueber Doppelbl&tter bei Lonicera Peri-
clymenum und deren Bedeutung (Pringsheim's
Jahrbflcher, Bd. XXVI). C e l a k o v s k y ftthrt in
demselben aus, dass die Doppelbl&tter in der aller-
verschiedensten Ausbildung, welche schon so
manche Botaniker, u. A. D e l p i n o , K l e i n und
Buchenau, besch&ftigt haben, sich entweder beim
Uebergange armzahliger Blattstellungen (nament-
lich Quirle) in reichere, oder umgekehrt beim Her-
absinken reicherer Stellungen in &rmere bilden
kflnnen. So finden sie sich bei Lonicera nament-
lich beim Uebergang der gewdhnlichen gegenst&ndi-
gen Blattstellungen in Viererquirle. Ce lakovsky
bezeichnet die erste Erscheinung als p o s i t i v e s ,
die zweite als n e g a t i v e s Dedoub lement . Das
positive Dedoublement erscheint flusserlich als
Spaltung, das negative als eine Art von Verschmel-
zung. Der Ausdruck » negatives Dedoublement a
ist sprachlich far den ersten Augenblick unleugbar
etwas auffallend, da man geneigt ist, Dedoublement
durch Verdoppelung zu Qbersetzen und »negative
Verdoppelungff eine contradictio in adjecto zu ent-
halten scheint. Indessen ist die Sache an sich vOl-
Ug richtig, und die Uebersetsung * negative Doppel-

bildung« beseitigt schon das Auffallige fast ganz.
C e l a k o v s k y hebt nun ganz mit Recht hervor,
dass bei Bildungsabweichungen das positive Dedou-
blement (Spaltung, Chorise) weitaus das haufigste
ist, und dass man daher bisher das Dedoublement
tlberhaupt fast nur als positiv aufgefasst hat. So
wurden z. B. Staubblattgruppen, welche aus einem
Primordium hervorgehen (Hypericaceen etc.) als
aus Spaltung einer einfachen Blattanlage her-
vorgegangen angesehen. Dies ist aber nicht zu-
treffend. Bei normalen Bildungen, namentlich in
den Blathen, tlberwiegt das negative Dedoublement
durchaus. Das bekannteste Beispiel hierfar bietet
die Gattung Veronica. Sie ist zweifellos aus Kelch,
Krone und Androeceum einer filnfgliedrigen Form
hervorgegangen. Indem aber das oberste Kelchblatt
ablastirte, verschmolzen zugleich die beiden oberen
Kronbl&tter zu einem breiteren (nicht selten noch
zweispaltigen) Blatte; im Androeceum schwand,
wie im Kelche, das oberste Blatt (und ausserdem
durch weitere Reduction auch die beiden unteren
Staubblatter). Dieser Entwickelungsgang also
negatives Dedoublement — wird von keinem
denkenden Morphologen in Abrede gestellt. Es
fand aber in ahnlicher Weise phylogenetisch bei
sehr zahlreichen Gattungen und Familien statt.
Der gesammte Fortschritt der Wissenschaft wfih-
rend des letzten Menschenalters hat ftlr beide
organische Reiche festgestellt, dass mit der Ent-
wickelung und Anpassung der organischen Formen
fast immer eine Reduction in der Zahl der Organe
verbunden war. Die niederen Wesen besassen
die gleichen Organe in sehr vielfacher Wieder-
holung; mit hOherer Entwickelung war mannig-
fache Ausbildung der Organe unter Reduction
ihrer Zahl, z. Th. auch unter mannigfacher Ver-
schmelzung verbunden. Niemand zweifelt daran,
dass z. B. eine Papilionacee, eine Labiate, eine
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Orchidacee mit ihren zygomorpben cyclischen,
die mannigfacbsten Anpassungen zeigenden Blii-
tben bOher steht, als eine Magnoliacee oder Nym-
pbaeacee mit zahlreichen ? z. Tb. nocb spiralig
stehenden Pbyllomen. — Das Studium des Ein-
flusses dieser Reductionen, also des negativen
Dedoubiements auf den Bau der Bltltben ist nun
die Aufgabe dieser ebenso gedanken- als ergebniss-
reicben Scbrift.

Das in dem Titel der Arbeit genannte Reduc-
t i o n s g e s e t z der Blttthen ist nur eines, und
bei weitem nicbt' das wichtigste der Ergebnisse.
Es lautet (p. 10): »Wenn in einem bestimmten
mehrzftbligen Kreise negatives De'doublement, d. h.
Vereinigung zweier Glieder stattfindet, so muss
im vorhergehenden und nacbfolgenden alterniren-
den Kreise Abort oder Ablast des zwischenliegen-
den Gliedes eintreten, eventueli auch entsprechende
Verschiebung der abrigen Glieder.« Als Beispiel
mOchte icb wieder die Gattung Veronica nennen,
in welcher, wie eben erw&hnt, Ablast des oberen
Kelchblattes und des oberen Staubblattes, in der
Krone dagegen negatives Dedoublement der beiden
obersten Kronblatter stattfindet.

Weit reicber aber als die Begrttndung dieses
Gesetzes ist die Verfolgung des negativen Dedou-
blements durcb eine ganze Anzahl von Familien in
der vorliegenden Scbrift. FranzOsische Forscher,
unter ibnen besonders Payer, baben den Begriff
des Dedoublements (und zwar nur des positiven!)
in die Wissenschaft eingefahrt. Die deutscben
Morpbologen acceptirten es, des leicbt mdglicben
und in der That oft vorgekommenen Missbraucbes
wegen, nur langsam und zGgernd. Celakovsky
nun verfolgt die Wirkung des im Laufe der phylo-
genetiscben Entwickelung unendlicb viel haufiger
thatig gewesenen und viel tiefer eingreifenden
negativen Dedoublements. Als ein Beispiel mag
das Gynoeceum der Malvaceen dienen (p. 14). Die
alteste Form desselben ist jedenfalls diejenige von
Malva} bei welcher Gattung zablreiche Carpelle
gleichm&ssig in einen Kreis gestellt angeiegt wer-
den. Anders bei der Tribus der Malopeen. Hier
erscheinen zuerst fttnf grosse epipetale Primordien,
an deren ftusserem Rande die zablreicben Carpelle
auftreten, zunftchst fanf, je eines in der Mitte
jedes Primordienrandes, dann nach beiden Seiten
jedes Primordiums die abrigen, bis zuletzt in den
vorspringenden Ecken des Pentagones die letzten
Carpelle eischeinen, durcb welche der ganze Kreis
geschlossen wird. Hier ist das negative Dedou-
blement klar. »Die Vielzahl der Carpiden ist ur-
sprilnglich; sie behauptet sich aucb in der Folge.
Allein die reducirende jangere Tendenz setzt an
ibrer Stelle fanf Anlagen, welche sich, wenn diese
Tendenz durcbdringen wilrde, zu ebenso vielen
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Carpellen und Fruchtf&cbern nebst Griffeln ent-
wickeln warden, a Das negative Dedoublement
scbreitet nun in der Tbat in derselben Familie so
weit vor, dass das Gynoeceum von Hibiscus, Malva-
viscus etc. nur nocb aus fttnf Carpellen besteht,
also isomer mit Kelch und Krone geworden ist (ja
bei einzelnen Gattungen sinkt das Gynoeceum
nocb welter berab, was gewiss Niemand als den
primftren Zustand auffassen wird).

Die Auffassung der viel erOrterten Gruppe der
Rboeadinen ist dadurch getrdbt worden, dass man
die Dimerie einzelner Blathenkreise ats das Ur-
sprtLngliche betracbtete und die Tetramerie oder
gaT Pleiomerie anderer Formen als duTcb positives
Dedoublement aus ihr bervorgegangen ansab. Der
pbylogenetiscbe Vorgang war aber der umgekebrte.
Die Pleiomerie war das Ursprtingliche (wie denn
auch die Papaveraceen die niedrigsten Formen dar-
stellen); aus ihr gingen durcb negatives Dedouble-
ment (Ablast, Reduction, Yerscbmelzung) die ein-
facberen Formen hervor. Das Diagramm der Cruci-
feren entwickelte sich nach den aberzeugenden
Darlegungen Celakovsky's folgendermaassen.
Der Urtypus war in alien Blathenkreisen tetramer
(im Kelcbe freilich complex aus 2+2) . Kelcb und
Krone blieben unverftndert; im ausseien Stamina!-
kreis und im Frucbtblattkreise scbwanden die me-
dianen Glieder; es blieben also die beiden seitlicben
(kurzen) Staubbl&tter und die beiden seitlicben
Frucbtbl&tter abrig. Im inneren Staminalkreise
aber traten die (l&ngeren) Staubblfttter unter dem
Einflusse des negativen Dedoublement zu Paaren
zusammen, meistens blieben sie nocb ditbeciscb,
bei Atelanthera aber sind sie bereits monothecisch,
was offenbar einen weiteren Scbritt zum Ziele der
vOlligen Yerscbmelzung bezeicbnet. Im Sinne der
alteien Auffassung betracbtete man die l&ngeren
Staubblfttter als durcb Spaltung einer iiTsprttnglich
einfacben Anlage (positives Dedoublement) ent-
standen; die Sacbe verlief pbylogenetiscb umge-
kebrt, indem sie aus einem ursprtlnglicb tetrameren
Kreise zu Paaren zusamxnentraten, welcbe bereits
in einzelnen Fallen (z. B. Lepidium ruderale) durcb
ein einziges Staubblatt ersetzt werden. — Das
normale Dedoublement, also dasjenige, welches
im pbylogenetiscben Verlaufe den Blutben der

| einzelnen Pflanzenformen ibren normalen Bau gab,
j verlief auch hier negativ, w&hrend das abnorme
I Dedoublement, welches ontogenetisch Bildungsab-
I weichungen (z. B. Fallungen) hervorbringt, fast
| stets positiv auftritt.

Ueberaus fruchtbar ist Celakovsky's Betrach-
tung far die polyandrischen Familien (Hyperica-
ceen, Cistaceen, Malvaceen, Tiliaceen) und far die

i noch so viel R&thselhaftes bietenden Erscheinun-
gen der Diplostemonie und Obdiplostemonie. Da



die Arbeit durchaus von jedem Morphologen studirt
werden muss, so fuhre ich in Bezug hierauf nur
einige charakteristische S&tze aus der auf Seite 134
und 135 gegebenen Zusammenfassung an.

2. Das normale Dedoublement ist eine Folge
des noch nicht ganz vollbrachten Ueberganges aus
der Vielz&hligkeit in Minderzahligkeit. £s ist
erzeugt durch den Kampf zweier Bildungstriebe,
von denen einer, der altere, die ursprttngliche
Mehrzahl der Blattorgane, der zweite, jangere,
aber in der Entwickelung zuerst sich aussernde,
eine Minderzahl als ebensoviele Primordien zu
setzen strebt.

3. Das Dedoublement ist collateral, wenn durch
die j lingere Tendenz nur einzelne mehrz&hlige
Kreise auf eine Minderzahl von Primordien redu-
cirt werden, und serial zugleich, wenn statt zahl-
reicherer Kreise nur einer oder nur wenige gesetzt
werden, deren Blattanlagen zufolge der alteren
Tendenz wieder in eine Mehrzahl von Gliedern
sich auflCsen.

4. Je nachdem die altere Tendenz zur Polymeric
oder die jangere zur Oligomerie ilberwiegt, ent-
stehen verschiedene Grade des negativen, sowohl
des collateralen, als des serialen Dedoublements.

7. Die Obdiplostemonie ist eigentlich nur ein
besonderer Fall des Cistineentypus, worin das
basipedale Androeceum von unten her nur auf (soil
wohl heissen: auf nur, Fr. B.) zwei Kreise reducirt
word en ist.

Ich habe diese Satze angeftlhrt, wie sie gegeben
8ind, bin aber ganz darauf gefasst, dass der Ge-
brauch von Ausdrucken, wie »Bildungskrafte«,
»Tendenz«, azu setzen strebt« hier und da Be-
denken erregen werden. Vielleicht wird sogar von
Vertretern der neuesten Morphologie das Schreck-
wort: aplatonische Philosophies gebraucht werden.
Sind aber jene Bedenken berechtigt? Ich glaube
doch nicht. Die neuere Morphologie sucht mit
vollem Rechte die in den organischen Wesen jetzt
wirksamen und thatigen physikalischen und che-
mischen Krafte zu ermitteln. Ich brauche ja nur
Namen wie Hofmeister , Sachs, Goebe l ,
Schwendenerzu nennen, um ihre Richtung zu
charakterisiren. Nehmen wir die entwickelungs-
geschichtlichen Arbeiten C. Schumann's , eines
ihrer entschiedensten Vertreters zur Hand, so ist
da ganz ttberwiegend von »zweckm&ssigster Aus-
nutzung des Raumes, von ContactkOrpern und
Druckwirkunga die Rede; daraber werden die
Resultate der alteren Morphologie, der Wissen-
8chaft Schimper's, Alex. Braun's und E i c h -
ler's gering geschatzt und gar verflttchtigt. Ich
bin aber doch der Meinung, dass beide Richtun-
gen gleichberechtigt sind, wie denn auch C e l a -
kovsky keineswegs die neueren Forschungen
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ignorirt. Es handelt sich eben hier um den grossen
Gegensatz von Vererbung und Abanderung. Die
vergleichende phylogenetische Methode sucht die
Krafte zu ermitteln, welche auf jedes einzelne
organische Wesen von der Gesammtheit seiner
Vorfahren uberliefert worden sind, und sie ist im
Rechte, wenn sie dabei von Tendenzen oder Bil-
dungskraften spricht. Die Krafte oder Atom-
Gruppirungen, welche aus einer Eichel den ganz
bestimmten Baum formen, sind ihr uberliefert und
liegen in ihr immanent; aber sie sindnichts Aeusse-
res, kein Princip, welches den Stoff zu gestalten
strebt. — Beide Richtungen, welche sich jetzt
fliehen und sich manchmal kaum mehr zu verstehen
scheinen, sind nothwendig. Ihre Durchdringung
gewahrt die Sicherheit des weiteren Vordringens
der Forschung.

Far Ce lakovsky ' s Arbeit hatte ich eine
weitergehende Beachtung von Engler's hoch-
wichtiger Arbeit ttber die Gliederung der Mono-
cotyledonen gewtlnscht; ich stimme E n g l er darin
vallig bei, dass eine Reihe von FamUien derselben
direct von alteren Formen abgeleitet werden
mttssen, ohne dass sie das frtiher als maassgebend
angesehene Schema der pentacyclischen trimeren
BltLthe durchlaufen haben. — StOrend war mir
beim Studium von Celakovsky, dass er neben
einander die Formen: Cistineen, Oxalideen, Lim-
nantheen, Hypericineen, Cacteen, Capparideen,
Cleomeen, Malopeen etc. gebraucht, von denen die
ersten sechs: Familien, die zwei letzten: Tribus
bezeichnen. Hatte er die Namen der Familien —
wie doch jetzt immer allgemeiner als rich tig aner-
kannt wird, auf aceae gebildet, so wdrde er dem
Leser manche Unterbrechung des Gedankenganges
erspart haben. — Auch die wiederholte Verwen-
dung yon »Blattchen« far »kleines Blattcc sollte ein
so hervorragender Morpholog sich nicht gestatten,
da aBlattchena nur den Theil eines Blattes (Akazie,
Wallnuss, Rosskastanie etc.) bedeutet.

Mage die vorliegende, von reichstem Wissen und
tiefem Nachdenken zeugende Arbeit allgemeine
Beachtung linden! M5ge aber auch dem Verfasser,
der in den letzten Jahren durch mehrfache Leiden
heimgesucht war, bald die Kraft wiederkehren,
welche ihm gestattet, die Wissenschaft noch mit
mancher schonen Gabe zu bereichern!

Fr. Buchenau .

Gdbel, KM Archegoniatenstudien. 6.
(Flora. 1895. Heft 1.)

In der Fortsetzung seiner »Archegoniatenstu-
diena, aber deren frahere Theile in dieser Zeit-
schrift .bereits referirt wurde, beschftftigt sich
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GObel mit der Function und Anlegung der Leber-
moos-Elateren, fiber deren biologische Bedeutung
sich von den Neueren nur Sachs und L eel ere
du Sablon geaussert haben. Ersterer sieht in
ihnen Organe, dazu bestimmt, die Sporenmasse
aufzulockern und dadurch die Verbreitung der
Sporen zu erleichtera, letzterer macht Angaben,
von denen meistens im vorliegenden Aufsatz die
Unrichtigkeit nacbgewiesen wird.

Den echten Elateren stehen als rudiment&re
Typen gegenuber die sterilen Z ell en, wie sie
sich bei Biella, Sphaerocarpus und Corsinia linden.
Bei letzterer und bei Bosohia dienen sie vermuth-
lich nur als N&hrzellen, von Riella ist es sicher,
von Sphaerocarpus wahrscheinlich, dass sie Schleim
bilden, durch dessen Quellung die Sporogonwand
gesprengt wird. Bei Anthoceros und Dendroceros
dient die Columella als Saule, an der das Netz-
werk steriler Zellen befestigt ist, ausserdem aber
als Leitungsbahn fur Nahrstoffe, die sterilen Zellen
vermitteln die Sporenaussaat. Durch ihre drehen-
den Bewegungen, welche sie beim Austrocknen
ausfflhren, setzen sie die Sporenmasse in Bewe-
gung, einzelne Sporen, theilweise auch kleine
Klumpen von solchen, werden mit sammt den
Elateren aus dem Sporogon herausgeworfen. Bei.
den hOheren Jungermannieen mit Ausnahme von
Fossombronia wirken die Elateren als Schleuder-
organe.

Bei Chiloscyphus (Plagiochila, vielen Jungerman-
wia- Arten) liegen die Elateren frei, ohne bestimmte
Orientirung in der Sporenmasse vertheilt. Indem
sie an der geoffneten Kapsel austrocknen, schleu-
dern sie die Sporen allmahlich bis auf 3 bis 4 cm
Weite aus. Bei Jungermannia bicuspidata (u. a.),
wo sie mit ihTem einen Ende der Sporangienwand
ansitzen, mit dem anderen frei in den Sporenraum
hineinragen, zeigen die Elateren, wenn die Kapsel
sich Offnet, mit ihrem freien Ende erst eine dreh-
ende Bewegung und springen dann von ihrer An-
heftungsstelle ab, dabei die ihnen ansitzenden
Sporen fortschleudernd. Bei dem Frutfawtatypus,
dessen Elaterenanordnung hier als bekannt vor-
ausgesetzt werden kann, ist der Vorgang so, dass
beim Zuruckbiegen der Klappen die Elateren zu-
nachst gespannt werden. Dann reissen sie an
ihrem unteren Ende ab, schnellen los, wobei sie
sich gerade biegen, und schleudern die Sporen
sehr energisch fort'. Befeuchtete und wieder aus-
trocknende Elateren ftihren starke, drehende Be-
wegungen aus.

Den bisher genannten stehen die Formen mit
Elaterentragern gegenuber, bei denen ein Aneura-
(Aneura, Metzgeria) und ein Pellia-Typ** unter-
schieden wird. Bei ersteren findet sich der Ela-
terentrager, ein GewebekOrper, den man als un-

vollstandige Columella betrachten kann und dessen
Meristem sich schon ausserordentlich fruh von dem
sporogenen Zellgewebe sondert, im oberen Theile
der Kapsel; von ihm strahlen eine Anzahl Elateren
aus, ausserdem sind zahlreiche frei' im Sporenraum
vertheilt. Beim Aufspringen der Kapsel theilt
sich die Sporen- und Elaterenmasse in 4 Theile,
deren jeder einer Klappe aufliegt. Diese Massen
ftihren an ihrem Anheftungspunkte eine Drehung
aus, die fiber 90° hinausgeht, sie werden dadurch
fiber die Sporogonwand hinausgehoben und in
weitem Umkreis zerstreut. Bei Pellia sind hin-
gegen zahlreiche Elateren im mittleren und.unte-
ren Theile des Sporogons zu einer dichten, nach
oben garbenfOrmig zertheilten, sporenlosen Masse
vereinigt, und ausserdem liegen freie Elateren
zwischen den Sporen. Die Sporenaussaat wurde
hier leider nicht an normalen Ezemplaren beob-
achtet, doch ist es wahrscheinlich, dass die Ela-
teren nur zur Auflockerung der Sporenmasse,
nicht als Schleuderer dienen. Sicher ist dies so bei
Fossonbronia und den Marchantieen. Die wenig
ausgiebigen Bewegungen der Elateren machen hier
die Sporen-Elaterenmasse zu einem lockeren Hauf-
werk, welches dann leicht durch Luftstrttmungen
zerstreut werden kann.

Kieni tz -Gerlof f .

Peirce, O. J., A contribution to the
Physiology of the genus Cuscuta,
With 1 Table. Leipzigei Dissert.

(Annals of Botany. Vol. VIU. Nr. 29. March 1894.)

Die Arbeiten von Pfeffer und W o r t m a n n ,
auf welche die heutigen Anschauungen der Pflan-
zenphysiologie aber die Mechanik des Rankens
einerseits, des Windens andererseits sich grttnden,
sind jfingeren Datums, als diejenigen, die sich mit
der Physiologic der Cuscuta befassen. Es war daher
ein glficklicher Gedanke, die in den Arbeiten der
oben genannten Forscher niedergelegten Erfahrun-
gen auch auf Cuscuta anzuwenden, und so unsere
Kenntnisse von der Reizphysiblogie dieses inter-
essanten Schmarotzers, der bekanntlich eine Mittel-
stellung zwischen Windern und Rankepflanzen
einnimmt, zu vertiefen.

Es verdient betont zu werden, dass der Verf.
diese seine Aufgabe mit Geschick angefasst und
mit viel Liebe und Geschmack durchgefuhrt hat.
Auch ist die 65 Seiten umfassende Arbeit mit
einer reichen Zahl anderweitiger biologischer Data
erffillt. Im Folgenden sollen nur die wichtigsten
Gesichtspunkte herausgehoben werden..

Zuvttrderst sei darauf hinge wiesen, dass der



241

Verf. sich frtiher schon einmal der histologischen
Untersuchung der Cuscuta gewidmet hatte (Ann.
of Botany, VII, 27)/ urn hierbei als wichtigstes
Ergebniss zu eruiren, dass der Schmarotzer nicht
nur mit dem Holz-, sondern auch mit dem Sieb-
theil seiner Leitbundel Anschluss an die seines
Wirthes gewinnt.

Objecte der hier vorliegenden Arbeit waren
Cuscuta JSpiHnumani L. usttatissimnmtC. europaea auf
Urtica urid Chrysanthemum sp. und C. glomerata
auf Impatiens-Arten. Sie wurden im Gew&chshaus
des Leipziger Instituts gezttchtet, z. Th. auch als
Freilandpflanzen gezogen.

Die K e i m u h g s - und Jugendgeschichte des
Schmarotzers bildet den Beginn. Der Keimling ist
auf seine, ohnehin rudiment&re Wurzel nur solange
angewiesen,.bis er Gelegenheit findet, eine brauch-
bare Wirthspflanze zu umklammern. Assimilation
findet in irgendwie erheblichem Maasse nicht statt,
gentlgende Luftfeuchtigkeit ist erste Bedingung fur
das Gedeihen. Beim Suchen nach einer Stutze
entwickelt der Keimling ein, schon von Mo hi
constatirtes WahlvermSgen: er ergreift nur solche,
die ihm brauchbare Nahrung liefern. Der Durch-
messer der dicksten Stengel, die er noch um-
fassen kann, betrftgt V/2—2 cm.

Es folgt die Erforschung der Bedingungen fur
Bildung und Entwickelung der Haustorien.

Hat der Schmarotzer erst einmal durch Erfassen
eines Wirthes seinen Nahrungsbedarf vorlfiufig ge-
deckt, so beginnt er ein Wachsthum, das sich in
zwei mit einander alternirende Perioden gliedert.
Zunftchst folgt eine Periode schnellen Wachsthums,
in der wir eine gewShnliche Windepflanze mit
steilen Windungen vor uns zu haben glauben:
Negativer Geotropismus und Nutation fuhren den
Stengel seinen Weg, Reizbarkeit auf Contact ist
nicht zu beobachten. Mit dieser Windeperiode
wechselt eine andere ab, in der der Stengel einer
Ranke gleicht. Hier verhalt sich die Pflanze vollkom-
men analog den von Pfeffer Mr Ran ken constatir-
ten Vernal tnissen. Dieselben Bedingungen erzeugen
hier wie dort Contactreiz, als Reaction auf dem-
selben constatiren wir flache, horizontale Windun-
gen und Haustorienbildung, falls der umwundene
Stengel Nahrung darbietet und mechaniscb keine
Hindernisse aufweist. Die Abwechselung dieser
beiden Perioden wird dadurch geregelt, dass un-
mittelbar nach einer Periode der Reizbarkeit diese
erlischt; auch bei Darbietung einer zur AuslOsung
des Contactreizes dienlichen Styze tritt keine Re-
action ein; erst nach einiger Zeit wird die Reiz-
barkeit wieder inhftrent, tritt aber nur dann durch
Bildung flacher Haustorienwindungen in Erschei-
n u n g , wenn Gontactreiz ermOglicht ist. Ein ,
a Wahlvennd>gen« spielt nicht mehr mit, disconti- I
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nuirlicher Contact ist wie bei Ranken das einzig
maassgebende.

Durch sorgfaltiges Vermeiden jeglicher Beruh-
rung des Schmarotzers gelang es z. B., Stengel
von 1 m Lange ohne flache Windungen, bezw.
Haustorien zu erzielen. Dass hier, wie beiden
Ranken, die flachen Windungen auf Induct ion
des Contactreizes beruhen, ermittelte der Verf.
derart, dass er einen Stengel, der eben zwei Reiz-
windungen hinter sich hatte, von der Stutze ent-
fernte: es wurde noch eine weitere Windung ge-
bildet. Auch far die Bildung von Haustorien gilt
dasselbe. Sie wird durch den Reiz inducirt. Wird
dann der Contact entfernt, so kommt es wohl zu
einer Schwellung des Stengels (» sterile Haustorien «
Koch's), doch nicht zur fertigen Ausbildung der
Saugfortsfttze. Far diese ist uberhaupt Contact
nicht ausreichend, vielmehr ist auch Nahrungszu-
fuhr, also Umwindung eines ern&hrenden Wirthes
Bedingung.

Werden Stengelpartien abgeschnitten, so ent-
wickeln sie sich normal weiter, hochstens bleiben
sie infolge mangelhafter Nahrungszufuhr schm&ch-
tiger als andere. Auch ist interessant, dass
solche isolirte Theile sich die Nahrungsaufnahme
ihrer Vorfahren wieder ins Gedflchtniss zuruck-
rufen kSnnen und durch ausgiebige Chlorophyll-
bildung den drohenden Nahrungssorgen vorbeugen.

Aus dem folgenden Kapitel: »Al'lgemeine Be-
ziehungen der Cuscuta zu ihrer Umgebunga, sei nur
hervorgehoben, dass auf dem Klinostaten sowohl
Bildung von Windungen, als auch von Haustorien
verhindert wird; auch eine interessante Nachwir-
kung der Klinostatenbehandlung liess sich consta-
tiren ; es dauerte bei Pflanzen, die einige Zeit der
Wirkung der Schwerkraft entzogen und dann
wieder in normale Yerhftltnisse zuruckgebracht
wurden, geraume Zeit, bis Reaction nach Contact-
reizung eintreten konnte. — Die h e 1 i o t r o p i s c h e
Reizbarkeit ist gering, tritt aber auf dem Klino-
staten deutlich hervor. Die Haustorienbildung ist
insofern vom Licht abh&ngig, als sie vorwiegend
auf der dunkleren Flanke des Stengels erfolgt.

Ein letztes, ziemlich umfangreiches Kapitel be-
handelt das Eindringen des Haustoriums in den
Wirth. Zun&chst ist eine rein mechanische An-
pressung nicht zu verkennen : mikroskopische Be-
obachtung und diverse Experimente erhflrten dies.
Das »Prae-Haustorium« (die mittleren, papillOsen
Kissenzellen tiber dem eigentlichen Haustorium)
wirkt jedoch zweifellos schon chemisch: Werden
Stftbchen, hergestellt aus St&rkemehl und Gips,
dem Schmarotzer dargeboten, so zeigt sich dpater
Corrosion der Stflrkekdrner.

Bei dem Eindringen des Haustoriums selbst tritt •
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dann dessen »chemical activity* in ihre vollen
Rechte. Eine Tafel illustrirt diese Verhaltnisse.

Die Arbeit sei hiermit zur Originallecttire bestens
empfohlen.

W. Benecke.

Meyer, A.f und A. Dewevre, TJeber
Drosophyllum Lusitanicum. Mitgetheilt
von A. Meyer.
(Sonderabdruck aus Bot. CentralbL 1894. Bd. LX.

8 S. 1 Fig. im Text.)

A. Meyer berichtet in dieser Abhandlung tib'er
Untersuchungen, welche unter seiner Leitung von
Dr. Dewevre im Marburger Laboratorium im
Hinblick darauf ausgefahrt wurden, dass im Ver-
gleich zu anderen Insectenfressern die Biologie des
Drosophyllum wenig genau studirt worden ist. Er
giebt zuerst eine kurze Erl&uterung des Baues der
Blatter, aus der besonders interessant ist, dass
weder bis zu den grtsseren gestielten, noch bis zu
den kleineren sitzenden Drusen SiebrOhrenstrftnge
verlaufen, obschon unter jeder Drftse Tracheen-
strftnge aus einer, seltener aus 2 Tracheen gebildet,
enden und obschon in diesen Str&ngen die Spal-
tungsproducte des verdauten Eiweisses geleitet
werden mussen. Die gestielten Drttsen wurden
von einer Cuticula rings umzogen gefunden, in der
vergeblich nach DurchgangsBffnungen far den
Schleim gesucht wurde, die sich vielmehr als
tiberall vollkommen durchl&ssig erwies, obschon
sie im chemischen Verhalten von der Blattcuticula
nicht abwich.

Entgegen Slteren Angaben fanden Verf., dass nur
die gestielten Drusen Schleim secerniren, in dem
ein diastatisches Ferment mit Sicherheit, ein
pepsinfthnliches wahrscheinlich fehlt. Die kleinen
Drusen tiben aber einen Einfluss auf die Ltisung
eiweisshaltiger Stoffe aus, wenn letztere, in den
Schleim gestielter Drttsen eingehtillt, auf die
kleinen Drusen gelangen. Ohne Schleim auf die
kleinen Drusen gebrachte Eiweiss- oder Fleisch-
stuckchen wurden nicht gel5st. JO Da die sitzenden
Drusen beim Aufbringen von Eiweiss keine Sekre-
tion zeigen, so ist es das wahrscheinlichste, dass
dieselben die Aufnahme der Spaltungsproducte der
Eiweissstoffe der Hauptsache nach besorgen,
w&hrend die gestielten Drasen die Erzeuger des
fangenden Schleimes und des lSsenden Fermentes
sind.ct Der Schleimtropfen der grossen Drusen
wird nach Vorstellung der Verf. aber mit den klei-
nen durch die Bewegungen der gefangenen Thiere
selbst a Beruhrung gebracht. Die schleimbildende
Substanz des Sekretes ist wahrscheinlich ein Kohle-
hydrat, das Fehling'sche LOsung erst nach

Kochen mit Salzsaure reducirt. Eiweissstoffe
fehlen im Sekret. Auch liessen sich in letzterem
weder unter dem Mikroskop" noch durch geeignete
Plattenculturen Bacterien auffinden, so dass deren
Mitwirkung beiderVerdauung imSinne Tischut-
kin's far Drosophyllum nicht in Betracht kommt.

Aderhold.

Herbst, C, Ueber die Bedeutung der
Reizphysiologie fur die causale Auf-
fassung von Vorgangen in der thie-
rischen Ontogenese. I. Theil.

(Sonderabdruck aus dem Biolog. Centralblatt. Bd. XIV.
Nr. 18—22. 66 S.)

Obschon diese Arbeit, wie der Titel besagt, sich
in ihrem wesentlichsten Theile mit Vorgangen im
thieriscben Eie und an thierischen Embryonen be-
sch&ftigt, sei doch auf sie hingewiesen, da sic in
ihrem ersten Theile eine nicht weniger als 36 Seiten
einnehmende Besprechung der Richtungsreize im
Thier- und Pflanzenreiche enthalt, welche eine
ziemlich vollstfindige Litteraturzusammenstellung
in Betreff der einschlSgigen Erscheinungen im
Thier- und Pflanzenreiche giebt. Auf diese Aflalo-
gien gesttitzt, sucht Verf. wahrscheinlich zu machen,
dass die in der thierischen Ontogenese so hftufig
auftretenden Wanderzellen und die Gewebe-
umwachsungen auf ahnliche Richtungsreize zu-
ruckzufuhren sind.

Aderhold.
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Kenntniss der Giftwirkung der Bordeauxbrahe und
ihrer Bestandtheile auf Spirogyra longata und die
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Uredosporen von Vaccinia, cor onata (Vorl. Mitth.). —
R. Frank, Ueber die biologischen Verh&ltnisse des
die Herz- und Trockenfaule der Ruben erzeugenden
Pilzes. — Fritz Muller, Orchideen von unsicherer
Stellung (m. 1 Taf.). — J. Urban, Ueber die Sabia-
ceengattung Meliosma (m. 1 Taf.). — Otto Muller,
Ueber Axen, Orientirungs- und Symmetrieebenen
bei den Bacillariaceen (m. 1 Taf.).

Botanischee Centralblatt. Nr. 25. Steppuhn,
zur vergleichenden Anatomie der .'
Nr. 26. Steppuhn (Schluss). — Nr. 27. Tepper,
Bie Flora von Clarendon und Umgegend.

Chemischee Centralblatt. Nr. 24. M. Yegounow,
Schwefelbacterien der Limane von Odessa. — S. Wi-
nogradsky, Untersuchungen fiber die Aufnahme
des freien Stickstoffs der Atmosph&re durchMikroben.
— Nr. 25. Pagnont , Untersuchungen Qber den
assimilirbaren Stickstoff. — Nr. 26. F. Kaiser ,
Inosinsfiure. — T. Araki, Ohitosan. — £. Gibson,
Chitin in der Zellmembran der Pilze. — C. Ham-
burger, Vergleichende Untersuchung Qber die Wir-
kuDg des Speichels, des Pankreas und Darmsaftes.
sowie des Blutes auf Starkekleister. — Rosen dahl,
Pharmakognostische Untersuchungen uber Aconitum

• septentrioitale Kolle.
Deutsche Botanieche MonatBBchrift. Heft 5. Ruthe,

Orchis Traunsteineri auf den Ahlbecker Wiesen
(Pommern). — Blocki , Beitrag zur Flora von Gali-
zien und der Bukowina. — J. Schmidt, Fluchtige
Blicke in die Flora Islands. — Ever s, Einige sud-
liche Rubus-Formen. — Iss ler , Beitr&ge zur Flora
von Colmar und Umgegend. — Griitter, Die Flora
des Kreises Schwetz in Westpreussen. — Staritz,
Volksthumliche Pflanzennamen aus Anhalt. — Nr. 6.
Straehler , Beitrag zur Rosenflora von Schlesien. —
Murr, Beitr&ge zu den Pilosellinen Nord-Tirols. —
M e i g e n, Die erste Pflanzenansiedlung auf den Reb-
busherden bei Freyburg a. U. — Scharlock, Vege-
tative Vermehrung bei Oxygraphis vulqaris Freyn
(m. 4 Taf.). — Glaab, Ranunculus acomtifolius var.
Fi

Jahrbucher fur wiBflenschaftliche Botanik. XXVIII. Bd.
Heft 1. N. P r in g s h e im, Ueber chemische Nieder-
schlage in Gallerte (m. 1 Taf.). — J. Reinke , Ab-
handlungen fiber Flechten. III. u. IV. — E. Stras-
burger , Karyokinetische Probleme.

Uadwirthsehaftlielie Jahrbucher. Heft 3. C. Schulze,
Die Anwendung des Pasteurisirens gegen Nachg&h-
nineen der Weine auf den Flaschen. — F . Lafar,
Studien uber den Einfluss organischer Sfiuren auf
Eintritt und Verlauf der Alcoholg&hrung. — E.
Krdber, 1st die Transpirationsgrosse der Pflanzen
ein Maasstab fur ihre Anbaufahigkeit?

Kittheilungen des Badischen Botaniechen Vereins. Nr.
131/132. H. Zahn, Altes und Neues aus der badi-
schen Flora (Schluss). — Kneucker , Beitrage zur
Rosenflora. — Nr. 138/134. Kneucker , Nachtrage
und Berichtigungen zur Flora der Umgegend von
Karlsruhe.

°esterreichische Botanieche Zeitschrift. Juni. Hock,
Ueber Tannenbegleiter. — Pohl , Ueber Variations-
Weite der Oenothcra Lamarchiana. — Degen , Be-
merkungen uber einige orientalische Pflanzenarten.
— Halacsy , Beitrag zur Flora yon Griechenland.
D 6 rf 1 e r, Asplenium Baumgartneri m. — S t e rn e c k,
Beitrag zur Kenntniss der Gattung Alectorolophus.

SitzungBberichte der k. preuss. Akad. d. Wissenschaften
*u Berlin. XXX. XXXI. Schwendener, Diejang-

lien seitlicher Organe und ihr
1 Taf.).

sten Entwickeluni
Anschluss an bereits vorhandene (m.
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Verhandlungen der k. k. soolog. bot. Geeellechaft Wien.
Heft 5. Procopianu Procopovic i , Ueber die
von Dr. Herbich in der Bukowina aufgestellten
Pflanzenarten. — E. Hackel, Duthiea, novum Gra-
minearum genus.

Journal de Botanique. Nr. 12. Drake del Cast i l lo ,
Contribution a la flore du Tonkin. Enumeration des
Rubiacles trouv6es au Tonkin par M. Balansa 1885
—1889. — E. Beschere l l e , Mousses du Congo
francais rlcoltees par H. Lecomte. — E. Mer, In-
fluence de l'etat climaterique sur la croissance des
Sapins (suite).

Bevae generale de Botanique. Nr. 78. G. B o n n i e r,
Influence de la lumiere Slectrique continue sur la
forme et la structure des plantes (avec planches). —
Leclerc du Sablon, Recherches sur la germina-
tion des graines ol^agineuses (suite).

Proceedings of the California Aoademy of sciences. II.
•Volume VI. parti. (Sept. 1894.) K. Brandegee ,
Studies in Portulacaceae.

Boletim da sociedade Broteriana. XU. 1895. Nr. 1. A.
H. Pere ira Continho, ContribuigSes para o
estudo da flora portugueza.—M. Masters, O cedro
de G6a. — Henriques , Cryptoeramicas vasculares
(Flora Portugueza).

Neue Litteratur.
Abhandlungen und Vortr&ge aus dem Gesammtgebiete

der Naturwissenschaften. 4. Bd. 8. u. 9. Heft. gr. 8.
Inhalt: Heft 8. Heteromericarpie und ahnliche Er-
scheinungen der Fruchtbildung. Von E. Huth. 32 S.
—• Heft 9. Monographic der Gattung Nigeila. Von
A. Brand. 40 S. Berlin, R. Friedlfinder & Sohn.

Beitrage zur Physiologie und Morphologie niederer Or-
gani8men. Aus dem kryptogam. Laboratorium der
Umversit&t Halle a. S. Hrsgeg. von W. Zopf. 5. Hft.
Leipzig, Arthur Felix, gr. 8. 72 S. m. 3 Fig., 2 lith.
u. 1 Lichtdr.-Taf.

Beobachtungen, Die, xlber die Entwickelung der Pflanzen
m Mecklenburg-Schwerin in den Jahren 1867—1894.
gr. 4. 162 S. m. 1 Karte. (Beitrage zur Statistik
Mecklenburgs. Vom grossh. stat. Bureau zu Schwerin
12. Bd. 3. Heft. 2. Abth.) Schwerin, Stiller'sche Hof-
buchh.

Braem, F., Was ist ein Keimblatt? (Aus: Bioloeisehes
Centralblatt.) Leipzig, Ed. Besold. gr. 8. 44 S. mit
3 Fig.

Brnnner v. Wattenwyl, C, Monographie der Pseudo-
phvHiden. Hrsg. yon der k. k. zoolog.-bot. Gesellsch.

R. Fnedlftnder & Sohn. gr. 8. 4 und 2S2 S.
Buchenau, Franz, Ueber Einheitlichkeit der botaniachen

AunstausdrQcke und AbkQrzungen. Programm der
Realschule beim Doventhor. Bremen 1894. 8. 36 S.

Ciapek, P., Ueber Zusammenwirken v. Heliotropismus
und Geotropismus. (A. d. Sitzungsber. d. kais. Acad.
der Wissensch. in Wien. Math.-naturwiss. Classe.
Marz 1895.)

BUacombe, Henry N.f In a Gloucestershire Garden.
Illust. London, E. Arnold. 8vo. 292 p.

Ende, Th. am, Beitrag zur Kenntniss des Poley-Oeles.
Inaugiiraldiss. Gdttingen. 1895. 8. 38 S.

Fairchild, D. O., Bordeaux-Mixture as a Fungi(
(U. S. Dep. of. Agriculture. Bull. Nr. 6.) Wi "
1894. 8. 55 p.

Fisoher, E., Weitere Infectionsversuche mit Rostpilzen.
(S.-A. a. Mitth. d. naturf. Gesellsch.) Bern 1895.
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Flagey, C, Flore des lichens de Franche-Comt6 et de
quelques locality environnantes. Deuxieme partie.
2. fasc. Paris, libr. P. Klincksieck. 1894. In 8. 161 p.

Gascon, E., Instruction et Observations pratiques sur la
culture du houblon en Bourgogne. Vesoul, impr.
Suchaux. 1894. In 8. l i p .

Gruber, Th., Die Arten der Gattung Sarcina. (Aus:
Arbeiten d. bact. Instituts d. grossh. Hochschule zu
Karlsruhe.) Karlsruhe, Otto Nemnich. gr. 8. 54 S.

Gwallig, Th., Ueber die Beziehungen zwischen dem ab-
soluten Gewicht und der Zusammensetzung von Le-
guminosenkdrnern. Inauguraldiss. Jena. 8. 37 S.

JoliB, Le, Remarques sur la nomenclature bryologique.
(Extr. d. M6m. de la soc. nat. des sciences nat. et
math, de Cherbourg, t. XXIX. Paris 1895.)

Knowlton, F. H., A review of the fossil Flora of Alaska,
with descriptions of new Species. 1 Taf. (From the
Proceedings of the United States National Museum.
Vol. XVII. Nr. 908. Washington 1894.)

Knuth, P., Die Blfithenbesucher derselben Pflanzenart
in verschiedenen Gegenden. Beilage zum Programm
der Oberrealschule Kiel, Ostern 1895.

Kolkwitz, E., Untersuchungen fiber Plasmolyse, Elasti-
cit&t, Dehnung und Wachathum an lebendem Mark-
gewebe. Inauguraldiss. Berlin. 1895.

Kdrnicke, Die hauptsachlichsten Formen d. Saatgerste
in Poppelsdorf. Bonn 1895.

Herkunft der Scorzonora hispanica L. in Deutsch-
land. (S.-A. a. Sitzungsber. d. Niederrhein. Gesellsch.
fur Natur- und Heilkunde. Bonn.)

Krasan, Frz., Aus der Flora von Steiermark. Programm
des II. Gymnas. Graz. 1894. 8. 27 S.

Lignier,0», La nervation des Cycadacles est dichotomique
(Association francaise pour l'avancement des sciences.
Congres de Caen. 1894.)

Litteratnr, Die, des Jahres 1892 fiber Morphologie, Syste-
matik und Verbreitung der Phanerogamen, nebst Re-
gister. (Aus: Just's botan. Jahresber.). Berlin, Gebr.
Borntr&ger. gr. 8. 621 S.

Murr, Jos., Die beschreibenden Epitheta d. Blumen bei
den griechischen und rdmischen Dichtern. Programm
d. Gymnas. Marburg a. d. D. 1894. 8. 29 S.

Nalepa, Alfr., Die Naturgeschichte der Gallmilben.
Programm des Gymnasiums im 4. Bezirk. "Wien 1894.
8. 30 S.

Ostwald's Klassiker der exactenWissenschaften. Nr.62.
Sechs pflanzenphysiologische Abhandlungen von Th.
A. Knight. (1803—1812.) Uebers. und herausgeg. von
H. Ambronn. Leipzig, Wilh. Engelmann.' 8. 63 S.

Pflssner, J., Elementare Unterweisungen fiber die Pflan-
zen und ihre Theile, als Einffihrung in den botanisch.
Unterricht an den humanistischen Symnasien. Progr.
des Gymn. Kaiserslautern. 1894. 8. 68 S.

Schmidt-Storjohann, J., Inesis. Sporen-Entleerung —
Gewebs-Reinieune. Grundriss aer allgemeinen bio-
logischen Mechamk. I. Stockholm, H. Sandberg. 4.

Solms-Laubach, H. Grafzu, Ueber devonische Pflanzea-
reste aus den Lenneschiefern der Gegend von Graf-
rath am Niederrhein. M. 1 Taf. (S.-A. a. d. Jahrbuch
der kgl. preuss. geol. Landesanstalt. 1894. Berlin
1895.)

Personalnachricht.
Am 23. Juni starb zu London Dr. W. C. Wil l iam-

son, Prof. emer. der Victoria University in Manchester,
der beruhmte Palaeontologe und Volvox-Monograph.
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BOTANISCHE ZEITUM
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann.

II. Abtheilung.
Besprechungen: Comptes rendus hebdomadaires des stances de Pacademie des sciences. — B u rt, Edw. A., A North

American Anthurus, its structure and development. — Kryptogamen-Flora von Schlesien. — Bommer, Ch.,
Sclerotes et cordons myceliens. — Iahaltsangabeu. — Neue LItteratur. — Anzelgen.

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXIX. Paris 1894. II. semestre.

p. 32. Note de M. Arm and Gautier accom-
pagnant la presentation de l'Ouvrage qu'il vient de
publier sous le titre: »La Chimie de la cellule vi-
vantea.

Verf. vertritt in diesem Buche die Ansicht, dass
die thierische Zelle sowohl aerobiotisch wie an-
aefobiotisch funktionire, insofern in der Tiefe des
Protoplasmas sich regelmftssig Hydratations- und
Ileductionsprocesse abspielen, oline dass der
iiussere Sauerstoff eingreift. In den peripheren,
vacuolaren Theilen des Plasmas werden die Pro-
ducte des ebengenannten Processes, wie Kohle-
hydrate, Fette, Ureide und Harnstoff dann oxydirt.
In dem genannten Buche zeigt Verf. genauer, durch
Welchen Mechanismus die erw&hnten Korper, auch
Leukomalne, Amide und Fermente durch fermen-
tative Spaltung des Eiweiss entstehen.

p. 33. Sur la distribution geographique des Cyr-
tendrees. Note de M. E. Drake de l Cast i l lo .

Das Studium der pflanzengeographischen Ver-
theilung der Cyrtandreen lehrt dem Verf., dass
diese Familie Gattungen umfasst, die sehr ahn-
liche klimatische Bedingungen fordern, und dass
(Uese Familie als Charakteristicum far die Be-
grenzung der indo-malayischen Flora dienen kann.

p. 80. Sur la piceine, glucoside des feuilles d'u
8*pin epicea (Pinus picea). Note de M. Tanret.

Verf. erhielt aus Finus picea einige" neue Gly-
koside, von denen er das Picein hier beschreibt.
Durch Emulsin oder verdunnte Sfiuren entsteht
^us demselben Glykose und Piceol.

P. 92. Sur la formation de l'acide succinique
et de la glycerine dans la fermentation alcoolique.
NotedeM. J. Effront .

Verf. findet, dass die Menge der gebildeten
Bernsteinsaure und des Glycerins nach den Be-

dingungen und dem Stadium der G&hrung schwankt.
Mit an Flusssaure gewOhnter Hefe erhielt Verf.
pro 100 Theile Zucker im Mittel folgende Zahlen:

Gohrdauer in Stunden
24 48 72 96

Glycerin 0.1503 0.3508 0.3992 0.91
Bernsteins&ure 0.02541 0.04755 0.06759 0.0924

Je weiter die G&hrung fortschreitet, desto mehr
an diesen Nebenproducten entsteht also und das
Maximum wird gebildet, Venn die G&hrkraft der
Hefe aus Mangel an Nahrstoffen fast erschOpft ist.
Man kann danach annehmen, dass die Bildung
jener Producte mit einer Schwachung der Hefe zu-
sammenh&ngt.

p. 93. De l'influence des chlorures sur la nitri-
fication. Note de MM. J. Crochete l l e et J.
Dumont .

Die Verf. Jiaben schon gezeigt, dass Chlorkalium
die Nitrification nicht anregt. Wenn man aber
dieses Salz auf Boden bringt, der kohlensauren
Kalk enthalt, so entsteht kohlensaures Kalium, und
wenn dieses trotzdem seine sonst constatirte gunstige
Wirkung auf die Nitrification nicht austtbt, so
kann dies nur an dem hindernden Einfluss des
gleichzeitig entstehenden Chlorcalciums liegen.
Ein dijecter Versuch zeigt die hindernde Wirkung
des Chlorcalciums auf die Nitrification. Wenn
man nun aber Boden mit Chlorkalium oder Chlor-
natrium behandelt und das entstehende Chlorcal-
cium auswascht, nitrificirt der Boden viel besser,
z. B. zwei Mai so stark, wie unbehandelter Boden,
wenn er 0,5 g Chlorkalium per Kilo Boden be-
kommen hat. Auf der Auswaschung des sch&d-
lichen Chlorcalciums beruht auch die verschiedene
Wirkung der ChlorQre als Danger in verschieden
regenreichen Jahren.

Dass Chlornatrium ahnlich gunstig auf Nitrifi-
cation wirkt, wie Chlorkalium, ist erklarlich, weii
es sich' in einigermassen kalireichen BOden in
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Chlorkalium verwandelt. Da» die Wirkung des
Chlorkaliums auf die Nitrification auf dessen Um-
wandlung in kohlensaures Kali beruht, hOrt sie in
Boden, die keinen kohlensauren Kalk enthalten,
auf.

p. 100. Sur la respiration des feuilles. Note de
M. L. Maquenne.

Verf. betont die UnmOglichkeit, aus der Analyse
der Luft, in der eine Pflanze geathmet hat, zu be-
urtheilen, ob die entstandene Kohlensaure, wie bei
der Gahrung, aus der Zersetzung einer vorher oxy-
dirten Substanz herstamme oder aus der einfachen |
Verbrennung einer an der Luft oxydirbaren, von j
der Pflanze continuirlich gebildeten Substanz. Im '
ersteren Falle ware die Sauerstoffabsorption in ge-
wissem Sinne unabhangig von der Kohlensaure-
production, im letzteren stflnden sie in engem Zu-
sammenhange. Wenn man eine Pflanze bei Ab-
wesenheit von Luft halt, so wird sich, wenn die
obengenannte zweite Hypothese richtig 1st, die
oxydirbare Substanz anhiiufen und bei nachherigem
Luftzutritt die Athmung desto starker sein. Verf.
fand bei seinen Versuchen mit Bl&ttern von Evo-
nymus japonicus, 8yringa> Dianthus, Aster und
Buxus seine Vermuthung bestatigt, dass dieselben
nach vierstiindigem Aufenthalt im luftleeren Raume
viel mehr GO2 producirdn, wie in Luft gehaltene
Blatter.

p. 103. Mecanisme des mouvements provoques
du Berberis. Note deM. Gustave Chauveaud.

Verf. glaubt nicht, dass bei der Bewegung der
iferfcm-Staubffiden auch eine Wasserverschiebung
im Spiele sei, weil ein abgeschnittenes Stamen im
trockenen Raum doch mehrere Male hintereinander
ZUT Bewegung veranlasst werden kann. Unter sol-
chen Verhaltnissen kann ja das Organ das angeb-
lich bei jeder Bewegung ausgestossene Wasser
nicht ersetzen. Der Verf. erkl&rt die Bewegung
der genannten Staubfaden auf andere Weise. Der
Staubfaden enth&lt ausser dem Gefassbfindel auf
2/a des^Querschnittes und der Lange enge, ge-
streckte, dichtgedr£ngte Zellen mit kleinen Inter-
cellularen. Die Querwande dieser Zellen sind dunn,
die Langswande dick, aber unverholzt und mit in
Querreihen angeordneten dtinneren Stellen versehen,
welche Construction, die dem Verf. fur-reizbare
Organe charakteristisch zu sein scheint, besonders
auf Biegung in der L&ngsrichtung eingerichtet sein
soil. Das beschriebene elastische Gewebe ist von
einer Zellenschicht auf der Innenfl&che und den
Seiten des Stamens bedeckt, die die Epidermis
fortsetzt, aber von dieser in der Form und dem In-
halt der Zetien abweicht. Die Zellwande, mit Aus-
nahme der nach innen gekehrten, sind diinn und
nach aussen gewdlbt, und der Inhalt ist viel opaker

,als der der ubrigen Epidermiszellen. Dieses ist das

eigentlich reizbare Gewebe, dem das darunter-
liegende die Elasticit&t und Geschmeidigkeit ver-
leiht. Im Zustand der Ruhe liegt das Protoplasma
der reizbaren Zellen als ein Band am Grunde jeder
Zelle; bei der kleinsten Reizung breitet sich dieses
Plasma aber aus, krtLmmt sich bogenfdrmig und die
convexe mittlere Partie druckt gegen die Slussere
Wand, welche sich infolgedessen noch mehr aus-
baucht, so dass sich die Zelle verkiirzt und verdickt.
So kommt eine Deformation der ganzen reiz-
baren Zellschicht zu Stande, welche eine Kriim-
mung des Stamens nach dem Innern der Bl&the
zur Folge hat. Der bewegliche und der reizbare
Theil des Stamens fallen also zusammen; aus dem
Gesagten wird verst&ndlich, warum schon eine
leichte BertLhrung der mittleren, inneren Staminal-
partie schnell lebhafte Bewegung zur Folge hat.

Die sehr schnellen contractilen Bewegungen der
reizbaren Zellen sind leicht zu verfolgen; sie kdn-
nen auch mit Osmiumsaure fixirt werden. Bei
Anwendung dieses Mittels sieht man das ruhendu
Plasma ein schwarzes Band am Grund jeder Be-
wegungBzelle bilden, im gereizten Zustande bildei
das Plasma dagegen einen schwarzen Bogen, wie
oben beschrieben, w&hrend das ilbrige Gewebe un-
gefiirbt bleibt. Besonders hat Verf. hierbei Ber-
beris aristata untersucht.

p. 106. La brulure des feuilles de la Vigne j)ro-
duite par tExobasidium Vitis. Note de MM. P r i l -
l i e u x et Delacroix .

In ver8chiedenen franz5sischen Weinbaubezirken
tritt eine als Rougeot oder Brulure bezeichneto
Krankheit auf, bei der die Blatter fahl werden und
vertrocknen, besonders am Rande; weiter treten
dann Flecke auf, die immer gr5sser und rftther
werden. Auf den abgestorbenen Theilen sieht man
dann einen weissen, wie aus Gips bestehenden
Ueberzug, der an manchen Stellen dickere Hauf-
chen bildet. Es sind dies die sporentragenden,
gehauft stehenden Faden eines Parasiten, die aus
dem Blattgewebe hervorbrechen. Dieser Organis-
mus scheint von dem von Via 1 a und B0 y e r 1891
auf Traubenkernen gefundenen Aureobasidium Vi-
tis nicht verschieden zu sein. Das gelbliche, septirte,
verzweigt intercellular verlaufende Mycel sendet
B'uschel von theils sterilen, theils sporentragenden
Faden tiber die Blattoberflache. Die fertilen Faden
schwellen keulenfifrmig an und bilden auf kurzen
Sterigmen eine wechselnde Menge (2—9) Sporen;
manchmal bleiben dabei diese Faden aber auch
cylindrisch. Diese Basidien sind theils Endglieder,
theils Seitenaste von Mycelfaden. Die Breite der
Basidien ist 8—10 [i, die Mehrzahl der Sporen
sitzt terminal. Die Sporen sind hyalin, gerade,
eifdrmig oder cylindrisch, ihre Lange schwankt
zwischen 12-716, ihre Breite zwischen 4—6,5 {X.
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Bei der Keimung sprossen sic he fear tig aus. Verf.
glauben, dass hiernach der beschriebene Pilz nicht
von Exohasidium zu trennen ist, dass er dagegen
von den Hypochneen, an die Viala und Boyer
ihr Aureobasidium angegliedert haben, stark ab-
weicht, weil diese Gruppe regelmftssige, 2—4
Sterigmata tragende Basidien hat.

Der so als Exobasidium Vitis zu bezeichnende
Parasit verursacht die brulure der Rebenblatter im
Mai und Juni und geht im Herbst auf die Trauben.
Die von ihm hervorgerufene Krankheit, welche
manchmal Schaden wie ein Hagelschlag bringen
soil, scheint durch Kupferprftparate nicht bekampft
werden zu kOnnen.

p. 108. Sur une nouvelle maladie du Ble caus6e
par une Chytridinee. Note de M. A. Prunet.

In einigen franzOsischen Departements bewirkt
eine Chytridiacee, dass das Getreide stellenweise
auf den Feldern zu wachsen aufhOrt, gelb wird und
abstirbt. Die Flecken vergrdssern sich, die ergrif-
fenen Pflanzen kOnnen verschieden alt sein. Die
Zoosporen dieses Pilzes dringen durch die W&nde
der peripheren Zellen der Getreidepflanze und
keimen zu einem feinen, intracellularen, nur aus
Plasma bestehenden Mycel aus, dessen Faden ter-
minal oder intercalar da und dort zu einem ei- bis
birnfdrmigen, 15 — 50 [x breiten Zoosporangium
aufschwellen, welches sich in der Wirthszelle
offnet und die 3 \i breiten, mit einer Gilie und
einem Kern versehenen kugeligen Zoosporen durch
eine apicale, selten auf einer kurzen Papille sitzende
Mandung entl&sst.

Die* Zoospore treibt nach dem Festsetzen cincn
feinen Fortsatz durch die Zellwand und entleert
ihren Inhalt durch diesen Kanal in die Zelle;
junge Zoosporangien kdnnen sioh ebenso verhalten.
Alle Theile der Wirthspflanze ktinnen so nach und
nach von dem Parasiten ergriffen werden; Eindrin-
gen desselben in das Ovulum bedingt das Fehl-
schlagen desselben. Wenn Nahrungsmangel ein-
tritt, entstehen braune, dickwandige, kleinere, mit
conischen Vorsprfingen besetzte Ruhecysten.

Nach der Art des Mycels und der Bildungsweise
der Zoosporangien gehOrt diese Form zu den Clado-
chytrieen, weicht aber von den bekannten Gattun-
gen dieser Familie durch die Art der Wirkung auf
die Wirthspflanze, durch Form und Entleerungs-
Weise der Zoosporangien und das gleichzeitige Vor-
kommen der Zoosporangien und der Cysten ab.
Verf. bezeichnet die Form daher mit neuem Namen
als Pyroctonum sphaerieum.

Zum ersten Male sieht man hier eine Chytridia-
cee eine im Grossen gebaute Kulturpflanze in
grossem Maassstabe krank machen. Als Abwehr-
maassregeln sind anzurathen: das Stroh der befalle-

Felder zu verbrennen, zu verhindern, dass nicht

durch Stalldiinger die Cysten wieder auf den Acker
kommen, und Saatgut aus von der Krankheit nicht
ergriffenen Gegenden zu beziehen.

p. 110. La brunissure en Algerie. Note de M.
F. Debray.

Im Mai 1894 trat die Brunissure an den Rebcn
der Umgegend von Algier auf; das Wetter war
kalt, nebelig und sturmisch. Die Vegetation der
Reben stockte infolge der Krankheit, die Blatter
blieben kleiner, an manchen Reben wurden nur
die unteren Blatter ergriffen, an anderen vertrock-
neten die ganzen Triebe. Auf den erkrankten
Blattern traten die von Viala und Sauvageau
angegebenen Erscheinungen auf; zuerst zeigen
sich braune Fleckchen, meist werden dann die
Blatter braun, bei einigen Sorten roth. Wenn der
Parasit auch in den Blatthaaren sitzt, erscheint die
Unterseite der Blatter schwefelgelb. Bei stark er-
griffenen Blattern ist der Rand aufgebogen. Alle
Stamme der befallenen StBcke zeigten dabei die Er-
scheinung der Flecken-Anthracnose (anthracnose
ponctuee), deren Erreger bisher unbekannt war.
Der Parasit wurde in den oberflachlichen Zellen
der Triebe, Ranken, Blattstiele und Blatter gefun-
den; man findet ihn auf der Oberflache dieser Or-
gane und auf den Haaren. Er bildet kugelige, ab-
geplattet gelappte, netzformige, unregelmassige
Haufen mit kleinen Vacuolen. Sporenbildung
liess sich auf den Haaren verfolgen. Das Plas-
modium iiberzieht die Oberflache eines Haares
oder verklebt mehrere; die Sporen sind oval, glatt,
doppelt conturirt und besitzen eine Lange von
meist 10—12 p. Bestaubungen mit Schwefel oder
hydraulischem Kalk oder Behandlung mit Kupfer-
kalkbruhe blieben gegen diese Krankheit ohne
Erfolg.

p. 169. Accoutumance des ferments aux anti-
septiques et influence de cette accoutumance sur
leur travail chimique. Note deM.J. Effront.

Verf. hat gezeigt, dass die Hefen desto weniger
Bernsteinsaure und Glycerin bilden, je mehr sie
an FluorverbindungengewOhnt wordensind. Wenn
diese GewOhnung langere Zeit fortgesetzt wurde,
bildet die Hefe fast nur Alcohol und Kohlensaure
aus Zucker. Verf. prttft nun, ob andere Gahrungs-
organismen sich ahnlich gegen Fluorverbindungen
verhalten,und findet beiVersuchen mitReinculturen
von Milchsaurebacterien und Culturen von Butter-
sSurebacterien, dass auch diese bei Gegen wart von
Fluor ihre Vermehrungsthatigkeit stark vermindern,
aber ihre Gahrkraft entsprechend erhOhen. Essig-
bacterien konnten daran gewOhnt werden, bei
Gegen wart von 50 bis selbst 120 mg Flusssaurc
auf Malzinfus, welches mit Alcohol und Es&ugsaure
versetzt war, zu wachsen und es zeigte sich, dass,
je widerstandsfahiger die Bacterien gegen das
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Antisepticum geworden waren,. desto mehr verlief
die G&hrung nach der Formel, nach der der Alcohol
zu Essigs&ure und Wasser oxydirt werden soil.

Andererseits zeigte sich, dass die Essigbacterien
ohne Fluor aus 100 Theilen Alcohol 97,08 Essig-
s&ure bildeten, bei Gegenwart von 25 mg Fluor
nur 76,94, bei 50 mg Fluor 32,34 und bei 120 mg
Fluor nur 2,62 Theile Essigsaure.

p. 181. Sur la mesure de l'absorption de l'eau
par les racines. Note de M. Henri Lecomte,

Verf. hat die Ftttssigkeit gemessen, welche ein
frisch abgehauener Stuxnpf eines Musanga im
Congogebiet auspresste. Im Lauf von ungef&hr
einem Tage in der Regenzeit liefen per Stunde ab
zuerst 0,711, dann 0,587, dann 0,360 Liter; die
erstere Zahl ist ungenau, weil das Gef&ss tiber-
gelaufen war. Im ausgepressten Saft war ein
Chlortir und mit Phosphormolybd&nsaure ein Alka-
loid nachweisbar.

p. 2 0 8. Note sur quelques variations biologiques
du Fneumobacillus liquefaciens bovis, microbe de
la peripneumonie contagieuse du boeuf; par M.
S. Arloing.

Durch l&ngere Cultur in Bouillon entsteht eine
Variet&t des Pneumobacillus, welche Gelatine nicht
verflussigt; das Verfltlssigungsverm6gen kann ihr
aber manchmal durch Cultur auf Serum und Kar-
toffel wieder anerzogen werden.

In Culturen der verflfissigenden Varietat herr-
schen gestreckte, gegliederte Individuen, in denen
der nicht verflussigenden kurze vor.

p. 247. Conditions du developpementdu Rou-
geot sur les feuilles de vigne. Note de M. A l -
bert Renault .

Yerf. fand, dass die als Rougeot bezeichnete, nach
Pr i l l i eux und D e lacro ix von Exobasidium Vitu
(s. oben) verursachte Krankheit wenigstens im
Beaujolais nur an den Reben auftrat, deren
Laubtriebe zusammengebunden waren. In Wein-
bergen mit Dratherziehung, wo die Triebe einzeln
geheftet wurden, trat die Krankheit nicht auf. Ihre
Ausbreitung scheint demnach durch die Feuchtig-
keit und Mangel an Licht und Luft, wie sie in den
Laubtriebbundeln herrschen, begunstigt zu werden.

(Fortsetzung folgt.)

Burt, Bdw. A., A North American
Anthurus, its structure and develop-
ment. 4. Boston, Oct. 1894.
(Memoirs of the Boston Society of natural history.

Vol. III. Number IV. p. 487—505. Plate 49 and 50.)

Eine besondere Schwierigkeit hatte es bisher ge-
boten, sich gutes Material fur das Studium der

Fruchtkorperentwickelung der Phalloideengattun-
gen Li/sur us, Anthurus, Aseroe zu verschaffen. Ref.
war daher seinerzeit bei seinen Untersuchungen
genCthigt gewesen, sich die jungeren Entwicke-
lungsstadien unter Zuhttlfenahme des Wenigen,
was wirklich bekannt war, nach Analogic der tLbri-
gen in ihrer Entwickelung genauer untersuchten
Gattungen theoretisch zu construiren. TJnter diesen
Umstfinden ist es sehr zu begrtlssen, dass es dem
Verf. gelungen ist, fur einen in Nordamerika auf-
gefundenen Anthurus (A. borealis n. sp.) eine recht
vollst&ndige Serie von Entwickelungszustanden
aufzufinden. Er hat seine Resultate in vorliegen-
dem Aufsatze, der von schOnen Zeichnungen be-
gleitet ist, niedergelegt. Aus demselben geht her-
vor, dass die Jugendstadien v5llig mit den vom
Ref, ausgesprochenen Vermuthungen im Einklang
stehen. Abweichend von Ref.s, sowie auch MSl-
ler's Beobachtungen gestaltet sich dagegen nach
Burt die Entstehung des Pseudoparenchyms,
ebenso sind auch seine Abbildungen der Basidien
von alien bisherigen verschieden. Ob sich nicht
vielleicht hier ein Irrthum eingeschlichen hat?

Ed. F i scher .

Kryptogamen-Plora von Schlesien.
Dritter Band: Pilze bearbeitet von J.
Sohroter. Zweite Halfte. Lieferung 1—3.
Breslau, J. U. Kern?s Verlag. 1893—1894.
8. 383 Seiten.

a

Leider mttssen wir den Hinscheid des urn die
Mykologie so verdienten Verf. beklagen, bevor es
ihm vergGnnt war, seine Bearbeitung der schlesi-
schen Pilzflora zu Ende zu fuhren. Von dem
zweiten Theile derselben liegen aus SchrOter's
Hand 3 Lieferungen VOT; welche die Discomyce-
ten, Tuberinei und Elaphomyceten vollstandig, so-
wie einen Theil der Pyrenomyceten enthalten. Zu
den Discomyceten sind auch die Exoasceen und
Ascocorticium gezogen; die Elaphomyceten um-
fassen als Untergruppen ausser den Elaphomyce-
tacei auch Onygena, die Aspergillaceen, Gymnoas-
ceen, Endomycetaceen und Saccharomyceten. Die
Erysipheen und Periaporiaceen s. str. [Mycogala^
Perisporium) werden dagegen zu den Pyrenomyce-
ten genommen. Berechtigt ist jedenfalls die Tren-
nung der Tuberaceen und Elaphomyceten und die
Ann&herung der Aspergillaceen an die letzteren,
weniger glucklich durfte dagegen die Zutheilung
der Saccharomyceten zu derselben Hauptgruppc
sein. — Die Darstellung im Einzelnen ist dieselbc
wie im ersten Theile. — M6ge es dem Reraus-
geber gelingen, einen Bearbeiter zu finden, der dac
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Werk in ebenso vortrefflicher Weise zu Ende
ftlhrt, wie es begonnen wurde.

Ed. Fischer.

Bommer, Ch., Sclcrotes et cordons my-
celiens.

(Extrait du tome LIV des Mlmoires couronne"s et
M6moires des savants etrangers publics par l'academie
royalc des sciences, des lettres et des beaux-arts de

Belgique. 1894.) 4. 116 S. m. 6 Taf.

GrGsstentheils an der Hand eigenei Unter-
suchungen behandelt Verf. die Mycelstrftnge und
Sclerotien von Basidiomyceten und Ascomyceten.
Er findet bei denselben Anpassungen theils zur
Verbreitung, theils zum Schutze gegen Austrock-
nung, ganz besonders aber zur Stoffspeicherung.
— Specielleres Interesse beansprucht der Ab-
schnitt, in welchem die Hymenomycetensclerotien
besprochen werden, indem Verf. hier zu den be-
reits bekannten Thatsachen noch reiches neues Be-
obachtungsmaterial beibringt: Polyporus umbella-
tus besitzt sehr entwickelte lange, knorrige, verfis-
telte Sclerotien, die mitunter enorme Ausdehnung
besitzen kttnnen und aus Wurzeln von Buchen
und Eichen entspringen. Der Bau derselben zeigt
grosse Analogien mit demjenigen von Pachyma
Cocos. Fur letzteres bestatigt Verf. Ref.s Beobach-
tungen (Hedwigia 1891, S. 61 ff.); betreffs der
"ugehttrigen Fructification vermuthet er, gestutzt
Jiuf eine allerdings ziemlich unklare Angabe von
ftumpfius, es kOnnte sich urn ein Lachnocladium
oder urn einen deformirten Lentinus handeln, es
sei aber hier uberhaupt die F&higkeitzum Fructi-
ficiren schon stark zurtlckgegangen. Hinsichtlich
der S c l e r o t i u m s von Polyporus sacer weicht
Verf. in einigen Punkten (Deutung der »End-
zellena, corrosionsartige Vertiefungen der licht-
brechenden Kflrper) vom Ref. ab. Ganz fihnlich
ist der Bau des zu Polyponts Rhinoceros Cooke ge-
hOrigen Sclerotiums. Abweichend von der bishe-
*igen Auffassung haben wir die Pietra fungaja (zu
Polyporus tuberasier gehOrig) nach Verf. als ein
l%egelrechtes Sclerotium zu betrachten.

Mylitta australis wird von B o m m e r Mr eine
Tubera«cee angesehen, indem derselbe — beson-
ders deutlich an der Oberfl&che der polyedrischen
Gefleehtspartien, welche bekanntlich das Innere
dieses PilzkOrpers bilden — sporenfiihrende Asci
gefunden haben will- Da aber auch Mylitta-
exemplare bekannt geworden sind, von denen Pa-
%porM*fruchtkarper entfipringen, so kommt Verf.
z Schluss, dass hier ein Fall vorliege, in wel-

ein und derselbe Pilz Ascus- und Basidien-
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frucht besitzt. — Wenn nun auch theoretisch die
MtSglichkeit des Vorkommens solcher Falle nicht
bestritten werden soil, so muss doch Ref. gestehen,
dass ihm hier bei Mylitta die Asci sehr fraglich er-
scheinen: Schon bei Betrachtung der Figuren will
es einem vorkommen, die besagten Schlftuche seien
einfach Hyphenenden mit verdickter Membran und
scharf abgegrenztem, etwas unregelmassig contou-
rirtem Zellinhalt; dies bestatigte sich dann auch
bei der Untersuchung — vorausgesetzt wenigstens,
dass Ref. die gleichen Gebilde gesehen hat, wic
der Verf. Wir mfichten somit nach wie vor an der
Sclerotiumnatur von Mylitta festhalten.

Ed. Fischer .
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revue, corrige'e et augmented, avec 74 figures dana le
texte. Montpellier, libr. Coulet. In 8." 131 p.

Catalogue des graines recolt£es en 1894 dans le jardin
botanique de la ville de Bordeaux. 32° annee. Bor-
deaux, impr. Gounouilhou. 1894. In 4. 21 p.

Compte rendu des travaux de la Socie'te' centrale d'horti-
culture d'llle-et-Vilaine pendant Vannee 1893. 41l"
annee. Rennes, impr. Oberthiir. In 8. 155 p.

Czapek, Friedrich, Ueber Zusammenwirken yon Helio-
tropismus und Geptropismus. (Aus den Sitzungsber.
d. kaiserl. Akademie der Wissensch. in Wien. Math.-
naturw. Classe. Bd. CIV. Abth. I. Marz 1895.)

Damboile, P., Promenades au Jardin des Plantes. Paris,
libr. Delarue. In 8. 15 et 172 p. avec 130 grav. par
Bascher.

tybowski, J., Traite de 'culture potagere (petite et
grande culture). 2. 6dit.f revue et corrige'e. Paris, libr.
0. Masson. In 16. 7 et473 p. avec 115 fig.

Errera, L., Notice necrologique sur J. £. Bommer.
Gand, Imprimerie C. Annoot-Braeckman. 1895.

"—— La feuille comme plaque photographique. (Extr.
du Bulletin de la Socie'te' beige de microscopie. T. 21.
1895.)

Gerardin, L., et Henri Guede, TraitS elementaire d'histo-
ire naturelle. Botanique; Anatomie et Physiologie
vegetales.- Paris, libr. J. B. Bailliere et fils. In 6.
7 ct 478 p. avec 535 fig.

Rallier, H., Rapport over de Botanische Fochten in
Borneos Westerafdeeling. (Aus: Naturk. Tijdschrift.
L1V. 4. Batavia 1895.)

Ein neues Cypripedium aus Borneo. (S.-A. aus
Natuurk. Tijdschrift v. Ned.-Indie. Batavia, 22. Mai
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Heuz6, O., Cours d'agriculture pratique. Les Plantes
industrielles. T. 4: Plantes narcotiques, sacchariferes,
m6dicinales et funeraires. 3. 6dit. Paris, libr. agricole
de la Maison rustique. In 18. 8 et 386 p. avec 55 fig.

*arbaletrier, A., Les Grandes cultures de la France.
Plantes alimentaires, industrielles et fourrageres.
Paris, Societ6 d'6ditions scientifiques. 1893. In 8.
360 p. (Encyclopedic des connaissances pratique III.)

Leimbach, G., Florula Arnstadiensis. Die alteste Flora
von Arnstadt. Von Lie. Joh. Conr. Ax. i Stadtphysi-
kus und Consul zu Arnstadt. Mit Anmerkungen etc.

^ Progr. d. Realschule Arnstadt. 1894. 8. 40 S.
*lanchon, G., Le Jardin des apothicaires de Paris.

Paris, impr. Flammarion. In 8. 132 p. avec 7 plans.
'Extrait du Journal de pharmacie et de chimie. 1893
—1894.)

PriUieux et Delacroix, La Gommose bacillaire, maladie
des vignes. Nancy, Berger-Levrault et Cie. In 8.
*̂ 2 p. et planche. (Extrait des Annales de l'lnstitut

^ national agronomique. T. 14. 181)5.)
B-aoul, £., et P. Bagot, Manuel pratique des cultures

tropicales et des plantations des pays chauds. T. 2.
Premiere partie: Culture du cafeier, semis, plantation,
taille, cueiUette, depulpation, decorticage, expedition,
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ie, especes et races, avec la collaboration, pour
commerciale d'E. Darolles. Paris, libr. dial-

commerce,
la partie c -. -
lamel. 1894. In 8. 253 p. et planche.

Becht, Heinr., Nachtrag zu Dr. W. Petzold's Verzeich-
niss der in der Umgegend von Weissenburg i. E. wild
wachsenden und haufiger cultivirten Gefasspflanzen.
2. Beilage zum 23. Jahresbericht d. Gymnasiums in
Weissenburg i. E. 1894. 4. 4 S.

Bedfield, J. H., and E. L. Band, Flora of Mount Desert
Island, Maine: a preliminary catalogue of the plants
growing on Mount Desert and the adjacent islands;
with a geological introd. by W. Morris Davis, and a
new map of Mount Desert. Cambridge, Mass., J. Wil-
son & Son. 1894. 8. 286 p. folded map.

Bhiner, J., Die Gefasspflanzen der Urkantone u. v. Zug.
Verzeichnet v. Rh. 2. Aufl. 3. Heft. (Aus: Jahresber.
d. St. Gall, naturwiss. Gesellsch. 1893/94.) gr. 8.
104 S. St. Gallon, A. & J. Kcippel.

Bidgway, B., Additional notes on the native trees of
the lower Wabash valley. (From the proceedings U.
S. National Museum. Vol. XVII.) Washington 1894.
13 p. with 5 pi.

Biviere, o., Resum6 de conferences agricoles sur les
moyens en usage pour accroitre le volume des fruits
et exalter leur coloris. Versailles, impr. Cerf et Cie.
1694. (Chaire departementale d'agriculture de Scinc-
et-Oise. VI.)

Bodet, A., De la variability dans les microbes au point
de vue morphologique et physiologique (application a
la pathologie g6n6rale et a Thygiene). Preface par M.
Arloing, correspondant de llnstitut. Paris, libr. J. B.
Bailliere et fils. 1894. In 8. 228 p.

Bodrignes, J.Barbosa, Plantas novas cultivadasno Jardim
Botanico do Rio de Janeiro. III. (Kydia brasiliensis
Barb. Rodr. 1 Taf. Cardiospermum giyanteum Barb.
Rodr. 1 Taf.) 1894.

Plantas novas cultivadas no Jardim Botanico do
Rio de Janeiro, descriptas, classificadas e desenhadas.
IV. Uma Anona, uma Canavalia, duas Guranias e
uma Cliuquicagua novas. Rio de Janeiro 1894.

Sanfelice, F., Contribution a la morphologie et a la
biologie des blastomycetes qui se de>eloppent dans
les sues de divers fruits. Paris, libr. G. Carr6. In S.
40 p. (Annales de micrographie. Octobre 1894.)

Schwendener, S., Die iupgsten Entwickelungsstadien
seitlicher Organe und ihr Anschluss an bereits vor-
handene. (Sitzungsberichte der kgl. preuss. Akademie
der Wissensch. zu Berlin. Phys.-mathem. Classe.
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matic Course of 100 Lessons for Boys and Girls.
Norwich, Jarrold & Sons. Svo. 16 u. 297 p. Illusts.

Sobotta, B., Der Einfluss der Niederungs-Moorcultur
auf den landwirthschaftlichen Betrieb. Inauguraldiss.
Jena. 8. 82 S. m. Tafeln.

Sorauer, P., A Popular Treatise on the Physiology of
Plants. For the use of Gardeners. Translated by F. E.
Weiss. Illustrated. 8vo. London, Longman. '

TaillasBon, B, de, Les Plantations r6sineuses de la Cham-
pasne crayeuse de 1878 a 1894. Invasion de la che-
nille lasiocampa pini en 1892, 1893 et 1894. 2. 6dit.
avec une planche en chromolithographie. Sens, libr.
Goret. 1894. In 8. 40 p.

Troncet, L. J., et E. Deliege, Arboriculture pratique.
Reproduction; Formes; Taille; Entretien; jCueil-
lette et Conservation des fruits; Treilles; Poirier;
Pommier; Cognassier; Pdcher; Abricotier etc. In 8.
163 p. avec 190 grav. Paris, libr. Larousse.
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Trouard Biolle et Platon, Manuel pratiaue du greffage
de la vigne. Reconstitution du vignoble de Loir-et-
Cher. Blois,impr.DorionetCie. 1894. In 8. 52 p. avec
figures.

Trouessart, E. L., Les Parasites des habitations humai-
nes et des denies alimentaires ou commerciales.
Paris, G. Masson. In 16. 168 p. avec figures. (Ency-
clopgdie scientifique des aide-memoire, section du
biologistc. Nr. 2IB.)

Vergne, L., Le Jardin des plantes de Toulouse: safon-
dation, ses translations et ses transformations. Tou-
louse, impr. Berthoumieu. 1893—1894. In 16. 75 p.
(Etudes publiee par fragments dans le journal la
Depeche.)

Vieltorf, Heinr., Der botanische Unterricht auf der
Unterstufe in den ostcrreichischen Gvmnasien. Pro-
gramm des Gymnasiums im 2. Bezirk. Wien 1894.
«. 33 S.

VineB, B. H., A Students Text-book of Botany. With
483 Illustr. 2nd half. London, Sonnenschem. 8vo.
824 p.-

Voigt, A., Zweiter Bcricht fiber die Th&tigkeit der Ab-
theilung fur Samencontrollc (fur die Zeit vom 1. Juli
1893 bis 30. Juni 1894). (Aus dem Jahrbuch derHam-
burgischen Wissenschaftlichen Anstalten. XII. 1895.)

Walther, Johannes, Ucber die Auslese in der Erdge-
schichte. Jena, Gustav Fischer, gr. 8. 36 S.

Webber, H. J.y Studies on the dissemination and leaf
reflexion of Yucca alvijolia and other species. (From
the Sixth Annual Report of the Missouri Botanical
Garden. St. Louis. April 1805.)

Wild Flowers of America: Flowers of every State in the
American Union. By a Corps of Special Artists and
Botanists. Coloured Plates. Oblong (New York)
London.

Anzoigen.
B. Friedlander ft Sohn, Berlin N.W., Carlstr. 11.

Socben crschicn:
Zur

Hymenomyceten-Kunde.
Von [27]

M. Britzelmayr.

I. Reihe.
55 colorirte Tafeln in gr. 8 mit 16 Seiten Text: Mate-

rialien zur Beschreibung der Hymenomyceten.
Preis 26 Mark.

Diese neue Arbeit des bekannten Mykologen bildet
ein selbstandiges Werk, schliesst sich aber gleich-
zeitig dessen »Hymenomyceten aus Sudbayern« an.

Die vorliegende I. Reihe enthalt Hymenomyceten
aus Sudbayern, die folgende II. Reihe wird hauptsach-
lich Hymenomyceten der franzosischen Schweiz bringen.

Jetzt vollstandig:

Hymenomyceten aus Sudbayern.
Von M. Brltzelmayr.

lOTheile (in 13 Abtheilungen) 1879—1894, 610 mit
der Hand colorirte Tafeln mit 33 5 Seiten Text. Gr.Octav.

Preis 290 Mark.
Einzelne Abtheilungen werden noch abgegeben.

Im Verlage von Arthur Felix in Leipzig ist soeben
erschienen:

General-Register
der

ersten funfzig JahrgSnge
der

Botanischen Zeitung.

Im Auftiage von Redaction und Verlag

herausgegeben

von

Dr. Rudolf Aderhold,
Lohror der ISotanik und Leitor der botanisclion Abtlieilang

der Vereuclisstation am Konigl. Pomologisclien Institute ssu Proskuu.

In 4. V, 392 Spalten. Preis 14 Mark.

Verlag yon Gustav Fischer in Jena.
Soeben ist erschienen: [28]

e tmer , Dr.W.,Professor an der Universitat Jena,

Pas pflaiizenphysiologischePraktikiim.
Anleitung zu pflanzenphysiologischen Untersuch*
ungen farStudirende und Lehrer derNaturwisscn-
schaftcn sowie der Medicin, Land- und Forst-
wissenschaft. Mit 184 Abbildungen im Text.
2. vollig neu bearbeitete Auflage.

Preis: broschirt M. 9.—, gebunden M. 10.—.

, Dr. Arthur, ord. Professor der Botanik u.
Director des botanischen Gartens zu Marburg,
Untersuchnngen fiber die Starkekorner.
Mit 9 Tafeln und 99 in den Text gedruckten Fi-
guren. Preis: M. 20.—.

c a r Z , Dr. Frank, Professor an der Forst-
akademie Eberswalde, Vorstand der pflanzenphys.
Abtheilung der Hauptstation fur das forstl. Ver-
suchswesen in Preussen, Die E r k r a n k i m g

der Kiefern (lurch Cenanginm Abietis.
Beitrag zur Geschichte einer Pilzepidemie. Mit
2 lithographischen Tafeln. Preis: M. 5.—.

, Dr. Johannes, Inhaber der Haeckel-
Professur fur Geologie und Palaeontologie an der
Universitat Jena, TJeber die Anslese in der
ErdgeSChichte . Erste Offentliche Rede, ge-
nalten am 30. Juni 1894, entsprechend den Be-
stimmungen der Paul von Bitter'schen Stiftung
fur phylogenetische Zoologie. Preis: 80 Pf.

Veda* TOU Arthur Felix in Leipiig. Dmck Yon Breitkopf * Blr te l in Leipiig.
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Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann.

II. Abtheilung.
Besprechungen: Sargent , Charles Sprague, The Silva of North America: a descriptiotf of the trees winch

grow naturally in North America exclusive of Mexico. — Oomptes rendus hebdomadaires des seances de Taca-
demie des sciences. (Forts.) — lahaltsangaben. — Neue Lltteratur. — Beilchtlgung.

Sargent, Charles Sprague, The Silva
of North America; a description of
the trees which grow naturally in
North America exclusive of Mexico.
Illustrated with figures and analyses drawn
from nature by Ch. Edw. Faxon and en-
graved by Philibert and Eugene Picart.
Boston and New York; Houghton, Mifflin
and Cie.

18941), I, 13.u. 119 S. , Taf. 1—50; Magno-
liaceae—Ilicineae.

1892, II, 5 u. 117 S., Taf. 51—97; Cyrilla-
ceae— Sapindaceae.

1893, III, 7 u. 141 S., Taf. 98—147; Ana-
cardiaceae, Leguminosae.

1892, IV, 5 u: 141 S., Taf. 148—197; Rosa-
ceae, Saxifragaceae.

1893, V, 4 u. 189 S., Taf. 198—251; Hama-
melidaceae — Sapotaceae.

1894, VI, 7u. 124 S., Taf. 252—300; Ebena-
ceae—Polygonaceae.

1895, VII, 5 u. 173 S., Taf. 301—355; Laura-
ceae—Juglandaceae.

Eine der grdssten botanischen Sehenswflrdig-
keiten der Ostlichen Vereinigten Staaten vOn Nord-
Amerika istdas Arnold-Arboretum zu Forest-
hill sadlich von Boston. Mit dieser Metropole der
Intelligenz in den Neu-England-Staaten durch eine
der trefflichen elektrischen Eisenbahnen (amerika-
nisch »Trolley«) verbunden, ist Foresthill leicht in
°iner halben Stunde zu erreichen. Ebenso weit von
Boston entfernt, aber nach Westen gelegen, ist
Cambridge, die Universit&t, eine Garten- und Villen-
stadt, der rechte Platz fur ein ruhiges, der Pflegc
der Wissenschaft gewidmetes Leben. Das Arbo-
retum bildet jetzt ein Institut der Universitat, des

T *) Nach dem Titelblatte; unter der Vorrede steht das
Jahr ISUO.

sog. Harvard-College; die grosse r&umliche Ent-
fernungiststOrend, aber aus localenund financiellen
Grunden nicht zu fiberwinden gewesen.

Man darf sich das Arnold-Arboretum nicht
als eine einfache Baumschule cler einen botanischen
Garten vorstellen. Ein Landbesitzer, Arnold, ver-
machte der Stadt Boston sein Landgut (240 acres
= naliezu 100 ha) und eine bedeutendeGeldsumme
zur Begrfindung eines Baumgartens. Weithin fiber
ein wellig bewegtes Terrain sich erstreckend, von
priichtigen Kunststrassen durchschnitten und mit
reichlichen Bew&sserungsanlagen versehen, macht
das Ganze vielmehr den Eindruck eines herrlichen
Parkes. Gleich am Eingang von Foresthill aus
liegt eine Gartner-Lehranstalt, ein prachtiges Ge-
baude mit alien Einrichtungen der Neuzeit, mit
Unterrichtsmitteln, kleineren Beetanlagen und
Treibh&usern. Von da an dehnt sich die huchst
anmuthige Anlage fiber das Gebiet einer alteu
Morane aus, deren FelsblOcke mehrfach in sinniger
Weise benutzt wurden. Fast eine Viertelstunde
weiter erhcbt sich das im Jahre 1894 vollendeto
Museum, ein geraumiger, lichtvoller Bau mit
grossem Bibliotheksaal, Herbariumsr&umen, Ar-
beitszimmern und zwei grossen Sammlungssalen.
Alles, was sich an Litteratur- und Sammlungs-
gegenstanden auf Holzpflanzen bezieht, soil liier
vereinigt werden. Die ganze Anlage ist nach ameri-
kanischer Weise auf das Opulenteste ausgestattet.
Noch fehltein »Fuhrera durch sie, so dass ich nicht
in der Lage bin, N&heres fiber Zeit der Grfindung,
Vertheilung des Areales, HOhe des Budgets uml
Aehnliches anzufflhren. Nur das will ich erwahnen,
dass die Stadt Boston jfihrlicli 8000 $ Zuschuss
giebt, die Strassen baut und die polizeiliche Ueber-
wachung stellt! »Wir haben aber ausserdem vielc
Freunde,<r sagte mir Mr.Faxon, »welche Geld her-
geben, sobald eine neue Anlage nOthig go-
worden ist. a

Jede Baum- und Strauchart ist hier, wenn mttg-
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lich, in mehreren Exemplaren von verschiedenem
Alter vorhanden, bald als Einzel-Exemplar, bald
in Gruppen vereinigt, bald in Bosquets mit ande-
ren Gewfichsen zusammengepflanzt; das Beet- oder
Rabatten-System ist nur in einzelnen Theilen und
Mr besondere Calturen benutzt. Die auf der Farm
vorhandenen WSlder (z. Th. auf ansehnliche Hugel
aufsteigend!) sind auf das Sorgffiltigste geschont
und benutzt. Karten im grOssten Maassstab ver-
zeicbnen jedes gepflanzte Exemplar mit Angabe
seines Alters und des Jahres seiner Einpflanzung.
Auf diese Weise konnen naturlicb mit Leichtig-
keit werthvolle Beobachtungen fiber das Verhalten
der Bflume in den verschiedenen Lebensaltern,
gegen Wind, K&lte etc. geeammelt werden.

Auf diesem weiten Areale sind nun die grOssten
Schfitzevon sommergrunenB&umen und Strftuchern
gesammelt, welch e die nSrdliche Halbkugel hervor-
gebracht hat. Neben den in den Ostlichen Staaten
einheimischen wachsen hier natflrlich die wenigen
europ&ischen Arten, dann aber die Fttlle der Holz-
pflanzen' von Californien und Oregon und nicht
weniger die japanischen. Immergriine Pflanzen,
welche z. Th. eine grOssere Feuchtigkcit der Luft
verlangen, sind nicht so reich vertreten; nament-
lich gilt dies aber von den Coniferen, von denen
viele die kalten Winter und die trockenen, noch
bis Boston hinauf heissen Sommer nicht ertragen.
— In sommergrttnen Baumen und Str&uchern aber
awe beat the world «, wie Mr. F a x o n mit Recht
sagte. Und das Alles im grossen wissenschaftlichen
Stile, ohne alle Handelsinteressen verwaltetl

Der wissenschaftliche Stab ist dem ganzen Mass-
stabe des Institutes entsprechend bemessen. An
der Spitze des Institutes stehtCh. Spr. Sargent,
der Specialkenner der nordamerikanischen Holz-
pflanzen, der viele Jahre seines Lebens und zahl-
reiche Reisen ihrer Kenntniss gewidmet hat und
auch Europa und Japan besuchte — der in der
Vorrede zur Silva von sich sagen kann, dass unter
den 422 in das Werk aufgenommenen Baumarten
nur etwa 6 seien, welche er nicht selbst lebend
beobachtet habe 1 Leider lernte ich ihn bei meinem
Besuche am 4. September 1894 nicht kennen; er
war in Californien. Dagegen hatte ich das Glttck,
in Herrn Ch. Edw. Faxon den zweiten Beamten
des Institutes, den Zeichnerder bewundernswerthen
Tafeln der »Silva (r kennen zu lernen, einen hOchst
geist- und gemfithvollen Mann, einen genauen
Kenner der nordamerikanischen Flora und Verehrer
deutscher Wissenschaft. Die in seiner Gesellschaft
verlebten Stunden, die unter seiner und des sehr
gebildeten ObergSrtners, Herrn J. G. Jack, Fuh-
rung auagefahrteWanderung (lurch das Arboretum
werden mir far immer unvergesslich sein,

Doch wenden wir uns zu dem grossen Werke,

268

der »Silva of North America*, welches die eigent-
liche Veranlassung zu diesem Referate ist. Ein

| grossartiges Kupferwerk in Quart, auf 12 starke
| und sehr elegant ausgestattete Bande berechnet,
| der Band zum Preise von 25 $% also etwa 105 M.,
I wird es seines Preises wegen leider wohl nur in

wenige europ&ische Bibliotheken gelangen. Er-
schienen sind in rascher Folge 7 Bande; die fiinf
letzten (einen derselben dtirfte wohl allein die
Gattung Quercwt fallen!) werden sich in Shnlicher
Weise anschliessen.

Die Anordnung folgt im Allgemeinen Be nth a m
und Hooker. Far die Nomenclatur ist wo mOg-
lich der Linne'sche Gattungsname von 1737 und
der alteste Artname seit 1753 angenommen wor-
den ; die Synonymie ist auf das Sorgfaltigste be-
rttcksichtigt. Einzelne EigenthtLmlichkeiten der
Benennung, z. B. vCatalpa Catalpa* und »Sassa-
fras Sassafras* fallen uns auf, vielfach auch
BrittorTscher Einfluss auf die Namengebung.
Der Text (Beschreibung und Besprechung) ist ganz
englisch gegeben und offenbar mit grosser Sorgfult
bearbeitet. Bau, Gewicht, Farbe und Wertli dos j
Holzes, Standorte, geographische Verbreitung sind
regelm&ssig an gegeben, nicht minder auch Scha'di-
gungen durch Insecten und Aehnliches. An vielen
Stellen finden sich willkommene biographische An-
gaben Qber amerikanische Botanikcr.

Die Abbildungen gehOren unbedingt zu dem
Besten, was jemals in der Botanik geleistet worden
ist. Sie wurden sSmmtlich von Faxon — wo
mOglich nach lebenden Exemplaren — angefertigi
und dann von den BrQdern Pic art in Paris unter
Oberleitung des bekannten botanischen KUnstlers
A. R i o c r e u x in Kupfer gestochen. Papier und
Druck sind ausgezeichnet.

Einzelheiten aus dieser Fulle von Stoff hervor-
zuheben, ist kaum mOglich. Doch mOchte ich den
Wunsch aussprechen, dass in den folgenden B&nden
den Diagrammen noch mehr Aufmerksamkeit ge-
widmet werden mCchte. So fehlt z. B. bei den
Sapindaceen und sonst manchmal die Orientirung
des Diagrammes gegen Axe und Tragblatt, was
z. B. bei Aesculus wirklich zu bedauern ist; auch
die Angabe der Lage des Discus ware fttr die Dia~
gramme wflnschenswerth gewesen. — Bei Prunus
vermisse ich die Angaben, ob die Laubblatter in
der Knospe gerollt oder gefaltet sind, was fur die
Gruppirung der Arten von so grosser Bedeutung
ist. — Amelanchier ahvfolia ist bei uns stets zwei-
h&usig; sollte das in Amerika nicht der Fall sein ?—
Vielen Arten sind mehrere Tafeln gewidmet, wenn
es entweder gait, Bluthen- und Frucht-Exemplare
oder mehrere Varietaten darzustellen, so z. B. dem
Acer barbatum Michaux [A. saccharinum Wangen-
heim) .fur die Hauptform und die Varietaten:
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'tit/rum Sargent, floridanum Sargent und grandiden-
tattm Sargent.

Derwissenschaftliche Forscher wirdnaturlich sehr
bedauern, dass das Werk sich fast ausschliesslich
fluf die Baume beschrapkt und die Straucher aus-
schliesst. Wie ktinstlich ist doch dei Unterschied
zwischen Baum und Strauch! Jetzt fehlen z. B.
aus der Familic der Rosaceen sammtliche Spiraen,

^ die Zwergmandeln und die weitverbreitete Primus
pumila. Wie viel mehr Bclehrung hatte die Wis-
senschaft aus den umfassenden Kenntnissen der
Herren Sargent und Faxon infolge einer solcnen
Enveiterung schdpfen konnen! Freilich ist unbe-
dingt zuzugeben, dass es selbst fur Amerika finan-
ciell kaum mOglich gewesen ware, die Straucher in
derselben Weise abzubilden und zu beschreiben,
wie in der »Silva« die Baume. Dies lenkt von selbst
die Gedanken auf die Frage, ob nicht mit den auf-
gewendeten Mitteln noch weit mehr hatte geleistet
Werden konnen. Wenn z. B. der Tulpenbaum,
fiber den doch keinerlei Unklarheiten oder Zweifel
vorliegen, durch zwei prachtige Tafeln dargestellt
wird, so liegt es nahe zu fragen, ob nicht mit diesen

' Mitteln zahlrciche einfache Darstellungen kritischer
Einzelheiten in Zinkfitzung fur den Text, sowie
die jetzt schmerzlich vermissten Habitusbilder der
ganzen Baume hatten hergestellt werden kdnnen.
Vielleicht ware es sogar bei Einschr&nkung in jener
Beziehung mOglich gewesen, bei ahnlicher Preis-
!*ge des Werkes auch gleichzeitig die Straucher
Nordamerikas zu behandeln.

Doch wollen wir uns durch den Gedanken an
das vielleicht mttgliche Bessere nicht die Freude an
dem vielen gebotenen Werthvollen und Sch6nen
yerkummern lassen.

Fr. Buchenau.

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de Tacademie des sciences.
Tome CXIX. Paris 1894. II. semestre.

(Fortsetzung.)

p. 248. Sur X Aureobasidium Vitis, parasite de
fe Vigne. Note de MM. P. Viala et G. Boyer.

Aureobasidium Vitis hat in 1894 in verschiedenen
franz8sischen Weinbaugebieten, auch in Algier,
flatter und Triebe der Rebe ergriffen; die Krank-
heit i8t aber wohl ohne Bedeutung, da sie nur sehr
schwach auftritt und durch Kupfersalze oder durch
e*n Gemisch von Schwefel und Kalk leicht aufzu-
halten ist. P r i l l i e u x und Delacroix haben
versaumt anzugeben, dass der genannte Parasit
auch auf den Zweigen vorkommt und hier wie auf
den Blattern sich concentrisch vergrOssernde Flecke

die sich hellbraun farben und sich mit hell-
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grauem Sporenstaub bedecken; der Trieb sieht
schlies&lich wie gekocht aus und fault. Die von
demParasiten auf Blattern hervorgebrachten Flecke
sind ahnlich den als brulure bezeichneten, von
Botrytk cinerea verursachten. Die als rougeot be-
zeichnete Rothfarbung der Blatter tritt bei mehre-
ren parasitaren oder »physiologischena Krankheiten
auf, z. B. der von Sauvageau und Pcrraud be-
schriebenen maladie pectique. P r i l l i e u x und
Delacroix sagen daher mitUnrecht, brulure und
rougeot werden von Aureobasidium Vitis verursacht.
Verf. bleiben dabei, dass Aureobasidium zu den
Hypochneen gestellt werden musse und nicht zu
den Exobasidieen, wie P r i l l i e u x und D e l a -
croix wollen. Die Vertreter der letzteren Familie
deformiren ihre Wirthe und treten alsKrusten auf;
beides thun die Hypochneen wie auch Aureobasi-
dium nicht.

p. 281'. Sur l'essence de Pelargonium de la
Reunion. Note de MM. Ph. Barbie r et L. Bou-
veault.

»
p. 286. Sur l'existence de l'eau oxygenee duns

les plantes vertes. Note de M. A. Bach.
Im Vorjahre hat Verf. die Hypothese aufgestellt,

dass bei der Assimilation 3 Molekiile Kohlensaurc-
hydrat 1 Molekill Formaldehyd und 2 Molekiile
Ueberkohlensaurehydrat geben. Letzteres zersetzt
sich zu CO2, H2O und O, wobeiH2O2alsZwischen-
product entsteht. Weiter hat Verf. gezeigt, dass
unter dem Einfluss des Sonnenlichtes GO2 sich in
Formaldehyd und einen wie H2O2 oxydirend wir-
kenden Kdrper zersetzt. Dementsprechend mochte
Verf. feststellen, ob grttne Pflanzen im Augen-
blick der Kohlensaureassimilation H2O2 enthalten,
findet aber, dass keines der bekannten Reagentien
fiir H2O2 diese Frage zu entscheiden gestattet.

p. 289. De la presence de plusieurs chlorophylles
distinctes dans une meme espece v^getale. Note
de M. A. Etard.

Hypochlorin und Chlorophyllan sind nach Verf.
ein- oder mehratomige krystallisirende Alkohole,
die aus Pflanzen herausgelOst werden kOnnen und
sich durch den Chlorophyllfarbstoff sehr dauerhaft
grttn farben. Ausserdem kann der Chlorophyll-
farbstoff mancher Pflanzen selbst krystallisiren.
Aus Medicago sativa, die Verf. in dieser Rich-
tung eingehend studirt, lfisst sich mit Schwefel-
kohlenstoff ein gran gefarbter Extract gewinnen,
wahrend aus dem Rest der Luzerne mit Alkohbl
grilner Farbstoff wiederum reichlich ausgezogen
werden kann. Dieser Farbstoff ist in Schwefel-
kohlenstoff loslich, er muss also in chemischer
Bindung in der Pflanze sein, sonst hatte er sich bei
der vorangehenden BehandlungmitSchwefelkohlen-
stoff losen mtlssen. Auf solche Weise erhalt man
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aus dem Kilo lebender Luzerne 30 mgr grunen
Farbstoff. Aus dicscm stellte Verf. vier versehie-r
dene Chlorophyllc dar, von denen cr ein amorphes,
noch 0 ,88# Asche enthaltendes untcr dcm Namen
Medicagophyll a n&her beschreibt. Dasselbe gicbt
A ldehydreaction (Silberspiegel).

p. 300. SurToriginedes spheres directrices. Note
de M. L e o n Guignard.

Die vom Verf. aufgefundenen Richtungskugeln
sind von Anderen gelcgentlich mit anderen Dingcn
verwechselt worden, offenbar weil die radiare Strei-
fung, die an und ftir sich schon in pflanzlichcn
Zellen wenigcr hervortritt wie in thierischen, in
erstcren ganz zu fehlen scheint, wenn der Kern in
Ruhe ist. Karsten hat bei" Psilotum gefunden,
dasp, wenn die Kerne in Thcilung eintrcten, die
Nucleolen in das Cytoplasm a wan clem und sich
dann alsRichtungskugeln an dieSpindelpolestellen.
Dcr Verf. fand aber bei verschiedenen Pflanzen,
dass die Richtungskugeln nicht von den Nucleolen
abstammen, sondern im Cytoplasma auch im Rube-
zustand der Zelle zu finden sind. Dasselbe con-
statirtc er in Uebereinstimmung mit Humphrey
bei Psilotum. Bei dieserPflanze enthalten die Kerne
zur Zeit der Sporenmutterzellenbildung xnehrere
Nucleolen, wahrend sich in der dunnen, die Kerne
bedeckendenCytoplasmaschichtzweiKugeln finden,
die sich dann an die Pole der Spindel begeben und
die Richtungskugeln nun darstellen; die Nucleolen
begeben sich oft, wenn sie nicht resorbirt werden,
in die N&he dieser Pole. Die Richtungskugeln
sind dadurch von den Nucleolen zu unterscheiden,
dass sie eine ein Centralk&rpercheneinschliessende,
sehwacher wie die Nucleolen farbbare Zone be-
sitzen. Spa'ter theilt sich jede Richtungskugel in
zwei, wodurch jeder Tochterkern wieder seine zwei
Kugeln erhalt.

p. 302. Les tubercules radicaux de l'Arachide
[Arachis hypogaca L.). Note de M. Henr i L e -
comte.

Arachis hypogaea hat gegen die Angabe von
Eriksson doch Kno" lichen, die schon Poiteau
(1852) abbildete.

p. 304. Influence de la distribution de l'humi-
dite dans le sol sur le developpement de la chlo-
rosc de la vigne en sol calcaire. Note de MM. F.
H o u d a i l l e et M. Mazade.

Die Verf. finden, dass klarere Beziehungen der
Bodenfeuchtigkeitsvertheilung zum Auftreten der
Chlorose der Rebe aufgedeckt werden, wenn nicht
nach ublichen chemischen odcr physikalischen
Methoden der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens be-
stimmt wird, sondern das Verh&ltniss der in g aus-
gedruckten in 100 cc Boden enthaltenen Wasser-
menge zu dem Volumen des leeren Raumes in cc,

wie er in 100 cc Boden in nattLrlicher Schuttung
enthalten ist. Dieses Verh&ltniss driickt besser den
Zustand der Sattigung des Bodens durch'Regen-
wasser aus.

p. 373. Sur l'emploi des levures selectionnees.
Note de M. Charles Fabre.

Auch Verf. fand, daes ein und dicselbe reine
Weinhefe verschiedene Moste mit verschiedenem
Erfolg vergftrt. Die Versuchc wurden sowohl im
Laboratorium, wie im Grossen angestellt und dabei
Hefen von Margaux, Sauterne und Vougeot angc-
wandt. Sehr deutliches, sich immer mehr ent-
wickelndes Bouquet zeigtc der Wein, der mitMar-
gaux-Hefe aus Most der Rebsorte Cabcrnct-Sau-
vignon, odcr mit Sautcrne-Hefe aus Scmillon-Most
oder mit Vougeot-Hefe aus Most von Pineau noir
crzeugt war. Dagegen hatte der Wein, der durch
Vougcothefe aus Most von Semillon oder Merlot
oder durch Margauxhefe aus Pineau gris erzeugt
war, wenig und schnell verschwindendes Aroma.
Vougeothefe bildete aus Most von Cabernet-Sau-
vignon kein deutliches Bouquet. Alle Rebsortcn
waren dabei auf Amerikaner-Unterlagen vercdelt.
Versuche mit je 3 Hektoliter ergaben ahnlichc
Resultate. Verf. schliesst hieraus, dass eine Hefc
nur in Most einer Rebsorte anzuwenden ist, die
in der Gegend, aus der die Hefe stammt, seit langc
acclimatisirt ist.

p. 377. Sur une bacterie coprophile de Tepoque
permienne. Note de MM. B. Renault et C. Eg.
Bertrand.

Im mittleren und unteren Permischen des
Beckens von Autun, speciell in Cordesse und Igor-
nay, kommen Goprolithen eines ichthyophagen
Wirbelthieres vor. In diesen finden die Verf. 14
bis 16 fx lange, bis 3,3 (J. breite Stftbchen, die
manchmal zu zweien zusammenhingen und die
Verf. fttr Bacterien erklaren. In den ausseren
Windungen des Coprolithen finden sich- auch zu
Spirillen gewundene, in den inneren Windungen
zu Ketten vereinigte Bacterien. Die durch Calcium-
phosphat versteinerten PlasmakOrper der Bacterien
sind von einer 0,4 |x breiten leeren Zone umgeben,
die der ehemaligen Zellwand entspricht. Verf.
nennen diese Bacterienform Bacillus permiensis; in
den Coprolithen beider Fundorte kommt derselbe
vor, in denen von Cordesse aber nur in den drei
ausseren Windungen. Andere Bacterien finden
sich in den Coprolithen von Lally und Commen-
try, sie fehlen in denen des boghead's von Autun
und dem Gestein von Saint-Hilaire. In einem
anderen Coprolithen eines Ichthyophagen von Igor-
nay kommt ein Pilzmycel mit Sporen vor, dessen
Membran erhalten und braun gefarbt ist.

p. 411. Sur les peritheces de TOidium de la
Vigne. Note de M. Pierre Vial a.



Verf. fand 1893 in Frankreich sehr reichlich
Perithecien des Reben-Oidium {Erysiphe Titckcri)
auf alien Rebentheilen, besonders aber auf dor
Oberseite der Blatter. Es liing dies offenbar mit
der Hitze und den gelegontlichen plotzlichen
Temperaturdcpressionen des Jahres 1893 zusam-
men. In jenem Sommer habcn auch andere selten
fructificirendc Erysiphe-Arten Eerithecien reichlich
gctragen. Der parasitische Cicinnoholm Cesatii kam

' 1893 reichlich in den Perithecien der Erysiphe
Tuckeri vor. Er fructificirt hier in der HOhlung
des Peritheciums ohne einc eigene Membran zu
bilden, wahrend er im Mycel und den Conidien-
triigern FrQchte mit eigener MSmbran bildet. An-
dcrc Perithecicn, die sich ausserlich nicht von ge-
sunden unterschieden, waren ganz oder theilweise
mit Bacterien erfullt und dieser sonderbare Para-
sitism us ftthrt Verf. zu der Idee, ob nicht manche
»Spermogonien« von Pilzen ahnliche, von para-
sitischen Bacterien erfullte Organe seien. Die er-
wiihnten Bacterien sind kurze, an den Enden etwas
aufgetriebene Stabchen, die Sporen bilden; Verf.
hat dieselben auch cultivirt.

p. 440. Recherches sur la respiration et 1'assi-
milation des Muscinees. Note de M. B. J6nsson .

Verf. untersuchte Assimilation und Athmung
von 35 verschiedenen Formen von Laub- und
Lcbermoosen und Sphagnaceen. Der Gasaustausch
bewegt sich hier in denselben Orenzen wie bei
anderen Pflanzen.

gehr verschieden gebaute Formen oder Indivi-
cluen derselben Art, die unter verschiedenen fiusse-
ren. Bedingungen gewachsen sind, produciren sehr
verschiedene Mengen CO2, per g Trockensubstanz
z. B. in 10 Stunden:

Sphagnum cuspidatum (Wasserfonn) 13.667 cc
Fontinalis antipyretica 10.487 »
Hypkum cupressiforme 7.432 »
Fissidens taxifolius 3.000 -

Sehr fein reagiren die Moose auf Wechsel der
Fcuchtigkeit; es prSgt sich dies auch in der Ver-
schiedenheit der producirten Kohlensfturemengen
aus. Mnium undulatum wurde z. B. in Wasser
getaucht und lieferte dann folgende Kohlensaure-
mengen:

Aufeenommencs Volum dor ausgescliiodenen
Wasser^ CO,inccEingetaucht

1 Minute 1°
"iStnnde
2 Stunden »*>
Naturlicher Zustand

von schattigem,
feuchtem Standort 84

0.75
1.35
3.90

9.08
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producirten Kohlens&ure ein, wie folgende auf
Sphagnum cuspidatum beziigliche Zahlen zeigen:

feuchter trockener
Standort

Ausgegebene CO* per g Trocken-
substanz und 10 Stunden . 13.733 cc 7.32

Absorbirter Sauerstoff 14.00 » 7.32

Ebenso verhalt es sich hinsichtlich der Assimi-
lation :

feuchter trockener
Standort

Aufgenommcne CO*
Ausgegcbener Sauerstotf

13.68U cc
13.722 »

4.944
4.48

Wenn gewisse Mooso unter dem Einfliiss des
Liehtes braunroth verfarbt sind, so andern sie
gleichzcitig auch die Intcnsitat der Athmung und
Assimilation. Folgende Zahlen beziehen sich auf
Frullania Tamarisci:

Grime Exemplarc
Braunrothe Exem])larc

Granc Exemplare
Braunrothe Exemplare

, Assimilation
CO2 O

1.895 cc 5.316
3.186 » 3.694

Athmung
4.699 cc 5.456
3.242 » 3.452

Der Standort wirkt auch sehr auf die Menge der

p. 443. Sur les peritheces du Rot blanc de hi
Vigne {Charrinia Diplodiella). Note de MM. P.
Viala et L. Ravaz.

Von dem genannten Pilz waren bisher nur Pyk-
niden bekannt unter dem Namen Coniothyrium
Diplodiella. Den Verf. ist es nun nach langem
Bemtthen geglilckt, Perithecien zu ziehen, indem
sie derbe Organe wie Zweige, Traubenstiele etc.
in sterilisirten feuchten Sand steckten und sowohl
den Sand allm&hlich eintrocknen, wie auch die
Temperatur nach und nach sinken liessen. Nur
unter diesen Bedingungen werden Perithecien ge-
bildet; auf Beeren konnten keine erhalten werden,
der Pilz ilberwintert gewfihnlich mit Stylosporen.
Die Perithecien sind kugelig, 140—160 \L dick,
ihre mehrzellige Halle ist schwarz, mit grosser,
kraterfdrmiger Mandung. Die Asci und Paraphysen
sind nur an der Basis des Peritheciums inserirt.
Die weissen Paraphysen sind um ein Drittel ULngcr
als die Asci und manchmal verzweigt; die wenigen
Asci sind keulenfOrmig, 56 |x lang, 8,5 p. brcit,
haben einen kurzen Stiel und gliinzen wie Perl-
mutter. Die spindelfOrmigen Sporen, die sich zu
S in jedem Ascus befinden, sind farblos oder spatcr
hell citronenfarbig; in der Mitte sind sic stark
zu8ammengedrtickt und sind durch 1—3 Wando
querdurchgetheilt. Sie keimenmit einem oder meh-
reren Keimschlauchen. Die Verf. stellen nach
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diesen Eigenschaften den Pilz zu einer neuen
Gattung Charrinia, zur Gruppe der Sphaeriaceae-
Hyalodidymae gehorig, wie sie in einer ausfuhrlichcn
Arbeit in der Revue de Viticulture zeigen wollen.

p. 444. Sur la constitution chimique de l'atmo-
sphere. Note de M. T. L. Phipson.

Verf. fuhrt hier (vgl. Compt. rend. 7. August
1893) weiter aus, dass alle Pflanzenzellen anaero-
biotisch sind und in einer Uratmosphare aus N, CO2
und Wasserdampf leben k6nnen. Seit dem Er-
scheinen niederer Pflanzen sei mehr und mehr
SauerstofF in die Atmosphere durch diese gekom-
men und es hiitten sich daher aerobiotische, thie-
rische Zellen bilden mttssen. Der Sauerstoff hat
sich in der Atmosphftre dann seit den fruhesten geo-
logischen Perioden immer mehr vermehrt, wah-
rend die Kohlens&ure sich immer mehr vermin-
derte und als Zeichen ihrer Anwesenheit Kohlen-
ablagerungen zurackliess. Mit Zunahmedes Sauer-
stoffgehaltes der Atmosphare vervollkommnetcn
sich die Thiere immer mehr. Das 4Ammoniak, das
Material der Nitrification, soil vulkanischen Ur-
sprunges sein.

p. 471. Assimilabilite de la potasse, en sols
siliceux pauvres par Faction des nitrates. Note de
M. P. Pichard.

Verf. zeigt, dass aus Boden, die schwer assimi-
lirbares Kali enthalten. viel mehr von diesem Ele-
ment durch die Pflanzen herausgenommen wird,
wenn Nitrate gegeben oder die Nitrification an-
geregt wird. Das Kali geht also vorzugsweise als
Nitrat in die Pflanzen fiber. Die ertragsteigernde
Wirkung, welche kohlensaurer Kalk, Kalk oder
Gips in an organischem Stickstoff reichem, an assi-
milirbarem Kali annem Boden ausuben, beruht
demnach offenbar auf der Anregung der Nitrifi-
cation.

p. 479. Phenomcncs consecutifs a la dialyse des
cellules de la levure de biere. Note de M. E.
Onimus.

Verf. theilt Versuche mit, wonach das von Hefe
producirte Invertin durch Pergamentpapier gehe,
hat dabei aber nicht mit Sauberkeit gearbeitet.

p. 485. Truffes (Terfasj de Tunisie et de Tri-
poli; par M. Ad. Chatin.

Durch Vermittelung der franzdsischen Consulate
erfuhr Verf., dass in der Kegentschaft Tunis nur
eine weisse Trtiffel vorkommt, die die Eingeborenen
Terfess (Terfez oder Terfas) nennen. Sie kommt
im Saden in thonigen, feuchten Boden in der Nach-
barschaft von Cistus sesriliflorus Desf. vor, welche
Pflanzen die Eingeborenen daher als Truflfelwurzel
(Arong-Terfess) bezeichneD. Die erwfthnte Trtlffel
ist Terfezia Claveryi. Die Trflffelefde enthielt
5# Kalk, 1% Eisenoxyd, 0,1 # Stickstoff,
$puren von Jod und Phosphors&ure. In Tripolis

kommen nur Terfezia Boudieri vor; diese erscheinen
in den ersten Apriltagen.

p. 496. Sur les Dipteres nuisibles aux Cereals
observes a la Station entomologique de Paris en
1894. Note de M. Paul Marchal.

Verf. beobachtete im Roggen Cecidomyia destructo*
Say; in Hafer kam' sehr ausgedehnt eine ahnlieln
Art vor. Weiter fanden sich Cecidomyia trxtici Kirb..
Oscinis pusilta Meig., Chlorops, Camarota flavitarsi*.
Elachyptera cornutd Mcig.

p. 514. Sur la presence de thylles gommeusi-
dans la Vigne. Note deM. L o u i s M a n g i n .

Angeregt durch die Notiz von P r i l l i e u x und
Delacroix fiber die Bacteriengummikrankheit der
Rebe (Compt. rend. t. CXVIII p. 1.430), finde'
Verf. in gesunden Reben, dass neben vielen Go-
fassen die benachbarten Zellen Gummi fuhren und
endlich durch denDruck dieser Gummiansaminlun?
die Ttipfel des Gef&sses zerreissen, wodurch da-
Gummi in das Gefftss nbertritt und hier einen
Wandbelag bildet oder das GefELss ganz ausfQllt.
Das Gummi enth&lt Kornchen, die aber nichts mit
Bacterien zu thun haben. Die Nachbarzellen der
Gefasse bilden also wirkliche Thyllen oder die eben
beschriebenen Gummithyllen, wie Verf. sie nennt.
Kranke Reben enthalten viel seltener Gummi,
dagegen hiiufig sehr reichlich Thyllen. Zwischen
letzteren fand Verf. braunes Gummi und Plasma-
rest e, aber ohne Bacterien.

Die Bacteriengummikrankheit von P r i l l i e u x
und D e l a c r o i x erscheint dem Verf. demnach
noch problematisch; die genannten Verf. h&tten
zwischen pathologischem und normalem Gummi
unterschciden und zeigen miissen, dass Bacterien
wirklich die gummOse Zersetzung bewirken.

p. 517. Sur une maladie de la Vigne, dctermi-
nee par YAureobasidmm Vitis. Note de M. P.
Eloste .

In der Umgegend von Montpellier tritt eine
neue Rebkrankheit seit 1893 in beunruhigendem
Grade auf. Dabei rollt sich das Blatt zuerst ein,
wird dann am Rande gelb, verfarbt sich mehr und
mehr in Roth, trocknet eia und ftLllt ab. Bald
nachdem die Blatter krank geworden sind, wird
das Mark gelb. Bei jungen Bl&ttern werden die
Nerven manchmal roth, bei alteren bleiben die
Nerven und das benachbarte Gewebe grun, wie
bei der maladie de Californie, mit der die neue
Krankheit iiberhaupt Aehnlichkeit hat. Diese
Krankheit, die man wohl als maladie rouge be-
zeichnet, ergreift Blatter, llanken und Beeren, aber
nicht die Zweige. Tritt die Krankheit im April
oder der ersten Maih&lfte auf, so gehen die Trauben
ganz zu Grunde, erscheint die Krankheit erst Endc
Mai oder Anfang Juni, so fallen die Beeren ganz



-"pater, so reifen Trauben und Ilolz unvoUkommen
und die strike ^ehen auch ohne WioterkSltt

I n bin »wei Jahren zu Urunde. Verf. fhultu in
den erkrankten Blilltcni das Myeel von Auraobtm-
dium Vitis, ea gclang ibm aher nocb nicht, die
I i"uutiticatioasorgaiii- dieses Pilzes zu fhulcn und

I
!<•(•{ AH beweiaen, daas er die bcscliriebeno Krank-

tiursacbt, Krgiessen mit Ei sen vitriol oder
dttzen mit boniUie bordelaiae Italfcn D
n dieselbe.

p. .V2;f. Truffe [Domalas da Smyrae. Note d».'
kin.

Verf. erMelt ans tier Oegend ron Smyrna Trflf-
iclii, die dort miter duin Names Domalan, boliman
dei Tombulak gehen, Ntunen, die an dad kau-

kasische Tonbcrajane eriuaern ; Verf. bestimmte
die ilim gesandu-n Tr&ffel] fezta LeonuTtd.
1 >.i.s Eleisch JLT im Miuv. bei Smyrna gesatnmcUen

•
1 rOffela Est weiss, Bpfltei bis Knde Mai erntet man

gclbe, rosenrothe und schliesslich grime. Verf.
aweifeU nitht, dass dies nur Kntwickelungsatadien

Einer Arl slnil. DieM TrQfFeln kommen immer
lit Iltliinlhnnum gutialum vur, was nach Verf. gegen
fn Parasdtisnius der TrQffeln spricbt, denn dieses

Heiianlhemitni stirht naob '•'• Monatcn ab. Die
Trtift'el dOrfte sich dunach mehr Ton den Ausscliei-
dun^ci) uiid den Zersetzungsproducten der Wirths-
1'llanze nilhrtrn. Die zugchfirige Trilifelerde ent-
hielt nur 0,5 % Kalk, die ^eriui- sge, die
Verf. higher in Trfi Belerdfln flberhau pt fand; n alie
kumtnt dieaer Zalil nur die, die er in einor Tniifcl-
erde der Daupbine unter Kastanien fand. Da nun
Kastanie und HtHantficmum Kieselpflanzen, Tnlffr-ln
Kulkjiflanzen Bind, so haben wir in tlipsuti bciden
Knlen solchu, wo eben nocli Triitfeln unit Httian-
(honimi, besiebungsireue KasUnien zusammen TOP-
Kotnmen kf'innen.

[>. ')i\:i. 1'roprietes
rmo] mi aldehyde

T r i l l ,

Verf. beHchtet ttbeii &&, grfiSBete
i>n -20—:iO() Kubikmetev mil Foimaldehyddfimj

desioticiren. Er benutzl dabei i-itio Lampe, die
kg Metbyl^l • r Tag in Formol renrandelt,

'obei sie e\n<
hten Metln

l'irkien in der ganzen HOhe der Kaumc nach
VuiKjclt. Bei einem Saal von 20 Kubikmeter

cden die Bactexien in Hospitalkchiiri;
S iStundin bei einem An I wand voi

: ohol, in einem Baal von 3tni Kubikrai
itandeo bei einem Aufwaml ran 2 kg

Uoohol, in , inem Bolchc-v Ivubikmc

t'(ii Mi : and emem \

des vapeurs de
Xote de M. A.

Stoffe, Papier etc. wurdeii hi.
vom Fornml dorondningea, welches sogar riemlii h
tief in Htilz eindrang. lietalle und S
torch das Mittel nlcht batohAdigt Der G.

Iben kann durch kraftigen Z«g oder d
Ammoniak beseitigt werden,
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Bericktiguiig.
In meiner Besprechung von C e lakovsky ' s Arbeit

Bot. Ztg. Nr. 15, Sp. 233—238) haben sich infolge
meiner Abwesenheit beim Eingang der Correctur einige
Fehler eingeschlichen, welche ich vor der Lecture zu
verbessernbitte.

In der Ueberschrift lies Obdiplostemonie.
Sp. 234. Der auf Zeile 14 beginnende Satz muss

heissen: »Sie ist zweifellos aus einer in Kelch, Krone
und Androeceum fanfgliedrigen Form hervorgegangen."

Sp. 234, Z. 15 v. u. lies Er statt Es. #
Sp. 236, Z. 24 setze zweimal ein Semikolon.
Bremen, 14. August 1895. Fr. Buchenau.

VarUiff von A r t h n r F e l i x in Leipsig. Drnck TOU Breitkopf ft H&rtel ii Laipiig.
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Wortmann, Julius, Untersuchungen
fiber reine Hefen. II. Theil.

(Landwirthsch. Jahrb. 1894. S. 535—585.)

Die Entscheidung tiber die Frage, ob man auch
in der Weinbereitung zur Anwendung reingezuch-
teter Hefen tlbergehen soil, hfingt in erster Linie
davon ab, ob die einzelnen Rassen derselben ihren
Charakter bewahren oder nicht. Beztiglich der
Bierhefe haben die Forschungen von Emil Chr.
Han sen und seiner Schtiler zu einer bejahenden
Antwort gefuhrt und eine Umw&lzung in der Gfir-
fuhrung der Brauereien zur Folge gehabt. Man
verwendet daselbst Reinzuchthefe, d. h. solche,
welche unter alien Cautelen der mykologischen
Technik aus einer einzigen Zelle herangezQchtet
und allm&hlich bis zu jener Menge vermehrt wor-
den ist, welche die Praxis benOthigt, urn damit im
Grossen die Bierwurze zu verg&ren.

Die befriedigenden Ergebnisse, welche diese
Neuerung auf brautechnischem Gebiete geliefert
bat, berechtigen jedoch nicht ohne Weiteres zu
der Hoffnung,man werde auch bei der Weingahrung
reingezttchtete Hefen mit Vortheil anwenden kfin-
aen. Und zwar aus folgendem Grunde: Die eine
Zelle, welche vrir eben znvor in Gedanken ver-
mehrt haben, war isolirt gedacht worden aus der
unreinen Betriebshefe der betr. Brauerei. welche
2um Reinzucht-System flberzugehen wunscht.
Diese eine Zelle ist also schon Bierhefe und unsere
Reinzttchtung hat nur den Zweck, diese Zelle von
»Culturhete« von anderen mit ihr vergesellschaf-
teten Zellen ungunstig wirkender » wilder « Hefe
zu befreien. Die Bierhefe ist eine schon Jahr-
tausende hindurch unter stets den gleichen Be-
dingungen gehaltene Culturpflanze mit anererbten
u*ui (im Sinne des Praktikers gesprochen) constan-
ten Eigenschaften. Die Weinhefe hingegen ist ein
sich selbst zttchtendes Unkraut, das in der Natur

unter anderen Verh&ltnissen lebt als diejenigen
sind, welchen es imFasse gfihrenden Mostes ausge-
setzt ist. Dass es von diesem Unkraute mannigfaltige
Arten giebt, hat die vorg&ngige Untersuchung
des Verfassers erkennen lassen und wird auch
noch in vorliegender Abhandlung dargelegt werden.
Es ist jedoch mit dieser bisher gegebenen Feststel-
lung far die Praxis der Weinbereitung noch nicht
genug gethan. Fur diese ist die Antwprt auf die
Frage maassgebend, ob die Eigenschaften
einer best immten Hefenrasse in v e r -
schiedenen Mosten constant b le iben joder
aber je nach der Zusammensetzung dieser Ver&n-
derungen erleiden. Nur wenn das erstere zutrifft,
wenn man einer bestimmten Rasse einen be-
stimmten Charakter dauernd nachsagen kann, nur
dann ist von der Verwendung von Reinzuchthefe
far die Weingahrung etwas zu hoffen.

Urn diese Frage zur Entscheidung zu bringen,
wurden in einer ersten Reihe von Versuchen

. 41 Moste verschiedener Herkunft mit ein und der-
selben Hefenrasse vergoren,«um zu erfahren, in
wieweit deren Charakter durch die Zusammen-
setzung des N&hrbodens beeinflusst wird. Daneben
wurden, in einer zweiten Versuchsreihe, Parallel-
proben dieser Moste mitverschiedenen Hefenrassen
vergoren, um festzustellen, ob jede derselben die
Garprodukte in stets dem gleichen Verhfiltnisse zu
einander entstehen l&sst. Die Mostsorten enthiel-
ten Vertreter aus fast alien grosseren Weinbau-
gebieten Deutschlands, na*mlich: aus dem Ober-
elsass, von der Mosel, Ahr und Nabe, aus Rhein-
hessen, der Rheinpfalz, dem Rheingau und aus
Unterfranken. Zur Aussaat wurde fur den ersten
Versuch Johannisberger, fur den zweiten Hberdies
noch Wiirzburger und Ahrweiler Hefe ausgewfthlt,
welche drei Rassen man nach fruher gemachten
Erfahrungsn als von einander specinschverschieden
ansehen durfte.
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Welches sind nun die Ergebnisse der Unter-
suchung der derart erhaltenen Weine?

Diewichtigste (der daraus zu ziehenden Folgerun-
gen ist die F e s t s t e l l u n g , dass d e n e i n z e l -
nen W e i n h e f e n in chemisch-phys io log i -
scber Hinsicht spec i f i scbe Eigenscbaften
zukommen, welche sie bewahren, g l e i ch -
g a l t i g von welcber Herkunft, Sorte und
Zusammensetzung der ibnen gebotene
Most sei.

Gehen wir nun auf einige der Befunde etwas
naher ein. So ergab sicb hinsichtlich der V e r -
mehrungsfahigkeit , dass in einem gegebenen
Moste, unter gleichen Bedingungen, die Zabl der
aus der Aussaat sicb entwickelnden Zellen ab-
hangig ist von der Art der Hefenrasse.

Der den einzelnen Arten zukommende Gbarakter
macbt sicb besonders auch binsicbtlicb der Bildung
des Glycer ins geltend, also jenes Nebenpro-
duktes der Alkoholg&hrung, dem ein nicht zu
unterscbfttzender Einfluss auf den Gescbmack des
Weines zukommt. Die grOsste Ausbeute davon
lieferte, gleichgultig welchen der 41 Moste man
verwendet hatte, die Wfirzburger Hefe, hingegen
war die geringste Menge dieser Substanz von der
Abrweiler Hefe erzeugt worden.

Diese Verscbiedenbeit des physiologischen Ver-
baltens der drei Rassen wird nocb auffalliger,
wenn man die far die Vermebrung der Aussaat
gefundenen Zablen zur Vergleicbung beranzieht
und dann bemerkt, dass gerade durch diejenige Rasse
das meiste Glycerin bervorgebracbt worden ist,
welcbe die geringste Vermehrung aufgewiesen hat.
Es ist somit aucb die Menge des in einem
g&hrendenMosteentstehenden Glycer ins
abh&ngigvon der Art des G&hrerregers,
der Hefenrasse .

Hinsichtlich der flbrigen in die Untersuchung
nocb einbezogenen Bestandtheile als: Gebalt des
Weines an Extract, Asche, S&ure, Alkobol und
Stickstoff, ist der Verfasser zu wesentlicb denselben
Ergebnissen gelangt.

Die Vefgleichung dieser analytiscben Befunde
ffihrt ibn zu dem Schlusse, dass kein gegenseitiges
Verhaltniss der verscbiedenen Gahrprodukte unter
einander existirt, derart, dass die Menge des einen
fur die des anderen bestimmend ware.

Das wichtigste dieser Verh&ltnisse ist jenes,
welches die Gewichtsmengen von Alkohol und
Glycerin betriffr, wie sie bei der Alkoholgahrung
entstehen. Pas teur batte angegeben, dass bier-
bei auf 100 Alkohol je 10 Theile Glycerin gebildet
warden. Sp&tere Untersuchungen, mit Hilfe von
Reinculturen von Bierhefen angestellt, haben ge-
zeigt, dass dieses Verhaltniss kein unver&nderliches

ist, sondern zwischen den Grenzzahlen|7"und 14
sicb bewegt. Der Verfasser bat nun hinsichtlich
seiner Weinbefen das Gleicbe dargetban.

Franz Lafar.

Behrens, JM Dei5 Ursprung des Tri-
methylamins im"̂  Hopfen und die
Selbsterhitzung desselben. Karlsruhe,
O. Nemnich. 1894.

Frtlhere Autoren fanden in Hopfen manchmal
Trimethylamin, in anderen Fallen nicht; Verf.
selbst constatirte, dass friscb gepflflckter, wie
trocken aufbewahrter nie Trimetbylamin ftlhrte.
Dagegen enthielt eine feucbt gehaltene Hopfen-
probe bald reicblicb Trimethylamin, wodurch die
Richtigkeit der schon von Pfl tiger ausgesproche-
nen Vermuthung, dass das Trimethylamin im
Hopfen erst durch Mikroorganismen erzeugt werde,
sehr wabrscheinlicb wurde. Die Erscbeinung der
Trimethylaminbildung tritt mit m der von den
Hopfenh&ndlern gefiirchteten der Selbsterw&rmung
zusammen ein und solcher Hopfen und das von
ihm abgepresste Wasser waren voller Bacterien.
Auf den aus solcbem Material inficirten Gelatine-
platten wuchs ein einziges Stabchenbacterium,
welches sich als Ursacbe der Trimethylaminbildung
erwies. Es ist dies ein 0,68 jx breites, von 0;68
bis 2,5 [t langes, anfanglicb wie Bacterium termo
bewegliches, spater an der Flussigkeitsoberfl&che
zu aus Zellfaden bestebender rabmartiger Zoogloea
auswacbsendes Stabchen, welches keine Sporen
bildet, die Gelatine zum Fluoresciren bringt,
aber nur sehr langsam verfliissigt. Der obligat
aerobe Bacillus bildet Trimetbylamin aucb in Ge-
latine. Verf. nennt diese Form einstweilen Bacil-
lus lupuliperda, trotzdem er dem Bacillus flunrescens
putidus Flugge jedenfalls sebr ahnlich ist.

In Nahrsubstraten, welcbe Zucker enthalten,
bildet der Bacillus ausser einem Jodoformreaktion
gebenden KGrper, der vielleicht Butylalkohol ist,
Buttersaure, die das Auftreten der Fluorescenz
verhindert. Der fluorescirende Farbstoff ist aber
in farbloser Verbindungsform vorhanden und auf
Zusatz von Ammoniak tritt daber Fluorescenz auf.
Zuckerfreie NftbrlOsungen werden von dem Bacil-
lus alkaliscb gemacbt durcb Bildung von Ammo-
niak oder diesemneben Trimetbylamin. Ammoniak
entstebt in Gulturen mit bernsteinsaurem Ammon,
Asparagin, Pepton. Ammoniak neben Trimetbyl-
amin entstebt auf eiweissbaltigen NahrbOden, wie
Gelatine, Agar, Bouillon und Hopfenextrakt.
Jedenfalls entsteht das Trimetbylamin bier durch
Spaltung und nicht durcb Syntbese.



285

Bei Ern&hrung mit Pepton verh&lt sich der
Bacillus ganz abweichend. In reinen PeptonlOsun-
gen w&chst er fast gar nicht, bei Zuckerzusatz da-
gegen iippig, wahrend aber fluorescirender Farb-
stoff hier auch nicht nach Ammoniakzusatz auftritt.

Der Bacillus lupuliperda kommt stets auf Hopfen
vop; sein ursprflnglicher Wohnort ist aber offenbar
die Erde, wenn auch Verf. ihn hier nicht nach-
weisen konnte. Auffallend ist, dass Hopfen ein
so gutes Substrat fur diesen Bacillus ist, da Hopfen
sonst infolge seiner antiseptischen Eigenschaften
die Entwickelung anderer Mikroorganismen aus-
schliesst, weshalb auch einmaliges Aufkochen ge-
nugt, urn Hopfenextract zu sterilisiren. Auf diese
Weise erlangt der Bacillus lupuliperda auf dem
Hopfen das Uebergewicht; er vegetirt offenbar erst
auf dem todten Hopfen, dessen Zellen N&hrstoffe
austreten lassen. In den Hopfenballen wird es
meist nicht zur Entstehung von Trimethylamin
kommen und die zuerst entstehenden Aminbasen
durch die Apfel- und Citronens&ure des Hopfens
gebunden werden, da die Ballen auf dem Lager
auf Selbsterwftrmung controllirt und wenn solche
anfangt, geeignet behandelt werden.

Aminbasen bildet der Bacillus aus den Stickstoff-
verbindungen des Hopfens, Trimethylamin aus
^iweissstoffen und Cholin, Ammoniak ausser aus
ersteren aus dem Asparagin des Hopfens. Als
Kohlenstoffquellen kommen apfel- und citronpn-
saure Salze, ausserdem Glykose in Betracht, auf
Seiche danach die im Hopfen gefundene Butter-
s&ure zuruckzufiihren ist. Der Gerbstoffgehalt
des Hopfens scheint von dem Bacillus nicht ver-
3-ndert zu werden.

Alfred Koch.

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXIX. Paris 1894. II. semestre.

(Fortsetzung.)

p. 572. Sur uneChytridin6e parasite de la Vigne.
Note de M. A. Prunet.

Verf. beschreibt ein neues Cladochytriwn VMs,
Welches ein zartes intracellulares Mycel, Zoospo-
ranien und Ueberwinterungscysten bildet und oft

so ttppig entwickelt, dass man in alien Zellen
Querschnittes Zoosporangien findet. Je nach-

fem in welchem Gewebe es vorhanden ist, verur-
sacht es die verschiedenen bisher schlecht defi-
airten Krankheiten, *rie anthracnose ponctuee,
aathracnose deformante, gommose bacillaire, geli-
v*re, roncet, brunissure, brunissure-rougeole,
^aladie pectique, maladie du coup de pouce und
8°U auch manche Falle von Chlorose in kalkarmen
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Gegenden und andere Krankheiten verursachen.
Es ist auch der Grund des mal nero der italiSni-
schen Reben. Verf. will daher alle difcse Krank-
heiten als chytridiose zusammenfassen. Verf.
fand die Krankheit in Algier, Tunis und vielen
franzdsischen Departements, dieselbe ist auch
schon alt, einige ihrer Formen werden aber neuer-
dings bedenklich.

p. 607. Sur la production de l'aldehyde formique
gazeux destine a la disinfection. Note de MM. R.
Cambier et A. Brochet.

Angeregt durch die Notiz von Trill at (s. oben)
theilen auch die Verf. die Resultate ihrer Unter-
suchungen aber die Desinfection mit Formal-
dehyd mit.

Formaldehydistleicht mittelst Erw&rmung durch
Depolymerisation desTrioxymethylens darzustellen.
Die Ruckbildung des letzteren geht um so lang-
samer vor sich, je grOssere Mengen Luft vorhanden
sind. Erzeugt man Formaldehyd, indem man
Trioxymethylen auf eine auf 200° erhitzte Platte
schtittet, so mischt sich das entstehende Formal-
dehyd schlecht mit der Luft und bildet sich deshalb
schnell zu Trioxymethylen zur tick. Die Verf. con-,
struirten daher einen Brenner, indem sie in
einem mit vielen LOchern durchbohrten Metallrohr
einen Asbestpfropf und oben daruber ein Platindraht-
netz anbrachten. Unter Anwendung eines Luft-
zugregulators wie beim Bunsenbrenner und eines
Glimmercylinders l&sst sich mit diesem Brennei
Formaldehyd aus Methylalkohol erzeugen.

Ein Verfahren, um Formaldehydmengen mit
Hilfe der Wirkung dieses KOrpers auf Harnstoff
zu bestimmen, werden die Verf. nachstens mit-
theilen. Mit Formaldehyddampf konnten die Verf.
in grossen Glocken Zimmerstaub und Culturen
pathogener Bacterien leicht steril machen. In
grfisseren Raumen stellten sich den Versuchen noch
manche Schwierigkeiten entgegen.

p. 610. Sur la germination des graines oleagi-
neuses. Note de M. Leclerc du Sablon.

In keimenden Hanfsamen bleibt die procentische
Menge des Oeles zuerst constant oder nimmt sogar
etwas zu, da das Korngewicht schneller abnimmt,
wie das des Oeles; spiiter nimmt die Oelmenge ab.
Der geringe Gehalt an Fetts&uren steigt mit der
Entwickelung der Pflanze. Im ungekeimten Korn
findet sich eine Saccharose, die nach Beginn der
Keimung abnimmt. Glykose ist im ungekeimten
Korn nicht vorhanden, tritt aber als Inversionspro-
duct der Saccharose und Umwandlungsproduct des
Oeles nach der Keimung in steigender Menge auf.
In weiter vorgeschrittenen Keimungsstadien nimmt
der nicht reducirende Zucker wieder zu. Wahr-
scheinlich erkl&rt sich dies dahin, dass, wie die
St&rke erst in Maltose und dann in Glykose umge-
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wandelt wird, das Oel erst in nicht reducirende
Saccharose und dann in Glykose iibergeht.
. Die Samen von Linum, Brassica, Arachis, Pa-

paver, Ricimis verhalten sich ebenso.
p. 658. Sur une maladie des Ailantes, dans les

pares et promenades de Paris. Note de M. Louis
Mangin.

In Paris zeigte Ailantus seit einigen Jahren eine
schwere Krankheitserscheinung, indem am Anfang
des Sommers die Blatter welk wurden und abfielen.
Ausser einem auf manchen kranken Baumen haufi-
gen Tetranychus telarius war kein Parasit zu ent-
decken. In dem Holz der kranken Baume, welches
auffallend enge Jahresringe zeigte, fand Verf. viele
Gefasse durch Gummithyllen (s. oben die Notiz
desselben Verf.) verstopft und die GummipfrOpfe
waren um so h&ufiger, je enger der Jahresring war.
In gesunden Baumen kommen nur wenig Gummi-
thyllen vor. Dementsprechend lassen sich 1 cm
lange Holzstticke von gesunden Baumen leicht mit
gefarbter Gelatine injiciren, w&hrend diese Masse
bei kranken Baumen nur in das Holz des letzten
Jahresringes und einige des vorhergehenden ein-
dringt. Demnach ist also im kranken Holz die
Saftcirculation erschwert. Ausserdem findet man
im kranken Holz reichlich My eel, besonders in Ge-
fassen. Da dasselbe erst nach dem Tode des
Baumes fructificirt, wenn sich auch viele Sapro-
phyten eingefunden haben, so konnte das Mycel
noch nicht bestimmt werden, Verf. glaubt aber,
dass es zu mehreren Arten der Sphaeriaceen ge-
hOrt.

Der Verf. meint auf Grund dieser Befunde, dass
diese î7aw/M*krankheit daher ruhre, dass den
Blattern das Transpirationswasser wegen der Ge-
f&ssverstopfung nicht schnell genug von unten er-
setzt werden kann und dass sie deshalb welken
und abfallen. Dann dringen durch Wunden, Wur-
zeln etc. facultativ parasitische Pilze ein und der
erschOpfte Baum stirbt bald. Den Grund der
Gummiansammlung konnte Verf. nicht feststellen.

p. 695. Sur une chenille inedite, devorant les
feuilles et les fruits du figuier dans l'arrondisse-
ment de Puget-Theniers. Note de M. Decaux.

Die Raupen der in Italien und Corsica haufigen
Simaethis nemorana (Curtis) fressen das Parenchym
der Feigenblatter und auch die Blttthenstande; von
ihr wird hier berichtet, dass sie in dem genannten
Arrondissement vorkommt und als Abwehrmittel
empfohlen, die unter den Baumen liegenden
Blatter etc. im Herbste zu verbrennen und den
Boden tief umzugraben, um die Puppen zu ver-
nichten oder den Schmetterlingen das Auskriechen
unmQglich zu machen.

p. 697. Sur le mecanisme de la respiration
/vegetale. Note de M. L. Maquen ne.

Im Anschluss an seine fruhere Mittheilung
(s. p. 100), in der Verf. zeigte, dass Blatter nach
einem Aufenthalte von mehreren Stunden im luft-
leeren Raume gewOhnlich mehr CO2 wie im nor-
malen Zustande ausgeben, untersuchte er7 wie

CO
sich das Verhftltniss —^r~, also das der ausgegebenen
Kohlens&ure zum aufgenommenen Sauerstoff, unter
diesen Verhaltnissen gestaltet. Der Versuch zeigt.
dass jenes Verh&ltniss sich, wie zu erwarten war,
andert und bei manchen Pflanzen positiv, bei an-

deren negativ wird. Meist wird der Werth —-

grosser, wenn die Pflanze im luftleeren Raum ver-
weilt hat, bei gewissen Arten aber auch kleiner,
wie im normalen Zustande. Dies spricht aber nicht
dafur, dass Kohlensftureabgabe und Sauerstoffauf-
nahme von einander unabhangig sind, denn der

CO
Werth —? muss naturlich von der Zusammen-
setzung des Gewebes abh&ngen und. diese andert
sich durch den Aufenhalt im luftleeren Raume.

Da nach Verweilen eines Blattes im luftleeren
Raume sofort die Menge der ausgegebenen Kohlen-
s&ure und die des aufgenommenen Sauerstoffes
grosser wird, mit anderen Worten die Athmung leb-
hafter wird, schliesst Verf., dass die Athmung der
Pflanzen das Resultat der langsamen Verbrennung
eines sehr leicht oxydirbaren KOrpers ist,. welchen
die Zelle bei Lichtabschluss best&ndig producirt
und der sich anh&ufen kann, wenn der Sauerstoff
in der umgebenden Luft fehlt.

p. 711. Sur l'existence dans les vegetaux de
principes dedoublables avec production d'acide
carjxmique; par MM. Berth elot et G. Andre.

Die Verf. wollen untersuchen, welche Vorg&nge
bei der Athmung rein chemischer und welche bio-
logischer Natur sind. Frtiher haben sie gezeigt,
dass bei 100—110° im Wasserstoffstrome getrock-
nete Blatter Kohlens&ure abgeben. Diese Kohlen-
sftureproductionmuss wegen der hob en Temperatur,
bei der sie sich vollzieht, von biologischen Vor-
g&ngen unabhangig sein und ist auch unabhangig
von Sauerstoffgegenwart. Es mtissen also KOrper
in den Blattern vorhanden sein, die sich leicht
unter Kohlens&ureausgabe zersetzen.

Derselbe Versuch liefert bei Gegenwart von
Luft oder Sauerstoff viel grossere Kohlensaure-
mengen. Es giebt also in den Blattern auch oxy-
dirbare EOTper, die in Beruhrung mit Luft Kohlen-
s&ure produciren. Es wir̂ d dabei mehr und oft
erheblich mehr Sauerstoff aufgenommen, wie
Kohlens&ure ausgegeben. Es mtissen also noch
oxydirbare KOrper in den Blattern vorhanden sein,
deren Oxydationsproducte sich unabhangig von der
Kohlens&ureabgabe anh&ufen.
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Neuerdings haben die Verf. nun die rein che-
mische Bildung von CO2 durch Zersetzung gewisser
KOrper untersucht. Sie behandeln die bei 110°
getrockneten Blatter bei 120—130°mit 12procen-
'tiger Salzs&ure in Wasserstoffatmosphare, unter
welchen Bedingungen Furfurol entstehen soil,
utenn Zucker mit 5 Atomen Kohlenstoff und Deri-
vate davon vorhanden sind. Die Verf. erhalten
dabei Kohlensaureproduction. Aehnliche Versuche
stellten sie dann mit einfacheren KOrpern wie
Blattern an und erhielten aus Rohrzucker auch CO2
und Furfurol, also aus einem Zucker mit 12 Atomen
Kohlenstoff. In derselben Bichtung untersuchten
sie auch andere Kohlehydrate und heben die
Wichtigkeit solcher Versuche fur das Verst&ndniss
der Athmung hervor.

p. 751. Observations relatives a une note de
MM. Prillieux et Delacroix BUT la gommose bacil-
laire des vignes; par M. L. Dai l l e .

Pri l l ieux und Delacroix hatten erklftrt, der
Verf. habe Tortda antennata Pers. auf kranken
Reben fur einen neuen Pilz gehalten und als Vredo
viticida bezeichnet. Der Verf. betont aber, er habe
eine andere Form unter Handen gehabt wie
Pri l l ieux und Delacroix , denn die Torula der
letzteren habe Sporen im Innern.

p. 752. Culture d'un champignon lignicole.
Note de MM. Costantin et Matruchot.

Die Alten haben nach D i o s c o r i d e s schon
holzbewohnende Pilze auf Pappelrinde in mist-
gefullten Grftben gezogen, wahrscheinlich Pholiota
aegerita. Die Japaner ziehen holzbewohnende Pilze
im Grossen fur den Export nach China, wahr-
scheinlich Armillarien. CoUybia velulipes konnten
Verf. auf sterilisirtem Medium zur Keimung brin-
gen, dann das Mycel nach Uebertragung auf steri-
lisirtes Holz von Robinia bis zur Fructification
cultiviren.
• p. 753. Sur la maladie du Rouge dans les pe-
pinieres et les plantations de Paris. Note de M.
L o u i s Mangin.

Verf. fugt zu den uber Nectria cinnabarina be-
kannten Daten einiges Neue hinzu. Die genannte
Form kommt auch auf Ailantus vor. Die Conidien
keimen in destillirtem Wasser nicht, in Seinewasser
nur wenig, schwacher Zuckerzusatz begflnstigt die
Keimung. Am besten keimen die Conidien in Holz-
infus (2 5g Lindenholz in 100 Wasser, \%

3
Zucker und Gelatine). 1 ( ) 0 0 0 schwefelsaures

Kupfer hindert die Keimung, aber unterdrflckt sie
nicht ganz, Natriumnaphtolat und Tannin wirken
ebenso. Das Temperaturoptimum far die Keimung
liegt bei 18 20°. Selbst diffuses Licht wirkt
hemmend auf die Keimung und diese Wirkung
dauert dann auch in der Duhkelheit an. Demnach

wird im Herbst und Fruhjahr eine Infection am
leichtesten vor sich gehen. Der an Wundstellen
oder todten Theilen eingedrungene Pilz erfullt mit
seinem Mycel zuerst auf grosse Strecken die
Gefasse, dann die Holzfasern und endlich die
Holzparenchymzellen. Wenn das Holz dann auf
eine gewisse Strecke abgestorben ist, wird auch
Rinde und Cambium getttdtet, und erst wenn dieses
geschehen ist, erscheinen die Fructificationen auf
der Rinde. In den Geweben verzehrt der Pilz nicht
nur, wie Mayr meint, die St&rke und lagert grun-
liche Massen in den Holzzellen ab. Verkorkung
der Zellen filhrt der Pilz nicht herbei, regt aber die
die Gefasse umgebenden Zellen zur Bildung von
Thyllen oder Gummithyllen an. Im Holze wird
die nicht verholzte Innenhaut verzehrt und in der
Rinde Alles bis auf die verholzten Bastfasern.

Ein Abschneiden der erkrankten Partien hilft
nichts, da das Mycel sich weit von der Stelle, wo
Fructificationen auftreten, erstreckt. Besser ist es,
das Eindringen des Pilzes cUdurch zu verhindern,
dass man todte Stellen, Wunden etc. mit Theer
oder einem Gemisch von gekochtem LeinOl, Zink-
oxyd und Russ oder einer LSsung von h% Tannin
oder 1 % Natriumnaphtolat anstreicht.

p. 808. Caracteres exterieurs de la chytridiose
de la Vigne. Note de M. A. Prunet.

Verf. beschreibt die Charaktere der von ihm als
Chytridiose bezeichneten, durch Cladochytrium
viticolum verursachten Krankheit der Rebe, die
sehr verbreitet ist.

Die Internodien sind verkurzt und zeigen auf
der Oberfl&che Punkte oder Fleck en. Die Punkte
sind conisch oder unregelm&ssig halbkugelig oder
linear, 0,5—1 mm breit und hoch, mit dunkler
Spitze, glatt oder mit kleiner H5hlung versehen.
Die Flecken sind roth, braun oder schwarz und
kOnnen den ganzen Trieb umfassen, der dann die
Blatter verliert und vertrocknet. Endlich bekom-
men die Flecken Spalten, worauf die Rinde zer-
stOrt wird. Die Blatter .werden roth oder gelb und
vertrocknen zuerst am Rande oder zwischen den
Nerven. Oder das Blatt wird nur heller und trock-
net stellenweise ein oder es bilden sich vorher
gelbe, rothe oder braune Flecken, die das ganze
Blatt ergreifen kOnnen. Oder das grune Blatt be-
kommt kleine dunkle Flecken, die dann eintrock-
nen. Aehnliche Punkte, Flecken und Spalten kan-
nen auf dem Blattstiele auftreten. Die Blatter
bleiben manchmal kleiner, werden kraus oder

.falten sich, kOnnen auch fruhzeitig abfalien.
Aehnliche Punkte und Flecken treten auf den
Trauben auf, die schwarz werden, eintrocknen und
abfallen kOnnen. Die Bluthen kOnnen fehlsshlagen
und abfallen, wie die jungen Frflchte; letztere
konnen auch in der Entwickelung stehen bleiben
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und grfin bleiben, kGnnen Punkte, Flecken, innere
braune . Stellen mit ausserlich eingesunkenen
Flecken bekommen, braun oder rfithlich werden,
auch eintrocknen.

Die Chytridiose ist der Vegetation der Rebe oft
wenig gefahrlich, schlimmer ist sie, wenn sie das
Vertrocknen der Trauben und Entblattem der Z weige
bewirkt. Gefahrlicher noch ist sie, wenn sie die
ganze Pflanze befallt. Die kranken Pflanzen trei-
ben dann im Frtihjahr ungleichmassig, die Triebe
sind normal reich verzweigt oder behalten kurze
Internodien. Praktisch am leichtesten ist die
Krankheit an dem Auftreten der Punkte an der
Basis der noch grttnen Zweige und der Fruchtstiele
zu erkennen.

p. 811. Sur une maladie myco-bacterienne du
Tricholoma terreum. Note de M. Paul V u i l l e -
min.

Bei Nancy fand Verf. Tricholoma terreum, die
entweder stark hypertrophirt waren oder keine oder
deformirte Httte hatten. Diese Erkrankung wird
nach ihm yon Mycogone rosea verursacht, deren
Mycelfaden das Gewebe des Hutpilzes durchziehen;
da, wo die F&den beider Pilze sich aneinanderlegen,
sind die der Tricholoma etwas dilatirt und hypertro-
pKirt und dies bewirkt, dass die Hate dem blossen
Auge deformirt erscheinen. Dagegen wird die Er-
weichung der erkrankten Pilze von Bacterien ver-
ursacht, die mit den Hyphen der Mycogone hinein-
kommen. Finden sich die Bacterien nur in der
Nachbaischaft der Mycogone. so ist der deformirte
Hut noch fest, sind sie im Gewebe verbreitet, so
ist er weich. Die beschriebene Krankheit wird also
von Mycogone und den Bacterien zusammen ver-
ursacht. Da die Mycogone ihren Wirth deformirt
und mehr oder minder steril macht, sagt Verf.,
dass sie ahnlich wirke wie die Flechtenpilze auf
die Algen. Die Mycogone fructificirt auf einige
Zeit aufbewahrten Haten von Tricholoma.

EineahnlicheKrankheitder Champignons (mala-
die de la Molle) wird nach C o s t a n t i n und
Dufour (Compt. rend., fevrier 1892) son Myco-
gone pemiciosa verursacht. Ob auch hier Bacterien
betheiligt sind, bleibt zu untersuchen.

p. 824. Notice sur la vie et les travaux de M.
Duchartre; par M. Bornet.

Der Verf. giebt hier eine Uebersicht ttber Leben
und wissenschaftliche Thatigkeit des am 5. Novem-
ber 1894 plfltzlich im Alter von 83 Jahren ver-
jtorbenen bekannten Botanikers Pierre Etienne
Simon Duchartre.

p. 835. Nouveaux details concernant les Nym-
Dheinees. Nympheinees infracretacees; par M. G.
le Saporta.
jgiiiVerf. bespricht hier eine Reihe von Resten von
jTymphaeineen aus Portugal, unter welchem

Namen er ausser den Nymphaeaceen die Nelumbeen
und Cabombeen begreift.

p. 868. Sur 1'assimilation des nitrates par les
vegetaux. Note de M. D em o u s sy.

Verf. wfinscht von Neuem zu beweisen, dass
die Nitrate in der Weise von der lebenden Pflanze
assimilirt werden, dass sie im Protoplasma fetf-
gehalten werden. Er zeigt zu dem Zwecke, dass
Pflanzen von Brassica im Verhaltniss aus einer ver-
dtinnten Kaliumnitratlosung weit mehr Nitrat als
Wasser aufnehmen, z. B. mit 26 cc Wasser 18,3 mg
SalpeterstickstofF, wahrend in der gleichen Menge
der dargebotenen Ldsung nur 5,2 mgN enthalten
waren. Spater wurden uberhaupt keine Nitrate
mehr aufgenommen, wahrscheinlich weil schon so
viel Nitrat in der Pflanze vorhanden war, dass
keines mehr eintreten konnte. Thats&chlich waren
von 31 mg aufgenommenen Salpeterstickstoffes bei
der Ernte noch 18 als soldier vorhanden. Dem-
nach ist also nicht die Umwandlung des aufgenom-
menen Nitrates der Grund der weiteren Absorption
dieses Salzes.

Junge Maispflanzen nehmen viel mehr Nitrat
auf als solche von Brassica und andere aus kleinen
Samen erwachsene. Als aber jungen Maispflanzen
die Cotyledonen weggeschnitten wurden, um die
darin enthaltenen Reservestoffe zu en tfera en, und
sie dann in eine Lfisung yon Kaliumnitrat gesetzt
wurden, nahmen sie viel weniger Nitratstickstoff
auf* Die Absorption des letzteren steht also im
directen Verhaltniss zur Menge der stickstoffhaltigen
Substanz, die in den jungen Pflanzen oder den
Reservestoffen enthalten ist, wahrend es umgekehrt
hatte sein sollen, wenn deraufgenommeneSalpeter-
stickstoff direct zur Bildung der zum Wachsthum
ndthigen Eiweissstoffe verwendet worden ware.

p. 888. Nouveaux details concernant les Nym-
pheinees; Nympheinees tertiaires; par M. G. de
Saporta.

Verf. beschreibt weiter Reste von Nymphaei-
neen aus Manosque.

p. 929. Influence de l'acide ars6nique sur la
vegetation des Algues. Note de M. Raoul
Boui lhac .

Chat in hat gefunden, dass arsenige S&ure fur
erwachsene Pflanzen schadlich sei und Verf. con-
statirtedasselbe far Arseniate, wahrend Marchand
beobachtete, dass in ArseniklGsungen ein Pilz
vegetirte. Das Arsen verhalt sich also gegen ver-
schiedene Pflanzen verschieden. Verf. untersuchte
nun, ob Algen bei Gegenwart von Arseniaten ge-
deihen und ob speciell die Arseniate die Phosphate
zu ersetzen vermOgen. Er cultivirte Stichococcus
bacillaris Naeg. in phosphorsaurehaltiger N&hr-
I6sung, der Kaliumarseniat zugesetzt war, und fand
folgende Erntezahlen:'
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Menge der arsenigen Stare

2
10000

5
ioouo

1
1000

1.5
luuu

2

Erntetrodcensiibstans

3 mg

7

20

14

15
1000

Die arsenige Saure begunstigt also selbst bei
Gegenwart von Phosphorsaure die Vegetation der
genannten Alge und zwar scheint die wirksamste

Concentration zu sein. Die arsenige Saure

(acide arsenique) kann also theilweise die Phosphor-
saure ersetzen. Der Verf. benutzte weiterphosphor-

saurefreie NfthrlBsungen, denen bis z u j ~

Kaliumarseniat zugesetzt war. In diese Culturen
kamen ausser Stichococcm unabsichtlich hinein
Protococcus, Scenedesmus, Vlothrix und Diatomeen;
alle diese wuchsen gut. Eine Vegetation von
Protococcus infusionum und Phormidium Vahlerianum
wog trocken 2,15 g und entbielt 3,6 mg aTsenige
Saure. In der arsenfreien ControlllGsung wuchsen
dagegen diese Algen schwachlich. Die genannten
Algen kflnnen also arsenige Saure assimiliren und
in phosphorsaurefreien LOsungen kann das Arsen
den Phosphor ersetzen und die Algenvegetation
ermSglichen.

(Schluss folgt)
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10. Bd. Nr. 24. 1895.)

Fribes, 0. A., Anleitung, Blumen so zu trocknen, dass
sie ihre naturliche Faroe behalten, nebst Anweisung,
die getrockneten Blumen in Bouquetten auf Glas an-
zubringen. St. Petersburg, Eggers & Co. 8. 23 S.

Hanaen, £. Ch., Untersuchungen aus der Praxis der
Gahrungsindustrie. Beitr&ge zur Lebensgeschichte d.
Mikroorganismen. 1. Heft. 3. Aufl. m. 19 Abbildgn.
Manchen, R. Oldenbourg. Lex.-8. 11 u. 92 S.

Hauptfleisch, P., Die Auxosporenbildung von Brebis-
sonia Boeckii Grunow. Die Ortsbewegung der Bacil-
lariaceen. (Sep.-Abdr. aus den Mittheil. d. naturw.
Vereins far Neuvorpommern und Bugen. 1895. 27.
Jahrgang.)

Hein, H.t Das Trocknen .und Farben natQrlicher Blumen
und Gr&ser sowie Pr&paratidn alles natarlichen Bou-
quetmaterials. Zweite, ganzlich umgearbeitete und
erweiterte Auflage. Weimar, B. Fr. Yoigt 8. 163 S.
m. 102 Abb.

Hick, Th., On Kahxylon Hookeri Will, and Lygmo-
dendron Oldhamium Will. (Sep -Abdr. aus Proceed,
of the Manchester Literary and philosophical society.
Bd. 9. 1895.)

On the Structure of the leaves of Catamites. (Sep.-
Abdr. aus Proceed, of the Manchester Literary and
philosophical society. Bd. 9. 1895.)

JahreBbericht des agriculturchem. Laboratoriums der
landwirthsch. Versuchsstation in Kiel far 1894 yon
Professor A. Emmerling. (Sep.-Abdr. aus Jahresber.
des Schlesw.-Holstein. Landwirthschaftl. Generalver.
fur das Jahr 1894.)

Jorgensen, Alfred, Ueber den Ursprung der Alcohol-
hefen. (Berichte d. g&hrungsphysiolog. Laboratoriums
zu Kopenhagen.) 16. 37 S. m. 11 Holzschn.

Jungner, J. B., Wie wirkt traufelndes und fliessendes
Wasser auf die Gestaltung des Blattes? Einige biol.
Experimente und Beobachtungen. gr. 4. 5 und 40 S.
m. 3 Taf. (Bibliotheca botanica. Orig.-Abhandl. aus
dem Gesammtgebiete der Botanik. Herausgeg. von
Ch. Luerssen und B. Frank. 32. Heft.) Stuttgart,
Erwin N&gele.

Just's botanischer Jahresbericht. Systematisch geordn.
Repertorium der botan. Litteratur aller Lander. Fort-
gemhrt und herausgeg. von E. Kohne. 21. Jahrgang.
1S93. 1. Abth. 1. Heft. Berlin, Gebr. Borntrager.
gr. 8. 240 S.

Knuth, P., Flora der nordfriesischen Inseln. gr. 8. Kiel,
Lipsius & Tischer. 163 S.

Kunstmann, H., Ueber das Verh&ltniss zwischen Pilz-
ernte und verbrauchter Nahrung. 8. 46 S. Leipziger
Inauguraldissert. Leipzig, Oswald Schmidt.

Lakowite, C, Beitrage zur Kenntniss d. Terti&rflora des
Ober-Elsass. Die Oligocanflora d. Umgegend v. MQl-
hausen i. E. Lex.-8. 13 u. 169 S. m. 9 Lichtdrtaf. u.
9 BL Erklargn. (Abhandl. zur geolog. Specialkarte v.
Elsass-Lothringen. 5. Bd. 3. Heft. Strassburg, Strass-
burger Druekerei u. Verlagsanstalt.

Lippmann, Ed. 0. v., Die Chemie der Zuckerarten.
Zweite vollig umgearbeitete Auflage der vom Vereine
far die Rabenzucker-Industrie des deutschen Reiches
mit1 dem ersten Preise gekrdnten Schrift: Die Zucker-

arten und ihre Derivate. Braunschweig, Fr. Vieweg
' & Sohn. gr. 8. 1174 S.
Xaerker, Jul., Klimatologische Betrachtungen aber die

heisse Zone. Proer. d. Gymnasiums Konstanz. 1894.
4. 25 S.

Mortens, B., Unterweisungen im Obstbau, besond. auch
im Kronenschnitt. Mit 134 vom Verf. gezeichn. Abb.
Wiesbaden, Rud. Bechtold & Co. gr. 8. 11 u. 174 S.

Holler, A., Protobasidiomyceten. Untersuchungen aus
Brasilien. gr. 8. 14 u. 179 S. m. 6 Taf. (Botan. Mit-
theilungen aus den Tropen, herausgeg. von A. F. W.
Schimper. 8. Heft.) Jena, Gustav Fischer.

Noack, Fr., Ueber VergrQnung der Knospenschuppen v.
Rothbuchen. (Sep.-Abdr. a. d. Zeitschr. far Pflanzen-
krankheiten. 5. Bd. 3. Heft.)

Bavizza, F., Le malattie e i nemici delle viti: mezzi
pratici per prevenjrle e combatterle; descrizione e

• costumi degli insetti nocivi alle viti, danni e mezzi di
distrugerli; malattie crittogamiche delle viti, caratteri
e metodi di cura, alterazioni organiche delle viti ed
accidenti meteorici. Asti, scuola tip. Michelerio. 1895.
16. 244 fig. con tav.

Schlitzberger, 8., Die Culturgew&chse der Heimath mit
ihren Freunden und Feinden, in Wort und Bild dar-
gestellt. IV. Serie: Halsenpflanzen. 2 Tafeln. (Der
ganzen Sammlung 7.u.8Taf.) a 51x77,5 cm. Farben-
druck. Mit Text gr. 8. 22 S. (1. Die Erbse, Pisum
sativum L., und die Linse, Ervum Lens L. — 2. Die
Stangenbohne, Phaseolus vulgaris L., und die Krupp-
bohne, Ph. nana L. Kassel, Theodor Fischer.

Schroeder, v., Ueber die Beschadigung der Vegetation
durch Rauch, eine Beleucktung der Borggreve'schen
Theorien und Anschauungen aber Rauchsch&den.
Vortrag. Freiberg, Craz & Gerlach. gr. 8. 35 S.

Wehmer, C, Beitrage z. Kenntniss einheimischer Pilze.
Experimentelle Untersuchungen auf dem Gebiete der
Physiologic, Biologie und Morpholosie niederer Or-
ganismen. II. Inhalt: J. Untersucnungen aber die
F&ulniss der Fruchte 2. Die physiologische Un-
gleichwerthigkeit derFumar- undMaleins&ure, sowie
die antiseptische Wirkung der letzteren. 3. Die
N&hrflassigkeit von Natriumsalzen far Pilze. 4. Die
in u. auf Ldsungen freier organischer S&uren mit Vor-
liebe auftretenden Pilzformen. 5. Zur Frage nach
der Bedeutung von Eisenverbindungen far Pilze. 6.
Ueber das Vorkommen des Champignons auf den

. deutschen Nordseeinseln nebst einigen Bemerkungen
aber die Pilzflora derselben. Jena, Gustav Fischer,
gr. 8. S und 184 S.

Williamson, W.f The Horticultural Handbook and Ex-
hibitor's Guide. Revised by Malcolm Dunn. New ed.
enlarged. London, Blackwood & S. 8vo. 26S p.

Wortmann, J., Untersuchungen aber den Einfluss*des
Laftens, sowie der dauernden Gahrthatigkeit auf den
Charakter der Hefen. (Weinbau und Weinhandel. Or-
gan des deutschen Weinbauvereins. 1895.)

Anzeige.

Zu kaufen gesucht:
1 Flora. Allgem. bot. Zeitung, Band 1—59,
oder einzelne B&nde.

Angebote an:
K. F. Koehler, Buchhdlg., Leipzig,

T&ubchenweg 21.

Yerlag von Arthur Fel ix in Leipiig. Drnck von Breitlropf k Hftrtel in Leipiig.
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II. Abtheilung.

Aderhold, Rudolf, Untersuchungen
(iber reine Hcfcn. III. Theil: Die Mor-
phologie der deutechen S. eUipsotdeus-
Rii^sen.
(Landwirthsch. Jahrbucher. 1894. S. 587-620.)

Die Untersuchungen von Marx haben unsttber
die M o r p h o l o g i e der franzOsischen Weinhefen
manche Aufklarung gebracht; hingegen sind die
auf deutschem Boden wachsenden Arten in dieser
Hinsicht bisher noch nicht studirt worden. Dies
geschieht nun in der im Folgenden zu besprechen-
den Abhandlung, welche jene Rassen von S. ««&>-
soldeut sum Gegenstand hat, welche in einer vor-
hergehenden Abhandlung von Jul. W o r t m a n n
vom Standpunkte der Physiologie aus bearbeitet

worden sind.
ZiehtmandenjungenWein, der eben ausge-

goren hat, vorsichtig ab, so verbleibt auf dem
Boden des Fasses eine schmuteig-gelbe oder
rothe Masse zuruck, welche der Praktikcr . " t a b .
nennt und die der Hauptmenge nach aus Heie,
dann aus Weinstein etc. besteht. Aus solchen
Trubs hat der Verf. diejenigen Rassen herausge-
sttchtet, deren Morphologie er in seiner Abhand-
lung uns darlegt.

Verweilen wir bevor wir au diesem Hauptthema
n b e ^ e n e i n e n AugenbUck bei der Betrachtung
der Zusammenseteung des Ausgangsmatenals. In
den deutschen T r u b s , und swar sowohl %on
rothen als auch von - i s s e n W e m e ^ m ^ n d ,
zeigten die meisten Hefenzellen
idische Form und waren ohne w

sammenhang. Daneben fanden sich —
in

leteteren waren
3S2 H
Zellen von der Gestalt

hefe. — Zum Vergleiche wurden auch Trubs von
Weinen aus Frankreich, Italion und der Krim
untersucht. In diesen uberwogen die langgestreck-
ten Zellen weit mehr. Insbesondere in Bordeaux-
Weinen kam ihre Zahl derjenigen der runden
Formen gleich, welches Verhaltniss bei keinem
einzigen der untersuchten deutsclien Weine auch
nur annahernd erreicht worden ist.

Wenden wir uns nun den F o r m e n zu, welche
j u n g e g a r e n d e Z e l l e n der 28 untersuchten
deutschen Rassen unter dem Mikroskop aufweisen.
Bei weitem der Mehrzahl kam eine runde oder
breit-elliptische oder breit-ovale Gestalt zu. NUT
aWurzburger Stein« und »Steinberg« zeigten vor-
herrschend gestrecktere Formen.

Ist in einer Hefencultnr die Hauptgarung vor-
bei, so entsteht auf der Oberflache der vor Er-
schfltterung bewahrten Fltlssigkeit aUmahlich eine
U a u t , welche aus Hefezellen aufgcbaut ist, die,
wie uns Han sen zuerst gezeigt hat, andere Formen
aufweisen als diejenigen der Bodensatz-Hefe sind;
sie haben grOssere Liinge und sind zu Verb&nden ver-
eint, die man als Mycel erklaren kann. Der Verfas-
ser hat nun seine Weinhefen auch daraufhin ge-
prttft und zwei einander gegenilberstehende Typen
festgehalten, zwischen denen *es jcdoch an Ueber-
gangsstufen nicht fehlte. Die Z e l l e n der Hftu te
der einen Gruppe (z. B. Hefe aus Pispoit) zeigten
nur runde oder elliptische Gestalt, hingegen wiesen
die der anderen Gruppe (z. B. Hefe aus Walporz-
heim) uberwiegcnd langgestreckte Formen auf. In
einem Falle — er betraf die Hefe Johannisberg —
hatte der Verfasser. auch Gelegenheit, innerlialb
der mycelahnlichen Hautzellen Q u e r w a n d b i l -
dung auftreten zu schen. Wie bekannt, tritt
diese Erscheinung auch bei manchen Bierhefen-
Rassen nicht selten ein, worauf Paul L i n d n e r
zuerst aufmerksam gemacht hat.
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• Nach H a n s e n's Forschungsergebnissen ist eines
der wichtigsten "Unterscheidungsmerkmale fiir die
einzelnen Rassen der Saccharomyceten in der Zeit-
dauer gelegen, binnen welcher die Bildung der
Ascosporen sich einstellt. Der Verfasser hat
seine deutschen Weinhefen auch daraufhin unter-
sucht und ist dabei zu dem Ergebniss gelangt, dass
bei einer Anzahl derselben die bezeichneten Dauer-
zellen bei 15° C. frflher zu Stande kommen als wie
bei 25° C. — Wie der zuvor genannte diinische
Physiologe nachgewiesen hat, kann der Eintritt
dieser Erscheinung durch die Art der H e r a n -
z ft c h t u n g der fur die Sporencultur zu verwenden-
den Zellen beschleunigt oder aberverzOgert werden.
Diese Thatsache hat der Verfasser auch hinsicht-
lich seiner Weinhefen bestatigen konnen. So z. B.*
bei der aus Walporzheim: In natiirlichem Geisen-
heimer Moste herangezuchtet, zeigten deren Zellen,
bei 25° C. gehalten, nach 48 Stunden die ersten
Sporenanlagen; hingegenin fitickstoffarmemsicilia-
nischen Moste herangewachsen, liessen sie SO Std.
lang darauf warten.

Auch der E i n f l u s s der Dauer der A n -
znchtung wurde von dem Verf. in Betracht ge-
zogen. Hefe Mullheim z.B. lieferte bei.25—27°C.
Sporen binnen 2—3 Tagen, vorausgesetzt, dass die
Anzuchtung 24 Stunden gewfihrt hatte; sie liess
hingegen diese Organe auch nach Ablauf von
6 Tagen noch nicht finden, wenn die Vorbehand-
lung-36 Stunden lan^ angedauert hatte und da-
durch die Zellen l&ngere Zeit dem Einflusse eines
hCheren Alkoholgehaltes ausgesetzt waren. — Die
verschiedenen Rassen erwieson sich in dieser
Hinsicht verschieden empfindlich. So hat z. B.
bei Ungsteiner Hefe eine Verlangerung der Dauer
der Anzuchtung eine Verminderung der Sporen-
bildungskraft nicht im Gefolge gehabt.

Die Ri esen cult ur c n dieser Rassen auf Most-
gelatine liessen ebenfalls manche Unterschiede er-
kennen, welche im Original durch Abbildungen
veranschaulicht Bind. Sie wiesen viele Zellen,
und zwar nicht bloss an der Oberflache, mitSporen-
bildung auf. In den tiefsten Schichten der Colo-
nien fanden sich vielfach wurstformigc Zellen, wie
sie fur die auf N&hrflussigkeiten entstehenden
Hftnte typiRch sind.

Franz Lafar.

Pfitzer, E., Bcitr&ge zur Systemntik der
Orchideen.

(Sep.-Abdr. aus Englcr's botan. JahrbQehero, J9. Bd.
. l.Heft. \m. 8. 42 8.)

Verf. unterwirft Kuntze's Revrsio geherum
einer tadelnden Kritik. VA- crklirt im I. Abschnitt

von vorn herein, dass ihm eine iibermassige Be-
tonung des Prioritatsprincips bei Autorcitaten nicht
gerechtfertigt erscheint.—Besonders eingehendbe-
schai'tigt sich Verf. mit einer »Ehrenrettung« Au-
bert's du P e t i t Thouars .gegentlber Lindle>
durch Kuntze. Durch wortliche Wiedergabe eines
grOsseren Abschnittes aus Thouars' Publikation
vom Jahre 1809, die eine litterarische Seltenheit
geworden ist, gelingt es dem Verf. leicht, die Un-
haltbarkeit der Kun t z e'schen Aufstellungen nach-
zuweisen. Es handelt sich dabei um eine etwas
willkttrliche Namengebung von Seite Thouars be-
zuglich einer Anzahl Pflanzen, die dieser auf
stidostafrikanischen Inseln gesammelt und alsdann
beschrieben hat, eine Namengebung, die Th. theil-
weise selbst ab&nderte und welche auch von
Richard1) in sinngema'sser Weise eine Richtig-
stellung erfuhr. — Eingehend kritisirt Verf. an
11 Thouars'schen Gattungsnamen die »Rettung«
Th.'s durch Kuntze.

Es folgt in kurzer Behandlung die Beurtheiliing
von Fallen mit ahnlicher Sachlage, wobei Verf.
auf Consequenzen hinweist, die sich ergeben, wenn
die geschichtliche Entwickelung der Wissenschaft
ausser acht gelassen und lediglich nach der Priori-
tat des Namens gegangen wird. Mit Humor wen-
det sich Verf. gegen die von Kuntze aufgestelltc
Gattungsbezeichnung »Sirhookera« und construirt
beispielsweise den schonen Namen »Amtsgerichts-
rathschulziav.

Im II. Theil »Sachliche9« rechtfertigt Verf.
Kuntze gegenuber die Benutzung der Blatt-
knospenlage alsMerkmal der Gattungen.

Bezttglich eines Einwandes von R . W e t t s t e i n ,
dahingehend, dass in der Mehrzabl der Fiille das
Vorkommcn bigenerischerBastarde die Zusammen-
gehnrigkeit der betreffenden Gattungen andeuten
dilrfte, und dass Uberhaupt dem Vorkommen sol-
cher bei systematischen Gruppirungen ein grosse-
res Gewicht beigelegt werden sollte, kann Verf.
nicht zugeben, dass eine solche Bastardbildung,
unbeschadet der darin liegenden Andeutung naher
Verwandtschaft, als Argument fiir die Vereinigung
von Gattungen angewendet werde, da man sonst
zu » chaotischen Gattungen « gelangen wurde.

Auch Rolfe2) hat sich bestimmt dagegen aus-
gesprochen, dass die MOglichkeit der fruchtbaren
Kreuzung zwischen Arten zweier Gattungen die
Vereinigung der letzteren bedinge.

Verf. begrundet gelegentlich seiner Bemerkun*
gen uber einzelne Orchideengruppen eingehend die

1) Monogr. des Orchid, des l i e s dc France et de Bour
bon. Mem. de la Soc. d'Hist. nut. dc Paris. IV. Paris,
1828. p. 13.

2) On Bigeneric Orchid Hvbri(U. .Tniirn. Linn. Soc.
Bot . X X I V ? p. 107.



Schreibweise Cypripcdilum slatt des irQheren Cypri-
pedium. Aus seinen Darlegungen geht unzweifel-
haft hervor, dass der neucre Name der einzig rich-
tige ist, und dass hinsichtlich des alten ein grober

JSprachfehler L i n n ef s vorliegt. Weiterhin wahrt
Verf. seinen Standpunkt bezfiglich der Trennung
der Gattungen Cypripcdilum L. und Paphiopedilum
Pfitz. gegentiber den Einwendungen Rolfe 's .
U. a. wird auf dessen Irrthum aufmerksam ge-
macht, dass die echten Cypripedilum-Arten laub-
abwerfend seien — ihre Laubblatter erfrieren im
Winter, aber sie fallen nicht ab. Auch weist Verf.
darauf hin, dass zwischen beiden von ihm ge-
trcnnten Gattungen thats&chliche Unterschiede im
Bluthenbau insofern bestehen, als bei Paphiopedilum
die Blttthenhulle sammt der S&ule vom Frucht-
knoten abfallt, wahrend bei C. beides welkend
auf der Frucht sich erhalt. Es wird daran erinnert,
dass Magnus schon vor geraumer Zeit nachwies,
dass der Fruchtknoten von verschiedenen Paphio-
pcditum-Ai'tcn nur in der Mitte eine einzige HOh-
lung hat, wahrend er oben uud unten dreifacherig
ist. — Gegentiber der Behauptung Rolfe's ,
Paphiopedilum sei eine entschieden kunstliche
Gruppe, stfitzt sich Verf. auf die Ansicht hervor-
ragenderOrchideenkenner, wieLindley , Blume
u. a. Lindley hat schon das Bedurfniss empfun-
den, die duplicativen indischen Paphiopedilum-Arten
von den echten Cypripedilen generisch zu trennen,
aber es gelang ihm nicht, ein trennendes Merkmal
zu finden.

Auch das Experiment hat zu Gunsten der Ver-
cinigung der asiatischcn und amerikanischen dup-
licativen Formen mit abfalligcm Perigon entschie-
den, insofern es gelang, zwischen ihnen Bastarde
zu erhalten. Die echten Cypripedilen bewohnen
nur die gemfissigte Zone der nOrdlichen Halbkugel,
mit den siidlichsten Vertretern in Mexico, Japan
und Nepal; Selenipedilum ist beschr&nkt auf das
iiquatoriale Amerika, wahrend die Arten von Paphio-
pedilum aber das tropische und subtropische Asien,
die Philippinen, Neu-Guinea und das westliche
und sudliche Sudamerika ihre Verbreiung haben.

Den Schluss bildet eine Uebersicht der dem
Verf. bisher bekannt gewordenen Arten, in der-
selben Abgrenzung, wie sie von l i e i c h e n b a c h
vorgczeichnet ist, da Verf. nicht uberall selbst ge-
nQgendcs Material zur Untersuchung hatte. Diese
Zusammenstellung umfasst 3 Arten von Selewp*-
dilum Rchb., 23 Arten von Cypripedilum L.,
fi 1 Arten von Paphiopedilum Pfitzer.

Ernst Dilll.
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Comptes rendus hebdomadaires des
seances de Tacademie des sciences.
Tome CXIX. Paris 1894. II. semestre.

(Schluss.)

p. 957. Sur remission d'un liquide sucrc par
les parties vcrtes de TOrangcr. Note dc M. le Dr.
M. Biisgen.

Anlasslich der den glcichen Titel ftlhrcnden
Publication von Guinier im Bd. CXVI der
Comptes rendus verwcist Verf. auf seine Schrift:
»Der Uonigthaua und bemerkt, dass auf Orangen,
Camclia und ahnlichen Pflanzcn parasitische, kleine
Coccidien auf den Blattcrn leben, die zuckcrhaltigc
Fliissigkeit absondcrn.

p. 963. Action des hautes prcssions sur <J[IIL'1-
qucs bacteries. Note de.M. H. Roger.

Fruhere Autore î haben gefunden, dass durch
untcr Druck stehende Gase (0 odcr CO2) Bacterien
in der Virulenz abgcschw£cht odcr getddtet werden.
Verf. hat die FUlssigkeit, in 4er die Bacterien sich
befanden, durch cinen Druck von 200 — 250 kg
per Quadratcentimeter comprimirt und gefunden,
dass die benutzten Bacterien [Staphylococcus aurcus,
Bacillus coli, Streptococcus err/sip., B. anthracis spo-
rogen und asporogen) weder an Virulenz noch an
Vegctationskraft etwas cinbussten. Er hat dann
wciter Culturen G Minuten lang einem Druck von

,1000 kg oder 12 Minuten cinem solchen von
3000 kg ausgesetzt, wobci aber im lctztoren Falle
10 von den 12 Minuten zur Errcichung desDruckes
nothwendig waren, wahrend die Autliebung des
Druckes sich in 5—10 Sccunden vollzog. Stapht/lo-
coccus aureus und Bacillus coli wurden durch diese
Bchandlung nicht gestOrt, ersterer behielt die Farb-
stoifbildungsfiihigkcit. Der Streptococcus hat
L000 kg Druck ausgchalten, bui 3000 kg starb ]/-6

der Individucn ab und die iiborlebenden entwickel-
tcn sichlangsamer und hatten an Virulenz eingebQsst.
Sporogener B. anthracis wird durch 3000 kg Druck
in der Vegctationskraft nicht, wohl aber in der
Virulenz etwas gescha'digt. Asporogcne Milzbrand-
bactericn werden durch 1000 kg Druck nicht, wohl
aber durch solchen von 2000 kg zum grossen
Theil getodtet und in der Virulenz geschwiicht.

Der TemperaturerhOhung konnen dicse Wirkun-
gen eines Druckes VOA 3000 kg wohl nicht zu-
geschrieben werden, weil dieselbe nur 5,3° hOch-
stens nach der Kochnung bctragen soil; es kame
also nur die DruckvergrOsserung in Betracht.

p. 1012. Sur la pectase et sur la fermentation
pectique. Note de MM. G. Bertrand et A.
Mallevre.

Die Pectase ist ein Ferment, welches Pectin-
lOsungen zum Coagulircn bringt. Die Verf. finden
bei erneutcm Studium dieses schon von Frcmy
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untersuchten Vorganges, dass das gelatinise Coa-
gulum, welches man bei Zusatz von Carottensaft
zu Pectinlosung erhalt, keine Pectinsaure, sondern
Calciumpectat ist. Demcntsprechend ist Gegenwart
von Kalk nothwendig zum Coaguliren der Pectin-
ldsungen durch Pectase, wie man sich iibcrzeugen
kann, wenn man mit Oxalsiiurc kalkfrci gemaditcn
Carottensaft und durch Krschopfen mit salajs&ure-
haltigem, 50° Alkohol kalkfrci gemachtes Pectin
verwendet. Wic die' Kalksalzo wirken auch die
des Baryums und Strontiums.

p. 1023. Sur les calcaircs a lithothamnium de
la vallee du Chellif (in Algier). Note deM. R e p e -
l in .

p. 1025. Influence dc la seeheresse de l'annee
1893 sur la vegetation foresticrc en Lorraine. Note
dc M. Henry.

An mchr als sechzigjiihrigen Qucrcus, Fagus und
Carpinus, die in durchlassigcm und undurchlassigem
Boden wuchsen, stellt Verf. fest, dass durch die
Trockcnheit des Jahres 1893 nur ein Dickcnzu-
wachs von 3 0 — 7 0 # desjenigen normalcr Jahre
zu Stande kam. Hierbei spiclt die mehr oder
minder tiefe Bewurzelung eine Rolle, viel weniger
die Durchlilssigkeit des Bodcns. Die Eichc wiirde
als Typus eines tiefwurzelnden, die Buche als der
eines flachwurzelnden Baumes gewiihlt, Carpinus
steht in der Mitte.

p. 1176. Importance dc 1'hybridation pour la
roconstitution des vignoblcs. Note de M. A. Mil-
lardet .

Verf. eiinnert daran, dass die ausgezeichneteh,
gegen die llcblaus widerstandsfiihigen amerika-
nischen Vitis riparia .und rupestris in kalkreichcn
Boden nicht als Untcrlagcn zu verwenden sind,
weil sie chlorotisch werden, und dass die von
Via l a aufgefundene, auf Kalk wachsende und
gegen Reblaus widerstandsiiihige V. Berlandieri
das Edelrcis kaum annimmt. Verf. hat deshalb
seit IS74 darauf hingewiesen,. man solle wider-
standsffihige amcrikanische Reben mit den curo-
paischen kreuzen. Wahrend Mi l lardc t und scin
Mitarbciter Grasset und Andcrc nicht dazu ge-
langten, eine widerstandsfahige. und fmchtbare
Hybride zu erzielen, konnten sie ein Krcuzungs-
product aus V. Berlandieri und rupestris odor ripa-
ria erhalten, welches reblausfest war und fast
ebenso gut auf Kalk wuchs, wie Berlandieri.
Andererseits ergab uberraschender Weise die
Kreuzung von riparia und rupestris auf Kalk
wachsende Formen, die in nicht zu stark zur Chlo-
rose neigenden B5denguteResultategeben. Anderer-
seits nehmen die sonst schwierig zu veredelnden
V. cinerea, cordifolia, Berlandieri monticola, aesti-
valis nach Kreuzung mit riparia oder n/pestris die
Veredlung gut an und gaben in thonigen, schwer

durchlassenden Boden weit bessere Resultate wie
rupestris und riparia. Die Kreuzungen mit euro-
pSischen Reben nehmen die Veredlungen weit besser
an, sind oft ebenso widerstandsiahig wie die ameri
kanischen Eltcrn und sind viel weniger zu Chloros*
geneigt, welche letztere Eigenschaft sie von der J'
vinifera geerbt haben. Nur in den sehr stark kreide-
oder mergelhaltigcn Boden werden sic chlorotisch.
Eine Hybride aus Cbasselas und Ihrlandieri wachst
aber selbst in Boden, die 23^—05^ Kreide cnt-
halten, gut und ist reblausfest.

p. 1218. Nouveau rcaciif permettant de de-
montrcr la presence de l'eau oxygence dans lc.
plantes vertcs. Note de M. A. Bach.

Frilher hat Verf. gezeigt (Compt-. rend. t. CX1X,
p. 286), dass keines der bckannten Reagentien be-
nutzt werden kann, um H2 O-2 in Pflanzen nach-
zuweisen. Er benutzt jctzt die Eigenschaft der
acide perchromique, bei Gegenwart tfreicr Siiure
aus Anilin violetten Farbstoff zu bilden, in folgen-
der Weise: 5 cc einer 0}03 g saures chromsaures
Kali enthaltenden Lttsung und 5 Tropfen Anilin
per Liter werden mit 5 cc der auf Wasscrstoff-
superoxyd zu prtifenden LOsung und 1 Tropfen
funfprocentigev Oxalsilure versetzt. Bei Anwesen-
heit von Wasserstoffsuperoxyd tritt rothviolette
Fiirbung ein, wie bei Verwendung eines *Vef-
gleichsgemisches aus 5 cc des Reagens und 5 cc
Wasser mit 1 Tropfen der OxalsfmrelOsung noch
leichter zu erkennen ist. 25 g Blatter wurden
dann mit 75 cc Wasser ubergossen, welches mit
0 , l # Oxalsaurc angesiiuert war, und die Flussig-
keit /oitweilig auf H2 O2 untersucht. Von 25 unter-
suchten Pflanzen gaben 18 ein positives Resultat,
untcr anderen Daucus Carota, Hedera helix, Mcr-
curialis annua, Urlt'ca, Vicia Faba etc.; ein nega-
tives gaben Medicago sativa, Avena sativa u. a.

p. 1233. Sur les rapports biologiques du
chjtrium viticolum A. Prunet avec la vigno.
deM. A. Prunet.

Verf. beschreibt, wie das Cladochytrium wahrend
der Ruhepcriode der Rebe encystirt auch ruht. Im
Fruhjahr geben die Cysten dann Zoosporen, die
kcimen und bald die jungen und alten lebenden
Rebentheile mit Mycclftiden und vielen intracellu-
larcn Zoosporangien reichlich durchsetzen. Mit
vorschreitender Jahreszeit werden Mycel und Zoo-
sporangien seltener und die Cysten erscheinen.
Da also das Cladochytrium von innen und nicht
wie andere Parasiten von aussen kommt, so ist
nach Verf. erklarlich, warum Susserliche Mittel
wie Schwefel und Kupfer bei der in Rede stehen-
den Krankheit weniger wirken und hier auch
fiussere Bedingungen des Bodens und der Luft
weniger in Betracht kommen.

Cladochytrium viticolum ist ein echter Parasit, in
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den todten Rebentheilen entwickelt er sich nicht
und verl&sst absterbende bald, so dass man nur
Cysten in todten Theilen findet. Deshalb konnte
es wohl auch noch nicht auf kunstlichen Substraten
gezogen werden. Einen Inl'ectionsversuch hat Veil'.,
da ihm sicher gesunde Stocke nicht zur Verffigung
standen, inder Weise ausgefiihrt, dass er das Clado-
chytrium von an sogenanntcr Anthracnosc ponctuee

, stark erkranktcn Stocken auf solche ubertrug, die
ausscrlich nicht krank waren, aber einige Zoospo-
rangien enthieltcn. 7 von den 11 inficirtcn Stocken
zeigten dann brunissure, eine Krankhcit, die sonst
auf dem ganzen Felde nicht zu finden war. Die
mit Erfolg inficirten Triebc enthielten viele Zoo-
sporangien.

Die Chytridiose zeigt die unter den parasiliiren
Krankheitcn seltene Erscheinung, dass der Parasit
den Wirth ganz durchsetzt und in denselben Ge-
weben und Zellen mchrere Jahre hinter einander
wiichst, ohne dass diese ihre Form verandern.

Allo Schwachezustande der Rebe werden durch
Cladochytrium gefahrlicher und ist denselben, wie
sie z. B. beim Pfropfen vorkommen kOnnen, mOg-
lichst vorzubeugen oder durch Schnitt und kraftige
Diingung ihre Beseitigung anzustreben.

Verf. empfiehlt das Eisenvitriol, welches gegen
manche Formen der Chytridiose wie die Chlorose
von Vortheil gewesen ist, gegen alle Arten der
('hytridiose anzuwenden und es an den Fuss der
Stocke zu bringen, im Herbst damit zu bestreichen
und schwache Losungen davon mchrere Male
wuhrend der Vegetation auf die Blatter zu spritzen.

p. 1236. Sur unc carte botanique detaillee dc
la France. Note de M. Ch. F l a h a u l t .

Verf. bespricht die pflanzengeographischc Kartc
von Frankreich, die er herauszugeben angefangen
hat.

p. 1239. Sur un mode dc dchiscence curieux
du pollen de DolerophyUum, genre fossile du terrain
houiller superieur. Note de M. B. Renaul t .

Die mannlichen Fructificationen von Bolero-
Phyllum enthalten Gebilde, die Verf. als Praepolli-
nion bezeichncn will, weil sie von gewohnlichen
I'ollenkornern abweichen. Sie haben auf der Exine
*wei in einem Winkel von 70° zusammenlaufende
^urchen und die Exine ist langs dieser Furchen
viel dttnner. Verf. glaubt, dass die Exine von
Dokrophyllum diesen Linien entsprechend aufriss
und so eine klaffende Oeffnung entstand, durch
welche die ganze Intine und nicht nur ein zum
I'ollenschlauch umgebildeter Theil derselben her-
ausschlttpfen konnte. Er findet dies dadurch be-
statigt, dass er in der Pollenkammer von Aetheo-
testa Gebilde fand, die genau wie die Intinen. von
Dolerophyllwn aussahen.

Alfred Koch.

Mobius, M., Ueber einige an Wasser-
pflanzen beobachtete Reizerscheinun-
gen.

(Sep.-Abdr. aus Biolog. Centralbl. lid. XV. Nr. 1 u 1
I.Jan. 1805/

Die rii) siologie des Wachsliiums und dcr l>e-
wegungscrscheinungen an Phanerogamen, die im
Wasser untergctaucht wachsen, ist bisher noch
wenig untersucht worden. Verf. wurdc (lurch ge-
legcntliche Beobachtungen an Cvralophyllum denier-
sum zu einigen in dieser Richtung angestellten
Experimenten angeregt. Die meisten derselben
wurden an dcr genannten Pflanze, einige auch an
Myriophyllum spicatimi, M. proscrpimtcoides, Ra-
nunculus divaricatus, Najas major, Calomba spec,
Klodea canadensis und Hippuris vulgaris ausgefiihrt.
Hingewiesen wird auf die Arbeiten von F r a n k >)
ilber Callitrivhe autumnalis und von D u t r o c h e t ' r

aber Charen.
Die eigenen Untersuchungen bezogen sich auf *

die Wirkungen der Dunkelheit auf CemlophjUum
und andere Wasserpflanzen, sowie auf den E i n -
fluss des Lichtes auf die Wurzelbildung bei Elo-
dea. Die sammtlichen an den untersuchtcn W a s -
serpflanzen beobachteten Erscheinungen konnen
zu den lleizwirkungen von Licht und Dunkelheit
gerechnet werden. Aber nur theilweise stimmen
sie ilberein mit den an anderen Pflanzen wahrge-
nommenen; zum Theil sind sie ganz eigenthiim-
licher Natur. An Seitenzwcigen und Blattern von
Ceratophyllum zeigten sich schwach positiv helio-
tropische Krummungen. In der Dunkelheit crfulgte
Streckung der Internodien von Ctiruh.nlulhim^
Myriophyllum und Elodea.

Es besteht jedoch zwisciuui nieser uem Mioio-
ment anzureihenden nachtriiglichen Strcckung dcr
ausgebildeten Stengellhcile und dem abnormen
Langenwachsthum der austreibenden Glieder bei
den etlolirten Landpfianzen ein wesentlicherUnter-
schied. Wiihrend die Verlangerung der etiolirten
Glieder bei den festwurzelnden Pflanzen zu dem
Zwecke erworben wurde, damit sie moglichst
schnell mit der Spitze an das Licht gelangcn, kann
Verf. in der Streckung der frei flottirenden Cerato-
pht/Uum-SprosBe eine solche Zweckin&ssigkeit nicht
erkenncn. Ferner wurde eine gUnstige Einwirkung
des Lichtes auf Anlage und Wachsthum der Wur
zeln bei Elodea beobachtet. Dies ist als eine Au.x
nahme anzusehen; die Erscheinung wilrde aber
doch zu denen gehftren, welche bereits S a c h s in
seiner Abhandlung uber den Einfluss des Lichtes

1) Cohn's Beitrfige zur Biologie der Pflanzen. «Bd. I.
S. 82.

2) S a c h s , Ges. Abh. I, 183; 11,223; Comptcs ren-
dus. Paris 1837.
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auf Neubildung und Entfallung der Pflanzenorgane
zusammengestellt hat. Erscheinungen, welche zur
Dunkelstellung der Ceratophylhtm-&\wo&ze ftthren,
lasscn sich nicht in eine der Gruppen bringen, in
welche die Kichtungsbewegungcn der Pflanzen ge-
wohnlich eingctheilt werdcn. Sie schliessen sich
theilweise don nyctitropischen an. — Verf. will
die Fortsetzung seiner Untersuchungen an Wasser-
pfianzen auf eine spiitere Zeit verschieben und be-
ha'lt sich den Gegenstand vor. Er kann sich in
einer allgemeiner gehaltenen Schlussbemerkung
nicht der Anschauung Pi'et'fer's1) anschliessen,
die den Rcizbegriff als besondcren Fall der Aus-
losung auf rein mechanischen Bodeln gestellt hat,
und die es Mr zulassig halt, die rein mechanische
Auslflsung den Reizvorgaugen zuzuzahlen. Verf.
glaubt vielmehr die von ihm beobachtetcn Erschei-
nungen an Wasserpflanzen als Ae lessening en der
Lebensthiitigkeit eines Protoplasmas auffassen zu
mussen, welches eine wirkliche Empfindung far den
Reiz besitzt. Far rein mechanische AuslGsungen
halt Verf. die Bewegungserscheinungen der Bltt-
then, Fruchte und Sporenbehiilter. Verf. gelangt
schliesslich zu folgender Erklarung des Reizbe-
griffes: Reiz ist diejenige Einwirkung eines gusse-
t-en Agens auf das lebendige Protoplasma, durch
welche in diesem nur eine Empfindung hervorge-
rufen wird; Reizwirkung ist die infolge der Em-
pfindung von dem Plasma bewirktc Bcwcgung, die
immer eine Bewegung kleinster Theilchcn ist, sich
iibcr auch als sichtbarc Massenbewcgung Russern
kann. Ernst DM1.

Engelmann, Th. W., Die Erscheinungs-
wcise derSauerstoffausscheidung chro-
mophylllialtiger Zellen im Licht bei
Anwcndung der Bacterienmethode.

(PflQger's Archiv. Bd. 57. 1894. S. 375.)
Es ist gewiss manchem Leser dieser Zeitung

erwirnscht zu erfahren, dass der Verf. hier als Er-
ganzung seiner bekannten i'ruheren Publikationen
eine lleilie ausgezeichnet schoner farbiger Abbil-
dungen zur Erla'uterung seiner bekannten Bacterien-
methode giebt, die, wie er sich ausdrQckt, in denk-
bar einiachster Form, im kleinsten Raum, in der
Kiirze eines Augenblicks, ein Bild des grossartigen
causalen Zusammenhanges zwischen Sonnenlicht,
Thicr- und Pilanzcnleben giebt. »Die Absorption
des Lichtes durch die PfUmzenzelle, die Verwand-
lung der absorbirten strahlenden Energie der Sonne
!M chemisches ArbeitsvermOgen, von dem ein Theil

in dem von der Pflanze ausgeathmeten Sauerstoft'
zu Tage tritt, dieser Sauerstoff als Quelle und
Bedingung der lebendigen animalen Bewegung und
des unterscheidenden EmpfindungsvcrmOgens von
Organismen, die durch ihre ausgeathmete Kohlen-
siure der Pflanzenzelle wiederumNahrung zufUhren,
dieser grosse kosmisch - biologische .Process wird
hier mit einem Schlage dem Auge vorgeffihrt.
Methodische Aenderungen des Grundversuches der
Bacterienmethode gestatten den urs^chlichen Zu-
sammenhang dieser VorgSnge in einer Reihe dor
verborgensten, keiner anderen Methode zugSlng-
lichen Besonderheiteh zu verfolgen und unmittelbar
auf das herrlichste anschaulich zu machen. a

Die Abbildungen, denen ausfuhrlicheErkla'run-
gen beigegeben sind, zeigen zun&chst Folgendes:

1. Griine Pflanzenzellen kOnnen im Licht Sauer-
stoff entwickeln.

2. Die GrOsse dieser Sauerstoffentwickelunu-
nimmt innerhalb weiter Grenzen mit der Starke der
Beleuchtung zu.

3. DieSauerstoffentwickelung beginntsofort mit
Einwirkung des Lichtes und hort bei Verdunkelung
augenblicklich auf.

4. Die benutzten Bacterien brauchen zu ihren
Ortsbewegungen in jedem Augenblick freien Sauer-
stoff.

5. Die Geschwindigkeit ihrer Bewegungen wachst
innerhalb weiter Grenzen mit der GrOsse der herr
schenden Sauerstoffspannung.

6. Sinkt die Sauerstoffspannung unter einen
bestimmten Werth, so horen die Bewegungen voll-
standig auf, um bei Wicdererwachen des Sauer-
stoffdruckes, auch wenn dies erst nach vielen
Minuten erfolgt, wieder zu erwachen.

7. Die Richtung der Ortsbewegungen der liac-
terien wird durch die Vertheilung der SauersLofl-
spannungen im Tropfen bceinflusst.

BeiBenutzung von Bactericnformen wie I'tbrv
lineola^ Spirillum temte, die auf sehr niedrige Sauer-
stoffspannung abgestimmt- sind, entstchen ctwas
andere Bilder, weil diese Bacterien sich da an-
sammeln, wo die Sauerstoffspannung far sie ein
Optimum ist und dieses Optimum fttr diese Formen
einem sehr niedrigen Sauerstoffdruck cntspricht.
Sie haufen sich deshalb nur bei schwacher Be-
leuchtung unmittelbar um die grttne Zelle an, bei
stilrkerem Lichte weichen sie vor der zu hohen
Saucrstoffspannung zurilck und bilden dann eine
oft ausserst scharf begrenzte schmale, der Zellober-
flache parallele Zone, deren Abstand von der Zelle
durch Aenderung der Beleuchtungsstarke innerhalb
weiter Grenzen schnell und genau abgestuft
werden.kann.

A l f r e d Koch.
!» Die Reizbarkeit dcr Ptlanzen. Leipzig J&!i3.



I, H., Vergleicheffde Untersuci.
gen an viei ontergShrigen Arten vou
Bierhefe.
UittheUungen dor wiasensehaftlichcu Station fur

ISrtnicrei in MuncheiL Se|).-Abdr. mis der Zcitsdirift fib-
das gesammtc Brauwesen. XVIII. ISSKJ. Mit a Tafeb.) j

I icr Verfasser bat sicii dei dankenswetthen Auf-
gabe unterzogen, vier der in der wissenscbaf Llichen
Station fiir Brauerei 2U Munch en in lteincultur
vorbandenen Unterbeien einer eingehenden mor-
lihologischen und enlwickelungsgeaebichllicheri
Untersuebung zu unterzieben, und hat damit eiaen
werthvoUen Beitrag zax Frage nacb der Ctmstanz
unt] dem systemalischen Werth der veraobieden
U- IcrasBen geliel'ert, ausserdem aber aucb princi-
piell und allgemeiu bedeutungsvolle llesnfrate ci-
aielt.

Ala Gesammtresultat ist hervor/.ubeben, dasa die
vier unicrsiiohten Hefen fiicb nacb dem Aus-
der Bodenaatzhefe, nach der Gestalt der (Jolonien
:uit' featen \ahrbodcn (Wnraegelatini ndi n
nach den Temperaturgrenzen der Bporenbildring
and nacli del Neigung EUI Kabmbantbildung gut
interacheiden laaoen. Der verat;hicd.ene Gmd der

.ing BUT Kabmb;uitl>ilihing gclit bei den unter-
auehten I Axteo parallel dem sog. Vergabmngs-
grad, insolern die hocbslvergabrende Form die ge1-
fingBte .Npigung zui- Kuhiiihautbildunf: fseigt und

tfOglicberwi • '-lit zwischen l>ei-
den JM^ftnscbaften ein bestimmter gnaammenpang.

nohantbildung gebt aus von den oof dei
Plttgaigkeitsobernacbe (Wilrze) vorhandenen Hefe-
zellen, die dutch Krauscnausseheidungen bioi pas-
siv Burttckgebalten oiler L&nga <lca Fltlauigkeils-
itindea abgesetzt sind; diese xea^. ihre eraten
Tucbterzellen, die der BodeftaatKhefe nocli gleicl

., dureb SprossuBg kleine ovale Zellen von
t>—7 p. l)nr(;hniesser aus aich herrorgeben, 'I"
ecliten' Hantaaflen. Die Element* dei Kahmbsut

liclui odei Bpftter outer starkej Verdic^ing
dei Itfembran und Speicherun
ii cine Dauerfbtm fiber, o Dauerzellen
«ntwickeln feoher odei apatej1 ecbte M

Qnerwttnde gegliedejt, deren einzelne Zellen
gestfeckt Bind [bia 150 ft), Ancb beauglid)
grOssoren oder geringeri : • i is:k.-ii
die Danerfoon der KMimhaut/.i llf.n eintritt,
ihen Un1»«cbiede awiscben den untei

efen, Behrens.

m i e s u n o , Uii
Mikrobcn bediiigte Invereion des Rohrxacker*.

— 0. Wehmer, Sakcbrmteroi und PilKverzuukprmig.
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Anuales des sciences naturellei. XX. Bd. Nr. 4, 6, 6.
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1'eau dans la vBjci'tatiun |fin}. — G. Bonnier, Rc-
oheichoi experimentitles stir I'ndaptation des jiliLiitofi
HI climat nlpin.

Kcyne genorale de Botiiniquo, Nr. 80. IhMatruc
Structure, cluvcloppcment et forme parfaite dea OUo-
eladnm (avec pi.). — <j. Bonn ie^ , Influence de la
tqmifere alectrique continue IUI la forme et la strao-
ture das plautea (avco pLj.

Malpighia. X895. AunoIX. iasc. VU^VIH. J. OamUB,
Historique dct premiers hcrbiers. — L. Gahi
Suir identic dell a. eoff OroftiM

oli ucits \\. ct K. B suit affinita di talu s]
; OroJite 1). C. — A. B a l d a c c i , Bdsultati bu
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— L. QabelTi, Coosidorazroni sullti ucrvazioni
gliare paratleln 1,. \ i tuitra, Ulteriori note sopra
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tnolibdico e eloruro ndle ceQn ê tannieae T A
l i l i n i . RivUtii bibliografloa italiaua pei il i
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games vasculaires. Paris, J. Lechevalier. In S. 36 p.
(Extrait du Monde des plantes.)

Cavara, F., Contributo alia morfologia ed allo sviluppo
degli Idioblasti delle camelliee: ricerche (Istituto bo-
tanico della r. universita di Pavia: laboratorio critto-
gamico italiano). Milano, tip. Bernardoni di C.llcbe-
schini e C, 1895. 8. 27 p. con due tavole.

Compte rcndu du congres agricole et du concours regio-
nal dc Nancy, publie par H. Tisserant, secretaire ge-
neraj de la SociSte centrale d'agriculture de Meurthc-
et Moselle. Juin 1894. Nancy, impr. Hinzelin. In 8.
574 p. et plan.

Contribuzioni alia biologia vegetale, edite dal prof. An-
tonio Borzi. Fasc. 1. Palermo-Torino, Carlo Clausen
edit. 1894. 8. 7 et 192 p. con sei tavole.

Correvon, H.» Lcs Plantes alpjnes et de rocaillcs: de-
scription, culture, acclimatation. Paris, Octave Doin.
In 18. 245 p. avec fig.

Debray, F., et A. Brive, La Brunissure chez les vege-
taux et en particulier dans la vigne. (Extrait de la
Jtevue de Viticulture. 1895.)

Deniker, J., Lc Premier Plan du Jardin dcs Plantes
ipeinturc sur veiin de 1630). Paris, impr. nationale.
In 8. 3 p. .'Extrait du Bulletin du Museum d'histoire
naturclle. 1895. Nr. 5.)

Dennert, E., Die Pflanze, ihr Bau und ihr Leben. Stutt-
gart, O.'J. Goschen'schc Verlagsbuchbandlung. kl. 8.
113 S. m. 96 Abb.

Eriksson, J., Ueber d. Forderung d. Pilzsporenkcimung
durch Kaltc. (Sep. Abdr. a. d. Ccntralbl. f. Bacterio-
logie und Parasitcnkundc. II. Abth. 1. Bd. Nr.l5/l(i.
1895.)
— Ueber die verschiedene Rostempf&nglichkeit ver-
schiedencr Getrcidesorten. (Sep. Abdr. a. d. Zeitschr.
f. Pflanzcnkrankheiten. 5. Bd. II. Heft.)

Florentia: Annuario generate della orticultura in Italia,
pubblicato dal comitato di redazione del Bullettino
della r. societa toscana di orticultura. Anno IX. 1895.
Firenze, tip. di Mariano Bicci. 1895. 8. 96 p.

4'ranchet, A., Sur quelaues plantes de la Chine occiden-
talc. Paris, impr. nationale. In 8. 2 p. (Extr. du Bull,
da Museum d'hist. nat. 1895. Nr. 2.)
— Observations sur les plantes rapportees du Thibet
par la mission Dutreuil dc Rhins. Paris, impr. natio-
nale. In 8. 2 ]). (Extr. du Bull, du Museum d'histoire
naturelle.. 18»5. Nr. 5.)

(Jillekens, L. G., Cours pratique de culture maraichere.
Bruxelles, J. Lebegue et Cic. 1895. In 8. 16 et 633 p.
avec fig.

Grandeau, L., Im])ortance du nitrate de soude en agri-
culture ; Quantities a donner aux terres pour les di-
verse s recoltes (cere* ales, plantes sarcle'es, cultures in-
dustrielles, vignes, etc.). Epoque etMode d'emploi du
nitrate; rcsultats. Paris, impr. Pariset. In 8. 14 p.

Green, J. R., A Manual of Botany. Vol. 1. Morphology
and Anatomy, based upon the Manual of the late Pro-
fessor Bentley. London, J. & A. Churchill. Svo. 386 p.

Gressent, Les Classiques du jardin. Le Potager moderne.
Traite complet de la culture des legumes intensive et
extensive appropriee aux besoins de tous, pour tous
lcs climats de la France. 9. Edition. Paris, libr. Goin.
In 18. 1044 p. avec figures.

Guihineuf, D., Les Plantes bulbeuses, tuberculeuses et
rhizomateuses ornementales de serre et de pleine terrQ.
Paris, Octave Doin. In 18. 694 p. avec 227 fig.

Kissling, P. B., Beitrage zur Kenntniss d. Einflusses d.
chemischen Lichtintensitat auf die Vegetation. Halle

'• a. S.", Wilh. Knapp. gr. 8. 3 u. 28 S. m 3 graph. Taf.

Liesegang, E. Ed., PhotochemiBche Studien. Heft II.
Die photochemische Anpassung des Pflanzenblattes.
Dasseldorf, Ed. Liesegang's Verlag.

Lizerand, J., Culture rationelle et gconomique de la
grosse asperge violette native dans lcs champs, vigncs
et jardins, suivie de la description d'une nouvelle me-
thodc de culture de l'asperge a la charrue. Auxerrc
impr. Gallot. In 16. 32 p.

Lutzow, G., Die Lanbmoose Norddeutschlands. Leicht-
fassliche Anleitg. zum Erkennen und Bestimmen dcr
in Norddeutschland wachsenden Laubmoose. Gcra,
Fr. Eugen Kohler's Verl. gr. 8. 8 u. 220 S. m. 127
Abb. auf 16 Taf.

Macdougal, D. T., Experimental plant physiology. New
York, H. Holt & Co. 1895. 8. 5 u. 88 p. with ill.

Mangin, L., Cours eUmentaire de botamque (program-
mes officiels du 28. Janvier 1890) pour la classe de
cinquieme (enseignement secondaire classique). 3. ed.
Paris, Hachette et Cie. In 16. 387 p. avec 446 grav.,
3 cartes et 2 planches en coul.

Means, de, Le Progres agricole dans la plaine du Forez
depuis cinquante ans. Montbrison, impr. Brassart.
In 8. 41 p. (Extr. du Bull, de la Soc. d'agric. de Mont-
brison, mars 1895.)

Missouri Botanical Garden. Sixth Annual Report, W.
Trelease, Director. St. Louis. London, W. Wesley &
Sons. 8vo. 56 plates.

Neri, F., Contribuzione alia flora toscana: ancora la
flora del Volterrano. Pisa, tip. T. Nistri e C. 1895.
8. 3 p. (Estr. dai Processi verbali della soc. toscana
di scienze naturali, gennaio 1895.)

Opsomer, J., Lea concours internationaux de culture
maraichere et de produits agricoles, cultures specialcs

. et champs d'expenences. Louvain, impr. A. Uyetpruyst-
Dieudonne. 1895. In 8. 41 p.

Poggi, T., Promemoria per il coltivatore di piante du
foraggio nell'Alta Italia. Torino, F. Casanova. In 12.
40 p.

Freiss,M.t DieBekampfung des Unkrautes durch zweck-
entsprechende Fruchtfolge und Cultur. 2. Auflagc.
Neidenburg, Paul Muller. gr. 8. 22 S.

Froskowetz, E. v. jun., Die SortenprQfung bei Zucker-
ruben, Futterriiben und Kartoffeln, an der Hand der
bezugl. Versuche des Vereines zur Forderung des
landwirthschaftl. Versuchswesens in Oesterreich be-
sprochen von E. v. P. 8. 39 S. (Kurze Berichte des
Vereins zur Forderg. d. landwirthschaftl. Versuchs-
wesens in Oesterreich, red. von v. Liebenberg und
E. v. Proskowetz jun. 3. Heft.) Wien, Wilh. Frick.

Personahiachrichten.
Es starb am 26. August d. J. Professor Dr. H. M.

Wil lkoinm zu Wartenberg bei Niemes in Bohmen.
Fcrner starb zu Stanicul in der Moldau Professor

D i m i t r i B r a n d z a , Director des Botan. Gartens zu
Bukarest, am 15. August d. J.
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Winogradsky, S., Recherches sur lfassi-
milation de l'azote libre de l'atmo-
sphere par les microbes.

(Extrait des Archives des sciences biologiqucs, t. III.
Nr. 4. St. Petersbourg. 1895.)

Der Verf. giebt in dieser Arbeit eine Zusam-
menstellung fiber die hochwichtigen Kesultate
seiner bisherigen Untersuchungen tlber den freien
Stickstoff fixirende Mikroorganismen/ worttber er
schon in den Comptes rendus 1893 und 1894
einige Mittheilungen gemacht hat, die auch in
diesem Blatt referirt sind.

In der Einleitung, in der der Verf. den Stand
unserer Kenntniss fiber den hochwichtigen Vor-
gang dahin fixirt, dass wir nur wissen, dass der
Process der Zunahme des Stickstoffvorrathes im
Culturboden auf Kosten des freien Stickstoffs der
Luft parallel geht mit der Entwickelung von Or-
ganism en, pracisirt er seine Aufgabe dahin, be-
stimmte Arten von Organismen im Boden auf-
zusuchen, welche den freien Stickstoff der Atmo-
sphare zu assimiliven im Stande sind, und die
gttnstigsten Be din gunge n dieses Processes herzu-
stellen, um ihn genaucr zu studiren.

Zur Isolirung verwendet er auch hier wieder
seine schon wiederholt mit so reichem Erfolg ge-
kronte Methode der » culture elective «. Er stellte
eine von Stickstoffverbindungen mOglichst freie
NahrlOsung her aus Dextrose und den nOthigen
Salzen. Ueber die Art der Herstellung und Reini-
gung der Bestandtheile sowie fiber die benutzten
a*alytischen Methoden und ihre Fehlergrenzen
bringt das Original ausfuhrliche Angaben.

Bei der Schilderung der Untersuchungen halt
der Verf. an den historischen Gang derselben,

grosser Vorzug der Arbeit, indem dieser Gang
Darstellung wie kein anderer geeignet ist einein

lebendiges Bild des ganzen Untersuchungsganges,
der Entwickelung der Fragestellung zu geben.
Die Nahrldsung wurde mit Erde inficirt und nun
sich -selbst ilberlassen. Nur in sehr wenigen Kol-
ben trat eine Gahrung auf, hervorgerufen durch
fiottirende, an KefirkOrner erinnernde Massen.
Die Flussigkeit roch nach ButtersSure, und wenn
die letztere von Zeit zu Zeit neutralisirt wurde,
ging die Gahrung bis zum Verschwinden des
Zuckers fort. Die chemische Analyse zeigte, dass
von alien Kolben nur diejenigen einen Stickstoff-
gewinn erfahren hat ten, in denen die Butters&ure-
gahrung eingetreten war. Das Gelingen der In-
fection neuer Flttssigkeitsmengen von den gahren-
den Kolben aus, das zun&chst nur sehr unregel-
massig erfolgte, wurde durch Kalkzusatz entschieden
gefOrdert, und dem Ziele, das Aussaatmaterial
reiner zu erhalten, kam Verf. naher, als er das'
Aussaatmaterial ca. 10 Minuten auf 75° er-
hitzte : Schimmel und Hefe blieben dann aus, und
es restirten nur 3 endospore Bacterienformen, ein
Clostridium, das Verf. in einem spateren Abschnitt
als Cl. Pasteurianum bezeichnet, sowie zwei faden-
bildende Bacillen, ein sehr kleiner, nur 0,5 jx brei-
ter und ein grOsserer 2 |x breiter. Unter diesen
dreien musste also der Erreger der Buttersfture-
gahrung und der der Stickstofffixirung sein.

Da die Infectionen noch immer bezQglich der
Begelmassigkeit des Gelingens zu wunschen abrig
liessen, so wurden Versuche eingeleitet, die Ver-
haltnisse guns tiger zu gestalten. Kleine Mengen
von Stickstoff (als Nitrat oder Ammonsalz) in der
LOsung z. B. 2 mg Stickstoff wirkten sehr fflrder-
lich auf den Eintritt der Gahrung, ohne den Slick-
stoffgewinn zu beeintriichtigen. In solchen
LOsungen waren die beiden Begleiter des sonst
vorwiegenden Clostridium besonders uppig ent-
wickelt.
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Fur 1 g verg&hrte Dextrose wurde in solchen
Culturen ein Gewinn von 2,5 bis 3 mg Stickstoff
beobachtet. Ging das Verhaltniss von ursprunglich
vorhandenem Stickstoff zum Zucker in der Ldsung
uber 6 : 1000 hinaus, so h5rt die Stickstoffassimi-
lation auf; auch Verminderung des Luftzutrittes
erniedrigt den Stickstoffgewinn, sowie anscheinend
anch ein hSherer Zuckergehalt der N&hrl&sung.

Die mittelst Gelatineplatten isolirten beidenBe-1

gleiter des Clostridium, der grossere obligat ae'robe,
sowie der kleinere facultativ anaerobe wacksen
weder einzeln noch zusammen in stickstofffreier
NahrlOsung, sind also an der Stickstoffassimilation
direct keinenfalls betheiligt. Das Clostridium
wurde auf Schnitten von Daucus carota im luft-
leeren Raume rein cultivirt, wo es heftige Butter-
sa'ureg&hrung hervorrief, wuchs aber dann in der
stickstofffreien N&hrlttsung nicht, wie sich sp&ter
zeigte, weil bei der Art der Versuchsanstellung —
die LOsung bot der Luft nur eine sehr geringe
Oberflftche — neben dem sch&dlichen Sauerstoff
auch der Stickstoff zu sehr ausgeschlossen war.
Fugte Winogradskydie beiden ursprttnglichen
Begleiter des Clostridium aus Reinculturen hinzu,
so wuchs das letztere auch an der Luft.. Die Be-
gleiter schtitzen also, das Clostridium nur gegen
den achadigenden Sauerstoff der Luft, eine Rolle,
welche ubrigens auch Schimmelpilze, sowie andere
Bacterien ubernehmen kOnnen. Wir haben hier
also einen Fall der Symbiose: Der cine Symbiot
absorbirt den schadlich wirkenden Sauerstoff der
Luft, der andere, das Clostridium, liefert dafur den
Stickstoff. Als Clostridium far sich in reinem
Stickstoff in der stickstofffreien Nahrlosung culti-
virt wurde, wurde ffir 1 g veirbrauchte Dextrose ein
Stickstoffgewinn von 1,5 bis 1,8 mg festgestellt;
die Energie der Stickstoffassimilation, die in glei-
chen Zeitrfiumen assimilirte Stickstoffmenge war
aber bei Cultur in Stickstoff grosser als bei den
Luftculturen der drei Symbioten.

Noch immer liessen die Uebertragungen des
Clostridium Pasteurianum beztlglich ihrer Sicherheit
zu wQnschen ubrig. Der Grund davon war, dass
dasselbe sowohl in LOsung wie auf den Rflben-
scheiben bald degenerirt, es wurde z. B. schon'
nach der 4. Uebertragung auf Carottenscheiben
asporogen und wuchs bei der 7. und 8. Hberhaupt
nicht mehr. Es zeigte sich nun, dass man den
anaSroben Culturen in Stickstoff eine mdglichst
grosse Oberflache geben muss, und da das alte,
zuerst isolirte Material sehr degenerirt war, wurde
zu einer zweiten Isolirung geschritten. Stickstoff-
freie Nfthrlftsung wurde mit Erde geimpft und
Stickstoff durchgeleitet. Es entwickelte sich fast
reines Clostridium Pasteurianum, das, nach Reini-
gung durch wiederholte Uebertragung und schliess-

lich 4urch Erhitzen des Aussaatinaterials auf 80 °C,
endlich auf Kartoffel- und Rubenscheiben rein CT-
halten wurde. Der Gewinn an Stickstoff stellte
sich bei diesem Material je nach den Versuchs-
bedingungen auf 1,35—2,33 mgr pro Gramm
Dextrose. Die gebildeten Sfturen sind (Normal-)
Butter- und Essigs&ure, die erstere vorwaltend,
vielleicht auch eine Spur Milchs&ure. Ein hOherer
Alcohol ist in Spurenvorhanden. Die gebildeten
Gase sind Wasserstoff (60—75#) und Kohlen-
saure.

Im Schlusskapitel vergleicht Winogradsky
seine Erfahrungen mit den Resultaten Berth e-
lot's , der (C. r. t. 115, p. 738) angiebt, zahl-
reiche, Stickstoff fixirende Bacterien aus Erde
mittelst Gelatineplatten isolirt zu haben. Bei den
Versuchen Winogradsky's stellte sich wohl bei
Infection mit verschiedenen, von ihm auf Gelatine-
platten und Kartoffelscheiben bei Luftzutritt und
Luftabschluss aus Erde erhaltenen Bacterienarten
oder Bacteriengemengen Gahrung in den inficirten,
stickstofffreien Lttsungen ein; ein Stickstoffgewinn
aber war nur dann mit Sicherheit zu constatiren,
wenn Clostridium Pasteurianum vorhanden war.
Die mit Gelatine, auf der das letztere nicht wftchst,
isolirten Arten haben in der grossen Mehrzahl der
Falle keinen Stickstoffgewinn ergeben, in den
andern ist der letztere so gering und ganz unbest&n-
dig, dass eine Befahigung der betreffenden Arten
zur Stickstofffixirung mindestens ganz zweifelhaft
erscheint. Dagegen hat sich gezeigt, dass manche
Mikroorganismen mit sehr geringen Stickstoff-
mengen Haus zu halten verstehen. Aber Clostri-
dium Pasteurianum ist zun&chst noch der einzige
Mikroorganismus, von dem wir wissen, dass er den
Stickstoff der Luft zu binden vermag.

Behrens.

Chudjakow, N. v., Beitrage zur Kennt-
niss der intramolecularen Athmung.
Leipziger Dissertation, m. 2 Abb.
(S.-A. aus den Landwirthschaftlichen Jahrbuchern.

S. 333—389.)

Ausgangspunkt der Untersuchung war die,
seiner Zeit von Pfef fer gestellte Alternative, ob
normale und intramoleculare Athmung identischen
Ursachen ihre Entstehung verdankten, oder beide
genetisch nichts mit einander gemein hatten. Bei
unseren geringen Kenntnissen dieser Stoffwechsel-
vorg&nge, die sich fast ganz auf die Endproducte
beschrftnken, ist zwischen diesen M6glichkeiten
ein sichererEntscheid vor der Hand ausgeschlossen f

doch gelingt dem Verf. der Nachweis, dass die
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Temperatur auf normale und intramole-
culare Athmung in durchaus g l e i c h e r
W e i s e i n f 1 u i r t, so dass eine weitere Stiitze fur
die erste Anschauung, der bekanntlich Pfeffer,
im Gegensatz zu God lewsk i , den Vorzug gab,
gewonnen ist.

Nach kurzem historischen Ueberblick werden
die mit viel Umsicht und Kritik gehandhabten
Untersuchungsmethoden geschildert. In erster
Linie diente der Pettenkofer-Pfeffer'sche
Athmungsapparat (Tflbinger Untersuchungen I,
S. 637) mit geringer Complication behufs Erzie-
lung verschiedener Tern per aturen; bei Verwendung
von Objecten, die oline Schaden nur kurze Zeit in
sauerstofffreiem Raum gehalten werden konnten,
trat an die Stelle der gewichtsanalytischen die
gasometrische Bestimmung der CO2; letztere hatte
aber, abgesehen von der kurzeren Versuchsdauer,
der ersteren gegentLber nur Nachtbeile (vergl.
S. 345). Versuchsobjecte waren gequellte Samen
und Keimlinge diverser Pnanzen. Die Resultate
sind, kurz zusammengefasst, die folgenden: Mit
steigender Temperatur steigt auch die Ausgiebig-
keit der intramolecularen Atbmung, gemessen an
der GO2-Production, und zwar steigt die Athmung
schneller wie die Temperatur, ein Optimum fur
dieselbe existirt somit ebensowenig,. wie bei der
normalen Athmung, oder liegt in n&chster Nahe
der TOdtungstemperatur. Ueber 40° darf die
Temperatur, ohne Sch&digung der Versuchsobjecte,
nicht steigen. Eine event. Sch&digung wird daran
erkannt, dass die CO2-Production bei Zuruck-
bringen in niedrigere Temperaturen nicht wieder
ihre vorherige Hdhe erreicht. Die genauere
Untersuchung des Verh&ltnisses der bei normaler
Athmung producfoten. CO2 zu der bei intramole-
cularer entstandenen bei verschiedenen Tempera-
turen ergab dann in der That, dass dies Verh&lt-

i, »der Quotient J/Na, constant bleibt. Z. B.

Vicia sativa 20 °
35«
40°

Pimm sativum 10°
25°
40°

0,900
0.903
0,925.

0,682
0,688
0,690.

Die Ergebnisse wurden theilweise an denselben
Individuen gewonnen, theilweise derart, dass mit
grosser SorgfaltgleichaltrigesKeimlingsmaterial far
die vergleichenden Versuche ausgewfthlt wurde.
Die abweichenden Resultate Detmer's (Ber, der
deutsch. bot. Gesellsch. 1892, S. 203 : Inconstanz
von J/N bei verschiedener Temperatur) erklart der
Verf. damit, dass sich dieser Forscher J und N von
zwei verschiedenen Beobachtern unter nicht ganz
identischen Verh&ltnissen habe bestimmen lassen.

Das Hauptresultat J/N = constant kann dahin
verwerthet werden, dass es zu erkennen giebt, dass
die Steigerung der normalen Athmung mit der
Temperatur auf gesteigerter Umsetzung innerhalb
der Zelle, die mehr Sauerstoffaffinitaten schafft,
und nicht auf der erhOhten Reactionsf&higkeit des
Sauerstoffs bei hOherer Temperatur beruht.

Den Beschluss bilden Piscussionen und Ver-
suche fiber den Einfluss der Temperatur auf die
Lebensdauer von Keimlingen und gequellten
Samen bei Abschluss des Sauerstoffs; bezuglich
der Methoden vergleiche man das Original. »Das
Gesammtergebniss all dieser Versuche ist die That-
sache, dass bei hOherer Temperatur trotz der ver-
mehrten CO2-Bildung und folglich auch trotz der
Vermehrung der durch die Athmung gewonnenen
Betriebskrafte die Pflanzen schneller als bei nie-
deren Temperaturen zu Grunde gehen. c

Ursache davon ist wohl ErschOpfung des zu
verarbeitenden Materials und Anh&ufung der in
der intramolecularen Athmung entstehenden Pro-
ducte; a priori war ebenso gut das Gegentheil,
eine l&ngere Lebensdauer bei erhohter Temperatur
zu erwarten, zumal die Untersuchungen Diako-
now's es wahrscheinlich machen, dass tiberhaupt
nur die intramoleculare Athmung das Leben ohne
Sauerstoff ermOglicht.

Die Belege sind in Form ausfuhrlicher Tabellen
der interessanten Arbeit angeh&ngt.

W. Benecke.

Holtermann, Carl, Beitrage zur Ana-
tomie der Combretaceen. Mit 2 Tafeln.

(Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for
1893. Nr. 12. Christiania, i commission hos J. Dybwad.)

. Die Combretaceen werden hier zum erstenmal
einer eingehenden anatomischenDurchforschung
unterzogen. Verf. nimmt an, dass die Familie auf
die Genera, welche Be nth am und Hooker unter
»Subordo I Combreteaeff anftihren, beschrankt
werden muss. Im Uebrigen l&sst er alle rein syste-
matischenFragen ausser Spiel. Von den bisherigen
Arbeiten, die das einschlagige Gebiet behandeln,
finden vor Allem Solereder 's Werk fiber den
systematischen Werth der Holzstructur bei den
Dicotyledonen, so wie M Oiler's Anatomie der
Baumrinden Berucksichtigung. Zur Untersuchung
wurde eine gr5ssere Anzahl von Arten und Varie-
taten, theils in getrocknetem Zustand, theils als
Weingeistprftparat herangezogen.

Der allgemeinen Charakteristik der einzrelnen
Gattungen {Terminalia Linn., Conocarpm G&rtn.,
Anogeissus "Wall., Lttmnitzera Willd., Laguncularia
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Giirtn., Combretum Linn., Qwsfjualis IAnn.), wclche"
auch Rucksicht auf ihre geographische Verbreitung
und zum Theil auf die Nutzbarkeit fur technische
Zwecke nimmt, folgt eine genaue Besprechung
der anatomischen Befunde; die &usseren Blatt-,
Bluthen- und Fruchtverh&ltnisse nnden theilweise
Erw&hnung. Die Physiologie und Biologie kommt
insoweit zur ErOrterung, als sie von grosserem
Interesse erscheinen, so bei der Gattung Laguncu-
laria G&rtn., die einen der Hauptbestandtheile der
Mangrovewalderdes tropischen Amerika und Africa
ausmacht. Verf. sieht die biologische Bedeutung
der aerotropischen Wurzeln darin, dass sie den im
z&hen, sauerstoffarmen Schlamm kriechenden Wur-
zeln der damit versehenen B&ume ermCglichen, mit
der Atmosph&re in Contact zu treten.

Von systematischem Werth scheinen die schyzo-
genen Gummibeh&lter zu sein, die in der Mark-
peripherie verschiedener Terminalien entstehen.
Diese Behalter sind wegen ihrer betra"chtlichen
GrBsse (bis zu 2 mm Durchmesser) mit dem blos-
sen Auge wahrnehmbar. Das Gummi dieser Ge-
wiichse kann man nach der Ansicht des Verf. nicht
mit einer oder der andern Art Pflanzenschleim zu-
sammenstellen. — Die Anatomie der Combretum-
arten giebt Veranlassung zur Mitthcilung einer
kurzen Geschichte der Untersuchungen tlber den
holzst&ndigen Weichbast.

Abgesehen von einigen wenigen allgemeinen
Erscheinungen, die beigewissen Arten vorkommen,
kOnnen keine besonderen Eigenheiten in der Ana-
tomie vom Blatt oder Stamm angegeben werden,
wodurch sich diese Familie bestimmt von mehre-
ren anderen scheiden liesse. Vielleicht kann die
Anatomie nahestehender Familien, wie Gyrocar-
peen, Myrtaceen, Rhizophoren Anhaltspunkte fttr
die Beurtheilung verwandtschaftlicher Verh&ltnisse
bieten. — Bei einzelnen Arten von Combretaceen
nnden sich im Mark Steinzellen. Alle Combreta-
ceen haben markst&ndigen Weichbast. Dies letz-
tere Ergebniss hebt Verf. besonders hervor, weil
HOhnel1) und Solereder2) theilweise zu andern
Angaben gelangt sind. In diesem inneren Phloem
findet man bei einzelnen Terminalien grosse Se-
cretbeh&lter, die einen constanten Charakter fur
einige Gruppen zu bilden scheinen. — Die Ge-
websverh&ltnisse im HolzkOrper bei Thiloa sind
nach Ansicht des Verf. kein Hinderniss far die
Vereinigung mit Combretum. Verf. findet die von
S c o t t und Brebner3) aufgestellte Behauptung,
dass zwischen Cambium und holzst&ndigem Phloem
keine Verbindung bestehe, nicht zutreffend. Ebenso

i) Botan. Ztg. 1882. S. 177.
*) Ueber den system. Werth der Holzstructur. S. 121,

122, 124.
•V') On the internal phloem etc. Ann. ofBot. V. 1S91.

wendet er sich gegenPetersen's1) Annahme einer
Causalverbindung zwischen der Korkbildung und
dem markstiSndigen Weichbast, wodurch die Ober-
fl&che des Stengels dem normalen Weichbast sehr
nahe rttcken soil. Die beiden Tafeln zeigen in
28 Figuren bemerkenswerthe anatomische Einzel-
heiten.

Ernst Dull .

Host, J. J. v . , Bacterienluftfilter und
Bacterienluftfilterverschluss. Jena, G.
Fischer. 1895.

Die neue Schrift iflt wesentlich der Einfuhrung
eines neuen patentirten Verschlussverfahrens in
der Conservirungstechnikgewidmet. Der Abschluss
gegen Mikroorganismen wird erreicht, indem die
Luft nur durch eine 15mal U-f6rmig gebogene
ROhre zum Innern der Gefa'sse Zutritt findot. In
den Buchten des durch entsprechende compavtc
Zusammenlagerung handlich gemachten und unter
einer Kappe befindlichen Rohres werden Pilz-
sporen und andere Keime abgelagert. Im hdchsten
Falle wurden bei einem Luftstrom von 800 ccm
in der Minute, der durch die AbschlussrChre
geleitet wurde, in der 12. Bucht, von aussen ge-
rechnet, noch Keime gefunden, so dass der Zweck
des Apparates allerdings in hohem Maasse er-
reicht scheint. Auch Forster, der denselben
priifte, fand, dass selbst, wenn ein Luftstrom von
330 ccm in der Minute durchgesogen wurde, die
Culturflussigkeit in den mit dem Apparat ver-
schlossenen Kolben steril blieb. Far viele Zwecke,
auch in der Wissenschaft, diirfte »v. Hest's Luft-
filtera, wenn diese VorztLge sich bestatigen, sehr
werthvoll sein und die Watte mit Vortheil ersetzen
kOnnen. B e h r e n s .

Woronin, M., Die Sclerotienkrankheit
der gemeinen Traubenkirsche und der
Eberesche (Sclerotina Padi und Scle-
rotinia Aucupariae). Mit & Tafeln.
(Memoires do l'Acad^mie Imperiale des sciences dc

St. Petersbourg. VIII. Serie. Classc physico-mathema-
tique. Vol. II. Nr. 1. St. Petersbourg. 1895.)

Der schOiien Arbeit fiber die Sclerotienkrankheit
der Vaccinien-Beeren (Ibid. VII. Ser. T. XXXVI.
Nr. 6. 1888) fugt Woronin hier die gleich
mu8tergtiltige Darstellung der Entwickelungs-
geschichte von zwei schon in der ersten Arbeit er~

s) Ueber das Auftreten bicollateraler Gefa-ssbundcl etc.
Botan. Jahrb. 1882. S. 395.
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wahnten Sclerotinien von Prunus padus und Sorbus
aucupnria hinzu, illustrirt durch fflnf in der ge-
wohnten kunstlerischen Weise ausgefahrte Tafeln.

Am ausftihrlichsten ist der Entwickelungsgang
von Sclerotinia Padi behandelt. Die mumificirten
Steinfruchte von Prunus Padus, von denen zum
Unterschied von den Vaccinieen-Sclerotinien nicht
selten Conidienketten gebildet werden, fallen im
Spatsommer und Herbst ab und treiben im Fruh-
jahr meist je eine, aber auch bis drei Becher-
frttchte mit schwach und nicht immer entwickelten
Rhizoiden. Die acht gleich grossen Ascosporen
werden aus den Schl&uchen ausgespritzt, kleben
mittelst ihrer dtinnen gallertigen Hullmembran an
den Blattem von Prunus padus fest und treiben hier
einen Keimschlauch, der die Aussenwand der Epi-
dermis durchbohrt, ins Innere des Blattes eindringt
und sich hier zu einem tippigen Mycel entwickelt.
Dasselbe w&chst den Gef&ssbttndeln zu und dann
den Hauptnerven entlang, das Gevvebe tOdtend und
braunend. Die Hyphen dringen zum Theil bis
unter die Cuticula und bilden hier in der schon
fur die Vaccinium-Sclerotinien bekannten Weise
Conidien, von denen der letzteren durch ihre gerin-
gere GrSsse verschieden. Die Conidienlager durch-
breqhen die Cuticula und bilden grauweisse, pul-
verigeAnfluge, die oft auch auf die jungen Stengel
ubergrcifen und einen mandelartigen, der Trauben-
kirschen-Bluthe ahnlichen Geruch aushauchen.
Interessant ist, dass dieser Geruch nur bei para-
sitischem Vorkommen auf der Traubenkirsche auf-
tritt, nicht bei Conidienlagern, die auf Pflaumen-
absud erzogen sind. Durch Wind und Insecten
werden die Conidien auf die Narbe iibertragen,
auf der stets mehrere (3—5 und mehr) neben ein-
anderliegende Conidien zun&chst mittelst kurzer
Keimschlftuche verwachsen, um dann einen einzi-
gen kr&ftigen Keimfaden in den Fruchtknoten und
endlich in den Nucellus der Samenknospe zu
treiben. Die Copulation fasst der Verf. ohne
Zweifel richtig nicht als Sexualakt, sondern als
Ernahrungsvorgang auf: Durch das wechselseitige
Verschmelzen mehrerer Conidien ist es erst mfig-
lich, einen genttgend langen und kr&ftigen Keim-
schlauch von der Narbenoberflache bis zur Samen-
tno8pe zu treiben. Wie Verf. dann experimentell
uachweist, hangt die weitere Entwickelung des
Pilzes vom Eintritt der'Bestftubung ab. Nur wenn
diese vor sich gegangen ist, wftchst er im Frucht-
knoten weiter und mumificirt die Frucht. Der
Entwickelungsgang von Sclerotinia aucupariae, die
sich nur durch geringere Entwickelungsintensitat
sowie durch>och kleinere Conidien von der yori-
6en unterscheidet, ist ganz ahnlich. Conidien
treten auf den mumificiTten Fruchten nicht auf.

An diese Aehnlichkeit der beiden Pilze kniipft

W o r o n i n einige Bemerkungen von allgemeinerem
Interesse fiber die phylogenetische Entwickelung
der Sclerotinien. Er ist der Ansicht, dass sich
die Sclerotinia Padi aus der Scl. aucupariae durch
Uebergang auf eine andere Nahrpflanze und An-
passung an diese entwickelt habe, und stiitzt diese
Meinung durch die Existenz zweier anderer Sclero-
tineen, die sich ihren Wirthen noch nicht voll-

' standig accommodirt und ihren Entwickelungsgang
auf denselben noch nicht abgeschlossen haben, die
also noch auf dem Wege sind, neue Species zu
werden. Die eine davon mumificirt die Kirschen,
bildet aber nie Becherfrttchte, sondern stets nur
Conidien und durfte zu Sclerotinia Padi gehOren, da
diese, auf Kirschen ubertragen, sich gleich verhalt,
und da die befallenen Kirschenbaume im gleichen
Garten gefunden wurden, wo die Sclerotinia Padi all-
jahrlich an der Traubenkirsche aufzutreten pflegte.
Sclerotinia alni durfte in ahnlicher Weise eine ihrem
Wirth noch nicht vollkommen argepasste Form der
Scl. Betulae sein und im Laufe der Zeit auch noch
die Fahigkeit gewinnen, Beerenfruchte zu bilden.
Dementsprechend halt Woronin die Conidien,
welche Maul neuerdings (Hedwigia 1894, S. 215)
bei Sclerotinia alni beobachtet hat, far nicht zu ihr
gehorig, wie ja auch Scl. Betulae keine Conidien
besitzt. Es ist selbstverst&ndlich, dass diese An-
schauung, deren Berechtigung nattirlich noch des
exacten Beweises bedarf, der von der Zukunft zu
erhoffen ist, auch ein neues Licht auf manche der
sogen. Fungi imperfecti zu werf'en geeignet ist.

Eine Zusammenstellung der bis jetzt bekannten
Sclerotinien der Fruchte beschliesst die schOne Ar-
beit. Behrens. •

Lopriore, G,, Die Schwarze des Ge-
treides. Mit 2 Tafeln.

(Landwirthschaftliche Jahrbucher. Bd. XXIII. 1894.)

Bei der Aussaat braunspitziger WeizenkOrner
beobachtete der Verf., dass die Keimlinge, der eine
nach dem andern, zu Grunde gingen unter dem
Angriff eines Pilzes, der aus den in den braunen
Flecken und Streifen der Fruchtschale vorhandenen
braunen Mycelffiden und sclerotienahnlichen Bil-
dungenhervorwuchs. Nach der Cultur in Pflaumen-
decoct erwies sich der Pilz als identisch mit Dema-
tium pullulans de By., und im weiteren Verlauf der
Untersuchung bestfttigte sich auch die von Andern,
z. B. von A d e r h o l d (Studien uber eine gegen-
wartig in Mombach bei Mainz herrschende Krank-
heit der Aprikosenbaume etc. Landwirthschaftliche
Jahrbucher. 1893. Heft 1) erkannte Thatsache,
dass Dematium nur eine Flussigkeitsform von Cla-
dosporium herbarum (Link) ist. Dem Verf. wurden
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dann auch von Seiten der Praxis verschiedene
Falle mitgetheilt, in denen Cladosporium als Para-
ist des Oetreides aufgetreten war und die Ernte
mehr oder minder gesch&digt hatte.

Infectionsversuche mit den in Pflaumensaft ver-
theilten Conidien des Pilzes, welche in die auf der
Spitze gesunder Weizenkeimlingsbl&tter befind-
lichen Wassertropfen gebracht .wurden, ergaben
ein positives Resultat, indem die (durch saprophy-
tische Ern&hrung vorbereiteten? Vergl. Aderhold)
Keimfeden durch die Zellw&nde oder die Spalt-
dffnungen ins Gewebe eindringen und die durch-
wachsenen Zellen, oft auch deren Nachbarn tttdten.
Der Pilz drang durch die Blattscheide auch in .den
Halm ein; die inficirten Pflanzen blieben zwerg-
haft und kummerlich, gingen sogar unter den Pilz
besonders begunstigenden Verhaltnissen (in feucht-
warmer Luft) ganz zu Grunde. Versuche lehrten
auch, dass der Pilz im Boden sich von verpilzten
Weizenpflanzen auf die Nachbarn verbreiten kann.

Bezuglich des Parasitism us stellt der Verf. vier
verschiedene Typen der Erkrankung fest: Ent-
weder greift der Pilz die Keimlinge in ihrer ersten
Jugend an und vernichtet sie, oder er befallt den
unteren Theil des Halmes, der infolgedessen keine
oder kfimmerliche Aehren bildet, oder die Aehren
werden zur Bltithezeit ergriffen und bilden keine
KCrner, oder endlich sie werden zur Reifezeit be-
fallen, die KOrner werden braunspitzig und dadurch
entwerthet. Die von Cladosporium herrilhrende
Braunspitzigkeit wird insbeeondere auch bei Brau-
gerste sehr geftLrchtet. Verbreitet wird die Krank-
heit wohl meist durch das Saatgut.

Als neues Glied der Entwickelung des Pilzes
fand Lopriore Sclerotien auf, welche sich auf
den Schalen sowohl der gekeimten wie der nicht
gekeimten WeizenkOrner im Boden bildeten, und
deren eines bei der Keimung Penicillium cladospo-
rioides (Fres.) neben Dematium puUuhms (de By.)
producirte. Das letztere trat auch im Innern von
Halm- und Fruchtknotenzellen befallener Weizen-
pflanzen auf.

Mit Rucksicht auf das nach Eriksson und
Woronin constatirte Vorkommen von Cladospo-
rium auf dem »Taumelroggen<r wurden einige
Ffitterungsversuche mit Culturen des Cladosporium,
Dematium und Penicillium cladosporioides an Kanin-
chen, Hunden und Huhnern, mit geschw&rztexn,
von Cladpsporium stark befallenem Weizenstroh an
Pferden angestellt, aber ohne jeden Erfolg. An
den narkotischen Wirkungen des Taumelgetreides
schtint also Cladosporium unschuidig zu 8ein.

Behrens .

Recommandations regarding the. No-
menclature of systematic Botany.
Unter dem vorstehenden Titel geht uns eine

ausffihrliche Erkl&rung von 74 nordamerikanischexl
Botanikern zu, gegen das jetzt unter der Fahrung
von Prof. N. L. Britton (Columbia College, New
York) in Nordamerika herrschende Bestreben, die
botanische Nomenclatur auf Grand des Rochester-
and Madison-Code (des sog. A. A. A. S.) total zu
reformiren. \yir nennen von jenen 74 nur:
Anderson, Ba i l ey , Bebb, Chapman,
Curtiss, Far low, Galloway, Macoun,
Pringle , Robertson , Rob inson , R o t h -
rock, Scr ibner , C. E. Smith, W i l s o n ,
ohne durch diese Hervorhebung die Bedeutung der
anderen Unterzeichner irgendwie herabsetzen zu
wollen. — Das Schriftstdck beginnt mit dem
Satze;

»We, the undersigned, feel constrained to pro-
test against the recent attempts made in the United
States to change botanical nomenclature on theore-
tical grounds. In our opinion most of the sug-
gested changes, even if they were generally adop-
ted, could lead only to great confusion. An ex-
planatory statement of the reasons, which oom-
pel us to take this action, is herewith briefly
given, cr

Die Darlegung wendet sich dann gegen die Auf-
stellung neuer Principien mit ruckwirkender Kraft,
namentlich gegen die Ueberscha'tzung des reinen
Prioritats-Principes, gegen die einseitige (ameri-
kanischel) Umgestaltung der Nomenclatur und
besonders gegen die ungeheuerliche These, dass
derselbe Name nicht als Artname und als Varie-
t&tsbezeichnung in einer und derselben Gattung
vorkommen dtLrfe, und endlich gegen den recht
eigentlich amerikanischen Grundsatz: »Once a
synonym always a synonym a. Die beiden letzten
»Principien« Sffnen dem wildesten Umsturz Thttr
und Thor. Wohin soil es z. B..fuhren, wenn nicht
in derselben Gattung eine Luzula parviflora und
eine Luzula nemorosa var. parviflora neben einander
geduldet werden sollen I Welcher radicale Gedanke,
die Varietatsbezeichnungen, welche bisher von ganz
anderen Gesichtspunkten aus gegeben wurden,. in
Beziehung auf Priorit&tsschutz in gleiche Linie mit
den Artbezeichnungen stellen zu wollen 1 — Das
A Once a synonym always a synonym« ist eine be-
achtenswerthe Regel far kttnftige Arbeiten; ihm
aber rackwirkende Kraft zu geben, verstOsst in
ausserordentlich vielen Fallen gegen awohlerwor-
bene Rechtea zahlreicher Autoren, welche »Rechte«
ja Kuntze und Br i t ton best£Lndig im Munde
fdhren.

Uns ist die vorliegende Erkl&rung ein hocher-



freuliches Zeichen, dass doch auch in Nordamerika
die besonnene Erwagung der einschlagigen Fragen
Qoch nicht ganz verloren gegangen ist.

Fr. Buchenau.
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Miyoshi, Manabu, Die Durchbohrung
von Membranen durch Pilzfaden.
(Jahrb. fttr wissensch. Botanik. Bd. XXVIII. Heft 2.

- Berlin 1895. S. 269—289.)

In Anknfipfung an seine fruheren Untersuchun-
gen (Bot. Ztg. 1894) aber das obengenannte Thema
giebt Verf. einige interessante Experimente mit
Botrytis cinerea und Penicillium glaucum bekannt,
welche zu weiterer Kl&rung der beim Eindringen
parasitiscber Pilze sicb abspielenden Vorg&nge
dienen. Haute verschiedener Qualitftt wurden auf
N&bragar oder Nahrgelatine gelegt und dann die
Pilzsporen direct auf ihre Oberseite oder auch eine,
die letztere bedeckende Schicht von nahrstoffanner
Gelatine ausgesSet. Die Versucbe ergaben in Be-
zug auf die Bildung der Haftorgane und der In-
fectionsf&den eine Bestfttigung der vom Verf. und
vom Ref. (Ueber einige Eigenscbaften der Keim-
linge parasitiscber Pilze. Bot. Ztg. 1893) ent-
wickelten Anschauungen, wonacb ein Zusammen-
wirken von Contactreiz- und chemotropiscben Er^
Bcbeinungendie Pilzhypben am Substrate festbeften
und ibnen die Wachstbumsricbtung senkrecht zu
letzterem ertbeilen. Beztiglich der Durcbbohrung
der Membranen selbst macht Verf. darauf aufmerk-
sam, dass uber der gewGhnlicb in den Vordergrund
gestellten chemischen Thatigkeit der Infections-
faden nicbt ibre mechanische Energie vernachlfls-
Bigt werden darfe. Es gelang ibmy Goldblftttchen,
bei welchen eine cbemiscbe Wirkung seitens der
Botrytis nicht in Frage kommen kann, von deren
Hypben durcbbobren zu lassen und den zum
Durchstechen der Blftttchen mit einerNadel nOthi-
gen Druck auf 0,13 Atmospbfiren zu bestimmen.
Bei ihrer geringen Querschnittsflacbe wurden die
Botrytis-Hyphen die entsprechende Leistung durcb
einen hoben Druck von 0,046 mg baben ausftthren

kOnnen. Zum Durcbstecben einer ebenfalls von
dem Pilze durcbbobrten Zwiebalschalenepidermiti,
der Oberseite des Blattes von Tradescantia procum-
bent einer Gollodiumbaut von 0,18 mm Dicke
wurden 3,5, 4,9 und 7,4 Atmospb&ren gebraucht
und es ist dem Verf. nicbt unwabrscheinlicb, dass
aucb Pilze entsprecbende Druckwirkungen zu ent-
wickeln vermdgen. Wenn somit mecbaniscbe
Kraft beim Durchbohren der Zellwande sicher mit-
spielt, so meint ubrigens Verf. docb, dass ebenso
zweifellos und wobl meist in hervorragender Weise
cbemische Wirkungen in Betracbt kommen.

Die vom Verf. benutzten Haute, die alle durcb-
bobrt wurden, waren, ausser den genannten,
ktlnstlicne Cellulosehaut von 0,3—0,05 mm Dicke,
Blattoberseite von Tradescantia discolor, 0,5—0,04
mm dicke Collodiummembranen, mit Paraffin im-
pragnirte Cellulosehaut, Pergamentpapier von
0,03 mm Dicke, Hollundermark, Kork, Fichten-
bolz. Chitinhaut wurde nur von Botrytis tenella und
Bassiana, nicbt aber von B. cinerea und Penicillium
glaucum durcbbobrt. Es sei dem Ref. verstattet,
an dieser Stelle auf eine Scbwierigkeit in der An-
wendung der Miyoshi'schen Versucbe auf die
Vorgftnge in der Natur hinzuweisen. Miyosbi
zeigt, dass einem Blatte injicirte Substanzen auf
der Epidermis befindliche Pilzfaden cbemotropiscb
nacb den SpaltOffnungen hin und in diese hinein-
wachsen machen. Der Vorgang ist in seinen Ver-
sucben leicht verstftn dlich, da bier die die Inter-
cellularen des Blattes fallende Injectionsfltissigkeit
mit dem die Hypben enthaltenden Tropfen auf der
Oberseite des Blattes in directer Verbindung stebt.
In der Natur sind nun aber die Intercellularen und
die Spaltaffnungen selbst nicht mit Flussigkeit,
sondern mit Gasgemengen erfullt, deren chemo-
tropiscbe Wirkung von der der Atmosph&re
schwerlich verschieden sein wird. Miyoshi's Ver-
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Buche sind daher wohl vorzaglich geeignet, den
Chemotropismus der Pilze und die Ursachen ihres
Eindringens direct in die Epidermiszellen zu de-
monstriren, sagen aber nichts fiber die Umstande,
welche so viele Pilze gerade die SpaltOffnungen
bevorzugen lassen. Zur Erklfirung dieses Ver-
haltens muss angenommen werden, dass von der
Umgebung der letzteren eine eigene chemotropiscbe
Wirkung ausgeht, die von der der ubrigen Epi-
dermiszellen verscbieden ist. Ref. bat in seiner
citirten Arbeit eine thatsfichliche Grundlage far
diese Annabme geliefert, durch den Nachweis, dass
die auch durcb besondere Inhaltsbeschaffenheit
ausgezeichneten SpaltBffnungsschliesszellen in am-
moniakaliscber SilbernitratlOsung sicb mit schwar-
zen Niederschlagen bedecken, wahrend die tLbrige
Epidermis frei davon bleibt. Aucb aus der bierin
sich aussprecbenden Besonderbeit der aus den
Schliesszellen exosmirenden Substanzen erklart sich
zwar die anziehende Wirkung, welche sie z. B. auf
Cystopus-Sch.warmer ausuben und die eigenthtim-
liche Anschwellung, welche Uredineenkeimlinge
ttber den Spalt6ffnungen erleiden; nicht aber das
Hineinwachsen der Hyphen durch die Spalten in
die Intercellularen. Yermuthlich wird auch hier
Chemotropismus die Hauptrolle spielen. Die Art
seines Eingreifens an dieser Stelle unter etwaiger
Mitwirkung von einfachem Ernahrungsreiz ist aber
noch nicht vttllig klargelegt.

Am Schlusse seiner Arbeit weist Yerf. mit Recht
darauf hin,dass durch die in Rede stehenden Unter-
suchungen ein Weg zur naheren Erkenntniss der
Prftdispositionserscheinungen sich erdffnet hat.

B a s g e n .

Jost, Ludwig, TJeber die Abhangigkeit
des Laubblattes von seiner Assimila-
tionsthatigkeit.

(Separatabdrack aus den Jahrbttchern ffir wissensch.
Botanik. Bd. XXVII. Heft 3. Berlin 1895. 77 S. und

1 Kurventafel.)

In einer 1891 in der Botan. Ztg. veroffentlichten
Arbeit aber denselben Gegenstand hatte H. VOch-
t ing gefunden, dass das Leben des Blattes von
der Assimilationsthatigkeit abhangig sei, da im be-
lichteten kohlensaurefreien Raume die Blatter je
nach ihrem Alter schneller oder langsamer ab-
sterben. Oanz junge Blatter waren noch unab-
hangig von der Assimilation, die Abhangigkeit
begann erst mit der Entfaltung. Als Erklarung far
diese Thatsachen nahm V. folgende Moglichkeiten
an: einmal, dass von einem gewissen Alter des
Blattes an die zu seiner Erhaltung nOthigen Mate-

rialien immer schwerer und schliesslich gar nicht
mehr vom Stamme her in das Blatt geleitet warden,
sodass im kohlensaurefreien Raume ein Verhun-
gern eintreten mttsste. Zum andern halt V. es
far denkbar, dass vom Stadium der Entfaltung ap
das Wachsthum und die Assimilation des Blattes
mit einander verbundene und von einander abhan-
gige Vorgange darstellen. — Mit diesen Erkla-
rungsversuchen konnte Yerf. sich nicht einver-
standen erkl&ren und versuchte die Frage von
einigen neuen Gesichtspunkten aus zu ldsen. Aus
frtiheren Beobachtungen war ihm bekannt, dass die
Blatter im Dunkeln wachsender Sprosse derart zu
einander in Abhangigkeit stehen, dass eine Con-
currenz in Betreff der von irgendwelchen Reserve-
stoffbehaltern zufliessenden Nahrung besteht. In
dem Kampfe um dieselbe siegen allemal die jange-
ren und daher sterben die alteren aus Nahrungs-
mangel ab. Entfernung der Sprossspitze und aller
vorhandenen Yegetationspunkte jedoch erhalt die
alteren Blatter nicht nur am Lê ben, sondern
lasst sie sogar zu einer betrachtlichen Entfaltung
kommen. Es erschien wissenswerth, ob ha kohlen-
saurefreien Raume Aehnliches stattfindet. Weiter
schien es nothwendig festzustellen, ob YeJdunke-
lung einzelner Blatter ahnliche StOrungen wie dais
Unterbringen derselben im kohlensaurefreien Raum

| hervorriefe, oder ob und welchen Antheil das Licht
in den VOchting'schen Yersuchen am Absterben
der Blatter gehabt habe.

Diese Fragen wurden durch eine Reihe von 31
Yersuchen an Phaseolus multiflorus, Mimosa pu-
dica und Acacia lophanta zu beantworten gesucht.
Die Yersuchsanstellung beruhte im Wesentlichen
darauf, dass Sprosse (bez. einzelne Blatter) der ge-
nannten Pflanzen im ergrunten und etiolirten Zu-
stande, unter Belassung der Yegetationspunkte
und nach Entfernen derselben, der Einwirkung der
Dunkelheit bez. kohlensaurefreier Luft ausgesetzt
wurden.

Der Einfluss dieser Behandlung. auf Lebens-
dauer und GrOsse der Blatter, auf Reizbarkeit und
periodische Bewegungen ist in einer grossen Zahl
von Tabellen niedergelegt.

Die Yersuche mit Phaseolus multiflorus ergaben,
dass im Dunkeln eine Abhangigkeit des Laub-
blattes von der Assimiiationsthatigkeit nicht in
demselben Maasse besteht, als am Licht, da sich
sowohl etiolirte, als auch schon ergrftnte Blatter
unter gilnstigen Umstanden wochenlang im Dun-
keln lebend erhalten liessen. Da Phaseolus zu un-
handlich war, um in Glocken mit kohlensaurefreier
Luft zu Yersuchen verwendet zu werden, so wur-
den die Yersuche in dieser Richtung mit Mimosa
fortgesetzt und dabei die Ergebnisse der V6cl i -
ting*schen Arbeit durchaus bestatigt. Auch an
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den entknospeten Exemplaren gingen die Bl&tter im
kohlensfiurefreien Raume rasch zu Grunde, sodass
das Absterben derselben nicht auf Nahrungs-
mangel infolge Stoffentziehung durch wachsende
'Organe zurttckgefuhrt werden konnte.

Die Versuche mit Mimosenblfittern im Dunkeln
zeigten erstens, dass die vergeilten Bl&tter unter
geeigneten Umstfinden, d. h. wenn sie der Concur-
renz anderer jugendlicher Organe entzogen waren,
die voile GrOsse der grttnen erreichten und wochen-
lang am Leben blieben. Der Tod trat erst ein, als
die ganze Pflanze StOrungen erfuhr. Sie bewiesen
zweitens, dass diese vergeilten Blatter sowohl durch
Bertthrung als durch Verletzung reizbar waren.
Die Reizbarkeit stand der bei grunen Blfittern an
Intensitfit nur wenig nach. Diese interessante
Thatsache verwerthet Verf. zu einer Erklfirung der
Dunkelstarre und findet darin eine glanzende Be-
stfitigung der Pfeffer'schen Auffassung, dass die
Dunkelstarre eine StOrung des Chlorophyllapparates
sei, welche andere StOrungen z. B. des Bewegungs-
apparates nach sich ziehe und schliesslich den Tod
der ganzen Pflanze herbeifahren kOnne. Drittens:
am Lichte erwachseneMimosenblfitter, die nach Ent-
fernung aller Knospen ins Dunkele gefahrt wurden,
behielten lfingere Zeit (14 Tage) Reizbarkeit und
periodische Bewegungen bei, sodass scheinbar ein
reichlicher Strom von Nahrstoffen die ZerstOrung
des Chlorophyllapparates im Dunkeln verzOgern
kann. Es verhalten sich aber alte und junge
Blatter im Dunkeln #verschieden. Viertens: auch
die etiolirten, im Finstern herangewachsenen
Blatter von Mimosa und Acacia lophanta zeigten j
periodische Bewegungen, welche mit denen der
am Lichte befindlichen grQnen correspondirten.
Bine genOgende Erklfirung far diese Erscheinung
liess sich bis dahin nicht geben, Verf. neigt aber
der Ansicht zu, dass eine Fortleitung des Reizes
von den normalen, dem tfiglichen Lichtwechsel
ausgesetzten Theilen der Pflanze zu den im Dun-
keln befindlichen stattfindet.

Aus den angefilhrten Versuchsresultaten ergiebt
sich, da, soweit bekannt, das am Lichte erwach- i
sene Blatt sich von dem etiolirten nur durch den J
Besitz des Chlorophyllfarbstoffes unterscheidet,
dass der Chlorophyllfarbstoff direct von
der Ass imi la t ion sthfitigkeit abhfingen
muss , w lhrend das Blatt nur indirect
v o n derselben abhfingt.

Zum Schlusse sei noch bemerkt, dass die Unter-
suchungsresultate nicht far alle Pflanzen Geltung
haben, wie Erfahrungen an OxaUsDeppei und fo-
siandra zeigten.

P. Alber t .
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Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXX. Paris 1895. I. semestre.

p. 59. Sur les cultures derob6es d'automne.
Note de M. P. Deherain.

Verf. kommt wieder auf die Verluste zu spre-
chen, die durch Versinken der Nitrate im unbe-
wachsenen Boden entstehen. So fuhren die Drain-
w&sser oft im nach der Ernte nackten Boden mehr
Nitrate weg, als im Frflhjahr als Danger darauf-
gebracht wurden, und der Werth dieser verlorenen
Nitrate ist oft gleich der Pacht far Grund und
Boden. Hieraus erklflrt sich der manchmal in durch-
lassigem Boden eintretende sch&dliche Einfluss des
Umbrechens der Unkrautdecke, wenn nicht darauf
eine Grttndungungssaat sofort folgt und es entsteht
die Frage, ob es nicht genttgen wurde, das Un-
kraut ungestSrt wachsen zu lassen. Urn dies zu
beurtheilen ist zu untersuchen, ob die Gramineen
oder die Leguminosen besser die Nitrate zuruck-
halten und welche von beiden Pflanzenarten unter-
gepflagt besser im Frtthjahr ihren Stickstoff in
Nitratform den neu ausges&eten Culturpflanzen zur
Verfttgung stellt.

Der Verf. hat schon gezeigt, dass die Gramineen
besser als Leguminosen Nitrate in ihren Wurzeln
speichern und dementsprechend ftthrte das Drain-
wasser pro Hektar aus mit Ray-Gras bestandenem
Boden 9,76 kg Salpeterstickstoff weg, aus mit
Klee bestandenem aber *15,63 kg; die Versuche
wurden in TOpfen ausgefahrt. Trotzdem hat man
es far praktisch befunden, z. B. in der Auvergne
das Unkraut umzubrechen und Wicken als Herbst-
grandangung zu bauen. Der Grund hierfiir liegt
darin, dass die untergebrachten und faulenden
Leguminosen mehr Salpeterstickstoff liefern als
Gramineen:

Salpeterstickstoff im Drainwasser aus Boden
mit Raygrasgrundungung 55,15 kg

» Klee » » » 79,59 »

Verf. halt daher dafur, dass jenes Verfahren der
Herbstgrandangung empfehlenswerth ist und be-
rechnet, dass in Frankreich dadurch auf den Ge-
treidelandereien eine der im Ganzen producirten
Stallmistmenge gleiche Dttngermenge erzeUgt
werde.

p. 110. Nouvelles recherches sur la pectase et
sur la fermentation pectique. Note de MM. G.
Bertrand et A. Mallevre.

Die Coagulation von Pektin durch das Pektase-
ferment tritt, wie Verf. neulich zeigten (Gompt.
rend. t. CXIX, p. 1012), nur bei Gegenwart von
Salzen des Calciums, Baryums oder Strontiums
ein und das entstehende Coagulum ist keine
Pektins&ure, sondern ein Erdalkalienpektat. Die
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Verf. zeigen weiter, dass die Pektase nur in neu-
traler LOsung wirkt und dass organische wie Mine-
raleauren schon in kleiner Menge die Thatigkeit
jenes Fermentes stark hemmen. Es kommen hier
schon Sfturemengen in Betracht, wie sie in den
pektasefuhrenden Frttchten zu manchen Entwicke-
lungszeiten reichlich enthalten sind. Die Saure-
wirkung wird andererseits abgeschw&cht durch
starkere Dosen von Kalksalz oder Ferment.

Fremy behauptete die Gegenwart einer unlfis-
lichen Pektase in unreifen Aepfeln etc., da hier
nicht der Saft, aber das abgepresste Fruchtfleisch
auf Pektin wirken. Verf. leugnen die Existenz
unlttslicher Pektase und erinnern zur Erkl&rung
der Beobachtungen Fremy's an die Eigenschaft
der Fermente, fest an unlttslichen KCrpern zu haf-
ten. Quitten, Birnen und Aepfel in verschiedenen
Entwickelungsstadien liefern Saft, welcher nach
S&ttigung mit Alkalien Pektin coagulirt.

Fremy behauptet weiter, die lfisliche Pektase
kftnne durch Fallen mit Alkohol unlfislich gemacht
werden, ohne ihre charakterische Eigenschaft zu
verlieren; das Wasser, rait dem die Fallung be-,
handelt wird, enthalte keine Pektase.

Dazu bemerken die Verf., dass die aus Daucus-
Saft gefftllte Pektase sich nur bei lingerer Einwir-
kung von destillirtem Wasser last und die Lfisung
dann besonders bei Zusatz von etwas Chlorcalcium
coagulirend wirkt. Letzteres wird aus dem oben
Qesagten verst&ndlich, wenn man bedqakt, dass
die Kalksalze durch den Alkohol nicht mit gefallt
werden.

p. 162. Sur quelques bacteries du Dinantien
(Culm). Note de M. B. Renault .

Verf. beschreibt aus dem Kulm von Esnost bei
Autun und der Umgebung von Regny Pflanzen-
reste, die noch weiter, wie die von van Tieghem
als von Bacillus Amylolacter angegriffen geschilder-
ten zerstfirt sind, indem auch die Holztheile ver-
schwunden sind und die Cuticula nur noch eine
Halle um einen Haufen von Bacterien bildet.
Letztere sind 12—15 \i lang, 2—2,5 p. breit, ihre
Membran ist 0,4 fi breit; die, Stabchen enthalten
meist eine Reihe von runden, I jx dicken Sporen,
die durch Querwande getrennt sind; letztere
scheinen manchmal fruher als die Aussenwand
zerstdrt zu werden, denn die Sporen sind gelegent-
lich nach dem einen Ende desSt&bchens verschoben
oder dort hinausgedr&ngt. Dieser Bacillus erinnert
also an den kleineren Bacillus megaterium.

Die Gewebe sind verschieden stark zerstOrt, bald
sind mehr Theile der Zellwand erhalten, bald das
Plasma. Trotzdem Verf. zugiebt, nicht nachweisen
zu kflnnen, dass die beschriebenen muthmaass-
lichen Bacterien die Schuld an jener Gewebezer-
stfirung tragen, nennt er die geschilderte Form

Bacillus vorax; dieselbe ware dann die alteste be-
kannte Bacterienart.

p. 165. Sur le developpement des tubes cribles
chez les Angiospermes. Note de M. Chauveaud.

Verf. giebt an, dass bei Vitis die Siebrdhren
sich direct ohne vorherige Abtrennung einer Ge-
leitzelle aus den Meristemzellen bilden und erst
spftter aber nicht immer Zellen von der Sieb-
rtthre abgeschnitten werden, die keil- oder calotten-
ffirmige Gestalt annehmen, oder der ganzen Lange
nach vom Siebrfihrengliede abgetrennt werden und
zu einer oder mehreren vorhanden sind. Es sind
dies die Geleitzellen. Die Bildung derselben erfolgt
spat in Theilen, die sich lange strecken, fruh in
solchen, die fertig gestreckt sind. Pflanzen aus
verschiedenen Gruppen der Angiospermen} zeigten
dieselbe directe Entwickelung der Siebrfihren. Beim
Roggen z. B. bilden sich die WurzeisiebrOhren
theils direct, theils indirect.

Diese Behauptung des Verf. steht also imWider-
spruch mit der herrschenden Ansicht.

p. 200. Sur les graines de Coula du Congo
francais. Note de MM. H. Lecomte et A.
Hebert.

Die ersten Proben von Coula wurden 1845
durch Aubry-Lecomte von Gaboon mitgebracht
und von B a i l l on untersucht, der darauf die Gat-
tung Coula, Familie der Olacineen grundete. Der
eine der Verf. fand im franzfisischen Congogebiet
einen Baum, auf den die Beschreibung von Ba i l -
Ion passt und der von den Scfiwarzen von Loango
Koumounou, von den M'Pongoues Coula genannt
wird. Es ist dies ein 15—20 m hoher Baum,
dessen alternirende, oberseits glanzende zugespitzte
Blatter ebenso wie die jungen Aeste rostfarben
sind. Die Lamina ist 0,16—0,2 m lang, 0,06
bis 0,07 breit. Die Bltithen gleichen denen der
Coula edulis, die wie Wallnusse aussehenden
Fruchte weichen aber von denen der eben genann-
ten Species etwas ab, wie im Original naher zu er-
sehen ist. Die Zellen des Endosperms der ess-
baren, angenehm brotartig schmeckenden Samen
sind mit Fetttropfchen gefullt. Die Schale der
Fruchte ddrfte, wegen ihrer Festigkeit, keine prak-
tische Verwendung zulassen. Die mit Benzin von
Fett befreite Samenmasse ist sehr stickstoffreich
und deshalb wohl als Danger oder Viehfutter zu
verwenden. Das Fett ist fast reines Triolein, ein
merkwtlrdiges Beispiel eines nur eine Sfture ent-
haltenden Fettes.

p. 217. Sur quelques Micrococcu^ du Stepha-
nien, terrain houiller superieur. Note de M. B.
Renault.

Verf. fand in den verkieselten Schichten dex
Umgegend von Grand'Croix, also im untersten
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Theile des » Stephanien « Gebilde, die er fur einen
2,2 (i dicken Micrococcus halt, den er als M. Guig-
nardi bezeichnet. Er beobachtet von diesem Einzel-
zellen und Theilungsstadien, die im Holz von Ca-
fatnodendron, in Wurzeln, in Samenschalen von
Rhabdocarpus subtunicatus, JRh. conicus, Ptychocar-
pus sulcatus vorkommen.

Er findet Zellen mit intakten Membranen und
daneben andere, die bis auf die Mittellamelle ihrer
Cellulosemembran beraubt Bind und den Micro-
coccus enthalten. Dieser Micrococcus greift also
vorzugsweise die Cellulosemembran an. Dagegen
findet sich auf der Mittellamelle und zwischen den
von einander getrennten Zellen ein nur 0,7—0,9 jx
dicker Micrococcus hymenophagus und Verf. glaubt,
dass dieser hauptsachlich die Mittellamelle zerstdrt.
Wirkt also letzterer a lie in, so werden die Zellen
von'einander getrennt, behalten aber noch eine
Membran, wirkt M. Guignardi, so bleibt die
Mittellamelle erhalten, wirken beide zusammen,
so findet man nur noch Plasmakorper, die zuerst
durch Gerbstoff gegen Bacterieneingriffe geschutzt,
dann aber auch von den Bacterien zerstOrt werden.
Ganz widerstandsfahig ist nur die Cuticula. Der
M. hymenophagus kommt auch im Culm von Esnost
und Koannais vor; er betheiligte sich mit dem
oben beschriebenen Bacillus vorox an der Zerstttrung
von Pflanzentheilen.

p. 220. Du mildew. Son- traitement par un
procede nouveau: le lysolage. Note de M. Louis
Sipiere.

Verf. hat mit gunstigem Erfolg Reben durch
Respritzungen mit 6/tooo Lysol in gewOhnlichem
Wasser gegen Peronospora geschfltzt und glaubt,
dass dieses Mittel auch gegen Oldium helfen wird.
Das Gemisch kostet nur 1 fr. per Hektoliter, die
Kupferkalkmischung aber 1,40 fr. Auszufflhren
waren drei Bespritzungen am 20—30. April, 1—8.
Mai, 1—8. Juni. Da die Gegcnd, in der Verf. die
Versuche machte, nicht stark unter Peronospora
zu leiden hatte, ist eine Nachprttfung. erwQnscht.
Verf. hebt auch hervor, dass durch Lysol alle an-
deren Parasiten, auch Thiere ebenfalls von der
Rebe entfernt werden.

p. 222. La maladie du Murier. Note de M. A.
p r u n e t .

Im Suden von Frankreich nimmt eine Maulbeer-
krankheit in gefahrlicher Weise zu, tlber deren
Ursache wegen der verschiedenen Form, in der
die Krankheit auftritt, noch viel Confusion herrscht.
Der Verf. glaubt aber, dass die Krankheit, die
der Chytridiose der Rebe in der Art des Auftretens
sehr ahnlich ist, auch von einer Chytridiacee ver-
ursacht wird. Diese Maulbeerkrankheit zeigt sich
darin, dass die einjahrigen Zweige braune oder
schwarze 0,5—2 mm grosse Pusteln bekommen,

die gewdhnlich mit den Lenticellen correspondiren;
oder diese Zweige zeigen verschieden grosse,
braune bis schwarze Flecken, die Risse bekommen
und unter denen das Gewebe abgestorben ist, wo-
mit Korkbildung einhergeht. Die Spitzen der
Zweige kOnnen dabei ganz vertrocknen. Die
Blatter kOnnen unter dem Einfluss der Krankheit
gelb werden und ganz oder theilweise vertrocknen
oder sie bleiben gran, bekommen aber unregel-
massige braune Flecken, die gewOhnlich an der
Oberseite beginnen und bis zur Unterseite durch-
dringen. Die Flecken breiten sich aus und ver-
schmelzen. Oder die Lamina wird an den Randern
und zwischen den Hauptnerven gelb. Die braunen
oder gelben Blatttheile vertrocknen dann. Der
Blattstiel und die Hauptnerven kOnnen dieselben
Pusteln und Flecken wie die Zweige bekommen.
Je nach dem Maasse dieser Eingriffe kOnnen die
Blatter ihre normale GrOsse behalten oder kleiner
werden, sich krtimmen etc.

Alle diese Erscheinungsftrmen der Krankheit
brauchen nicht zusammen vorzukommen und da-
raus resultirt, dass die Symptome in den Einzel-
fallen sehr verschieden sein kOnnen. Immer aber
erinnern diese Symptome sehr an die der Chytri-
dienkrankheit der Rebe (gelivure auf dem Holze,
brunissure, Chlorose auf den Blattern). Die Maul-
beerchytridienkrankheit erscheint im Mai bis Juli,
kann sich in aufeinanderfolgenden Jahren wieder-
holen und schwacht den Baum entweder wenig
oder schwer. Im letzteren Falle werden die Triebe
schwachlich, die Blatter fallen fruhzeitig ab, im
Stamm, den Aesten oder Wurzeln werden Gewebe-
stellen braun, die Aeste vertrocknen dann, die
Wurzeln faulen und der Baum stirbt in wenig
Jahren. Die Chytridienkrankheit des Maulbeer-
baumes wird, wie die der Rebe von einem Clado-
chytrium verursacht; ob das einstweilen so zu nen-
nende C. Mori mit dem C. vilicolum identisch ist,
bleibt dahingestellt. Hinsichtlich der Vertheilung
in den Organen, der Entwickelung und der biolo-
gischen Beziehungen mit dem Wirth gleichen sie
sich vOllig. Wie bei den Reben ist das Cladochy-
trium bei Morus durch Eisensulfat (20—40#) zu
bekampfen; man bestreicht mit dieser Lttsung die
Schnittwunden gleich nach dem Schneiden, weiter
die Stamme und Aeste und bringt sie auch an den
Fuss der Baume; ausserdem wird gut gedungt und
das Entblattern der Baume unterlassen, bis sie
wieder kraftig geworden sind. Das Bestreichen der
Schnittflachen, das Dungen und die Bodenbearbei-
tung sind auch als Vorbeugungsmaassregeln an-
zuwenden.

p. 245. Etat actuel des etudes sur la vegetation
des colonies fran^aises et des pays de protectorat
franc ais. Note de M. Ed. Bureau.
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Yerf. giebt eine Uebersicht der Bearbeitungen
der Floren der verschiedenen franzSsischen Colo-
hialbesitzungen. Diese Monographien, die theil-
weise schon erschienen Bind, grunden sich meist
auf das Studium des Herbariums des Museums und
Verf. fubrt an, von wem die betreffenden Samm-
lungen herrtthren und welche Localit&ten noch
genauer floristisch zu erforscben sind.

p. 266. Sur la laccase et sur le pouvoir oxydant
de cette diastase. Note de M. G. Bertrand.

Verf. hat neulich (Compt. rend. t. CXVIII,
p. 1215) gezeigt, dass der Milchsaft des tonkine-
sischen Lackbaumes dadurch zu Lack wird, dass
das in dem Saft enthaltene Laccol unter dem Ein-
flu88 eines Fermentes der Laccase sich oxydirt.
Er fand nun weiter, dass das Laccol viel schneller
und umfassender sich bei Gegenwart der Laccase
oxydirt und dass dieses Ferment auf dem Laccol
nahestehende KOrper, besonders Hydrochinon und
Pyrogallol, ebenso wirkt. Eine solche Wirkung
eines Fermentes stellt vielleicht eine der Pnanzen-
athmung sehr fthnliches Ph&nomen dar und zur
Stutze dieser Hypothese fiihrt Verf. an, dass die
Laccase sich in vielen Pflanzen findet und auf in
Pflanzen vorkommende Ktirper wie Gallussaure
und Tannin auch wie oben besprochen wirkt.

(Fortsetzung folgt.)

Behrens, W. J., Lehrbuch der allge-
meinen Botanik. Fiinfte, durchgesehene
Auflage. Braunschweig, H. Bruhn. 1894.
8. 350 S. m. 411 Holzschn.

Die alteren Auflagen dieses Lehrbuches sind
bekannt. An der vorliegenden kann ich einen
wesentlichen Unterschied von der vorhergegangenen
nicht entdecken. DieFigur 328 stellt die behoften
Tupfel von Taxus immer noch ohne Schliesshaut
und Torus dar — nur in III ist erstere gezeich-
net, —Fig. 356 giebt wie fruher von dem Durch-
schnitt durch Epidermis und einen Theil des jun-
gen Fruchtknotens von Agapanthus eine SpaltOff-
nungsabbildung, w&hrend daneben in 355 die
Spalt&ffnungen vom Leucoium-Blsitt in der F1&chen-
ansicht dargestellt sind. Es w&re wohl passender
gewesen, gerade diese letzteren, welche ausge-
zeichnet schOn zur Demonstration sich eignen,
auch im Durchschnitt abzubilden. Die »Biologie «
beschaftigt sich nur mit den Blumen und den Ver-
breitungsmitteln der Fruchte und Samen. Alle
neueren Ergebnisse fiber die Biologie der Blatter,
die sicherlich anregend genug sind, werden mit
Stillschweigen fibergaugen.

Kienitz-Gerloff .
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p. 275. Influence de T6tat climaterique sur la
croissance des arbres. Note de M. timile Mer.

Verf. stellt fest, dass abnonnes Sommerwetter
merklichenEinfluss auf das Wachsthum der Nadel-
holzbaume hat. 1888 war der Juli und ein Theil
de& August kilhl und nebelig in den Hoch-Vogesen.
In diesem Jahre trieben die Tannen und Fichten
am Stamme und den Zweigen viel ktLrzere Verlftn-
gerungssprosse und wuchsen weniger wie sonst in
die Dicke. An Edeltannen der Forsten von Ge-
rardmer undRemiremont wurde weiter Sprosslftnge
und Dickenzuwachs derselben Exemplare in dem
oben erwahnten Jahre 1888 und dem sehr trocknen
Jahre 1893*verglichen und Folgendes gefunden:

1. Das Wachsthum war in 1893 verlangsamt und
fcwar natttrlich an steilen Sildhftngen starker.

2. Der Dickenzuwachs war nur */a—% des M i t"
tels aus den letzten zehn Jahren. Die Sprosslfinge
achwankte zwischen »/3—

lU d e s genannten Mittels.
3. Diesen Einfluss des Wetters zeigte der obere

Theil des Stammes weniger, wie die Basis, und be-
sonders weniger wie die Mitte.

4. Die Wachsthumshemmung in 1888 war ge-
ringer wie in 1893 und bezog sich hauptsachlich
auf das Dickenwachsthum.

5. MancheLaubbaume trieben in 1888 und 1893
kttrzere Sprosse; vielleicht ist dies bei den meisten
der Fall.

Der Einfluss der Trockenheit wird verschieden
sein je nach der Jahreszeit, in der sie auftritt; im
Anfang der Vegetationsperiode wird sie mehr auf
das H5henwachsthum, am Ende mehr auf das
Dickenwachsthum wirken. Entgegengesetztes, aber
zu verschiedenen Jahreszeiten auftretendes Wetter
kann daher denselben Erfolg haben; so hemmte

der nasse Sommer 1888 ebenso wie das heisse
Wetter im FrQhjahr und Frtthsommer 1893 in
gleicher Weise das Dickenwachsthum.

p. 288. Sur la presence de l'alumine dans les
plantes et sur sa repartition. Note de MM. Ber -
thelot et G. Andre.

Da die Anwesenheit von Aluminium in den
Pflanzen geleugnet wurde, theilen die Verf. mit,
dass sie in Luzernewurzeln 0 , 5 # Al, in solchen
von Convolvulus §,1, in denen von Taraxacum 0,12,
in Blattern der Lupine 0,037, in denen der Linde
0,0025# der bei 110° getrockneten Substanz
fanden. Das Aluminium war in der Luzerne in
ahnlicher Menge wie die anderen Basen vorhanden
und kam zusammen mit Phosphors&ure vor. Das
Aluminium wird offenbar gleich in den Wurzeln
festgehalten, denn die Blatter enthielten, wie die
angegebenen Zahlen zeigen, fast Nichts da von.
Das Aluminium wie sein Phosphat kann fibrigens
durch Citronensaure, Weinsaure und andere Sauren
in Ldsung gehalten werden.

p. 328. Plurality des chlorophylles. Deuxieme
chlorophylle isolee dans la luzerne. Note de M. A.
Etard.

Verf. hat frfiher gezeigt, dass in den Blattern
derselben Phanerogamenspecies verschiedene grtlne
Farbstoffe vorkommen, die zusammen oder mit
gelben Farbstoffen gemengt, das Chlorophyll dar-
stellen. Eine oder mehrere der Componenten dieses
Gemisches werden durch die verschiedenen chemi-
)chen EingrifFe unabsichtlich entfernt und deshalb
sind die aus verschiedenen Pflanzen erhaltenen
Chlorophylle mehr oder minder blau, grfln oder
gelb gefarbt. Das Vorhandensein des Chlorphyll-
spectrums ist nach Verf. auch kein Beweis far die
Reinheit des Productes, dem sehr wohl noch Fett,
Wachs oder Eztractstoffe beigemengt sein kdnnen.
Ausserdem fand Verf., dass in schmelzendem Kali
oder SO4 H2 gelOstes Chlorophyll zu braunen Massen



347 348

wird, die gefallt und wieder gelOst noch die rothe
Fluorescenz und die charakteristische Absorption
des Chlorophylls bewahren. Verf. nimmt daher in
der grunen Substanz der Blatter einen sehr stabilen
Kern an, dem die erw&hnte Absorption eigen ist
und um den sich andere KOrper, je nach den Er-
n&hrungsbedurfnissen, mehr oder minder dauernd
gruppiren, wodurch dann die in ihren Eigenschaften
verschiedenen Chlorophylle entstehen. Der erw&hnte
sonst sehr best&ndige Kern des grunen Farbstoffes
ist gegen Licht sehr unbest&ndig, was nicht iiber-
raschend ist, da das Chlorophyll ja schnelle chemi-
sche Umsetzungen unter dem Einfluss der Licht-
strahlen zu besorgen hat.

Fruher hat Verf. schon mit Halfe einer besonderen
Methode (Compt. rend. t. CXIV p. 1116) aus dem
Schwefelkohlenstoffextract der Luzerne das Medi-
cagophyll a dargestellt (Compt. rend. t.CXIXp.289)
und beschreibt nun ein Chlorophyll aus dem Aiko-
holextract derselben Pflanze. Wenn man die Lu-
zernenbl&tter mit Schwefelkohlenstoff extrahirt hat
und sie dann bis zur Entf&rbung mit heissem Al-
kohol beha'ndelt, so bekommt man eine grune
Masse, die durch Behandlung mit Pentan von den
den Fetten n&her stehenden Substanzen befreit
wird. Aus dem Uebrigen wird mit Aether das
Medicagophyll [3 gewonnen und zwar 1,08 # des
trockenen Blattes, eine schOn grane, stark fcrbende,
in Pentan unlOsliche Substanz, die eigenthumlich
riecht und an der Luft zu einer zwischen den Fin-
gem plastisch werdenden Masse eintrocknet und
mit Wasser eine Emulsion bildet. Silbernitrat re-
ducirt dieser KOrper und scheint also Aldehydnatur
zu haben.

W&hrend das Medicagophyll a die Formel
C2SH45NO4 hat, ist das Medicagophyll f) nach der
Formel C42H63NO14 zusammengesetzt.

Der Verf. glaubt, dass die Bildung verschiedener
Producte in den Pflanzen verschiedenen Chloro-
phyllen zukommt. So sollen mit Httlfe der in
Pentan lOslichen Chlorophylle die atherischen und
fetten Oele gebildet werden, w&hrend dieinKohlen-
wasserstoffen unlOslichen mit Wasser schon misch-
baren, sehr sauerstoffreichen zur Bildung der
Kohlehydrate; Gerbstoffe, Extractivstoffe dienen.

Bemerkenswerth ist, dass in dieser ununter-
brochenen Kette von Chlorophyllen immer die re-
ducirende Aldehydeigenschaft vorkommt oder sehr
wenig bestandige, zu chemischen Umsetzungen be-
sonders geeignete KOrper vorkommen.

p. 355. Sur la plurality des chlorophylle8. Re-
marques a propos de la Note de M. fitard; par
M. Arm. Gaut ier .
• Der Verf. bemerkt zu der vorstehenden Notiz
von Etard, dass er schon 1877 bemerkt habe,
rtass das Chlorophyll des Spinats, welches er kry-

stallisirt erhielt, durch seine Armuth an Stickstoff,
seinen grQsseren Reichthum an Sauerstoff und an-
dere Eigenschaften besonders von dem der Gra-
mineen abweiche. Ausgehend von dieser Beobach-
tung habe er festgestellt, dass es eine ganze Reiho
von Chlorophyllfarbstoffen gebe, dass dieselben
krystallisiren, dass die Krystalle eisenfrei sind, aber
Phosphor und Magnesium in organischer Verbin-
dung enthalten und lOslich in Schwefelkohlenstoff
und Aether sind. 1886 habe er dann festgestellt,
dass das Hauptchlorophyll des Roggens die Formel
CJO H49 N2 O3 hat, dass das des Spinates die Formel
C40H64N2O4 hat, w&hrend nach Morot das der
Malve C18 H20 N2 O3 hat. Die Acotylen und spe-
ciell Aspidium filix mas haben ein ganz anderes
Chlorophyll, welches so lichtempfindlich ist, dass
es sich w&hrend des Extrahirens zu einer braunen
Masse oxydirt. Dies erkl&rt, wie diese Pflanzen
im Halbdunkel leben und assimiliren kOnnen. Bei
den Algen sind j a sogar braune und rothe Farbstoffc
vorhanden, die bei der Assimilation mitwirken.

p. 370. Sur l'oxydation du tanin de la pomme
a cidre. Note de M. L. Lindet .

Verf. hat schon fruher vermuthungsweise aus-
gesprochen, dass die mit Tanninoxydation in Zu-
sammenhang stehende Dunkelf&rbung des Apfel-
saftes auf einer Fermentwirkung beruhe, und wird
durch die Mittheilung Bertrand's aber die Laccase
(s. oben) darin best&rkt.

Unter einer mit Quecksilber abgesperrten Glocke
f&rben sich zerschnittene oder zerriebene Aepfel
oder Saft derselben roth unter Sauerstoffabsorption
und Kohlens&ureproduction, auch wenn der Saft
durch Porzellan filtrirt oder ihm Senfftl zugesetzt
wurde. Organismen wirken hier also nicht mit.
Andere Antiseptica, wie Salicyls&ure und Chloro-
form, hemmen die Oxydation, Quecksilbersalze
bringen sie ganz zum Stillstand. Es ist bekannt,
dass sich diese KOrper ebenso gegenuber anderen
Fermenten verhalten. Chloroform macht sie leicht
unlOslich, Quecksilbersalze fallen sie. Aenderungen
in der Reaction des Apfelsaftes wirken wie auf die
Thatigkeit anderer Fermente auch auf die Oxydation
des Apfelsaftes.

Gekochter Apfelsaft verfarbt sich nicht und be-
wirkt keinen Gasaustausch, offenbar weil das Fer-
ment durch die Hitze zerstOrt wurde. Setzt man
aber zu gekochtem Apfelsaft die aus Apfelsaft
durch Alkohol erhaltene F&llung, so fritt Oxydation
ein. Ein durch Auspumpen von Luft befreiter
Apfel liefert in Alkohol zerdruckt einen nur
schwach gelblich gef&rbten Saft, der sich an der
Luft nicht verfarbt, weil der Alkohol das Ferment
unlOslich macht.

Pyrogallol oxydirt sich bei Gegen wart von Apfel*
saft und giebt Purpurogallin, w&hrend der gekochte
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und mit Pyrogallussfture versetzte Saft sich auch
im Luftstrom nicht verfftrbt.

Fermente werden momentan unlOslich auf den
KOrpern, auf die sie wirken; ebenso wirkt das in
Hede stehende Ferment auf Tannin, denn wenn
manApfelscheiben mit kochendemWasser wftscht,
bis sie keine Reaction mit Eisensalzen mehr geben,
f&rben sie sich an der Luft doch roth. .

Die Existenz eines solchen Fermentes erklart die
Geschwindigkeit der Verfftrbung desApfelfleisches.
Die in getrennten Zellen vorhandenen KOrper Tan-
nin und Ferment treffen zusammen, sobald die
Zellen geOffnet werden, und die Oxydation beginnt
zunftchst auf Kosten der in den Intercellularen
enthaltenen Luft. Deshalb tritt die Verf&rbung
auch im Innern des Apfelgewebes ein, wenn z. B.
der Apfel gedruckt wird.

Zu untersuchen bleibt, ob dieses Ferment direct
die Oxydation bewirkt oder das Tannin in leichter
oxydirbare K6rper spaltet.

p. 374. Sur les graines de Moabi. Note de
MM. H. Lecomte et A. Hebert.

Im franzOsischen Kongogebiet und zwar im
Xhale von Kouilou und zwischen Loango und
Brazzaville kommt ein bis 3 m dicker und bei bis
zu 30 m erst verzweigter Baum vor, dessen Rinde
Guttapercha liefert und der nach Blftttern und
Frachten von BailloneUa verschieden ist, sich von
Tieghemella Heckelii sich aber nur in der Form der
Frttchte etwas unterscheidet. Die Samen dieses
Baumes enthalten einen Embryo mit zwei fleischi-
gen fettreichen Cotyledonen. Der durch Benzin
vom Fett befreite Ruckatand enthielt trocken
^ , 8 1 ^ stickstoffhaltige Substanzen oder 2 ,05#
Stickstoff, wtLrde also ein gutes Futtermittel sein.
Das in den Cotyledonen enthaltene Fett enth&lt
einen Theil, der zwischen Myristin- und Palmitin-
saure steht, aber wahrscheinlich ein Gemisch ist
und einen anderen, der wohl ein Gemisch aus
Palmitin-, Stearin- und vielleicht Margarins&ure ist.

p. 467. La protophylline naturelle et la proto-
phylline artificielle. Note de M. C. Timiriazeff.

Monteverde beschrieb neuerdingsals einneues
Chlorophyllderivat das Protochlorophyll, aus dem
teim Ergrttnen etiolirter Pflanzen das Chlorophyll
entstehe. Verf. zeigt, dass dieses Protochlorophyll
identisch sei mit dem Protophyllin, welches er in
etiolirten Pflanzen fand (Compt. rend. 1886). Er
erhielt aus ChlorophylUOsungen mit Zink- und
Essigsfture ein ungefftrbtes oder bei stfirkerer Con-
centration strohgelbes bis rothes Derivat des Chloro-
phylls, dem das charakteristische Absorptionsband I
fehlte, aber ein deutliches Band II eigen ist. Dieses
Protophyllin oxydirt sich am Licht fast sofort zu
Chlorophyll. Da das Ergrflnen etiolirter Pflanzen

h Dementieff ein Oxydationsprocess ist, so

schloss Verf., dass jene Pflanzen dasselbe Proto-
phyllin enthielten, welches er durch Reduction des
Chlorophylls erhielt. Schliesslich fand Verf. auch
wirklich in etiolirten Pflanzen, von denen das Licht
mit aussergewOhnlicher Vorsicht abgeschlossen
worden war, Protophyllin, welches nur Band II
zeigte. So wie die Pflanze dann dem Lichte aus-
gesetzt wurde, liess sich spektroskopisch sofort die
Umwandlung des Protophyllins in Chlorophyll
nachweisen.

Der Verf. zeigt nun nfther, dass die Eigenschaften
seines und des von Monteverde dargestellten
Protophyllins dieselben sind und dass einige, von
Monteverde hervorgehobene, vermeintliche Unter-
schiede in Wahrheit keine sind.

Auf einen Punkt geht Verf. aber noch ntther
ein. Das nattlrliche Protophyllin oxydirt sich, wie
gesagt, am Lichte sofort; in alkoholischen LOsungen
gelang dies aber nicht, bis Fauvelle alkoholische
Extracts etiolirter Pflanzen zum ErgrQnen bringen
konnte.

p. 514. Recherches sur les exigences de la
Vigne. Note de M. A. Muntz.

Der Verf. untersucht, wieviel Nfthrstoffe die
Reben verschiedener franzOsischer Hauptweinbau-
gebiete verbrauchen und ein wie grosser Nfthrstcff-
consum in den einzelnen Gegenden auf den Hekto-
liter producirten Wein kommt. Es ergiebt sich,
dass ttberall viel mehr Stickstoff und Kali als
Phosphorsfture von den Reben verbraucht werden.
Besonders braucht die Rebe viel Stickstoff und der
Einfluss der Stickstoffdttnger ist sehr merklich. Im
Midi braucht die Rebe mehr Stickstoff als Kali, in
nOrdlicheren Gegenden wird umgekehrt mehr Kali
gebraucht. Die Ertrftge schwanken ftusserst stark.
Im Midi geben die in Sand gepflanzten oder durch
Ueberschwemmung gegen Reblaus geschtitzten Re-
ben 150—300 Hektoliter per Hektar; die auf
amerikanischer Unterlage gepfropften, in der Ebene
cultivirten Reben geben 100—150 Hektoliter. Da-
gegen geben die Reben im Medoc, Burgund, der
Champagne selten mehr als 20 Hektoliter. Trotz-
dem braucht die Rebe im Suden nicht wesentlich
mehr Nfthrstoffe als die in nOrdlicheren Gegenden.
Die per Hektoliter Wein verbrauchte Menge der
Nfthrstoffe ist also in nOrdlichen Gegenden drei bis
vier Mai grosser als im Stiden.

p. 517. Sur les partitions anormales des fou-
geres. Note de M. Adrien Guebhard.

Verf. hat frtiher (Compt. rend. 1889) die Ansicht
vertreten, dass rein zuf&llige, ftussere und vortiber-
gehende Ursachen gelegentlich an einem Orte bei
Individuen verschiedener Species anormale Thei-
lungen derBlattspreite verursachen, wfthrend Ber-
gev in der Ansicht ist, dass hier ein angeborenes
Theilungsbedarfniss alsResultat einer inneren und
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rein physiologischen Kraft im Spiele 1st. Verf.
bringt nun neueDaten zumBeweise seiner Ansicht.
£r beobachtet Jahre lang eine Lippia citriodora
Knuth., deren junge Blatter jedes Jahr von einer
Larve an den R&ndern zerbissen werden; die Folge
davon ist aber nur wenn dann bald starker Regen
eintritt die Bildung einer Menge zweigespaltener
Blatter. Nimmt man nun statt der Larve einen
mikroskopisch kleinen Parasiten an, so versteht
man, warum man in manchen Jahren stellenweise
Individuen verschiedener Species mit getheilten
Blattern findet. Solche Beispiele fahrt er von
Asplenium trichomanes und Ceterach officinarum
unter Beigabe von Abbildungen an. Eine der Ur-
sachen wenigstens, die bei den Farnen die physio-
logische innere Ursache der Blattausbreitung ab-
andert, muss demnach &usserlich, local und
zufallig sein.

p. 526. Sur les pertes d'azote entraine par les
eaux d'infiltration. Note de M. Schloesing.

Verf. untersucht verschiedene Fluss- und Bach-
wasser, um dadurch einen Anhalt darttber zu ge-
winnen, wieviel StickstofF durch das Wasser dem
Boden entftthrt wird. Far das Becken der Seine
berechnet ci aus seinen Zahlen, dass der Boden
per Hektar und Jahr 2,8—5,6kgStickstoff verliert,
welche Zahl nach dem Verh&ltniss der Wald- und
Wiesenflachen zu den bearbeiteten Bodenflachen
entsprechend zu erhdhen ist, da nur aus bearbeite-
tem Boden das Wasser betr&chtliche Mengen Sal-
peter entfuhrt. Die angegebenen Zahlen sind viel
geringer, als sie die vorhandenen Drainagewasser-
analysen annehmen liessen; die vom Verf. gefun-
denen Stickstoffverluste wiiiden in ein bis zwei
Monaten durch die Absorption des Ammoniaks
der Luft durch feuchte, unbestandene Erde ausge-
glichen. Die Stickstoffverluste durch Filtrations-
wasser sind also nicht. so gross, wie andere
Autoren annehmen. Sie sind auch auf verschie-
denen Feldern sehr verschieden, da die Nitrification
stark oder schwach, je nach demGehaltdesBodens
an organischer Substanz, ist, der Stickstoffverlust
ist also wie eine Steuer, die mit der Gate des
Bodens wflchst.

p. 570. Sur la structure et les affinites des Mi-
crosporon. Note de M. Paul Vui l l emin .

Microsporon wurde von Gruby zuerst als ein
runder, manchmal einen knospenartigen Auswuchs
tragender, Kftrper charakterisirt, woraus manche
Autoren schlossen ,4&ass diese Gattung nicht deut-
lich von Saceharomyees getrennt sei, wflhrend
Andere fadige Arten wie M. furfur und if. minu-
tissimum auch zu Microsporon zogen. Verf. unter-
sucht die von Rivolta beschriebene Form Micro-
sporon vulgare, die Vidal Torula vulgar is nannte.

Die Zellmembran dieser Form ist an der Spitze

zu einem calottenfttrmigen, sehr dttnnen und dehn-
baren Stack reducirt, w&hrend die Membran selbst
in dem Streifen, wo sie an diese Calotte stOsst,
am festesten ist und iiberdies durch drei bis vier
Langsstreifen ver&t&rkt wird. Die Membran tragt
unten und an den Seiten Tttpfel (ponctuations).
Im Plasma findet sich eine pulsirende Vacuole und
ein Kern. Die oben genannte angeblich hefe-
ahnliche Sprossung des Microsporon entsteht nach
Verf. nur dadurch, dass das Plasma das erw&hnte
dtinne Membranstack hervortreibt und dass dieser
»Bruch« sich unter dem Druck der pulsirenden
Vacuole kugelfdrmig abrundet. Die Vennehrung
des Microsporon durch Theilung wird durch eine
vielleicht indirecte Kerntheilung eingeleitet, dann
entstehen durch wiederholte Theilung 2—40 innere
Sprosse und dieser Vorgang wiederholt sich
manchmal in den noch in der Mutterzelle tein-
geschlossenen Tochterzellen. Zwischen den
Tochterzellen befindet sich Plasma, von dem aus
Pseudopodien durch die erweitevten Poren der
Mutterzellmembran hindurch nach aussen gehen.
Diese Pseudopodien stammen vom peripheren
Plasma, wahrend das centrale die Tochterzellen
gab.

Microsporon besitzt auch eine isogame Befruch-
tung, wobei zwei kleine Individuen copuliren und
wahrscheinlich der Inhalt des einen in das andere
aberfliesst.

Demnach ahnelt dieses Microsporon Saceharo-
myees in keiner Weise und erinnert, trotzdem es
keine Geisseln und kein Chlorophyll besitzt, mehr
an die Coenobieen unter den Algen, da es isogame
Befruchtung, Pseudopodien, pulsirende Vacuole
und eine der der genannten Algengruppe ahnliche
Art der Colonienbildung besitzt. Die Micro-
sporeen halt Verf. fttr eine neue Reihe der Phyco-
myceten, die sich von den Coenobieen, wie
Saprolegnia von den Siphoneen ableiten, wie Ento-
mopfithora von den Conjugaten. Von der so cha-
rakterisirten Gattung Microsporon sind aber die
fadigen Formen auszuschliessen.

Microsporon vulgare l&sst sich auf feucht ge-
haltenen Epidermisschuppen in vitro gut cultiviren
und war nach drei Monaten noch in lebhafter
Theilung begriffen. Die Vermehrung ist aber am
lebhaftesten in Contact mit den Zellen neu sich
bildender Flecken der Ptyriasis. Microsporon
scheint danach facultativ parasitises zu sein; die
Pseudopodien kOnnen wohl als Haustorien funk-
tioniren.

p. 635. La production du vin et l'utilisation
des principes fertilisantes par la Vigne. Note de
M. A. Muntz.

Oben (p. 514) filhrte Verf. aus, dass Reben, die
grosse Ertr&ge liefern, nicht merklich mehr Danger-
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bestandtheile brauchen, ah solche von geringem
Ertrag. Es kommt dies daher, dass jene Dtinger-
bestandtheile sich nur zum kleinen Theile in der
Traube, meist in Holz und Blattern anhaufen. Die
Production an Blattern und Reben hat daher einen
bedeutenden Einfluss auf das Nahrstoffbedfirfniss
der Rebe. Das producirte Gewicht an Blattern
und Reben hangt mit der producirten Mostmenge
nicht, wohl aber mit der Natur des Bodens und
der Stockzahl per Flacheneinheit zusammen.

Folgende Zahlen aus demselben Ort der Cham-
pagne zeigen, wie unabhSngig der NShrstoff-
verbrauch von der pToducirten Mostmenge ist:

Wein Nahrstoffverbrauch in Kilo
per Hektar per Hektar

Stickstoff Phosphorsfiure Kali
1892 G,5Hektol. 37 11 41
1893 55,6 » 41 11,5 51

Nur das Kali, welches sich in erheblicher Menge
im Moste findet, zeigt also eine bedeutendere Dif-
ferenz in den beiden Jahren.

Da die flbrigen Rebenbestandtheile im Wesent-
lichen wieder in den Boden kommen, werden nur
durch den verkauften Wein dem Boden Stoffe ent-
zogen, aber nach dem Obengesagten nur in sehr
kleiner Menge. Trotzdem giebt die Rebe und be-
sonders die in den besseren Lagen mit im All-
gemeinen mageren Boden nur gute ErtrSge bei
reichlicher Diingung; zu erw&hnen ist hier auch,
*tss die Amerikanerreben viel grdssere Anspruche
an den Boden stellen, wie die europ&ischen.
Andererseits hat Verf. gezeigt, dass ein Hektoliter
Wein aus einer Qualitatslage einem grOsseren
Nahrstoffverbrauch der Rebe entspricht, als ein
solcher aus einer sehr ertragsreichen Lage. Dies
erkl&rt sich theils aus dem Gesagten, theils aucb
aus der Zusammensetzung des Weines selbst.
Bessere Weine aus dem Westen und Osten von
Frankreich sind viel reicher an Stickstoff und
Phosphorsaure, wie die aus dem Quantitatsgebiet
d Midi und Verf. hofft hier eine Handhabe zur

wiemiscnen umersuci
Weine zu erhalten.

l U U g UCDB

Stickstoff

Rothwein Midi
• Burgund
» Medoc
» St. Emilion

Weiaswein Midi
• Burgund
» Sauternes
0 Champagne

g
0,278
0,768
0,381
0,435

0,129
0,509
0,265
0,233

Im Liter
Phosphorsfiure

g
0,203
0,369
0,333
0,320

0,157
0,186
0,347
0,168

Kali
g

1,150
1,180
1,646
1,670
0,847
0,677
0,890
0,612
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p. 647. Recherches histologiques sur le devc-
loppement des Mucorinees. Note de M. Maurice
Leger.

Im Anschluss an seine zusammen mit D a n -
geard unternommenen Studien aber die Structur
der Mucorineen (Comptes rend. 1894. I.) hat Verf.
eine Reihe von Gattungen dieser Familie weiter
gepraft und gefunden, dass bei alien jungen Indi-
viduen das Mycel und die Sporangienschlauche
lackenlos von dichtem Plasma erfttllt sind, in
welches die Kerne eingelagert sind. In Form von
Wandstreifen ist das Plasma erst in ftlteren Indi-
viduen angeordnet. Die Kerne in jungen, Faden
und in den Sporen besitzen einen runden Nucleo-
lus, der von Cytoplasma und Membran umgeben
ist; in den alteren Faden und der Columella bleibt
von diesen Kernen nur der Nucleolus tibrig. Die
Entwickelung der Chlamydospore von Muoor race-
mows beschreibt Verfasser folgendermaassen: Im
Verlauf junger Faden entsteben kleine Plasma-
anhaufungen, die 7—25 Kerne enthalten. Dann
grenzt sich die Chlamydospore durch Wande ab,
die Wand verdickt sich, im Innern bildet sich Oel.
Dieselbe Entwickelung zeigen Zygo- und Sporan-
giosporen. Die Mucorineen machen also in alien
ihren Theilen eine auffallend analoge Entwickelung
durch.

(Fortsetsung folgt.)

Klebahn, H., Gasvacuolen, ein Be-
standtheil der Zellen der wasser-
bluthebildenden Fhycochromaceen.
(Separatabdruck aus Flora oder allgemeine botan.

Zeitung. 1895. Heft 1. 42 S. m. 1 Taf.)
Nach einer einleitenden Besprechung der Ur-

sachen des Schwebens der Planktonalgen erfolgt
eine Beschreibung der Gloiotrichia echinulataf die
zu der vorliegenden Abhandlung das Hauptmaterial
lieferte. Bei der Untersuchung stellte es sich heraus,
dass die von P. Richter beschriebenen und fttr
Schwefel angesehenen, rothen InhaltskOrperchen der
Alge gegen die angewendeten Reagentien sich so
eigenartig verhielten, dass sie umnOglich aus
Schwefel bestehen konnten. So wurden sie durch
Alkohol,Salzsaure, Essigsaure, Pikrinsaure, Chrom-
saure, Glycerin, sowie endlich durch Druck zum
Verschwinden gebracht, wahxend sie durch Kalk-
wasser, Ammoniak, Jodjodkftum, Sublimat und
1 % Osmiumsaure wenig oder gar keine Ver&nde-
rung erfuhren.

Die chemische Untersuchung auf freien Schwefel,
deren Gang ausfQhrlich angegeben ist, ergab ein
negatives Resultat, so dass die fraglichen KOrper-
chen wohl nicht langer als Schwefel anzusehen
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sind. Nachdem die Frage nach dieser Richtung
hin erledigt war, handelte es sich darum, die wahre
Natur der rothen KOrperchen ausfindig zu machen.
Das optische Verhalten, sowie die Unempfindlich-
keit gegen Osmiums&ure bewiesen, dass keine 6l-
artigen Stofle vorlagen. Plasmolysirungsversuche,
die ergebnisslos verliefen, ferner die Widerstands-
fchigkeit gegen Trocknen und Erhitzen liessen
deutlich erkennen, dass keine w&sserigen LOsungen
vorlagen, und da das Verschwinden durch Druck
alle festen KOrper ausscbloss, so lag die Vermu-
thung nahe7 dass man es hier mit gasfflrmigen
KOrpern zu thun habe.

Zum directen Nachweise der Natur der erw&hn-
ten Gebilde als Gasvacuolen dienten 1. Eintrock-
nungsversuche. 2. Die Yacuolen wurden durch
Alkohol und verfltissigtes Phenol in derselben
Weise wie Luftblftschen absorbirt. 3. Druckver-
suche. Durch einen kurzen energischen Druck auf
das Deckglas konnte das Gas ausgepresst werden.
Aus unausgekochtem Wasser und anderen Fltlssig-
keiten liessen sich zwar auch kleine Gasblftschen
von l&nglicher Gestalt auspressen, dieselben waren
aber leicht durch einen nachfolgenden sanften
Druck wieder zum Verschwinden zu bringen, ein
Verhalten, welches sie von dem des ausgepressten
Vacuolengases unterschied. 4. Winzige Luft-
blasen botcn genau dieselben optischen Erschei-
nungen dar, wie die Gasvacuolen. 5. Wurden die
Gasvacuolen durch Reagentien zum Schwinden ge-
bracht, so verlor die Alge gleichzeitig auch ihre
Schwimmfahigkeit, dieselbe blieb aber erhalten,
wenn die Alge durch solche Reagentien abgetOdtet
wurde, welche die Gasvacuolen nicht zerstdrten.
— Ein anderer Beweis lag in folgendem Versuche:
Die Algen wurden in eine Flasche mit Wasser ge-
bracht und ein Kork so aufgesetzt, dass sich keine
Luft zwischen ihm und dem Wasser befand. Da-
rauf wurde durch starkes Anpressen des Korkes
auf das Wasser ein Druck ausgedbt und der Erfolg
war, dass sSmmtliche vorher an der Oberfl&che
schwimmenden Gloiotric/tiakugeln zuBoden sanken.
Die mikroskopische Untersuchung lehrte, dass die
Gasvacuolen durch den Druck zum Schwinden ge-
bracht waren.

Ueber die Natur des Gases liess sich bis dahin
nichts feststellen. In den Sporen von GL echinu-
lata fehlten die Vacuolen und damit fehlte ihnen
auch die Schwimmfa'higkeit.

Nachdem die ^persuchung an GL echinulata
das Vorkommen von Gasvacuolen festgestellt hatte,
wurden noch eine grosse Zahl von Phycochroma-
ceen des grossen Ploener Sees darauthin unter-
sucht- und bei alien wasserblttthebildenden
das Vorhandensein der Gasvacuolen constatirt,
wfthrend dieselben bei keiner anderen verwandten

Gattung ausfindig zu machen waren. Auch bei
einigen marinen wasserbluthebildenden Phycochro-
maceen waren die Gasvacuolen zu constatiren.
Dagegen fehlten sie bei der gleichfalls wasserbluthe-
bildenden Chlorophycee Botryococcus Brauniil&ltz.
Hier schien das Schwimmvermdgen durch IJett
bewirkt zu werden.

Gelegentlich der Durchforschung der Seen um
Ploen, woselbst die Untersuchungen angestellt
wurden, sind folgende zum Theil neue Species
aufgefunden und im 3. Theile der Abhandlung be-
schrieben worden: Anabaena Flos-aquae Brelisson,
A. Flos-aquae YSLT. gracilis (n. v.), A. (TricAormus)
spiro'ides (n. sp.), A. spirdides var. contracta (n. v.)y

A. (Trichormus) macrospora (n. sp.), A. macrospora
var. cra8sa (n. v.), A. (Dolichospermum) solitaria
(n. sp.), Aphanizomenon Flos-aquae Ralfs, Tricho-
desmium (Aphanizomenon) lacustre (n. sp.?), Claihro-
cystis aeruginosa Henfr., Coelopkaerium Kulzingia-
num Nag.

P. Albert.

Lippmann, Edmund O. von, Die
Chemie der Zuckerarten. Zweite vollig
umgearbeitete Auflage der vom Vereine fur
die Riibenzucker-Industrie des Deutschen
Reiches mit dem ersten Preise gekronten
Schrift: Die Zuckerarten und ihre Deri-
vate. Braunschweig. 1895. Druck und Ver-
lag von Friedrich Vieweg & Sohn. gr. 3.
1174 Seiten.

Das vorliegende umfangreiche Werk giebt eine
mit grosser Sorgfalt und eingehender Kenntniss
bearbeitete umfassende Darstellung der Chemie
der Zuckerarten nach dem neuesten Standpunkte
der Wissenschaft, wobei sowohl dem physiologi*
schen Verhalten dieser Kftrper besonders Rechnung
getragen ist, als auch dieselben nach der botani-
schen Seite hin ausfahrlich behandelt sind. Es ist
unmttglich, hier auf den reichen Inhalt des Werkes
n&her einzugehen, nur mOge, um denselben einiger-
maassen anzudeuten, specieU der Inhalt desKapitels
»Glykose« kurz angeftihrt sein: 1. Vorkommen und
Entstehung, Darstellung, Formel, Synthese. 2. Phy-
sikalische Eigenschaiten. 3. Verhalten beim Er-
hitzen und der trockenen Destination. 4. Verhalten
gegen Reagentien. Gfthrung, alkoholische G&hrung,
Milchsfture-G&hrung, Butters&ure-G&hrung, schlei-
mige Gahrung, Oxydations-G&hrung, sonstige
Spaltpilz-Gfthrungen,Wesender Gahrung. 6. Ver-
bindungen. 7. Nachweis und Bestimmung.

In analoger Weise werden auch die anderen,
| botanisch wichtigen Zuckerarten behandelt, indem

Hberall die neueste botanische einschlSgige Litte-
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ratur mit aufgeftthrt ist. Den Schluss des Werkes
bilden in einem besonderen Abschnitte Darstellun-

. gen uber Constitution, Configuration und Synthese
der Zuckerarten; Beziehungen der optischen und
calorischen Constanten; Uber die Entstehung der
Zuckerarten in der Fflanze, und fiber die physio-
logische Bedeutung der Zuckerarten. Als Nach-
schlagewerk dflrfte dasselbe dem Botaniker und
speciell dem Pflanzenphysiologen ganz werthvolle
Dienste leisten.

Wortmann.

Rabinowitsch, Lydia, Ueber die ther-
mophilen Bacterien.

(Separatabdruck aus der Zeitschrift far Hygiene und
Infectionskrankheiten. 1895. [10 Seiten Text.])

Verfasserin besich&ftigte sich mit der Unter-
suchung der Wachsthumsbedingungen der thermo-
philen Bacterien: Aus Erde und Luft liessen sich
vier derselben isoliren, die sich im Verdauungs-
tractus der verschiedensten Hausthiere, des Men-
schen und von Kaltblfitlern wiederfanden. Daneben
fanden sich dort noch einige andere thermophile
Bacterien, die auch auf Getreide, Malz etc. vor-
kamen. Sie werden Bacillus thermophilus 1—8 be-
aannt, sind facultativ anaerob und nicht pathogen.
Das Wachsthumsoptimum lag bei 60—70°, doch
gediehen sie auf gQnstigem Nfihrboden (Bouillon)
auch noch bei 34—44°. Die Sporen waren gegen
Erhitzen in strOmenden Wasserdampf, sowie gegen
Austrocknen unempfindlich.

P. Albert.

Inhaltsangaben.
rchiv far Entwickelangimechanik. II. Bd. 2. Heft.
H. Dr iesch , Zur Analysis der Potenzen embryo-
naler Zellen (m. 1 Taf.). — J. Loeb , Bemerkungen
uber Regeneration. — J. Loeb, Ueber Kerntheilung
ohne Zefitheilung.

Arohiv far Hygiene. XXV. Bd. I. Heft. A. H e b e -
brand, Ueber das Verschimmeln des Brotes.' — A.
W e l t e . Bemerkungen zu vorstehender Abhandlung.

Bacteriologisehes Centralblatt. I. Abth. 1895. Kr. 9/10.
Burckhard, Formalinwirkung. — E. Centanni ,
Notiz aber experimentelle Technik. — J. H. van't
Hoff, Eigentnumliche Selbstreinigung der Maass
vor Rotterdam. — Ottolenghi , Wirkung der Bac-
terien auf Alkaloide (Strychnin). — Nr. 11. O. B u -
jurd , Filtration bactenenhaltiger FlOssigkeiten. —
G- H. Nut ta l l , Ein einfacher, far Mikroskope ver-
schiedener Construction verwendbarer Thermostat.
— SchQrmayer, Flagellaten im Darmkanal des
Menschen. — W Zangemeister , Bacterien der
Mauen Milch. — Nr. 12/13. Brodmeier, Ueber die
Beziehung des Proteus vulgaris zur ammoniakalischen
Harnstoffzersetzung. — N. Sacharoff, Selbststto-
d»ge Bewegung der Chromosomen bei Malanapara-
•lten.
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Biologisohes Centralblatt. Hr. 20. C. Herbst , Ueber
die Bedeutung der Reizphysiologie far die causale
Auffassung von Vorgangen in der thierischen Onto-
genese. It Die fonnativen oder morphogenen Reize

Chemische. Centralblatt. Bd.II. Hr. is" E^Overton
Ueber die osmotischen Eigenschaften der lebenden
Pflanzen- und Thierzellen. -- O. Ld w, Mineralstoff-
bedarfniss von Pflanzenzellen. — E. Jungmann,
Mehl und Brot. - V. Lusini , Biologische Wirkung
der Ureide. s

Centralblatt far Physiologie. Hr. 14. K. Landste iner ,
Farbenreaction der Eiweisskdrper mit salpetrieer
Sfiure und Phenolen. r 8

LandwirthBchaftliehe Jahrbacher. Hr. 4,5. H o p p e n -
s t e d t , Die Cultur der schweren Bodenarten, er-
lautert durch Feldanbauversuche der wichtissten
Halm- und Hackfrttchte 1874—1894. B

OeBterreiehische Botanieohe Zeitsehrift. October 1895
S ' U 1 0 * ^ ^ i j a n e k , Ueber die Transpiration der
KartoffeL — E. B au e r, Beitrag zur Moosflora West-
Bohmens und des Erzgebirges. — J. v. Sterneck,
Beitrag z\ir Kenntniss der Gattung Alectorolophus
All. — C. Warnstorff , Ueber das Vorkommen
einer neuenJWdifna-ArtbeiNeu-Ruppin. — J. Mure,
Menrere kritische Formen der Hieracia glancina und
Wfichstyerwandten ViUosina aus dem nordtirolischen
Kalkgebirge.

Sitiangsberiehte der k. b. Akademie der Wissensehaften
1895 II. Bd. R H a r t i g , Ueber den Drehwuchs der
AT* T ^ F1 1 '*1^' Ueber den Nadelschattepilz
der Lftrche, Sphaerella laricina n. sp.

Neue Litteratur.
Analyses des pommes a cidre pr^sent^es dans les con-

cours de Samt-Servan (1892), Ploermel (1893), Abbe-
ville (1894). Vannes, impr. Lafolye. In-8. 19 p.

Battandier et Trabat, Flore de l'Algeiie. Monocotyle-
dones. 1 vol. gr. in 8. de 256 p. Dicotylddones. 1 vol.
gr. in 8. de XL et 825 p. Paris, Paul Klincksieck.

Briquet, 7., Etudes sur les Cytisus des Alpes mariti-
mes comprenant un ezamen des affinity et une revi-
sion gtaerale du.genre Cytisus. Geneve 1894. 8. 7 et
264 p. et 3 pi.

Burberry, E. A., The Amateur Orchid Cultivators'
Guide Book. With Illustrations. 2. edit. Liverpool,
Blake & M. 8. 172 p.

Cohn, F., Die Pflanze. Vortrfige aus dem Gebiete der
Botanik. 2. Aufl. In 12—13 Lfgn. Breslau, J. U. Kern's
Verl 1 Lfg gr 8 80 S Abb

tanik g
Verl. 1. Lfg. gr. 8. 80 S. m. Abb.

Compte rendu des travaux du service du phylloxera.
Annees 1890—1894. Rapport et pieces annexes, lois,
dlcrets, arrctes et circulates ministeriellefl relatifs au
phylloxera. Paris, impr. nationale. gr. in 8. 208 p. et
2 cartes. (Ministere de Tagriculture.)

Cordemoy, J. de, Flore de Tile de la Reunion. Phan6ro-
games, crvptogames, vasculaires, muscinees, avec l'in-
dication des propri6t6s, 6conomiques et industrielles
plantes. Paris, Paul Klincksieck. gr. in 8. 574 p.

Costantin, J., Atlas des champignons comestibles et
veneneux. Description de tous les champignons co-
mestibles et v6n6neux de la France. Paris, P. Dupont.
In 18. 231 p. avec 228 fig. en couleurs et 80 planches'.

Cs6h, A., und 8. v. Molnar, Anleitung zum Weinbau in
Reblausgebieten. Berlin, Paul Parey. gr. 8. 166 S.
m. 62 Abb.

Diefenbach, L.f DieRebenkrankheiten, ihre Entstehung,
Erkennung und Bekampfung. Preisgekr6nt von der
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Industriellen Gesellschaft in Mfllhausen (Oberelsass).
Berlin, Paul Parey. gr. 8. 112 S. m. 37 Abbildgn. und
4 farb. Taf.

Dumee, P., Petit Atlas de poche des champignons come-
stibles et vlngneux lea plus repandus, suivi de Notions
elementaires sur lesmicrobes^erments et autres cham-
pignons microscopiques, utiles ou nuisibles. Paris, P.
Kuncksieck. In 16. 19 et 77 p. et 36 planches color,
(dessins par Henri Gillet). (Bibliotheque de poche du
naturaliste, 3.)

Heokel, E., Etude monographique de la famille des
Globulariees. Paris, G. Masson. 1894. 4. 181 p. avec
6 pi.

Henry, Influence de l'epoque d'abatage sur la produc-
tion des rejets du ch&ne, d'apres MM. Bartet et Har-
tig. Nancy, Bcrger-Levrault & Co. In 8. 7 p.

Hunts, A., Les vignes. Recherches experixnentales sur
leur culture et leur exploitation. Paris, Berger-Le-
vrault & Cie. 8. 580 p.

Salfeld, A., Die Boden-Impfung zu den Pflanzen mit
Schmetterlingsbluthen im landwirthschaftlichen Be-
triebe. Bremen, M. Heinsius Nachf. gr. 8. 100 S. m.
6 Holzschn. u. 2 farb. Taf.

Weber, C, Leitfaden far den Unterricht in der land-
wirthschaftlichen Pflanzenkunde an mittleren bezw.
niederen landwirthschaftl. Lehranstaltcn. 2. Aufl.
Stuttgart, Eugen Ulmer. gr. 8. 170 S.

Anzeigen. [31]

Gegen monatliche Batenz. yon 5M. rerkaufe
eines der heryorragendsten, bedeutendsten und um-
fangreichsten botanischen Werke zu beispiellos
billigem Preise:

Nomenclator botanicus.
Nominum ordines, tribus, familjas, divisiones, genera,

subgenera vel sectiones, designantium enumeratio alpha-
betica.

Adjectis auctoribus, temporibus, locis systematicia
apud varios, notis literariis atque etymologicis et syno-
nymis. Conscr. Dr. L. Pfeiffer. 4 Bfinde. Hocheleg.
Liebhaberhalbfrzbd. Tadellos neu

Statt 264 M. fUr 44 M.
Ansichtssendung bereitwilligst.

Der » Nomenclator botanicus « steht in der botanischen
Literatur ohne Gleichen da. Es existirt kein anderes
Werk, welches in ebenso erschOpfender Weise alle nur
irgendwie nothwendigen Nachweise uber Klasse, Ord-
nung, Abatammung, Familie, Geschlecht etc. etc. aller
bis jetzt bekannten Pflanzen enth&lt. Das Werk er-
mdglicht es dem Pflanzenforscher und Pflanzenkenner,
in kurzester Zeit sich Aufklfirung uber diese Punkte zu
verachaffen und zugleich zu erfahren, welche Pflanzen-
namen schon und wann sie aufgestellt flind, wer sie auf-
stelite, wo sie zu finden sind, welche Bedeutung sie bei
den einzelnen Forschern hatten, oder was sie etymo-
logisch zu bedeuten haben. Denkbarste Ausfuhrlichkeit
und absolute Genauigkeit sind die vornehmaten Eigen-
schaften dieses hochbedeutenden, einzig in seiner Art
dastehenden Werkes, welches dem Forscher nicht nur
eine bedeutende Zeit, sondern auch eine grosse Biblio-
thek erspart

B. Hachfeld, Buchhandl. Potsdam.

Yerlag von Guslav Fischer in Jena,
Soeben sind erschlenen: [32]

KlebS, Dr. Georg, Professor der Botanik in Basel,
Peber einige Probleme der Physio-
logic der Fortpflanziing.

Preis brosch. 75 Pf.
Moller, Alfred, Protofrasidiomyceten.

Untersnchungen ans Brasilien. Mit 6 Tafeln.
Preis 10 Mark.

Die Mdller'ache Arbeit bildet das S. Heft der
Botanischen Mittheilungen aus den Tropen, her-
ausgegeben von Dr. A. F. W. Schimper.

Pringsheim, N., Gesammelte Abhand-
herausgegeben von seinen Kindern.

Erster Band. Befmchtung, Yermehrung und Sy-
atematik der Algen. Mit einem Bildniss des Ver-
fassers und 28 lithogr. Tafeln. Preis 20 Mark.

Pringsheim, N.f Gesammelte Abhand-
lungen^ herausgegeben von seinen Kindern.
Zweiter Band. Phycomyceten, Charen, Moose,
Faroe. Mit 32 lithogr. Tafeln. Preis 15 Mark.

Die Ausgabe der 9,Gesammelten Abhand-
lungen yon N. Pringsheim^ wird in 4 B&n-
<Jen erfolgen, deren Preis den Betrag Ton
00 M.roraussichtlich nicht ttberschreitenwird.

, Dr. C, Privatdozentandertechnischen
Hochschule zu Hannover, BeitrSge ZUr
Kenntnis einheimischer Pilze. Expert-
mentelle Untersnchnngen auf dem Gebiete
der Physiologie, Biologic und tforpliologie
pilzlicher Organismen. Zweites Heft. Mit 3
lithographisch. Taf. und 6 Tabellen. Preis 7 Mk.

Dr. August, Professor der Zoologie
an der Universit&t in Freiburg i. Br., N e o e 6 e -
danken zur Yererbungsfrage. Eine Ant-
wort an Herbert Spencer. Preis 1 Mark 50 Pf.

Verlag von Arthur Felix in Leipzig.

Beitrage
zur

Physiologie und Morphologie
nlederer Organismen.

lus dei Iryptogamisclieii LaDoratorium der UniyersitJt Halle a. S-
Herausgegeben

von
Prof. Dr. W. Zopf,

Vorstand d. Kryptogamiechen Laboratoriums d. Universitat Halle.
FunftesHeft:

Mit 2 lithogr. Tafeln und 1 Lichtdrucktafel.
In gr. 8. 4 und 71 S. 1895. broach. Preis: 6 Mk.

YerUg YOU Arthur F e l i i in teipzig. Drnck ton Breitkopf A Hlrtal in Leipiig.
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BOTANISCHE ZEITUNG.
Redaction r H. Graf zu Solms-LaubacJi. J. Wortmann.

II. Abtheilung.

Besprechnnpen: Frank Schwarz, Die Erkrankung der Kiefern durch Cenangium abietis. — Coxnptes rendus
hebdoxnadaires des stances de Tacademie des sciences. (Forts.) — W. Detmer, Das pflanzenDhvsioloirische
Praktikum. - luballsangabeu. - Neue Lltteratur. - Mitlhcilung. - Anwlgeu. pnanzenpnysioiogische

Sohwarz, Frank, Die Erkrankung der
Kiefern durch Cenangium abietis.
Beitrag zur Geschichte einer Pilz-
epidemie. Verlag von Gustav Fischer.
Jena 1895. 126 S. und 2 theils farh. Taf.

In den Jahren 1891 und 1892 wurden aus forst-
lichen Kreisen vielfach Elagen laut fiber eine
Krankheit der Kiefern, welche viel Aehnlichkeit
mit der sog. Schfltte der Kiefern hatte. Die Nadeln
einzelner Zweige und Triebe wurden roth und
starben ab, auch die Endknospen und die Triebe
selbst gingen zu Grunde. Meist zeigten die ein-
j&hxigen Triebe diese Erscheinungen, mitunter
Waren aber auch die ftlteren Parthien in Mitleiden-
schaft gezopen. Auffallender Weiae blieben die
jungen Culturen bis zum 5. Jahre vtillig vewchont,
wahrend alle hdheren Aitersstufen befallen wurden.
Darin und in dem vdlligen Absterben befallener
Triebe besteht ein leicht kenntlicher Unterschied
zwischen vorliegender Krankheit und der Schfltte.
-Als Ursache wurde auf dem ganzen Untersuchungs-
material, welches 123 verschiedenen Oberftirstereien
entstammte, der Ascomycet Cenangium abvtfs fest-
gestellt, ein Pilz, der schon vielfach gefunden, bis
dahin aber keine epidemische Krankheit verur-
8a^ht hatte.

Der Nachweis des Mycels in den befallenen
Zweigen gelang am besten durch Ffirben der
Schnitte mit Grenacher's HaematoxylinlGsung.
zuvor musate aber das sehr reichlich gebildete
Harz durcb Alcohol entfernt werden. Mit Aus-
^ahme der Epidermis, der Kork- und Sclerenchym-
schichten war das Mycel in dem ganzen Gewebe
aufzufinden, vorzugsweise allerdings in der Rinde.
Damit steht im Einklang, dass zunfichst die Rinde
getadtet wurde, worauf dann secundar die Nadeln
und die Endknospe abstarben. Die direct ange-
8riffenen Zellen zeichneten sich durch abnorme
Harzbildung aus.

Das Mycel 1st reich verzweigt und mit Quer-
wSnden versehen, die Dicke der Fflden ist sehr
verschieden, ebenso die L&nge der einzelnen
Zellen; innerhalb des Wirthes sind sie farblos,
nur wo die Fructificationsorgane gebildet werden,
erscheinen sie schwilrzlich gefarbt. Bei ihrer Wan-
derung durch die Wirthspflanze durchbohren sie
die Zellw&nde, finden sich auch oft in den Harz-
g&ngen. Unterhalb der kranken Stellen hat sich
stets eine grosse Menge von Harz angeh&uft, das-
selbe scheint als Schutzmittel abgeschieden zu
werden, kann jedoch als solches erst dienen, nach-
dem es hart geworden ist.

Die Krankheit trat vorzugsweise in den Frflh-
jahrsmonaten vor dem Austreiben der Knospen
auf, dadurch wurden Hart ig und Kienitz ver-
anlasst, dieselbe als einfachen Frostschaden aufzu«
fassen. Dagegen spricht nach Schwarz, dass
nicht nur Sad- und Westlagen, sondern sehr h&ufig
auch Nordlagen erkrankten, dass ferner bei Frost-
schaden die Nadeln von der Spitze zur Basis, im
vorliegenden Falle aber umgekehrt von der Basis
zur Spitze abstarben, schlies^lich, dass bei Herbst-
iofectionen, die auch Ol'tera beobachtet wurden,
von Frost keine Rrde war, auch abnorme Trocken-
beit, welche ahnliche Storungen bewirken kOnnte,
dem Auftreten der Krankheit im Herbste nicht
vorausgegangen war. —' Einen Impfversuch hat
Verf. nicht gemacht.

Der Pilz bildet drei verschiedene Formen von
Fructificationsorganen. 1. Apothecien. Dieselben
erschienen als schwarze Pusteln von 1,5—3 mm
Durchmesser in sehr grosser Zahl auf den abge-
atorbenen zwei- und mehrj&hrigen Zweiggliedern
bis hinab zum 17-jahrigen Gliede. Sie sind fast
ganz geschlossen und 6ffnen sich infolge Quellung
dtr Paraphysen bei Re^enwetter. Die Ascosporen
sind mit einer Quellschicht umgeben, die vielleicht
zum Ankleben dient. Die Sporen reifen das ^anze
Jahr hindurch. 2. Neben den Apothecien, eben-
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falls an den mehrjahrigen Zweigen, finden sich
Pycniden mit e i n z e l l i g e n Conidien. Sie gehen
h&ufig aus demselben Stroma hervor, wie die Apo-
thecien, und werden ebenfalls durch Regen zum
Oeffnen gebrach't. 3. An den einj&hrigen Zweigen
und den Nadeln findet sich noch eine Form von
m e h r z e l l i g e n Conidien, welche in Pycniden
entsteht, die mit einem AusfQhrungsgange ver-
sehen sind. — Im Gefolge des Cenangium findet
sich afters auf den Zweigen saprophytisch lebend
Nectria cucurbilula.

Ueber den Verlauf der Krankheit meldeten die
Berichte der Oberforstereien ubereinstimmend, da9s
sie anfangs gelinde auftrat, nach 1—2 Jahren
ihren H5hepunkt erreichte und schliesslich wieder
allm&hlich erlosch. Die Dauer ihres Bestehens
war verschieden, 3, 4, auch 5 Jahre. Ihren H&he-
punkt erreichte sie westlich der Elbe im Jahre 1891,
Ostlich dieses Flusses 1&92. Das Verbreitungs-
gebiet umfasste ganz Norddeutschland, haupts&ch-
lich den Osten, wo der Regierungsbez. Bromberg
und die nOrdlichen Theile der Bezirke Posen und
Frankfurt a. O. das Centrum des heimgesuchten
Landstriches bildeten. Doch fehlte die Krankheit
auch in sudlicheren Gegenden nicht, z. B. trat sie
in der Pfalz auf.

Die.eigenthtLmliche Vertheilung der Krankheit
an den einzelnen Kiefern wie in den inficirten
Gegenden liess den Verf. vermuth en, dass eine
verminderte Lebensth&tigkeit die Kiefer ffir die
Krankheit empf&nglich mache, w&hrend eine nor-
male Lebensenergie sie immunisire. Als Grttnde
daftir bezeichnet er. dass die Infection nur selten
wahrend des Sommers, sondern meist im Winter
stattfindet. Auf arm en, trockenen Baden hatten
die Kiefern viel zu leiden, und an den befallenen
B&umen waren es selten die kr&ftigen Gipfeltriebe,
sondern meist die unteren schw&cheren, die bei
der natttrlichen Astreinigung ohnedies zu Grunde
gehen. Alies das weist darauf hin, dass es zu-
n&chst einer Verminderung der Lebensenergie be-
darf, um dem Pilze einengttnstigen Boden zu be-
reiten. Als Verbreitungsmittel ist der Wind an-
zusehen, da besonders die Rftnder der Waldungen,
die Grenzen der Lichtungen uid Schneisen be-
fallen wurden, wahrend in Mischbestanden der
Pilz sich hochst selten fand.

Der verursachte Schaden bestand vornehmlich
in einer mehr oder weniger erheblichen Zuwachs-
verminderung und wurde erst dann sehr empfind-
lich, wenn gleichzeitig thierische Schfidlinge, Span-
ner, Nonne oder Blattwespe hinzukamen. Daraus
ergiebt bich far die Praxis, dass bei abermaligem
Auftreten der Krankheit die sihadlichen Insecten
nach MOglichkeit fern zu halten sind. Gegen den
Pilz ist als einziges Mittel das Einsammeln und

Verbrennen der Aeste, welche mit den Fructifica-
tionsorganen besetzt sind, in Anwendung zu
bringen. P. A1 b ert.

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de l'academie des sciences.
Tome CXX. Paris 1895. I. semestre.

(Fortsetzung.)

p. 687. Variations des matieres sucrees pendant
la germination de Torge. Note de M. P. Pet i t . '

Verf. untersucht die Zuckerbildung bei verschie-
den en Malzverfahren und findet, dass zwischen der
Menge des reducirenden Zuckers und des Rohr-
zuckers in der keimenden Gerste eine Beziehung
besteht, dass die Bildung des Rohrzuckers schon
wahrend der Weiche beginnt, wahrend die Menge
des reducirenden Zuckers Bich in dieser Zeit nicht
andert, und dass die Ver&nderungen der Menge des
reducirenden Zucker.8 von der Athmung abhange.

p. 691. Sur un bl6 provenant d'un terrain sale
en Algerie. Note de MM. B e r t h a u l t et Croche-
te l le .

In Algier wird der Weizen im Anfang des Juni
oft durch Sonnenbrand zerstdrt und diese Erschei-
nung tritt besonders heftig auf Stellen mit salz-
haltiger Erde auf. Die mittleren Knoten der ver-
trockneten Weizenhalme von solehen Stellen
zeigten EfnWscenzen von Chlorkalium mit wenig
Chlornatrium; diese Salze konnten nicht aussen
an der Pflanze heraufgestiegen sein, da die Ober-
flfiche der Internodien frei davon war; die Salze
mussten also von den Wurzeln aufgenommen
und infolge des Austrocknens der Pflanze an den
Knoten auskrystallinirt sein. Auch hier hat also
die Pflanze aus einem an Chlornatrium reichen
Boden Chlorkalium aufgenommen. Die Weizen-
pflanzen enthielten in 1000 Theilen Trocken-
substanz an Chlorkalium

Wurzeln # 4,51
Knoten des mittleren Stengeltheils mit

Krystallen bedeckt 7,18
Untere Knoten ohne Krystalle 4,22
Untere Internodien 3,68
Obere » 0,526
Aebren und K6rner 0,738
Ganze Pflanzen 1,25

Die mittleren Stengelknoten enthalten also am
meisten Chlorkalium.

Die Asche von 100 g einer mit kochendem
Wasser ausgelaugten Probe wog 5,12 g und ent-
hielt nur 31 mg Chlor. Das Chlorkalium ist also
nicht mit der Pflanzensubstanz verbunden. Der
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Boden v in dem dieser Weizen wuchs, enthielt im
Kilogramm 6,4 g Kali, 2,6 g Natron, 0,140 g Chlor.

Der Weizen auf eolchem Boden kann also bis
1,24^ der Trockensubstanz an Chlorkalium auf-
nehmen, ohne zu Grunde zu gehen, aber die
Vegetationskraft und damit die Quantitat und
Qualitat des Ertrages leidet darunter.

p. 693. Sur les frondes anormales des fougeres.
Note de M.Ernest Ol iv ier .

Gegen Guebhard (s. oben p. 350) ftthrt Verf.
einen Fall an, wo mehrere StOcke von Scohpmdrium
officvnale L. an einer Stelle seit 20 Jahren immer
Bifurcationen an der Spitze vieler Wedel zeigen.
.Dass Parasiten hiervon die Ursache Sind, glaubt
Verf. nicht, da Scolopendrium mit normalen Wedeln
in dieser Gegend haufig ist und sich ein Parasit
wohl entsprechend der Haufigkeit seiner Wirths-
pflanzen vermehren wurde.

p. 701. Sur la composition des eaux de drai-
nage. Par M. P. P. Deherain .

Verf. analysirte mehrere Jahre hindurch Drain-
wasser aus seinen Versuch&kfisten in Grignon, die
mit verschiedenen Pflanzen bestanden sind, und
kann sich der Ansicht von S c h l o e s i n g (s. oben
p. 351) nicht anschliessen, dass die Drainwasser-
stickstoffverluste so gering seien. In guten Jahren
nimmt die reiche Ernte viel Stickstoff auf und
wenig geht im Drainwasser fort, in schlechten
Jahren ist es umgekehrt. Der Verf. hebt auch
wieder hervor, dass unbestandene Boden viel mehr
Stickstoff verlieren, als bewachsene.

p. 750. Sur le genre Eurya de la famille des
Ternstroemiacees. Note de M. J. Ves qu e.

Verf. untersucht die Verwandtschaftsverhfiltnisse
der Gattung Eurya in bekannter Weise.

p. 763. Structure de Thymenium chez un 3/fl-
rasmius. Memoire de M. J. de S e y n e s.

Vom Congo • erhielt Verf. einen Marasmius,
dessen Hymenium ausser spindelformigen Cystiden
langliche Zellen enthalt, die keine Basidien sind,
sondern auf dem Scheitel oft 1—25 kurzere oder
langere cylindrische Fortsatze tragen, die keine
innere HOhlung wie Sterigmen besitzen, sondern
Bolide CellulosekOrper sind. Aehnliche Fortsatze
haben auch die Epidermiszellen der Hutoberflache.
Das Hymenium ahmt also eine Epidermis nach.
Darauf deutete auch schon die Aehnlichkeit der
Cystiden mit den Epidermishaaren hin.

Die Abwesenheit der Sterigmen bei dem genann-
ten Marasmius bedingt dessen Sterilitat; dazu
kommt, dass alle Zellen des Hymeniums mit
einem concentrirten, stark lichtbrechenden Saft
erfaUt sind; die zur Sporenbildung nOthigen
Kernwandlungen scheinen in einer solchen dicken
Flassigkeit unmoglich zu sein. Wie der Maras-
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mius sich fortpflanzt, bleibt zu entscheiden. Viel-
leicht hat er so wohl fertile, wie unfruchtbare Hate,
oder er bildet Conidien wie Ptychogaster oder die
Tubercularieen, oder vielleicht bilden sich zeitweise
die Hymenialzellen zu Basidien um.

Diese Beobachtungen und die uber Conidien-
bildung auf dem Hymenium von Hymenomyceten
zeigen, dass die sporenbildenden Zellen Neigung
haben, manchmal zu Epidermiszellen zu werden
und manchmal nicht specialisirte conidienbildende
Zellen zu werden. So nahern sich hohere Formen
mit morphologisch specialisirtem Receptaculum den
niederen Gruppen.

p. 801. Contribution a l'etude de la variabilite
et du transformisme en microbiologie, a propos
d'une nouvelle variete du bacille charbonneux (Ba-
cillus anthracisclaviformis); par M. A. Chauveau
avec la collaboration de M. C. Phisa l ix .

Verf. theilt mit, dass er eine morphologisch und
physiologisch stark abweichende Form des B. an-
thracis dadurch erhielt, dass er eine seiner fruher
erzogenen hinsichtlich der Virulenz abgeschwach-
ten Rassen in ein Thier impfte und mit Organ-
theilen desselben dann Bouillon inficirte. Es
wuchsen dann kurze und sehr dunne Stabchen,
die in einem angeschwoUenen Ende wie Tetanus-
bacterien Sporen bilden; deshalb legt Verf. dieser
Form den im Titel genannten Beinamen bei. Vi-

.rulent ist die Form fast gar nicht mehr, nur
grtissere Culturmengen bewirken geringe Tempo-
ratursteigerung; immunisirend wirkt die .Form
auch fast gar nicht mehr und schiebt nur den Tod
der nachher virulent geimpften Thiere etwas hin-
aus. Es ist noch nicht gelungen, diese neuen
Eigenscbaften der Form wieder zu nehmen und sie
der Ausgangsform wieder ahnlicher zu machen.
Verf. betont, dass jahrelange Untersuchungen ge-
zeigt hatten, dass hier wirklich eine Umwandlungs-
form des B. anthracis und nicht eine neue Form
vorlage.

p. 812. Recherches sur l'azote assimilable et
sur ses transformations dan's la terre arable. Note
de M. Pagnoul.

Verf. untersuchte Erde, die mit verschiedenen
Dungern gemischt war, und fand, dass bis gegen
Ende April betrftchtliche Mengen Stickstoff als
Ammoniak und salpetrige Saure vorhanden waren,
dass die Korper vom Mai ab aber sehr sparlich
wurden. Demnach scheint dem Verf., wie ja
lilngst bekannt ist, der organische Stickstoff erst
in Ammoniak, dann in salpetrige Saurfe, dann in
Salpeters&ure uberzugehen. Verf. fuhrt dann
einige Analysen an, um die Verluste an Salpeter-
stickstoff zu zeigen, die er auf Auswaschung zu-
ruckzufuhren scheint. Er zeigt weiter, dass mit
Rasen bewachsener Boden im Waschwasser keinen
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Salpeterstickstoff verliert, wahrend aus unbe-
wachsenem Controllboden betrachtliche Mengen
solchen Stickstoffs ausgewaschen werden. Der
Verf. lasst es dahingestellt, ob der Rasen selbst
den assimilirbaren Stickstoff im Maasse, wie er
sich bildet, aufnimmt oder ob er die Nitrification
aufhalt.

Im Anschluss anAimeGirard's Beobachtun-
gen fiber den Schwcfelkohlenstoff (s. oben) unter-
suqht Verf., wie dieser KGrper im Boden auf die
Umwandlung des organischen Stickstoffs in assimi-
lirbaren Stickstoff einwirkt. Er brachte in TOpfe
mit 2 kg Erde 10 ccm Schwefelkohlenstoff und
findet, dass dadurch die Nitrification aufgehalten
wird, aber nachher wieder in Gang kommt. So
nahm in einem am 16. August in Gang gesetzten
Versuch die Salpeterstickstoffmenge bis zum
29. September nicht, wo hi aber bis zum 16. Ok-
tober betrachtlich zu. Aus seinen Versuchen
folgert Verf., dass reichlicher Regen auf gutem
Boden betrachtlichen Stickstoffverlust bedingen
kann.

p. 887. Sur la presence d'une diastase dans
les vins cassis. Note de M. G. Gouirand.

Verf. hatte Geltgenheit 1693er Arampn-Weine
aus dem Midi zu untersuchen, welche die Eigen-
schaft zeigten, den Farbstoff bei Beruhrung mit
der Luft fallen zu lassen (vin cassej. Er fand,
dass man durch Alkohol aus solchem Wein einen
flockigen Niederschlag fallen kann, der, wenn
man ihn zu gesundem Wein setzt, den Farbstoff
desselben nach 12—72 Stunden zum Ausfalien
bringt. Bei dieser Erscheinung ist also ein Fer-
ment betbeiligt; dementsprecbend wirkt der er-
wahnte Niederschlag nicht mehr, wenn der Wein,
zu dem er zugesetzt wurde, nachher auf 80° er-
warmt wird. Eine TVmperatur von 60° verhindert
das Ausfallen des Niederschlags nicht immer, ver-
langsamt es oft nur; die Menge des zugesetzten
Fermentes und der S&uregehalt des Weines wirken
hierbei wohl mit. Das genannte Ferment ruft in
sterilisirtem Weisswein eine deutliche Gelbfarbung
hervor, welche ausbleibt, wenn die Weine nach
dem Fermentzusatz erwftrmt wurden..

Aus gesundem Wein lasst sich mit Alkohol kein
Ferment der beschriebenen Art fallen ; als sterili-
sirter Most mit einer aus einem vin casse stam-
menden reinen Hefe vergohren wurde, enthielt
der erhaltene Wein auch kein solches Ferment,
ebenso we nig wie ein 10 Jahre alter vin tourne.

Ob dieses Ferment der vins casses von Bacterien
oder Helen producirt wird oder schon in der Traube
unter besonderen Umst&nden entsteht, bleibt auf-
zuklftren (vgl. Compt. rend. 1894, II, p. 827).

p. 943. Nouvelles recherches sur la brunissure.
NotedeM. F. Debray.

Verf. glaubt, dass der Erreger der brunissure
nicht zu Plasmodi phora gestellt werden darf, und
nennt ihn Paeudocommis vitis (von xofifit;, Gummi),
weil er in verschiedenen Entwickelungsstadien wie
Gummi aussieht und manchmal auf der Oberflache
der Pflanzentheile gummiahnliche Flecken bildet.
Der genannte Organismus zeigt verschiedene Ent-
wickelungsstadien:

1. Plasmodien, die mit dem Plasma des Wirthes
vermischt sind; die betreffenden Zellen unterschei-
den sich kaum von gesunden.

2. Kugelige ungefarbte oder gelbe bis orange-
farbene Palsmodien ohne oder mit wenigen kuge-
ligen Vacuolen. Dieae Plasmodien vermehren
sich durch an der Oberflache hervorsprossende
kugelige Knospen und besitzen eine Membran, die
dieselbe Zusammensetzung hat, wie der Inhalt.

3. L&ngliche, membranlose, ungefftrbte oder
gelbe Plasmodien mit gestreckten Vacuolen.

4. Schaumige, membranlose Plasmodien mit
sehr zahlreichen verschieden grossen Vacuolen.
Diese und die vorhergehenden Plasmodien durch-
dringen dunne Membranen an beliebigen Stellen,
dickere an den Tiipfeln.

Alle diese Plasmodienformen finden sich in den
in lebhafter Vegetation befindlichen, noch sehr
lebenskrftftigen Gewebetheilen.

Wahrend der Vegetationsruhe und in den todten
Theilen findet man dagegen folgende Formen:

5. Braune bis schwarze dickwandige, meist
vacuolenfreie kugelige oder warzige Cysten.

6. Wenn der Verh&rtungsprocess, durch den an
der Oberflache der ebengenannten Cysten die
Membran entstand, sich auf den ganzen Inhalt er-
streckt, so resultiren Organe von wachsahnlicher
Consistenz.

Die unter 5 genannten Cysten keimen, indem
jede eine kugelige Knospe treibt; die unter 6 auf-
gefUhrten wachsartigen Gebilde treiben mehrere
Knospen an der Oberflache.

Psendocommt8 lebt in alien Geweben der Blatter
und Holztheile, bewohnt letztere aber selten in
grOsserer Ausdehnung. Der Parasit dringt von
aussen ein und ergreift Rinde und Gefassbtindel,
manchmal auch das Mark; ein Theil der neu ent-
standenen Plasmodien kann dann auch wieder
durch die Epidermis hindurch nach aussen dringen
und sich hier zu voluminOsen, manchmal mit blos-
sem Auge sichtbaren Massen vereinigen, die auf
der Oberflache der Organe hinkriechen und neue
Theile inficiren. Der Parasit ergreift ausser der
Rebe auch AngehOrige einer grossen Reihe anderer
Familien, die im Original aufgefuhrt sind. Verf.
glaubt, dass ein Theil der als mal nero, Sonnen-
brand etc. aufgefflhrten Krankheitserscheinungen
auf diesen Parasiten zuriickzufuhren ist; derselbe
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kann die oberenTheile derPflanze zum Vertrocknen
bringen, wenn er die fllteren Theile des Stammes
stark ergriffen hat und Thyllenbildung veranlasst.

Die von P r u n e t demVerf. gesandteri angeblich
,mit Chytridiose behafteten Reben zeigten massen*
haft Pseudocommis und daneben einen wohl sapro-
phytischen Pilz. Verf. glaubt andererseits, dass
die von Pr i l l i eux und D e l a c r o i x als gommose
bacillaire zusammengefassten Krankheitserschei-
nungen theils der brunissure, theils der gelivure
(Frostwirkungj zuzuschreiben sind.

p. 1000. De la presence de la chitine dans la
membrane cellulaire des Champignons. Note de
M. E u g e n e Gi l son .

Im November vorigen Jahres hat Verf. schon
bekannt gegeben, dass die Skelettsubstanz der
Pilzmembran nach Behandlung mit concentrirter
Salzsaure und mit Kali bei 180° dieselben Pro-
ducte wie Chitin giebt. Aus Agaricus campestm
erhielt Verf. nach Behandlung mit Natron, verd.
Schwefelsfture, Alkohol und Aether eine weisse,
nach dem Trocknen harte und hornige Masse, die
alle Eigenschaften des Chitins zeigt, unlGslich in
alien LGsungsmitteln, ausgenommen die concen-
trirten Sfiuren, ist, mit concentrirter Salzs&ure Gly-
kosaminchloihydrat und mit Kali Myrosin giebt.
Die Elementaranalyse dieser Substanz stimmt ge-
nagend mit der von verschiedenen Autoren aus-
gefahrten des Chitins iiberein. In derselben
Weise stellte Verf. Chitin aus Amanita muscaria,
Cantharellus cibarius, JRussula, Boletus, Claviceps
purpurea und anderen Pilzen dar. Das bisher nur
aus Thieren bekannte Chitin kommt also auch in
Pilzen vor und zwar ersetzt es hier die Cellulose.
Neben dem Chitin kommen in der Pilzmembran
noch Kohlehydrate vor, die mehr oder weniger
leicht in verdannten Sfiuren lOslich sind und denen
der Phanerogamenmembranen mehr oder minder

gleichen. m ,
p. 1010. La fumure des Vignes et la qualite

des vins. Note de M. A. Mtintz.
Verf. ftthrt, urn die Bichtigkeit des Satzes, dass

Dttngung die Qualit&t des Weines verschlechtere,
zu prttfen, eine Reihe von Dungungszahlen aus
verachiedenen franzosischen Weinbaugebieten an
und schliesst aus denselbcn die Unrichtigkeit des
obigen Satzes, denn z. B. Medoc und die Cham-
pagne, die doch feine Weine produciren, wenden
starke Dungungsmengen an. Freilich fflgt .Verf.
hinzu, dass in jenen guten Lagen fast nur ver-
rotteter nattlrlicher Danger gebraucht werde;
kanstlicher sei vielleicht nicht so unschadlich.
Die starke Dungung fflbrt mehr zu einer Kr&ftx-
gung der ganzen Pflanze als zu Ertragssteigerung;
letztere hangt mehr von klimatischen Einflussen
ab, und wenn nicht der Stock durch hohe Erziehung

zu uberm&ssig starkem Trieb und reichem Ertrag
angeregt wird, schade.t starke Dungung der Qua-
litat des Weines nicht. Wenn dagegen ein starker
Ertrag die Folge klimatischer EinflOsse ist, schadet
er der Gate des Weines nach Verf. nichts. Er-
tragsreiche Jahre seien also auch Qualitatsjahre.

(Schluss folgt.)

Detmer, W., Das pflanzenphysiologische
Praktikum. Anleitung zu pflanzenphysio-
logischen Untersuchungen fur Studirende
und Lehrer dei Naturwissenschaften so wie
der Medicin, Land- und Forstwirthscbaft.
Zweite, vollig neu bearbeitete Auflage.
gr. 8. 456 Seiten mit 184 Abbildgn. Jena,
Verlag von Gustav Fischer. 1895.

Die kleinen Fehler und Mangel, welchc in der
ersten Bearbeitung selbst den besten, einen um-
fassenden Gegenstand behandelnden, Werken an-
zuhaften pflegen, und von denen auch die erste
Auflage dieses Buches — ich m6chte sagen selbst-
verstfindlich — nicht frei war, hat Verfasser, wie
die Durchsicht der nun vorliegenden zweiten Auf-
lage zeigt, verstanden sorgfaltig und grdndlich aus-
zumerzen. Auch zeigt eine Durchmusterung des
nunmehr Gebotenen, dass Verf. sich in seine Auf-
gabe, eine fur weite Kreise allgemein brauchbare
Anleitung zu pflanzenphysiologischen Untersuch-
ungen zu geben, entschieden mehr vertieft hat.
Das beweist nicht nur das Wachsen des Umfanges
(456 Seiten Text gegen 352 Seiten der ersten
Auf lage) sowie die Zahl der Abbildungen (184
gegen 131), sondern vor alien Dingen ein genaue-
res Eingehen auf die neuesten Methoden der For-
schung, sowie eine umfassendere, kritische Dar-
stellung der Methoden. Der Verfasser sagt nicht
zu viel, wenn er in dem Vorworc zu dieser zweiten
Auflage behauptet, dass gegendber der ersten
eigentlich ein neues Buch vorliege, indent fast
jeder Abschnitt Erweiterungen oder Umarbeitung
erfahren hat. Wir kOnnen unsere Ansicht ttber
diese Neubearbeitung nur dahin aussprechen, dass
der Verfasser etwas Vorzfigliches und praktisch
Brauchbares geschaffen hat, welches trotz der
grossen Schwierigkeit der Bearbeitung alien An-
forderungen gerecht wird, und wir zweifeln nicht,
dass auch diese zweite Auflage eine gute Auf-
nahme in weitesten Kreisen finden wird.

W o r t m a n n .
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Mittheilnng.
•Baron Fe'rd. von M a i l e r , der seit vielen Jahren

an die deutschen botan. Garten zahlreiche Samen austra-
lischer Gewachsemit grosser Liberalitat vertheilt, wurde
sich freuen, zu erfahren, welche von diesen von ihm
ubersandten Pflanzen sich gehalten haben und in
dauernder Cultur in deutschen Garten stehen. Der
Unterzeichnete ersucht deswegen die Gartendirectionen j
ergebenst, ihm die n6tbigen bezuglichen Angaben be- >
hufs Weiterbeforderung oder eventueller Mittheilung in
diesem Journal ubcrmitteln zu wollen.

H. Graf zu So lms-Laubach .

Anzeigen. [33]

Gegen monatlicheRatenz. von 5M. verkaufe
eines der hervorragendsten, bedentendsten und um-
fangreichsten botanischen Werke zu beispiellos
billigem Preise:

Nomenclator botanicus.
Nominum ordines, tribus, familjas, divisiones, genera,

subgenera vel sectiones, designantium enumeratio alpha-
betica.

Adjectis auctoribus, temporibus, locis svstematicis
apud varios, notis literariis atque etymologicis et syno-
nymis. Conscr. Dr. L. Pfeiffer. 4 Bande. Hocheleg.
Liebhaberhalbfrzbd. Tadellos neu

Statt 264 M. fur 44 M.
Ansichtssendung bereitwilligst.

Der » Nomenclator botanicus « steht in der botanischen
Literatur ohne Gleichen'da. Es existirt kein anderes
Werk, welches in ebenso erschopfender Weise alle nur
irgendwie nothwendigen Nachweise tLber Klasse, Ord-
nung, Abstammung, Familie, Geschlecht etc. etc. aller
bis jetzt bekannten Pflanzen enthfilt. Das Werk er-
mdglicht es dem Pflanzenforscher und Pflanzenkenner,
in kurzester Zeit sich Aufkl&rung uber diese Punkte zu
verschaffen und zugleich zu erfanren, wclche Pflanzen-
namen schon und wann sie aufgestellt sind, wer sie auf-
stelite, wo sie zu linden sind, welche Bedeutung sie bei
den einzelnen Forschern hatten, oder was sie etvmo-
logisch zu bedeuten haben. Denkbarste AusfQhrlichkeit
und absolute Genauigkeit sind die vprnehmsten Eigen-
schaften dieses hochbedeutenden, einzig in seiner Art
dastehenden Werkes, welches dem Forscher nicht nur
eine bedeutende Zeit, sondern auch eine grosse Biblio-
thek erspart

R. Hachfeld, Buchhandl. Potsdam.

Yerlag yon Gust aY Fischer in Jena,
Soeben sind erschieuen: [34]

KlebS, Dr. Georg, Professor der Botanik in Basel,
TJeber einige Probleme der Physio-
logie der Fortpflanzmig.

Preis brosch. 75 Pf.

Mfiller, Alfred, Protobasidiomyceten. .
Untersnehnngen aus Brasilien. Hit o Tafeln.

Preis 10 Mark.
Die Mdller'sche Arbeit bildet das 8. Heft der

Botanischen Mittheilunsen aus den Tropen, her-
ausgegeben von Dr. A. F. W. Schimper.

Pringsheim, N., Gesammelte Abhand-
lunireil, herausgegeben von seinen Kindern.
Erster Band. Befmchtung, Vermehrung und Sy-
stematik der Algen. Mit einem Bildniss des Vev-
fassers und 28 lithogr. Tafeln. Preis 20 Mark.

Pringsheim, N.f Gesammelto Abhand-
illllgeily herausgegeben von seinen Kindern.
Zweiter Band. Phycomyceten, Charen, Moose,
Faroe. Mit 32 lithogr. Tafeln. Preis 15 Mark.

Die Ausgabe der 99Gesammelten Abhand-
lungen yon N. Prin^sheim" wird in 4 Biiii-
ilen erfolgen, d<*reu Preis den Betrag von
60M.Yoranssichtllch nicht iiberselireitenwird.

, Dr. C, Privatdozentandertechnischen
Hochschule zu Hannover, Beit l 'Sge znr
Kenntnis einheimischer Pilze. Expert-
mentelle Untersnchungen auf dem Gebiete
der Physiologie, Blologie nnd Morphologic
pilzllcher Organismen. Zweites Heft. Mit 3
lithographisch. Taf. und 6 TabeUen. Preis 7 Mk.

Dr. August, Professor der Zoologie
an der Universitat in Freiburg i. Br., Newe Ge-
danken zur Yererbungsfrage. Eine Ant-
wort ati Herbert Spencer. Preis 1 Mark 50 Pf.

Dr. Neubert's [35]

Gartenmagazin,
Illustrirte Zeitschrift

fur die Gesammtinteressen des
Oartenbaues

gegrflndet 1S47, mit Ehrendiplom und goldener Medaille
prfimiirt 1895, ist far jeden Oartenfreund ein werth-
volles Fachblatt. Bei reicher.Ausstattung betragt das
Abonnement per Jahr nur 8 Mark — Probenummern
und Prospecte werden gratis geliefert von der Expe-
dition des 9,Gartenmagazin",
Hiinchen.
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Wehmer, C, Beitrage zur Kenntniss
einheimischer Pilze. Jena, Verlag von
Gustav Fischer. 1895. II.

I. Untersuchungen fiber die Frucht-
faule. S. 1—84.

Verf. stellt sich die Aufgabe fiber die Ursachen
der Fruchtfaule, als welche in erster Linie Schim-
melpilze anzusehen sind, eine erneute Unter-
8uchung auszufahren, da die Arbeiten von Da-
vaine und Brefeld, welche vom allgemeineren
Standpunkte tiber diesen Gegenstand fast allein
ins Gewicht fallen, nicht ausreichend sind. Die
genannten Arbeiten sowohl, wie die dbrigen mehr
vereinzelten Angaben in der Litteratur fiber den
fraglichen Gegenstand sind einer eingehenden Be-
sprechung unterzogen worden.

Die Untersuchungen wurden derart ausgefuhrt,
dass Obst an verschiedenen Orten von HSndlern
aufgekauft und" m5glichst von der Bevorzugung
bestimmter Sorten abgesehen wurde. Das auf-
gekaufte Obst nun, soweit es nicht schon angefault
war, blieb sich selbst tlberlassen, bis es zu faulen
begann. Von den faulenden Theilen wurden ein-
zelne Stucke unter besonderen Vorsichtsmassregeln
in sterilisirte Glasschalen ubertragen und die dar-
auf entstehenden Schimmelculturen bestimmt.
Beim directen Mikroskopiren der Faulstellen und
ihrer Nachbarschaft liess sich ausnahmslos Pilz-
my eel auffinden, das aber unter gewGhnlichen
Umstanden, d. h. an freier Luft, nicht zur Fructi-
fication schritt. Dazu musste man Stucke des
faulen Obstes erst in eine ziemlich dampfgesfittigte
Atmosphfire bringen.

Durch diese Untersuchungsmethode stellte
Verf. fest, dass bei Aepfeln vorzugsweise Penicill
glaucum und Mucor piriformis (Fischer), vereinzelt
auch M. stolonifer (Ehrenberg) vorkommt. Die
Birnen wurden in gleicher Weise ausschliesshch
von den genannten Pilzen befallen, wahrend bei
der Mispel sich nur Mucor piriformis fand. Apfel-

sinenartige Fruchte wurden von zwei Penicillium-
Arten, P. italicum n. sp. und P. olivaceum n. sp.
befallen, welche auch unter gewdhnlichen Umstan-
den an freier Luft Schimmelrasen bildeten. P. itali-
cum bildete auf den Fruchten Sclerotien aus. -—
Auf Zwetschen und Eirschen fand Verf. haupt-
s&chlich Penicillium glaucum, auf ersteren auch
noch Mucor racemosus. Monitia fructigena Pers.,
welche Tubeuf und Sorauer anfuhren, wurden
nicht vorgefunden. — Auf der grunen Schale der
Wallnuss bildeten sich, ebenso wie auf den Wein-
beeren, vorzugsweise Penicill. glauc. und Botrytis
cinerea aus.

Diese Resultate sind in einer Zusammenfassung
nochmals fibersichtlich aufgefuhrt und daran ist
eine eingehende theoretische ErOrterung des We-
sens und Zustandekommens ddk Fruchtfaule ge-
kntipft, bezQglich deren auf das Original verwiesen
werden muss. Den Schluss der Abhandlung bildet
eine sehr ausftlhrliche Beschreibung der aufgefun-
denen Pilze, auf welche einzugehen hier zu weit
ftthren wurde. Dazu gehOren noch 3 Tafeln, von
denen die erste in farbigem Druck die angefaulten
FrQchte darstellt, die beiden folgenden far die Pilze
verwendet sind.

In der ganzen Arbeit, namentlich aber im ersten
Theile findet sich ausgesprochen, dass mit den an-
gefuhrten Faulnisserregern die Ursachen der Obst-
faule im Wesentlichen festgestellt seien. Andere
Pilze kommen nach Wehmer nur ausnahms-
weise in Betracht. Dieser Ansicht kann sich Re-
ferent in Bezug auf Aepfel, Birnen und Pflaumen
nicht anschliessen. Im Garten der Geisenheimer
Anstalt sind in diesem Jahre 1 5 — 2 0 # aller
Aepfel und Birnen von Momlia frucHgena befallen
und theils schon auf dem Baume, theils unmittel-
bar nach der Ernte gefault. Bei den Pflaumen
war das Verh&ltniss nicht ganz so ungunstig,
immerhin schatzte man den Verlust auf 1 0 ^ .
Nach eingezogenen Erkundigungen ist das massen-
hafte Auftreten der- Monilia, welche hier jedes
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Jabr die Ernte beeintrftcntigt, keineswegs auf den
Rheingau beschrankt, sie findet sicb in gleichem
Maasse in Hessen, Baden und dem Elsass, fiber
andere Qegenden war keine verlassliche Auskunft zu
erlangen. Wenn dieser Pilz und seine ZerstGiungen
den Untersuchungen Wehmer's vollig entgangen
sind, so# erkl&rt sicb das sebr leicbt durcb die be-
scbr&nkte fZeit seines Auftretens. Die Manilla
findet sicb bekanntlicb mit der Reife der FrtLcbte im
August ein und dauert so lange nocb Frttcbte im
Freien hangen. Auf dem Lager pflegt sie nur nocb
sehr wenig urn sicb zu greifen und nacb einmaligem
grundlichen Auslesen findet man kaum nocb eine
Frucht, die durcb Moriilia fault. Durcb kunstttche
Infection kazm aber die Monilia-F&nle jederzeit
wieder herbeigefuhrt werden. Da nun die Fruchte
vor dem Versand in der Regel einige Tage lagern
und daber beim Verpacken die inzwiscben durcb
die Monilia gefaulten ausgesucbt werden, eine
Neuinfection aber meistens nicbt eintritt, so er-
klart es sich sebr leicbt, dass man bei Hftndlern
keine derart gefaulten Aepfel etc. findet. Immer-
bin ist aber der durcb die Monilia angericbtete
Scbaden so erheblich, dass sie bei Aufz&blung der
Fauleursachen nicbt unerw&bnt bleiben kann.

2. Ueber die physiologische Ungleich-
werthigkeit der Fuinar- undMaleln-
saure und die antiseptische Wirkung

der letzteren. S. 86—104.
Diese bereits von E. Bucbner in AngrifFge-

nommene Frage tcbien nocb einer eingebenderen
Bearbeitung bedurftig. Es liess sich obne Scbwie-
rigkeit feststellen, dass die FumarsSure ein ziem-
licb gutes Nahrmedium far Pilze abgab, wabrend
Malelnsaure in \x\i% L&sung jedes Pilzwacbstbum
verbinderte. Durcb geeignete Versucbsanstellung
konnte erwiesen werden, dass der Malelnsaure als
sblcber ein wacbstbumsbemmender Einfluss zu-
kommt, wabrend ibre Salze eine, wenn aucb ge-
ringwerthige, Koblenstoffquelle abgaben. Ein Zu-
satz von 0 , 3 # der Sfture zu Eiweisslosung
verbinderte ein Faulen durcb Bacterien wocben-
lang, wftbrend ein ebensolcber Zusatz zu 2^
ZuckerlOsung das Auftreten von Scbimmelpilzen
nur zu verzOgern vermocbte. Scbliesslicb wurden
nocb vergleicbende Versuche mit verscbiedenen
Sauren in folgender Abstufung: Weins&ure, Ci-
tronensfture, Oxals&ure, Salzs&ure, Salicylsaure und
BenzoSsSLure angestellt, welche, soweit es die Lo"s-
licbkeit erlaubte, ebenso wie die Malelnsaure in
0 , 5 # L6sung verwendet wurden. Dabei stellte
sich heraus, dass die Malelnsaure an antiseptiscber
Wirkung der Salicyl- und Benzoesaure nacb stand,
die Oxal- und Salzsaure dagegen tlbertraf, soweit
Zuckerlosungen in Frage kamen; dass sie aber in

EiweisslOsungen den Spaltpilzen gegenuber fast
die gleicbe Wirkung wie die Salicylsaure ausubte.

Fragt man sich, worauf die physiologische Ver-
scbiedenbeit der Fumar- und Malelnsaure beruht,
so kann man h&chstens sagen, dass sie in der phy-
sikaliscben Isomerie begrtindet sein muss, ein
Weiteres ist uns zur Zeit noch unbekannt.

P. Albert.

Comptes rendus hebdomadaires des
seances de Tacademie des sciences.
Tome CXX. Paris 1895. I. semestre.

(Schluss.)
p. 1065. Sur l'aeration du sol dans les prome-

nades et plantations de Paris. Note de M. Loui s
Mangin.

Verf. glaubt, dass die Strassenbaume in Stadten
oft deshalb leiden, weil der Boden scblecht durch-
laftet ist. Er entnimmt mit Hiilfe eincs beson-
deren Apparates Luftproben aus dem Boden von
Paris und findet, dass Ailanthus^ deren Knospen
verspatet austreiben, in einem koblensaurereichen
und sebr sauerstoffarmen Boden stehen. Aehn-
liches fand er fur Rustern. Dass in letzterem
Falle nicbt Leucbtgasinfiltrationen Scbuld waren,
wurde besonders geprflft. Der Grund dieser un-
gunstigen Veranderung der Bodenluft, speciell die
Vermehrung des nicbt aus CO2 und O bestebenden
Tbeiles der Luft und die Verminderung des Sauer-
stoffs, liegt wohl theilweise in der reducirenden
Wirkung der Sulftire, wabrend Vermehrung der
CO2 und Verminderung des nicbt aus CO2 und O
bestebenden Tbeiles auf Vorbandensein kraftiger
Gahrungen deutet.

• p. 1120. fitude de la senecionine et de la sene-
cine. Note de MM. A. Grandval et H. Lajoux.

Verf. stellen auf Grund einiger Angaben fiber
tberapeutiscbe Wirkungen von Senecios^ecies zwei
neue Alkaloide aus Senecio vulgaris dar.

p. 1131. Sur les partitions anomales des fou-
geres. Note de M. Adr ien Guebbard.

Verf. sucbt die Beweise, welcbe Olivier
(Comptes rendus t. CXX p. 693) dafur anfubrt,
dass die anomale Ausbildung von Farnw^deln
keinen parasitaren, sondern einen inneren physio-
logischen Gmnd babe, zu entkraften und dadurch
seine gegentbeilige Ansicbt wiederum zu stutzen.
• p. 1147/ Sur l'accumulation dans le sol des

composes cuivriques employes pour combattre les
maladies parasitaires des plantes; par M. Aim6
Girard.

Verf. untersucbt die Frage, ob nicbt durcb
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rcgelmfissiges Bespritzen der Culturpflanzen
(Iteben, Kartoffeln) mit Kupfervitriol der Boden
so mit Kupfer angereichert wird, dass dies

^schliesslich auf die Pflanzen schadlich wirkt. Er
brachte auf Versuchsparcellen von.je 1 Ar je 15 kg

Kupfervitriol, d. h. die Menge, die in 100 Jahren
•bei der jetzt ublichen Bespritzungsweise auf Reben
oder Kartoffeln gespritzt wird und so direct oder
indirect durch die abfallenden todten Blatter in
den Boden gelangt. Die Ernte betrug per Ar

Korn
Stroh

Hafer

Korner
) Stroh
( Korner

Klee lufttrocken

Gewicht
Ruben

Kartoffeln >

1593
Boden

ohne Kupfer mit Kupfer
17 kg 15 kg
8 12,2

33 26

12,8 17,3

20 22

182 188

1894
Boden

ohhe Kupfer mit Kupfer

Zuckergehalt —

Gewicht —
j Stfirkegehalt —

Demnacb hat die Anwesenheit dieser grossen
Eupfermenge im Boden keinen Einfluss auf die
Erntemenge. Beim Genuss erwiesen sich die ge-
ernteten Feldfrttchte als unschftdlich. In der Ernte-
substanz bestimmte Verf. das Kupfer quantitativ
und zwar in 0,4—0,5 kg Stroh*, 1 kg Kartoffeln
oder Ruben, 0,2—0,25 kg KOrnern. Meist war
der Kupferniederschlag aber unwftgbar klein, nur
zweimal wog er 0,002 g und diese Menge war
einxnal aus 200 g Getreidekdrnern aus unbehandel-
tem Boden, einmal aus 1 kg Kartoffeln aus ge-
kupfertem Boden gewonnen. Im Anfang des
Jahres 1895 entbielt die oberste 30 cm dicke
Bodenschicht noch 2/3 des Kupfers, welche sie in
1892 erhalten hatte.

p. 1179." De la fixation de l'iode par l'amidon
de pomme de terre. Note de M. G a sto n
Rouvier.

Verf. findet, dass Kartoffelst&rke bei Gegenwart
eines Ueberschusses von Jod 18 ,6^ dieses KOrpers
fixirt, Reis- und Roggenst&rke dagegen 19,6.
Dabei wurde nur auf den Theil des fixirten Jodes
Rucksicht genommen, der auf Natriumhyposulfit
zu reagiren im Stande war. 1st nur die Jodmenge
gegenwartig, welche nOthig ist, urn alle Starke in
Jodstarke uberzufuhren, so enthalt das Product
oei Kartoffelstfirke 13,5, bei Roggen- und Reis-
stftrke 8,9 % Jod.

p. 1228. Sur la flore des dep6ts houillers
d'Asie Mineure et sur la presence dans cette flore
du genre Phyllotheca. Note de M. R. Zeiller.

p. 1231. Sur la chlorose des vignes ameri-'
caines et sqn traitement par l'acide sulfurique.
Note de MM. Gastine et Degrully.

Die Verfasser untersuchen vergleichsweise ge-
sunde und chlorbtische amerikanische und franzO-

39,2 31,4

15,4 . 15,7

17 21

260 260
14,15* 15,04* .

270 270
1 2 * 12*

sische Reben und solche, die von der Ghlorose
durch Behandlung der Triebe im Herbst mit
EisenvitriollOsung geheilt wurden. Die chloro-
tischen Blatter sind viel reicher an Asche, wie die
gesunder Reben. An Kalk, Magnesia und Kiesel-
saure sind die chlorotischen Blatter viel reicher,
wenn man die Analysenresultate in Frocenten
der trockenen Blattsubstanz, nicht in denen der
Asche ausdrflckt. In der Asche der chlorotischen
Blatter ist Mangel an Kali, Natron, Phosphorsaure,
Schwefelsaure.

Eisenoxyd enthalten die chlorotischen Blatter
mehr wie die gesunden, die behandelten stehen
zwischen beiden in der Mitte. Ebenso verhalt es
sich mit Kalk und Kieselsfiure. Hieraus und aus
der Beobachtung, dass auch in eisenreichen Boden
die Reben chlorotisch werden, folgt, dass bei der
gfinstigen Wirkung des Eisenvitriols . nicht das
Eisen der wirksame Bestandtheil ist. Verf. neh~
men daher an, dass dabei die Schwefelsaure wirkt.
Die chlorotischen Reben enthalten davon in der
Asche thatsachlich weniger wie die gesunden.
Wenn der Boden an Schwefelsaure reich ist,
fixiren die Reben viel davon und gleichzeitig auch
viel Kali. Diese Beobachtungen, das Ergrunen
der Reben unter Einwirkung des Schwefels und
seiner Verbindungen, die gUnstige Wirkung des
Gipses fuhren die Verf. dazu, vergleichsweise
Versuche mit Schwefelsaure (10#) zu machen.
Die im Herbste so behandelten Reben eines chlo-
rotischen Weinberges sehen im Juni ebenso aus,
wie die mit Eisenvitriol behandelten.

p. 1276. Sur l'histoire des alcaloides des Fu-
xnariacees et Papaveracees. Note de M. B a t -
tandier .

Verf. fand, dass die aus Bocconia, Hypecoum,
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Eschscholtzia, Glaucium dargestellten rohen Alka-
loide mit Schwefelsaure Fumarinreaktionen gaben.
Aus Bocconia frutescens erhielt er Fumarin, wel-
ches mit dem aus Fumaria dargestellten identisch
ist; ausserdem fand er das neue Alkaloid Bocco-
nin, welches sich mit Schwefelsaure pfirsichbluth-
roth farbt; ausserdem war etwas Chelidonin und
viel Chelerythrin in der genannten Pflanze ent-
halten. Dag durch Umkrystallisiren gereinigte
Fumarin giebt mit concentrirter Schwefelsaure
eine tief violette Farbe.

Bocconin ist ziemlich leicht lftslich in Wasser
und anderen neutralen LOsungsmitteln. Es kry-
stallisirt aus Wasser in seidengl&nzenden weissen
Warzen. Sein Chlorhydrat krystallisirt ahnlich.
Mit Schwefelsaure giebt es eine sehr charakteristi-
sche pfirsichbluthrothe Farbe. Mit alien Alkaloid-
reagentien giebt es Niederschlage, die denen des
Fumarins sehr ahnlich sind.

An Chelerythrin erhielt Verf. 5 g per Kilo Rinde
von Bocconia. Diesem Alkaloid verdankt Holz und
Rinde der Bocconia die rothe Farbe. Kocht man
Chelerythrin mit Salpeters&ure, so entfarbt sich
die rothe Flussigkeit und auf Zusatz von Ammo-
niak entsteht eine Stachelbeerfarbe.

Eschscholtzia wird in Algier leicht ausdauernd
und die Wurzel enthalt dann einen Milchsaft wie
Chelidonium, der auch an Chelerythrin reich ist.
Die Pflanzen, welche Chelerythrin enthalt en,
schmecken brennend, wie die Salze dieses Alka-
loids. Denselben Geschmack zeigen aber auch
die Fumarin enthaltenden S&fte. Diese Safte
werden durch einen alkaloidartigen KOrper gelb
gef&rbt, der mit Chelerythrin nichts zu thun zu
haben scheint.

• Gereinigtes Glaucin giebt mit Schwefelsaure in
der Kalte eine schwach griinlichblaue F&rbung, in
der Warme aber erh&lt man eine sch5ne tiefviolette
Farbe. Das Brom- und Jodhydrat dieses Ktirpers
krystallisiren gut.

p. 1278. Contribution a l'etude de la germina-
tion. Note de M..Th. Schloes ing fils.

Verf. constatirt von Neuem, dass bei der Kei-
mung von Roggen und Lupinen kein freier Stick-
stoff von den Keimpflanzen ausgegeben wird und
so verloren geht. Er benutzt dazu die Versuchs-
anordnung, die er bei seinen Versuchen tLber die

Stickstoffassimilation verwandte, halt also die
Keimpflanzen in einer abgeschlossenen Atmo-
sphare und untersucht diese gasanalytisch. Die
Keimpflanzen setzt er dabei dem Licht aus und
bricht den Versuch erst einige Zeit nach Erscheinen
der grdnen Theile ab.

p. 1281. Sur l'amylase. Note de M. Effront.
Ebenso wie Aluminiumsalze, Asparagin etc.

nach frtiherer Mittheilung des Verf. kann auch in
der Kalte bereitetes und aufgekochtes Gersten-
infus die verzuckernde Wirkung der Amylase er-
h5hen und zwar das letztgenannte Infus um das
drei- bis fttnffache. Diese Wirkung erstreckt
sich nur auf die verzuckernde Kraft, kaum auf
die verflussigende. Die ErhShung der verzuckern-
den Kraft erreicht ihr Maximum in dem Moment,
wo 2 5 # der gebotenen Stftrke in Maltose uber-
gefuhrt sind, und wenn soviel Amylase zugegen
ist, dass eine tiefgehende Verzuckerung erreicht
wird (60—70 Th. Maltose), wird eine Erhohung
der verzuckernden Kraft durch jene Zusatze nicht
mehr merklich; dieselbe ist daher in der Praxis
ohne Bedeutung.

Die Beurtheilung des Maizes gelingt nach Verf.
viel sicherer, als nach den tlblichen Methoden,
wenn man das Verhaltniss zwischen verzuckernder
und auflSsender Kraft bestimmt. Dadurch wird
angezeigt, ob wirklich mehr Diastase vorhanden
ist oder nur die Wirkung der vorhandenen erhOht
wurde.

Zu der folgenden Tabelle ist zu bemerken, dass
verzuckernde Kraft ausgedruckt ist durch die Zahl
der cc Infus, welche nttthig sind, um 0,25—0,3 g
Maltose in 100 cc Kleister zu erzeugen. Die Ver-
zuckerung wurde an 150 cc einprocen tiger 16s-
licher Starke in einer Stunde bei 45° geprtift.
Das Infus wurde aus 1 g Substanz mit 8 g Wasser
hergestellt. Die verflussigende Wirkung ist aus-
gedruckt durch die Zahl der cc desselben Infuses,
die n5thig sind, um 20 cc St&rkemilch von 4 0 #
bei 80° in 10 Minuten zu verfltlssigen. Das Ver-
haltniss zwischen beiden Cubikcentimeterzahlen
ist bei gutem Malz 100—120, bei einem an an-
regenden Substanzen reichen Malz 200—400, bei
Diastase aus rohem Korn (grains crus) mehr
als 1000:

Russische Gerste
Grftnmalz daraus
Dasselbe mit Asparagin
Grunmalz mit gekochtem Gersteninfus bereitet
Diasjtase des Handels
Ungarische Gerste
Grunmald*
Weizenkleie

Verzuckerung Verflassigung

2.1
0,7
0,3
0,25
1,3
2,8
0,6
0,8

cc Infus
7,5
0,8
0,8
0,8
1,6
8
0.6
8

Verhaltniss auf 100

375
114
266
320
123
280
100

1000
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dass bei gleichtr ve^ckerndet Kraft
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' p. 1283. La Cecidomyie de l'avoine [C
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oxydirt sich dann imMost

in Minuten oder
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NoU, F., Ueber dieMmmungsbewegungen

r*ss

andereveits gegen seine Theorie der Krflmmungs-
bewegungen erhoben haben.

Durch Wiederholung der Kohl'Bchen Vewuche
beobacbtet er, nicht wie der Letztere standig einen
hOheren Turgor auf der ConoavBeite, Bondern zeigt
dasB derselbe vielfaeh auf beiden Seiten bei Beginn
einerKrttmmung gleich ist, und nur m manchen
Fallen auf der Concavseite grosser gefunden wird.
Da weiterUn Kohl's Angaben nach welohen
Plasmolyse eine Ver langerung der Concaveerte
bedingt, unrichtig sind - Plasmolyse ruft nadx
Nol l iinmer eine Verktlrzung der Co-icayBeite
herror, halt Verf. den Versuoh Kohl s, die Krum-
mungen durch die sog. Tonnendeformation der
Concavzellen zu erklaren, fur vollig missgluckt.
Auch Kohl ' s Kerbschnitt-Versuehe seien un-
richtig, da flaehe Binsehnitte Beizkrummungen
nicht beeinflussen, tiefere aber auch ohne gec-
oder heliotropische Reizung schon Krammnngen
der Sprosse herbeiftthren.

Verf. geht dann weiter auf den Modus des
Membranwachsthums ein. Die Thataache, da in
gekrummten Sprossen u. a. die Wande der Collen-
ohymzellen auf der Convexseite verdtlnnt eTBChei-
nen und auch andere Reaction (mit Chlor-Zinkjod)
zeigen, als diejenigen der Concayseite, bestftrkt
Verf. in der Bchon fruher vertretenen AnBicht
dass, zunachrtin den vorliegenden Fallen, durch
Einwirkung des lebenden Protoplasma s die eksti-
schenEigenschaften derZeUwlnde sich verandem,
dass eine elastisehe Dehnung sich abspiele und
dass dann weiter der elastischen eine plas&sche
Deformation folge, d. h. dass wieder unter Mit-
wirkung des Plasmas die Dehnung fixirt werde und
damit eine EntBpannung erfolge. Spannung und
Entspannung konnen sich mehrfach wiederholen.
Verf. zieht zum Vergleich die Vorgftnge heran, die
sich beim Vulcanisiren etc. des Kautschuk ab-
8PGeeen P fe f f er hebt Verf. hervor, dass die
beim Eingipsen erfolgende Entspannung von
Membranen durchaus nicht auf einer Intussuscep-
tion beruhen mflsse, sondern auch nach dem
Noll'schen Princip erklftrt werden kOnnen. Ein-
zelnes darttber mag im Original nachgesehen
werden. Ol tmanns .
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environs de la Haye (Sphaeropside'es et Melanconi6es\
— R. Suringa'r, Biologische waarnemingen be-

treffendc dc bloemen en vruchten van Batrachium. —
R. Sur in gar, Especes N6erlandaises du genre Ba-
trachium. — L. Vuyck, Sur la floraison de quel-
ques especes de Lemna.

Neue Litteratur.
Baillon, H.f Histoire des plantes. T. 13.: Monographic

des amarvllidac^es, brom61iac6cs, iridace'es, taccac^es,
burmanmacees, hydrocharidac^es, commelinac^es,
xyridace'es, mayacac6es, phylidrac^es, rapatdac^es,
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Paris, libr. Hachette et Cie. In 8. 523 p. avec 327 fig.

Beitrage zur Biologie der Pflanzen. Herausgeg. von F.
Cohn. 7. Bd. 2. Heft. Breslau, J. U. Kern's Verlag.
gr. 8. 3 u. 194 S. m. 11 Taf.

Berg, 0. C., und C. F. Schmidt, Atlas der officinellen
Pflanzen. Darstellung und Beschreibune der im
Arzneibuche far das Deutsche Reich erwannten Ge-
wachse. 2.verb.Aufl. v. »Darstellung u. Beschreibung
sammtl. in der Pharmacopoea borussica aufgefuhrten
officinellen Gewachse«. Hrsg. von A. Meyer und K.
Schumann. 15. Liefrg. (2. Bd. S. 89—104 m. 0 farb.
Taf.; Leipzig, Arthur Felix, gr. 4.

Brauer, F., Bemerkungen zu einigen neuen Gattungen
der Muscarien und Deutung einiger Orig.-Exemplare.
(Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.) Wien, Carl
Gerold's Sohn. Lex.-S. 23 S. m. 1 Taf.

Bulletin de la Societe centrale d'horticulture de d6par-
tement de la Seine-Inferieure. T. 36. 2—4* cahier
de 1894. Rouen, impr. Gy. In 8. 231 p.

Cohn, F., Die Pflanze. Vortrage aus dem Gebiete der
Botanik. 2. Aufl. 2. Liefrg. Breslau, J. U. Kern's
Verlag. gr. 8. 60 S.

Congres (troisieme) international d'agriculture tenu a
Bruxelles du 8 au 16'septembre 1895. Reglement et

' programme. Rapports preliminaires. Tome I. In 8.
35 et 882 p., plans. Bruxelles, P. Weissenbruch.
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Endres, H., Ueber Anstich- und SchnOrversuche an

Eiern von Triton taeniatus. Separatabdruck; aus dem
anat. Institut zu Breslau. 1895.

Engler, A., und K. Prantl, Die naturlichen Pflanzen-
familien, nebst ihren Gattungen u. wichtigeren Arten,
insbesondere den Nutzpflanzen, unter Mitwirkg. zahl-
reicher hervorrag. Facngelehrten begrundet von E.
und P.. fortgesetzt v. E. III. Thl. 6. Abthl. Leipzig,
Wilh. Engelmann. gr. 8. 340 S. m. 1124 Einzelbild.
in 156 Fig., sowie Abtheilungsregister.

Fiala, F., Adnotationes ad floram Bosnae et Hercego-
vinae. (Aus: Wissenschaftl. Mittheilgn. aus Bosnien
und der Hercegovina. 3. Bd.) Wien, Carl Gerold's
Sohn. Lex.-8. 4 S.

Eine neue Pflanzcnart Bosniens. (Aus: Wissen-
schaftliche Mittheilgn. aus Bosnien und der Herce-
govina. 3. Bd.) Wien, Carl Gerold's Sohn. Lex.-8.
2 S. m. 1 fatrb. Taf.

Frank, A. B., Die Krankheiten der Pflanzen. '2. Aufl.
8 . -9 . Liefrg. Breslau, Eduard Trewendt. gr.8. 222 S.
m. Holzschn.

Frendenreich, E. von, Dairy Bacteriology: a Short"Ma-
nual for the use of Students in Dairy Schools, Cheese
Makers, and Farmers. Translated from the German

' by J. R. A. Davis. London, Methuen & Co. 8vo.
122 p.

Fuller, Andrew 8., The grape culturist: a treatise on
the cultivation of the native grape. New rev. and
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enl. ed. New York, Orange Judd Co. 1894. 12.
282 p. 111.

Goethe, B., Bericht der kgl. Lehranstalt fur Obst-,
Wein- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. fur das
Etatsjahr 1894/95. Wiesbaden, Rud. Bechtold & Co.
gr. 8. 91 S. m. Abbildgn.

Grotenfelt, Gosta, The principles of modern dairy prac-
tice from a bacteriologicalpoint of view. Authorized
American ed., by F. W. Woll. New York, J. Wiley
& Sons. 1894. 12. 285 p. ill.

Heinrioher, E., Anatomischer Bau und Leitung der
Saugorgane der Schuppenwurz-Arten [Latjiraea clan-
destma Lam. und L. tSquamaria L.). (Aus: Beitrage
zur Biologie der Pflanzen.) Breslau, J. U. Kern's
Verlag. gr. 8. 92 S. m. 7 Taf.

Hempel, G., und K. Wilhelm, Die Baume und Straucher
des Waides in botanischer und forstwirthschaftlicher
Beziehung. 11. und 12. Liefrg. Wien, Ed. Holzel's
Verlag. gr. 4. 2. Thl. 2. Abth. 48 S. m. Abbildgn. u.
ii farb. Taf. B

Hoffmann, C, Botanischer Bilder-Atlas. Nach de Can-
dolle's naturl. Pflanzensystem. 2. Aufl. In 18 Liefrgn.
Mit 80 Farbcndrucktaf. und zahlr. Holzschn. 1.—4.

Hueppe, F., Naturwissenschaffliche Einfiihrnnff in die
^ l T ^ W ° W K i d l ' V lgr. b. 268 S. m. 28 Holzschn.

Huffel, M., Influence des for&s surle climat. Besancon.
impr. Jacquin. In 8. 12 p. v

Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum nomina et
synonyma omnium generum et specierum a Linnaeo
usque ad annum 1885 complectens, nomine recepto,
auctore, patna unicuique Plantae subjectis. Sumpti-
bus Caroli Robert! Darwin, J. D. flooker e t B D,
Jackson. ParsH. 1893. 728 p. Pars III Oxoni
1894. 4. 728 p. P B UL O x o m i

Jongkindt-Coninck, A.M.C., Dictionnaire Latin (Grec)
FranSais-Anglais-AUemand-HollandaisdestrKux
termes employes en botanique et en horticulture
Paris, LibrairieNilsson. Un vol. in 12 n o r t i c u l t u r e '

Just's botanischer Jahresbericht. Systematisch eeord-
netes Repertorium der botan. Litteratur aller Lander.
Hrsg von E Koehne 2 1 J h (18

tes Repertorium der botan. tteratur alle
Hrsg. von E. Koehne. 21.Jahrg. (189:jy 2 Abth

ft B l i ^orntrlger. gr 8.
M

. 368S
hic der fossi-

Hrsg. von E. Koehne. 21.
I. Heft. Berlin, Gebrflder̂ Bor

Eatzer, F., Vorbericht aber eine Mon
lenFlora vonRossitz inMghren. (Aus: Sitzungsber.
d. k. bdhm. Geselhch. d. Wiss.) Prag, Fr. Rivn&c.

Keller; C. Das Leben desMeeres. Mit botan. Beitragen
von C. Cramer und H. Schinz. Leipzig, Chr Henn
Ta?c?^z-,8r- 8' 18 u' 6 0 5 S' m- aber*°<> Abbildm:und 16 Taf. in Farbendr. u. Holzschn. A D D l i a 8 n -

Klocke, £., Specielle Pflanzenkunde. Ein Leitfaden fur
landwirthschaftl. Winterschulen und zweckverwandte
Lehranstalten. Leipzig, Landwirthschaftliche Schul-
buchhandlung. gr. 8. 74 S. m. 39 Abbildgn.

Koch's, W. D. J., Synopsis der deutschen und schweizer
Flora. "3. Aufl., m Verbindung mit namhaften Bota-
n*k hrsg. von E. Hallier, fortgesetzt von R. Wohl-

fc L i f Leipzig, O. R. Reisland. gr. 8.

Kohl, F. G., Die officinellen Pflanzen der Pharmacopoea
Germanica, far Pharmaceuten und Mediciner b"e-
sprochen und durch Orig.-Abbildgn. erlautert. 31. bis
35. (Schluss-) Lfg. Leipzig, Joh. Ambr. Barth. gr. 4.
5 und 38 S. m. 23 color. iupferdr.-Taf.

Krauer-Widmer, H., u n d A. ffigi, Das Veredeln der
Reben und dessen Bedeutg. f. die europ&ische Reb-
cultur. Frauenfeld, J. Huber. gr. 8. 41 S. m. Abb.
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Peter, A., Wandtafeln zur Systematic Morphologie u.
Biologie der Pflanzen fur Universitfiten u. Schulen.
Bl. 18 und 21. a 71x91 cm. Farbendr. Nebst Text,
gr. 8. 18. Commelinaceae, Alismaceae. (2 S.) — 21.
Resedaceae. (2 S.) Cassel, Theodor Fischer.

Planchon, G., Le Jardin des Apothicaires de Paris.
Paris, O. Doin. gr. in 8. 132 p. avec 7 pi.

Pringsheim, N., Gesammelte Abhandlungen. Heraus-
gegeben von seinen Kindern. 2. Bd. Inhalt: Phyco-
myceten, Charen, Moose, Fame. Jena, G. Fischer,
gr. 8. 410 S. m. 32 Taf.

Babenhorst's, L., Kryptogamen-Flora v. Deutschland.
Oesterreich u. d.Schweiz. 2.Aufl. l.Bd. 3. Abt. Pilze.
44. u. 53. Liefrg. gr. 8. 64 S. m. Abbildgn. Inhalt:
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3. Abth. 54. Liefrg. Discomycetes (Helvellaceae),
Nachtrage, bearb. von H. Rehm. 64 S. m. Abbilden.
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Schmidt, A., Atlas der Diatomaceenkunde. In Verbin-
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50. Heft. Leipzig, O. R. Reialand. Fol. 4 Taf. m.
4 Bl. Erklargn.
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Pflanze. (Aus: Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss.)
Wien, Carl Gerold's Sohn. Lex.-8. 11 S. m. I Taf.

Strasburger, E. F. Noll, H. Schenck, A. F. W. Schimper,
Lehrbuch der Botanik far Hochschulen. 2. Auflage.
556 S. Jena, Gustav Fischer, gr. 8. m. 594 zum Theil
farb. Abbild.

Tsehirch, A., und O. Oesterle, Anatomischer Atlas der
rnarmakogposie und Nahrungsmittelkunde. 8. und
9. Lfg. Leipzig, Chr. Herm. Tauohnitz. gr. 4. 5 u.
46 S. m. 10 Ta?

Visomblain, Culture des asperges en plein champ.
Blois, impr. Dorion et Oie. In 8. 20 p. \

Vihaorin's Blumengartnerei. Beschreibung, Cultur und
Verwendung des gesammten Pflanzenmaterials fur
deutsche Garten. 3. Aufl. m. 1000 Holzschnitten im



391

Text und 400 bunten Blumenbildern auf 100 Farben-
drucktaf. Unter Mitwirkung von A. Siebert hrsg. von
A. VOSB. 22—43. Liefg. Berlin, Paul Parey. Lex.-8.
624 S. von Theil I und S. 1-128 S. von Theil II.

Wentzel, J . , Zur Kenntniss der Zountharia tabulata.
(Aus: Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.) Wien, Carl
Gerald's Sohn. Imp.-4. 40 S. m. 5 Taf.

Wiesner, J., Untersuchungen iiber den Lichtgenuss der
Pflanzen mit Rucksicht auf die Vegetation von Wien,
Cairo und Buitenzorg (Java). (Photometrische Unter-
suchungen auf pflanzenphysiolog. Gebiete.) 2. Abhlg.
(Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.) Wien, Carl
Gerald's Sohn. Lex.-8. 107 S. m. 4 Curventaf.

Willkomm, M., Bilder-Atlas des Pflanzenreichs, nach
dem naturlichen System. 3. Aufl. (In 15 Liefrg.) 1 bis
14. Liefrg. Esslingen, J. F. Schreiber. Lex.-S. 8 und
134 S.m. 116farb. Taf.

Woesidlo, P., Leitfaden der Botanik far hohere Lehran-
stalten. Mit 525 in den Text gedr. Abbildgn., 4 Taf.
in Holzschn. und 1 Karte der Vegetationsgebiete in
Buntdr. 5. Aufl. Berlin, Weidmann'sche Buchhanolg.
gr. 8. 288 S.

Zahlbrnckner, A., Materialien z. Flechtenflora Bosniens
und der Hercegoyina. (Aus: Wissenschaftl. Mitthei-
lungen aus Bosnien und der Hercegovina. 3. Bd.)
Wien, Carl Gerald's Sohn. Lex.-8. 20 S.

Zukal, H., Morphologische und biologische Untersuch.
fiber, die Flechten. l.Abhandlg. (Aus: Sitzungsber.
d. k. Akad. d. Wiss.) Wien, Carl Gerald's Sohn.
Lex.-8. 46 S. m. 3 Taf.

Personalnachricht.
Am 3. November verstarb zu Wonsahl bei Ibbenburen

(Provinz Westfalen) Professor Dr. G. K r a b b e .

Anzeigen. [36]

Die Assistentenstelle am pflanzenphysiologischen
Institut der Universit&t Gdttingen ist zum 1. April 1896
neu »u besetzen.

Der Institutsdirector.
Berthold.

Von [37]

Icones
Fimgorum hucnsqne cognitorum

Mikroskopisch-anatomische Abbildungen
der Schwamme

von
A. C. J. Corda.

6 Bfinde in Folio, mit 64 Tafeln, Prag 1837—1654,
diesem ganzlich aus dem Handel verschwundenen
Werke, habei? wir einen neuen Abdruck in einer kleinen
Anzahl von Exemplaren veranstaltet, welchen wir zum
Preise von

270 Mark
fur das vollstandige Exemplar liefern.

Es ist dadurch dieses far die Mykologie hoch bedeu-
tende Werk den Forschern zu massigem Preise wieder
zug&nglich gemacht worden.

Berlin, N.W., Carlstrasse 11.
B. FriedlSnder & Sohn.

Gegen monatliche ttatenz. TOU 5M. yerkanfe
eines der hervorragendsten, bedeutendsten und um-
fangreichsten botanlschen Werke zu beispiellos
billigem Preise: [38]

Nomenclator botanicus.
Nominum ordines, tribus, familjas, divisiones, genera,

subgenera vel sectiones, designantium enumeratio alpha-
betica.

Adje'ctis auctoribus, temporibus, locis systematicis
apud varios, notis literariis atque etymologicis et syno-
nymis. Conscr. Dr. L. Pfelffer. 4 Bande. Hocheleg.
Liebhaberhalbfrzbd. Tadellos neu

Statt 264 M. fUr 44 M.
Ansichtssendung bereitwilligst.

Der » Nomenclator botanicus«steht in der botanischen
Literatur ohne Gleichen da. Es existirt kein anderes
Werk, welches in ebenso erschopfender Weise alle nur
irgendwie nothwendigen Nachweise uber Klasse, Or.d-
nung, Abstammung, Familie, Geschlecht etc. etc. alter
bis Jetzt bekannten Pflanzen enthalt. Das Werk er-
moglicht es dem Pflanzenforscher und Pflanzenkenner,
in karzester Zeit sich Aufkl&rung uber diese Punkte zu
verschaffen und zugleich zu erfahren, welche Pflanzen-
namen schon und wann sie aufgestellt sind, wer sie auf-
Btelite, wo sie zu finden sind, welche Bedeutung sie bei
den einzelnen Forschern hatten, oder was sie etymo-
logisch zu bedeuten haben. Denkbarste Ausfuhrlichkeit
und absolute Genauiskeit sind die vornehmsten Eigen-
schaften dieses hochbedeutenden, einzig in seiner Art
dastehenden Werkes, welches dem Forscher nicht nur
eine bedeutende Zeit, sondern auch eine grosse Biblio-
thek erspart.

E. Hachfeld, Buchhandl. Potsdam.

Dr. Neubert's - [39]

Gartenmagazin,
Illustrirte Zeitschrift

fur die Gesamjatinteressen des
Gartenbaues

Qndet 1847, mit Ehrendiplom und goldener Medaille
dirt 1895, ist fur jeden Gartenfreund ein werth-

volles Fachblatt. Bei reicher Ausstattung betrftgt das
Abonnement per Jahr nur 8 Mark. — Probenummern
und Prospecte werden gratis geliefert von der Expe-
dition des , ,Gar tenmagazin" , K6niginstrasse 5r>.
Mllnchem

Verlag von Arthur t e l l x in Leipzig.

Entwickelungsgeschichte und Morphologic
der

polymorpben Flecbtengattnng Cladonia.
Ein Beitrag zui Kenntniss der Ascomyceten

von
Dr. G. Krial>l>e.

Mit 12 Tafeln, davon 10 in Farbendruck.
In gr. 4. VIII, 160 Seiten. 1891. brosch.

Preis 24 ,*.

V«rlag TOU Artbwr Fel ix in Leipzig. Druok von Breitkopf * Htrtol in Leiprig.


