
BOTANISKA NOTISER 1935, L I N D 1935. 

Beta maritima L. på Hallands Väderö. 

Av HERVID VALLIN. 

I litteraturen om Beta maritima L. vid vår västkust 
(GUNNAR ANDERSSON 1907. II. (i. SIMMONS 1908, H. LUNDE-

GÅRDH 1918, H. G. SIMMONS 1930, J. RASMIISSON 1932, 1933, 

H. G. SIMMONS 1933. K. TJEBBES 1933) finner inan även 
några uppgifter om denna intressanta växts förekomst på 
Hallands Väderö. 

Redan 1901 har Dr. L. HOLMSTRÖM funnit några unga 
individ, som endast utvecklat bladrosetter, på södra delen 
av ön. I "Några ord om de svenska fyndorterna för Beta 
maritima L." av H. G. SIMMONS, Sv. Bot. Tidskr. 1908, finns 
lokalen angiven enligt närmare upplysningar av Dr. HOLM
STRÖM. Enl. HOLMSTRÖM skulle växtlokalen varit belägen 
minst ett par hundra meter Iran strandbrynet, sa att tanken 
på någon direkt uppkastning genom vågorna skulle varit 
utesluten. Nu är det emellertid så, att avståndet från strand
brynet vid de inre delarna av de två Kapellbamiisbukterna 

— mellan Svinahallen och Växtekologiska stationen och 
härifrån västerut - till skogen ligger mellan 100 och 150 m. 
och enär växtplatsen är angiven på det öppna fältet söder 
om skogen, är det sannolikt rikligare att förlägga det av 
Dr. HOLMSTRÖM gjorda Beta maritima-fyndel till c:a 100 m 
— eller kanske ännu kortare avstånd — från stranden. 
Under höst- och vinterstormarna stiger vattenståndet mel
lan en och två m över det normala, vilket betyder en över-
sköljning av avsevärda områden, om kusten är låg, vilket 
just iir fallet på de nämnda partierna frän södra delen av ön. 
Kanske lokalen ifråga har legat vid högvattenslinjen eller 
längre in, eventuellt beroende på att Beta-individen av de 
Botanltka Xotiser i$SS 28 
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här Ofta rådande starka vindarna flyttats längre bort. Se
dan 1919 har jag under flertalet somrar bott pä södra delen 
av Väderön men ej här observerat Beta maritima. 

Under sommaren 1933 höll jag på med att upprätta 
växtförteckningar över strandfloran pä Hallands Väderö 
och följde då noggrant kustlinjen utefter alla vikar och ut
sprängande uddar runt ön. Den 17 augusti påträffade jag 
på västra kusten två utväxta exemplar av Beta maritima; 
de stodo intill varandra och buro länga, pä marken liggande 
inflorescensgrenar. försedda med blommor och frukter. 
Stranden är här klippig och försedd med större och mindre 
block; bakom dessa stodo fit'/ri-exemplaren ganska väl skyd
dade ungefär i linjen för högsta vattenståndet, som marke
rades av en uppkastad stock, brädstumpar etc. Det är tyd
ligen samma exemplar, som SIMMONS och TJKBBES funno i 
aug. 1932 (SIMMONS 1933, sid. 351). När jag i aug. 1934 

uppsökte samma plats, fanns ej ett spår av /fr/a-individen. 
Det kan ju tänkas, att de voro gamla och dötl en naturlig 
död — intressant vore att veta, hur pass gammal Beta mari
tima kan bliva — eller att de spolats undan vid högvatten, 
vilket jag knappast tror vara fallet pä grund av lokalens 
skyddade läge; möjligen ha de fallit offer för hänsynslösa 
växtsamlare. Den 30 sept. i är genomsnokade Dr. N. SYLVÉN, 

Doc. J. RASMUSSON och undertecknad samma plats för att 
finna något spår, eventuellt groddplantor av Beta, men för
gäves. 1 vildbetans närmaste omgivning växte i aug. 1933 
följande arter: Matricaria inodora subsp. maritima L., 
Galeopsié tetrahit L., Solamim dulcamara l... Burner crispus 
L., Angelica litoralis Fr., Atriptex hastifolium Salisb. 

Ej långt från de nu omtalade blommande exemplaren 
fann jag samtidigt i aug. 1933 i en tångblandad klappcr-
stensvall en rätt väl utvecklad bladrosett av Beta maritima, 
som vederbörligen fotograferades (fig. 1), och bakom vilken 
en vacker matta av Honckenua peptoides Khrh. utbredde sig. 
1 aug. 1934 och aug. 1935 uppsökte jag samma exemplar. 
som emellertid fortfarande stod på rosettstadiet, ett ganska 
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Fig 1 Bladrosett a\ Beta maritima i bestånd av Honckenya peploides 
Hallands Väderö »/a 1985. Förf. foto. 

intressant faktum, enär ju i vanliga fall pa en val utvecklad 
bladrosett nästa ar följer blomning. Om nu detta Beta-
individ far vara i fred under ar 1936, skall det bli roligt 
att se. hur del kommer att bete sig. om det skall ga upp i 
blom eller ej. - 1'nder del nyssnämnda besöket på Väderön 
d. 30 sept. uppsökte vi den lilla Be/a-plantan och gjorde 
den iakttagelsen, att den stod just i gränsen för den läng. 
som kastals högst upp; hade den stått bara något längre 
ned, hade den säkerligen varit tillspillogiven Det hade 
rasat häftiga stormar under den gångna veckan, och mas
sor av tång hade vräkts upp pa stränderna. Tyvärr kan jag 
ej säga precis, hur högt Befa-individel stod över medel-
vattennivån, men jag skulle tro mellan 1,5—2 m. 

Hallands Väderö omgives a\ större och mindre skär, 
och det ligger ju nära till hands alt antaga, att Beta mart-
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Fig. 2. Bestånd a\ Beta maritima Vinga skir '/« 1935 Förf. folo. 

lima på något av dessa skull»' ha funnit en Irislad. I Bota
niska Notiser lör ar 1918 sid. 275 meddelar II. LUNDEGÅBDH 
en artförteckning Iran Vinga skär — beläget ungefär mitt 
emellan Hallands Yäderö och Toreko\ från vilken jag 
citerar följande: "Motsatta sluttningen är klippblockmark 
med hl. a. FiUujo montana (ensl.). Beta maritima (ensl.. ej 
återfunnen 1917). Elymus arenarins Ii en skrefva)", etc. 
Alltså för c:a 20 ar sedan fanns Beta på hloekmarken vid 
västra kusten av Vinga skär ehuru endast i enstaka exem
plar. Under en av mina första somrar pa Hallands Väderö 

jag skulle tro, alt det var 1920 eller 1921 fann jag 

några väl utvecklade exemplar med langa inflorescens-
grenar. och det var just pa den angivna lokalen. Sedan dess 
har jag ej förrän den 2 aug. i är hesökt Vinga skär och kon
staterade då till min stora glädje, atl Heta maritima före
kom i riklig mängd — räknade vid elt hastigt överslag till 
mer än 100 uhccklade. med inflorescensgrenar försedda 
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1 if; .i Inflorescenser ,i\ Beta maritima \ inga skiir */« 1936. 
I ml lolo. 

exemplar både på norra och södra delen av skäret, som 
består av två i vinkel med varandra liggande hälfter, vardera 
c:a 300 m långa och åtskilda av ett lågt parti, som sköljes 
över vid högvatten. Beta maritima har antecknats på 
Vinga skär Iran 4 olika lokaler, dels frän blockmark, dels 
från mera grusiga och sandiga platser, alla belägna nära 
stranden men ändock så pass långt in. att de i allmänhet 
äro skyddade för högvatten, och antagligen ha de, dels på 
grund härav, dels på grund av att skäret sa sällan besöks 
av botanister, lyckats hälla sig kvar under åratal. Exem
plaren äro av den vanliga, nedliggande typen, och de kunna 
ibland nå en ansenlig storlek, så t. ex. visade det sig vid 
nppmfitning a\ ett individ, att det hade en utsträckning av 
2.20 in i diameter. Phylloidi lörekommer ej sällan, en före
teelse som Doc. J. RASMUSSON omtalat (Bot. Not. 1932 sid. 
38) och som är ganska vanlig vid den stora Beta maritima-
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förekomsten vid Kalundborg på Xordsjälland. Vad sprid
ningen av vildbetan till Väderön beträffar, så ligger väl 
saken ganska klart till. Så ha ju t. ex. G. ANDERSSON (1907), 
SIMMONS (1930) och RASMUSSON (1933) påpekat, att med 
stor sannolikhet bestånden eller enstaka exemplar av vild
betan på vår västkust härröra frän frukter eller grenar av 
blomställningar, som med havsströmmarna drivits från be
ståndet vid Kalundborg och andra lokaler på Själlands nord
västra del mot våra kuster. Som bekant förhärska pä vår 
västra kust under sommar och höst västliga vindar; vinden 
svänger särskilt mellan sydväst och nordväst, vilket jag ofta 
iakttagit på Hallands Väderö. Har nu t. ex. fram på hösten 
under en dag sydvästlig storm blåst över nordvästra Själland 
och högvatten ryckt med sig frukter eller kanske hela in-
florescensgrenar, föras de snart ut i Kattegatt; vinden går 
kanske upp på väst eller nordväst, ytströmmarna gå ofta i 
samma riktning, och förutsättningar äro givna för en trans
port av Beta-frukter till våra kuster (jämför SIMMONS 1930, 
sid. 557 och 558). Flera gånger har jag i lugnt väder varit 
i tillfälle att observera sådana ytströmmar väster om de 
västligaste av skären vid Väderön, vilka ibland föra in i 
Skälderviken eller rakt mot Vinga skär. Knippen av tång 
och sjögräs i dessa strömmar ha drivit undan med rätt god 
fart; intressant skulle det vara, om man någon gång lycka
des få se Beta-frukter på drift in emot land. Det kan ju 
också tänkas, att bestånden på Vinga skär härstamma från 
en plats mellan Arild och Svanshall, där TJEHBKS 1916 (Bot. 
Not. 1933 sid. 351) fann rikligt med vildbetor — eller vice 
versa. 

I sällskap med Dr. N. SYLVÉN och Doc. J. RASMUSSON 

besökte jag Vinga skär d. 30 sept. i år i syfte att se närmare 
på Beta marifjma-förekomsten. Utom fullbildade exem
plar fanns det gott om bladrosetter och rikligt med grodd
plantor. På grund av byigt väder, regn och blåst, gick det 
<*j denna gång att taga några goda fotografier av växten 
ifråga. 
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Docent RASMUSSON, som samlade in frön och några 
exemplar i och för fortsatta studier av Beta maritima, ut
tryckte sin glädje över den rikliga förekomsten och fram
höll hurusom ur beståndet, som sannolikt varit stationärt 
under 20 år och kanske mera, svagare individ utsclektio-
nerals, så att vi av allt att döma fått en härdig population, 
som kanske kan bliva till nytta vid sockerbetsförädliugen. 
Alt pollen och frukter från sockerhetor på naturlig väg 
skulle kunna överföras hit är väl uteslutet på grund av skä
rets isolerade läge. Här finns inga människor, inga kor eller 
hästar, inga harar och inga grisar — faktorer som äro att 
räkna med på huvudön — som verka störande och förstö
rande på Beta maritima och vegetationen överhuvudtaget. 
Förekomsten av vildhetan på Vinga skär är säkert den 
största i vårt land, och vill jag härmed uttala en vädjan till 
växtsamlare: 1 ä t Beta maritima v a r a i f r e d. Dels är 
den ju sällsynt och av storl allmänt intresse, dels har jag 
för avsikt att under en del år framåt under olika årstider 
hesöka Vinga skär i och för närmare studier av växtens 
utveckling och eventuella variation med hänsyn till utbred
ningen, för ståndortsanalyser etc. 

Hälsingborg i nov. 1935. 
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BOTANISKA NOTISER 1935, LUND 1935. 

Some Taraxacum-species from Ireland and Wales 
cultivated in the Botanic Garden of Lund. 

By GUSTAF E. HAGLUND. 

(Meddelanden från Lunds Botaniska Museum Na* 23.) 

During a journey to Ireland and Wales undertaken by 
Dr. G. DEGELIUS, Upsala. in 1933 for the purpose of licheno-
logical studies also seeds of some Taraxacum-species were 
collected there. The total number of seedlots collected were 
33, 25 of which originated from western Ireland. Two 
numbers, also from England, had already in 1932 been 
placed at my disposal by Dr. J. Ax. NANNFELDT, L'psala. 

The seeds were raised in the Botanical Garden at 
Lund during the summer of 1933 and planted in so natural 
a habitat as possible in order that they may not grow too 
large and broadleaved, as such large-grown specimens are 
hard to identify with wild specimens. 

In the spring of 1934 it was thus possible to study these 
English Taraxacum-species and compare them with various 
Scandinavian types at hand. In the material (consisting 
of 32 rich series of specimens as 3 numbers did not germi
nate) allhogether 18 distinct types were represented. Some 
of these species, especially some from western Ireland, where 
most of the material was collected, occured in 5 or 6 se
ries each. 

Of this material a large number of each plot was 
collected and pressed. Ripe fruits were collected later in 
order to make the herbarium-material more complete and 
for the sake of comparison with fruits from the original 
stations kept for this purpose. 

The late Dr. H. DAHLSTEDT during a number of years 
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recieved Taraxacum-collections from England for determi-
aation. 'I'hercby he could identify several as earlier known 
Fennoscandian species while others had to be described 
as new ones. For the present thus about 150 species of 
Taraxacum are known to occur in England. 

A comparison with the herbarium-material worked up 
by Dr. DAHLSTEDT showed that 16 of the 18 cultivated spe
cies were earlier known, only two beeing new to science. 
These two species are described in this paper. Some of the 
others were not earlier known to occur in England. These 
are: T. insigne E. L. Ekm. and T. protractifrons Dahlsl 

The 18 species should be divided in the following way 
on the groups of the genus distinguished by DAHLSTEDT: 

Erythrosperma ( Dissimilia). 

T. Degelii G, Hagl. n. sp. 
(Spec, orig.: ex fruclibus a cl. G. DEGBLIUS anno 1933 

in Hibernia, Aran Islands, Inishmore. Kilmurvy lectis edu-
catum. Herb. Riksmuseum. Stockholm.) 

Sat humile—mediocriter altuin. 
F o I i a gramineo-viridia. lanceolata lingulato-lanceo-

lala. sparse vel secundum nervös densiuscule araneosa, pro-
funde dissecta, lobis deltoideis. crispulis, e basi lata angusta-
tis, ± longis, acutis, patentibus—ret lexis, dorso ± longe den-
tatis sparse subulato-dentatis vel nonunquam laciniatulis. 
lobo terminali inediocn. hastato-sagittalo hastato vel sagit-
talo, acutO, integro vel basi dentibus nonullis praedito in 
slrucla. inlerlobiis augustis. ± subulato-dentatis, peliolis pal-
lidis dilute roseis. 

S e a p i quam folia longiores, sparse el sub involucre 
densiuscule araneosi, sat pallidi superne subobscuri, 

I ii v o 1 u c r u m laete viride, sal parvuin, 11 14 mm 
longum, basi paullo pruinosum, Iruncatmn. 

S <[ u a m a e exteriores angustae, sal longae, ca, 2 mm 
lalae. '.) 10 mm longae, lanceolatae. acuniiiialae, patentes— 
subrel'lexae. angustissime conspicue albo-marginatae, albo-
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Fig. 1. Taraxacum Degelii G lliitfl n sp Spec, orig X c. */*• 
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virides, sub apice purpureo, angusto corniculatae vol fere 
laeves, interiores sublineares, sub apice purpureo callosae 
vel laeves. 

C a l a t h i u m sulphureum, sat radians. 
L i g u l a e marginales leviter reflexae, planae, extus 

evittatae vel solum secundum nervös striatae. 
A n t h e r a e vucuae vel parce polliniferae. 
S t i g m a t a atroviridia. 
A c h e n i u m parvum. brunneo-stramineum, ca. .'5,9 

mm longum, superne sat longe el anguste spinulosum, cete-
rum sublaeve, in pyramiden 0,7 —0.8 mm Ion gam, cylindri
cal!] abiens. 

R o s t r u m 9 vel vix 9 mm longum. 

Ireland. Aran Islands: Inishmore, Kilmurvy, sandy beach. 
Leg. G. DEGEI.IUS 193:!. (No. 54 I, 1934.) 

T. Degelii should he taken to the Dissimilia-group, This 
«roup constitutes a parallel to the Ergthrosperma-grouj), hut 
differs chiefly through its fruits, wich are usually gray or olive-
coloured to straw-yellow, but not red. 

In later times DAHLSTEDT had a somewhat modified con
ception of the Disttmilia-group as a distinct «roup considering 
that too much stress should not be laid on the difference in colour 
of the fruit alone. 

According to this conception II. LINDBERG in Acta Botanica 
Fennica 17, 1935 (Die Fruchte der Taraxacum-arten Finnlands) 
treats these both groups under »Erythrosperma (— Dissimilia)». 

T. Degelii is a very characteric species. It is recognized by 
its small light-brownish fruits and intensely yellow-coloured heads. 
The ligulae of the marginal flowers have no, or practical}' no, 
coloured stripes on their underside. The stigmas are greenish 
black and contrast distinctly against the sharp yellow colour of 
the ligulae. The anthers bear little or no pollen. The heads are 
small, light-green with narrow, long, white-green, narrowly white-
margined, usually outspread or slightly recurved outer phyllaries, 
wich often are provided with a small horn. The leaves are 
light-green, often crisp with more or less elongated, acute tee
thed lobes and hastate or hastate-sagittate terminal lobes. 
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T. glauciniforme Dalilsl. 
I reland. Aran [stands: Inishmore, Kelronan, limestone 

rocks. Leg. G. I)i:c;r.i.us 1833. (No. 49, 1934.) 

Spectabilia. 

T. britannicum Dalilsl. 
I re land. Lisdoonvarna, street. Leg. G. DEGEUUS 1933. (No. 

70, 1934.) 

T. hibernicum (i. Hagl. n. sp. 

(Spec, orig.: ex Iructihus a cl. G. DEGELIUS anno 1933 
in Hibernia. Aran Islands. Inishmore. Kelronan lectis edu-
catum. Herb. Riksmuseum, Stockholm.) 

P l a n t a sal hnmilis. F o l i a laxe decumbcntia— 
suherecta. longa, lanceolata anguste lanceolata, subohscure 
viridia, paullo glaucescentia, lirma. conformia, iobis 4—6, 
hamalis—deltoideis, brevibus, mcdiocriter latis, acutis, sub-
reflexis, dorso integris—parce dentatis, interlobiis ± augus
tis, non longis, parce dentatis vel subulato-dcnlatis, lobo 
lerminali mediocri sat parvo, triangulari vel interdum bre-
viter sagillato. inarginibus lateralibus convexo, apice ipso 
saepius ± contracto. vulgo inlegro praedita, petiolis sat au
gustis, obscure rubescentibus nervisque medianis obscuris. 

S c a p i foliis acquilongi. toti ± obscuri. suh involucro 
sparse araneosi. 

I n v o 1 u c r u m ca. 8—9 mm longuin, crassiuscuhun. 
saturate subohscure viride. basi ovato-truncatum trun-
catum. 

C a l a t h i u m 30- vix 35 mm diametro, laete luteum. 
leviter radians. 

L i g u 1 a c marginales planae, extus stria lala, viola-
ceo-purpurea ornatae. 

S q u a m a e exteriores i erectae—patenles. ovalo-lan-
ceolatae—angusle ovalae. inleriores ad medium altingentes. 
anguslissime marginalae. subobscure viride. inarginibus et 
apice brunneo-purpureae. 
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A n I Ii c r a c poll ine repletae. 

S t y l u s sat excedens. s t igmata virescentia. 

A c h e n i u m b runnen - s t r amineum, 4.5—4.7 m m Ion-
gum, subangus tum. supe rne hunii le sp inu lo sum—squamo
sum, ce t e rum vulgo laevc vol vix tubercu la tum, subsens im 
in py ramiden conicam. ca. 0,6— 0.7 m m longani abiens . 

R o s t r u m 7—8 m m longum. 

I r e l a n d . Aran Islands: Inishmore, Kelronan, roadside. 
Leg. G. DHOBLICS 1933. (No. 45, 1934). 

T Mbernlcam belongs to the group of Spectabllia. It is a 
comparatively low-growing species with linn, long, bow-curved, 
dark coloured, slightly bluish-green leaves. The lobes of the leaves 
.ire short, acute and claw-like, wholom.irgined or provided with 
few teeth, separated by narrow, ordinary long internodes. The 
terminal lobes are usually fairly small and triangular with the 
apex more or less contracted with rounded margins. The petiols 
as well as the median nerves and the pedicellcs are impurely 
dark red coloured. The heads are thick with a square o r slightly 
rounded base and dark green phyllaries The marginal ligulae 
are llal and light yellow provided on the underside with dark 
purple-COloured stripes. The styles are longprolruding and slightly 
greenish. The anthers are rich in pollen. The fruits are light-
brownish-yellow with a conical beak about (1,7 mm long, which 
by and by passes into the, in its upper part short-spiny or scaly, 
but otherwise more or less smoth, fruit 

1 . Nordstedtii Dahlst . 

I r e l a n d Oughterard, roadside Leg (i. DEGEULS 1933. 
(No. 52, 1931.) 

T. serra t i lobum Dahls! 

I r e l a n d . Oughterard, roadside Leg (• DBGBLIDS 1933. 
(No. .">(), 1934); Galway, roadside, at the interior little bay. Leg. 
G. DEOELIUS 1933. (No. 57, 1934.) 

T. unguilobum Dahls t 

I r e l a n d . Oughterard, roadside. Leg. G. DEGEULS 1933. 
(No. 51, 1931); (.alway, roadside at the church of St. Josef. Leg. 
G. DFGELRS 1933. (Nrs. 60 and 61, 1934.) 
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V u l g a r i a . 

T. connexum Dahlst . 

W a l e s . Harbour, stone-wall. Leg. G. DEGELIUS 1933. (Xo. 
45. 1934.) 

T. cordatum Palmgr . (syn. T. amblycéntrum Dabist .) 

I r e l a n d . Aran Islands: Inishniore, Kelronan, roadside. 
Leg. G. DEGELIUS 1933. (No. 46, 1934.) 

T. crispifolium Lindb . £11. 

I r e l a n d . Gal way, roadside at the university. Leg. (i. D E 
GELIUS 1933. (No. 02, 1934); do., Killarney, roadside. Leg. (1. DE
GELIUS 1933. (No. 05, 1934.) 

T. Dahlstedtii L indb . fil. 

W a l e s . Fishguard, roadside. Leg. G. DEGELIUS 1933. (No. 
38, 1934.) 

T. expallidiforme Dabist . 

E n g l a n d . Kew Garden, lawn. Leg. .1. Ax. NANN'KEI.DT 
1932. (No. 28, 1934.) 

T. hamatiforme Dabist . 

W a l e s . Fishguard, roadside. Leg. G. DEGELIUS 1933. (No. 
42, 1924.) 

T. hamiierum Dahlst . 

I r e l a n d . Killarney, roadside. Leg. G. DEGELIUS 1933. (No. 
67, 1934.) 

T. insigne E, L. E k m , 
W a l e s . Fishguard, roadside. Leg. G. DEGELIUS 1933. (Nrs 

43 and 44, 1934.) 

T. latisectum Lindb . fil, 

E n g l a n d . Priory Road. Leg. .1. Ax. NANNFELDT 1932. (No. 
29, 1934); I r e l a n d . Galway, roadside at the interior little bay 
Leg. G. DEGELIUS 1933. (No. 54, 1934); do., Galway, street at 
the university. Leg. G. DEGELIUS 1933. (No. 55, 1934); do., Gal
way, roadside at the cureh of St. Josef. Leg. G. DEGELIUS 1933. 
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(Nis. 38 and 61, 1934); do., Galway, roadside. Leg. ('•• DEGEMI'S. 
(No. 63, 1934.) 

T. protract i f rons Dahls t . 
I r e l a n d . Uoundstone, roadside. Leg. G. DEGEMUS 1933. 

(No. (18, 1934). 
The name T. protractifrons was lirst used by DAHLSTEDT tor 

some Danish specimens found by him in a collection senl for 
determination from Denmark. These were later described under 
thai name by M. I'. CRISTIANSEN and K. WllNSTEDT in Dansk 
exkursionflora 1931. 

As earlier emphasized ((i. HAGLUND in Botaniska Notiser 
1934, |>. 'i8(i) T. protractifrons seems to be very closely related to, 
or identical with, 7". expallidum Dahlst., which DAHLSTEDT de
scribed from specimens collected at Stockholm. 

7". protractifrons differs from 7". expallidum in its longer 
interlobes, usually more prolonged lobes with less distinctly con
tracted points and often longer median part of the terminal lobe. 
In addition it is also often more red-coloured in its lower parts. 
The Irish specimens cultivated here have this appearence. Such 
specimens were also found in Skane and western Småland in 
Sweden. It may be observed that in Skåne also are found in
dividuals that clearly should be laken to T. expallidum and that 
the Irish specimens in what concerns the fruit completely agrees 
with 7". expallidum from Stockholm. Thus both types have a 
vei \ characteristic form of the fruits, which are broad and com
paratively short, spinose down to the base and with a distinctly 
separated beak. 

As 7'. expallidum for the moment is to little studied as to 
its variation in its natural habitat the relation of these both types 
to each other can not be decided, although it seems probable 
that both could be united under the name 7'. expallidum. They 
are so close to each other that they can hardly be but modifi
cations of one species, hitherto (incompletely studied in nature. 
The name T. protractifrons is however here preliminarily kept 
for the aberrant type. 

T. subcyanolepis M. I'. (-lie. 
I r e l a n d . Aran Islands: Inishmore, Kelronan, roadside. 

Leg. <i. DEGEI .HS 1933. (No. 47, 1934); do., Oughterard, roadside. 
Leg. G. DEGEt.it s 1933. (No. .53, 1934); do., Galway, roadside at 
the Sanatorium. Leg G. DEGBUUS 1932. (No. 58, 1934); do.. GaI 
way, street. Leg. G. DEGEIJI s 1933. (No. 64, 1934.) 

Botaniska Soliser 19SJ 21 

http://DEGEt.it
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T. subcyanolepls was described In Dansk exkursionsflora 1934. 
II was distributed by me in 1W2 under the name T. chloropo-
dum (loe. eit p. 308) but without description as DAHLSTBDI hail 
earlier described a species from England, wich maj he identical 
with this one. As I have not yet have access to material for 
clearing up this nomenclatural question the name 7". sitbcyuno-
U pis is preliminarily used here. 



BOTANISK \ NOTISER 1936, LUND 1935. 

Beiträge zur Moosflora Schwedens mit beson-
derer Rucksicht auf die Verbreitung einiger 

sudlichen Vertreter. 
Von S. WALDHEIM. 

(Meddelanden trän Lunds Botaniska Museum N:r 24.) 

In folgender kleiner Abhandlung hat der Verfasser 
einige Funde von in Schweden selteneren und nur wenig 
bekannten I.aubmoosen publizieren lassen. Die meisten 
Mooslunde sind von mir selbst gemacht. Im Zusammen-
hang damit habe ich auch eine Zusammenfassung fiber die 
Verbreitung dieser Moosarten in Schweden und in einigen 
Fallen auch in Fennoskandia ausgearbeitet. Einige interes-
sanlere, siidliche Moosarten habe ich auf Karten eingezeich-
nel. Die Moosfunde slammen teils ans der Provin/, Scho-
nen. teils aus den /entralen Teilen Millelschwedens (den 
Provinzen Värmland. Närke und Västmanland). Schon 
Iriiher habe ich die Moos vegetal ion in Närke behandelt. a ber 
hier sind auch einige interessantere Moosfunde. die dort 
nicht erwähnt warden, mitgenoznmen. Von den beiden Pro
vinzen Värmland und Västmanland habe ich nur einige 
Kalkmoose mitgenommen. da ich diesen Sommer eine l"n-
tersuchung der Moosflora in den Kalkgebieten dieser Pro
vinzen angefangen babe. Die pflanzengeographisch inte-
ressantesten Funde sind in Schonen gemacht. 

Die Angaben von Dänemark sind meistens C. .IKNHKN: 

Danmarks Mosser entnommen. Was «lie Nomenklatur be-
triffl. habe ich BROTHERUS: Die Laubmoose Fennoskaiulias 
gefolgt. 

Fissidens minutulus Sull. Närke. Neue Fundorte: Kirch-
spiel Hidinge, Svenshyttan auf einem Stein in einem Bach mit 
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Fissidens viridulus Wahlenb. Brachythecium plumosum, < rato-
nearum filicinum, Hggroamblyslegium fliwialile, Grimmia angtuta 
imil Grimmia apocarpa zusammen. Kirelispul Kil. Klockham-
mai auf Steinen and loisen I in Bachi 

Hier in Schwedcn ist l-'i\sidens mtmititlus teils aid' schat-
ligen Kalk- und Sandsteinfelsen, toils auf Steinen verschie-
dener Art (jedoch meistens Diabas, kambrischem Sandstein 
nnd anderen schwacb kalkhältigen Gesteinen) in Bächen und 
Flussen gefunden. Ini ersten Fall isl die Art lebhaft grfln 
im anderen meistens blau- oder dunkelgriin. Die Wasser-
iorm hat, sowcit ich sehen kann, oft kur/.ere und in der 
Spitze breitere Blatter als die aul schattigen Felsen wach-
sende Form Fruher hat man diese Formen als verschie 
dene Arten angesehen (/. B. LlMPMCHT III S. 073), die 
erstere als Fissidens pusillus Wils. <lie lel/tere als Fissidens 
minutalus Sufl. Bei BROTIIERUS sitnl sic jedoch /u einer 
Art zusammengeschlagen. Es gibl ja audi zwischen ihnen 
keine anatomischen Unterschiede, nur die Farbe und die 
Form der Blaltspit/e sind verschicden. und da diese bei 
einer und derselhen IMIan/c nicht selten wechseln. hleiht es 
ja keine Merkmalc zwischen ihnen ubrig. Es ist jedoch 
möglicll, dass man hier mil zwei physiologisch vcrschiede-
nen Formen einer und derselhen Art zu tun hat. In Siid-
schwoden sind. moinor Ansicht naeh, beide Formen vertro-
ten. In Mitlelschvveden babe ich nur die Wasserl'orm ge-
sehen. In I.IMPRICHT wird diese Form von Nord-Ainerika 
England, Schweden, Norwegen und Finland angegeben (LlM-
PRICHT 111 s 674) Die Wasserformen von Fissidens minu-
tutus kdnnen mil Fissidens viridulus Wahlenb. verwechsell 
werden. Auch bei dieser Ail sowle bei Fissidens bryotdes 
lledw gibt es teils I'ormen. die auf Erde wachsen. teils 
solclie. die auf Stein und Hoi/ in Bfichen wachsen. Oft ist 
die Wasserform von Fissidens viridulus der von Fissidens 
minutulus tfiuschend ahnlich Sterile solche Pflanzen sind 
oft sehr schwer ja sogar unmöglich sicher zu hestimmcn 
In den meisten Fallen handelt es sich urn / minutulus-
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Formen; die von /•'. viridulus scheinen selten zti sein. Fissi-
dens niiiiiitiiliis steht jedenfalls Fissidens viridulus sehr aahe, 
Selbst bin ich zu der Ansicht gekommen, dass Fissidens 
minutulus imr als cine schwache Art zu betrachten ist. Vor-
läufig muss ich doch Fissidens miniitulus sils Art beibehal-
ten, da die Merkmale bei dieser Fissidens-Fona mir bedeut-
lich konstan ler als bei z. B. Fissidens viridulus var. incur-
vus (Starke) scheinen. Die Merkmale scheinen mir doch 
ziemlich unwesentlich. es handelt sich nnr um äusserst kleine 
Unterschicdc. 

Von Fissidens viridulus unterscheidet sich Fissidens mi-
nutulus durcb folgende Merkmale. Der Deckel ist bei Fissi
dens minulidus länger als bei Fissidens viridulus. Die 
kleine o'-Pi'lanzc hat bei Fissidens minutulus meislens unge-
säumte Blatter. Bei Fissidens minutulus endet die Blattrippe 
immer vor der Blattspitze; bei Fissidens viridulus kommen 
teils Formen vor, bei denen die Rippe vor der Blattspitze 
endet. teils Formen, bei denen die Rippe entweder in die 
Spitze einlrilt öder als Stachel, wie bei Fissidens bry oides, 
austritl (WALDHEIM, Bot. Not. 1935 S. 152). 

Man könnte die in RKOTIIERUS mitgcnommenen Arten 
der Fissidens bryoides-Gtuppe aut folgende YVeise aufstellen. 

i o -Blfiteo foder nackte Antheri-
dien) immer in den 151a11-
achseln der Q -Pflanze. 

Fissidens bvyoides (L.) Hedw. 

Fissidens i<iri<lnlus{Sw.)\\n h le n I). 
Die gipfelstflndige Blöte der 
9 -Pflanze immer rein £• 

Fissidens viridulus var. incurvus 
(Starke). Wie die Hauptform. 

Fissidens eiriiliilus var. Barn-
bergeri (Schimp.). Die gipfel-
ständige Blöte Q. 

Fissidens ininilulns Sail. Wie Fis
sidens viridalus (die Haupt
form ). 

Ans Finland ist ausserdem eine Fissidens-Arl, Fissidens 
Harald! (Lindb.) Limpr., mil geneigter hochruckiger Kapsel 

:-Hl äten (öder selten nackte A n-
theridien) j^ipfelständig (sel
ten axillSr) in besonderen 
'5 -Zwergpflanzen. 
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beschrieben. Icli babe die Pflanze nichl gesehen. Es 1st 
möglich, dass diese Pflanze zu Fissidens vitidulua var. in-
citrous gebört. In BKOTHKKUS heisst es docb von der Kap
sel, sie sei unter der Mundung ± verengt (BROTH. S. 20). 
Der echle Fissidens viridulus var. incurvus bat die Kapsel 
unter der Mundung nichl oder nur äusserst wen i g verengt, 
wie icb es aucb bei siid- tind mitteleuropäischen Formen ge
sehen babe. Audi in Närke habe ich aul kalkhaltigem Ton-
boden Fissidens viridutus-Fuvmen gesehen, bei welchen die 
Kapseln elwas geneigt und hochriicki;,' waren. Aber die 
Kapseln waren unter der Mundung verengt. Bei einigen 
Kapseln war die Verengung nicht schnrl. Solche Kapseln 
kamen doeh mil den anderen gemiscbt, nicht in verschiedc-
nen Rasen vor. Si»' unterschieden sich ausserdein von Fissi
dens viridulus var. incurvus aus Suddeutschland. Frank-
reich und Italien teils dureh liingere und schmälere Seten. 
leils dureh längere Kapseln, was audi hei dem typischen Fis-
sidens viridulus der Fall ist. Die Blatter waren 6- 10-paarig. 
Hei Fissidens viridulus hahen sie meislens nur bis auf H 
Paare, aber ich babe docb Formen mit mehreren 10-paarigen 
Blättern gesehen. die sonst typischer Fissidens viriilulus wa
ren. Soehen habe ich aucb typische F. viridulus var. incurvus-
Formen mit nur 4 -5-paarigen Blättern gesehen. Im allge-
meinen scheint docb die Varietal häuliger als die Haupt-
lorm vielpaarige Blatter zu hahen. Ich glaube, dass meiiic 
Fissidens-Funde mit dem finnischen Fissidens Haraldi iden-
lisch sind. Ich recline sie zu der llnuptform. Sie sind 
wahrscheinlich Ubergangsformen zu «ler Varietal aber könn-
tcn aucb eine Lokalform sein. die för kalkhältigeren Boden 
angepasst ist. und niehts mit dem eehten Fissidens viridulus 
var. incurvus zu tun hat. Solcher Fissidens viridulus habe 
ich selbst nur in Närke gesehen. Der Gutsbesilzer P. A. 
LARSSON. Movik. hat mir eine solche Fissidens viridulus-
Form, die er in der Provin/ Dalsland gesammell hat, ge-
sandt. Die Kapseln waren elwas geneigt und hochruckig. 
aber docb unter der Mundung ± veren;,'!. Da die Kapseln 
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noch niclil reil sondern griin waren, kann ith nichl mit 
Sicherheit beurteilen, ob die dalsländische Pflanze zu Fissi
dens viridulus öder zu der Varielät zu rechnen ist. VYabr 
scheinlich ist sie mit meinen Exemplaren identisch. Die 
Seten waren etwas zu lang fiir Fissidens viridulus var. in-
CUTvus. Die Pflanze war etwas grosser und robuster als 
man sie in den meisten Fallen bei Fissidens viridulu» und 
der Yarietät incurvus findet. 

Von den skandinavisehen Arten der Fissidens brijoides-
Gruppe hleibt noch eine, Fissidens Bambergeri Scbimp.. 
librig. Diese Art ist aus Norwegen angegeben (BROTHERU.S 

S. 20). leb babe die norwegischen Exemplare nichl ge
sehen Dagegen babe ieh diesen Sommer bei Latorp in 
Närke eine Fissidens viridulus-Vorm gesehen. bei welcher 
ieii einige Antberidien in dem 9 -Blulenstand land Die 
Pflanze war sonst typischer Fissidens viridulus. Die kleinen 

-Zwergpflanzen. die jedoch bei dieser spärlicher als bei 
den meisten Fissidens i>/r/</u/us-Exemplaren. die ich bisher 
gesehen babe, vorkamen, batten nur -Mliiten Diese poly-
Szische Fissidens niridtdus-Fovm kam spärlicb mil der typi 
schen Form zusammen vor. Sie scheinl ausserdem in eige-
nen Hassen vor/ukommen. die man schon von weiteni durcli 
eine lebhatt griine Farbe entdecken konnte. Ueide Formen 
kamen auf stark kalk- und alaunscbieferbaltigem Tonboden 
\or Der tirolische Fissidens Bamberger! wcielit von ineiner 
polyözischen Fissidens viridulus-Form hauptsächlich durch 
etwas kurzere Seten und kleinere Tracht ah L'nlersuclit 
man nSher die Unterschiede zwischen Fissidens viridulus 
und Fissidens Bambergeri, kommt inan zu dem Resultat, 
dass Fissidens lliimbenjeri von Fissidens viridulus sicher 
nur dadurcb abweicht, dass bei der ersteren Art die gipfel-
Ständige Blöte der y -Pflanze C. bei der letztgenannten rein 
9 ist. Ausserdem bemerkt LlMPBICHT (LlMPMCHT I S. 435). 
dass .1. MILDE die frucbtende Pflanze liir rein 9 biell und 
dass SCHIMPER die Art als /weihausig besebrieb. Die Sexual-
imlersebiede scbeinen mir dadurcb ziemlich probleinatiscb 
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zii sein. Es ist möglich, dass unier gewissen Umstanden 
Fissidens uiridulun auch mil einigen gipfclständigcn Anlhe-
ridien auftreten känn. Dass die kleinen '-Pflanzen im Zu-
sammenhang damil spärlicher ausgebildet werdcn. i'oigt 
daraus von selbst. Ob ein grösserer Kalkgchall oder cine 
grössere basische Reaktion des Bodens öder ein wårmeres 
Klima diese Unterschiede verursachen, eder ob die beiden 
Formen von einander genetisch verschieden sind, känn man 
nur dnrcli Kulturvcrsuche alimachen. In den polyözischen 
Fissidens iriridu/iu-Formen könnte sicli teils eine wirklich 
genetisch verscliiedene Form. eine Rassc mil besonderer 
Verbreitung, teils eine lokale Form, die man da als eine 
Anomalie des Fissidens viridulus betrachten muss, verbergen. 
Ein gleichartiges Verhältnis könnte auch bei den Fissidens 
viridulus-Vormv.n mit gekriimmlen und hochriickigcn Seten 
und hei Fissidens ininutulns und Fissidens bryirides vorkom-
men. .ledenfalls muss man doch Fissidens Bambergeri nur 
als Varietal unter Fissidens viridulus betrachten. Weiteres 
fiber Fissidens viridulus und seine Formen siehe WALDHEIM 
Bot. Not. 1935 S. 150 152. 

Fissidens cristatus Wils. Närke. Neue Fundorte: 
Kirchspiel Hallsberg, Skåleklint. Kirchspiel Viby, Tyst inge 
auf Tystingeberget. Västmanland. Kirchspiel Linde, Mars-
hyttan spärlich auf Kalk. Schonen. Kirchspiel Tossjö, Trolle-
hallsir, Kirchspiel Stcnestad, Snuvehallar. - Kirchspiel Rise-
berga, Skflrali auf Diabasfelsen. 

Fissidens crassipes Wils. Wird von sowohl Am.r.nz als 
BROTHERUS ans Schonen angegeben. Åber sfimtliche Exctnplare, 
die im Botanischen Museum I.und liegen, sind unrlchtig bestimmt. 
Sie sind Fissidens bryoid.es, Fissidens miniiliilus und Fissidens os-
mnndoldes. Fissidens crassipes ist also ans der schwedischen 
Moosllora zu strciehen. Die Art komnit sonst auf Kalkfelscn in 
Bächen und Flflssen vor. Sie isl öberwiegend eine siid- und 
mitteleuropäische Art. Wird von BROTHERUS ans Finnland und 
von MALTA ans Lettland (MALTA S. 22) angegeben, weshalh es 
möglich ist, dass man sie auf i\vn Inseln Öland und Gottland 
antrelfen känn. 

http://bryoid.es
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Fig I. Trichostomum brachydonlium Hnich in Skandinavien 

Trichostomum cylindricum (;. Mull. DIese Art isl in der 
Literatur I'ruher niclil aus Nflrke aiigegeben. h'h faabe diesen 
Summer dies Moos an zwei Stellen gefunden: Kirchspiel Vintrosa, 
Lannafors in der Na he von Grindtorpet tells auf Steinen in einem 
Bach, tells auf Steinen in einem Krlcnsumpf. Kirchspiel Tj ss-
linge, Dammen auf Steinen beini Bache von dem Falkasee mil u. a. 
Pterygynandrum fillforme, c. IV. and Hypnuin pallescens. Isl 
I'nihcr audi hei Via im Kirchspiel Vintrosa von Dr G. III.I.I.MNI. 
gefunden. 

Trichostomum brachydontium Brucb. Schonen. Tos te rup 
auf einer sctaattigen Mauer, reichllch. Fruher nuraufden Inseln 
Gottland, wo es nach Dr. HERMAN PERSSON allgemein isl, und 
Öland. Die Verbreitung in Skandinavien gehl sonst aus der Karte 
(Fig. I) bervor. 

Barbula Hornschuchiana Schultz. Die Verbreitung in 
Schweden gehl aus der Karte hervor. Diese sfldliche auf kalk-
hältigen Boden vorkommende Plnnze isl von folgenden schwe-
discheu Lokalen bekannl. 

Sclionen. Kirchspiel V. K lagstorp, Klagshamn (Verf.). 
Limhamn im Kalkbruche (Verf.). Kirchspiel Lomma, Lomma 
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auf sandigen Boden (Vert). Kirchspiel B o r g e b y . Löddesnäs 
(Verf.). — Kirchspiel N. N ö b b e l l ö v auf der Kirchenmauer mil 
Poltia lanceolata zusammen (Verf.). L u n d bei Palsjö and Anne-
torp (Verf.). — Kirchspiel L a c k a l ä n g a , Furulund auf sandigetri 
Boden (Veil.). Kirchspiel K n v l i n g e b c i Löddeström(Verf.).'— 
Kirchspiel O r t o f t a auf sandigera Boden bei Löddeslröm gerade 
gegenöber Bösmöllan (Verf.). H ä l s i n g b o r g auf sandig-toni-
gem Boden (Verf.). — Kirchspiel B r u n n by, Kullen bei Mölle 
(Verf.). Kirchspiel O. K ä r r s t o r p , Bjärsjölagård im Kalk-
bruche (Verf). Kirchspiel A n d r a r u m , Alunbrukel (Verf). — 
Kirchspiel B a m s a s a (S. MEDBLIUS). Kirchspiel T r y d e (S. ME-
DELICS). — Kirchspiel B ö d d i n g e (Vert). — Kirchspiel B e n e s t a d 
(Vert) . Ys tad (S. BERGGREN). K r i s t i a n s t a d (J. PERSSON). 
Kirchspiel Ö s t e r s l ö v , Karstad (J. PERSSON). — Kirchspiel Kvi-
Inge, Hanaskog (J. HASSLOW). — Kirchspiel B r o b y (.1. PERSSON» 
J. HASSLOW). Kirchspiel I g n a b e r g a , l.oniarp (J. PERSSON).— 
Kirchspiel B r ö n n e s t ad, Tormastorp (J. PERSSON). Öland. 
Kirchspiel S e g e r s t a d auf Alvaret, sehr spärlich mil Barbula 
convoluta zusammen (Verf.). Kirchspiel S. M ö c k l e b y Deger-
hamn (Verf). Kirchspiel Mörbylånga (S. MEDELIIS) . — Kirch
spiel Bcsn io auf Alvaret; L. Frö (S. HEDELIUS). — Kirchspiel 
V i c k l e b y , Karlevi (nach HARTMAN). Kirchspiel A l b ö k e , Orro
öga (nach HARTMAN). (Siehe MEDELIUS och JENSEN, Bot. Not. 
1921) S. 46). Kirchspiel Boda, zwischen ileni Baukstrand bei By-
erura und dem Hornsee, spärlich (Verf.). Gottland. V i sby ( H E R 
MAN PERSSON). — Dalsland. Kirchspiel E d s l e s k o g (P. A. LARS
SON). — Närke. Kirchspiel (iäl l e r s t a , Attersta (Verf.) (WAI.DHEIM 
Bot. Not. 1935 S. l.")l). Uppland. Stockholm bei Drottningholm 
(S. O. LINDBERG.). Von HARTMAN auch bei Dockans äng och 
Tranholmen angegeben (HARTMAN S. (12). 

Es isi a n z u n e h m e n , dass linrbuln Hornschuchiana aucli 

in den Kalkgebieten Västergöt lands und Östergöt lands vor-

konimt . Jedenfal ls ist die Ar! ausse rha lb Schonen, wo sie 

sehr verbreitel zu sein scheint, als etofi Seltenheil zu be-
Iracli tcn. und trill misser iu Schonen. Öland und Gott land (?) 
n u r sporad isch auf. Dass man sie niclit in der Provin/. 
Blekinge gefunden hat , häng) wohl damit zusammen , dass 
die Pf lanze ka lkho ld ist. In Blekinge koinmt Kalk n u r auf 
eincin sehr kleinen Gebiel in der Umgebung von Sölvesborg 
vor. l l ier ist sie ohne Zwcifel zu l inden. Aucli in den 



Fig. '2. Die schwedischen Pundorlc von linrbula Hornechuchiana Schultz. 

siidlichsten Teilen der Provin/. Halland koininl Kalk (Kreide) 
vor. Ich glaube, dass nian sic anch hief linden soil. 

Mil Barbula Hornschuchiana sehr nahe verwandt ist 
linrbula revoluta, die von linrbula Hornschuchiana nnr da-
dnreli ahweichl. dass die umgerollten Ulalliiinder sclion in 
der Blattmitte «lie Rippe crreichen. Rei typischen Barbula 
Hornschuchiana erreiclien sie die Hlallrippe nur in der 
Spilze. Aber diese Unlerscliiede wechseln elwas sowie bei 
revoluta als bei Hornschuchiana. In den ateisten Fallen 
endel die Blattrippe in der Spitze bei revoluta. Aber die 
Rippe känn auch wie bei Hornschuchiana als Stacbel ans-
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Irctcii. Sie wurde Iri iher ills eine bcsondere Art aufgefassi 

Barbula obtumla. B B O T H E R U S l i ih r t sie als Unte ra r t zu 
revoluta. Man fassl sie jedoch a m besten als 1. obtusula auf. 
Sie ist zweifellos als eine lokale F o r m zu he l rachlen . In 
Schweden isi Barbula revoluta seit l angem von Öland nnd 
Gott land bekannt . In Schonen isi sie von S. B E R G O B E N 
bei Benestad gesammel t . Diese Pf lanze gehört zu der Haupt-
lorin. die got t ländischen E x e m p l a r e zu t. obtusula. Barbula 

revoluta ist eine noch s tä rker ka lkgebundene Pf lanze als 
Hornschuchiana. In Europa k o m m l Barbula revoluta in-
ne rha lb des Verbrei tungsgebietes von Barbula Hornschu

chiana vor. aber isi doch viel sellener. 

Aloina brevirostr is Kindb. Wird von BROTHERUS nieht 
aus Schonen angegeben. Ieh kenne dies Moos von folgenden Lo
kalen. Kirchspiel V. K l a g s t o r p , Klagshamn im Kalkbrucbe in 
grossen Mengen (Verf.). — L i m h a m n im Kalkbruche, spårlich 
(Vcrl.). — L u n d bei Pålsjö in Mässen auf kalkhaltigem Tonbodeii 
mil Aloina rigida, I'ottia Davalliana, Bnrbuln falla.r, Barbula llorn-
schuchiana, Dhitjmodim tophaceus und Anisothecium rubrum zu-
sanunen (Vert.) — Kirchspiel K v i i n g e , lianaskog im Kalkbruche 
(J. HASSLOW). — S i m r i s h a m n (A. TRCLSSON). 

Aloina rigida Kindb . Auch nieht fruher aus Schonen 
angegeben. Folgende Stellen sind mir bekannt: L i m h a m n , uber-
aus reichlich auf kalkigem Tonboden (Veil.). L u n d bei Pål
sjö (Verf.). Kirchspiel Kv i inge , Hanaskog im Kalkbruche 
(J. HASSLOW). 

Orthotr ichum nudum Dicks. Nieht fruher in der Lite
ratur aus Schonen angegeben. Ich babe das Moos auf vielen 
Stellen geseben. Es kommt immer auf Steincn und Felsen in 
Bfichen und Flussen vor. Es isi ohne /.weifel in Schonen ziem-
lich verbreitet, wenlgstens in den södlicheren Teilen der Provin/. 
da es nach JENSEN eine weile Verbreilung in Dfinemark hat. 
Kirchspiel Kv i s to f t a , Vallåkra, Borgen in einem Bach. Kirch 
spiel R ö s t å n g a , Röstånga in einem Bach. Kirchspiel Käv-
l i n g e im Flusse. Kirchspiel K r u t m ö l l a n . Kirchspiel Ila
s t ad , Bösmöllan, Kirchspiel S. S a n d b y , Fågelsång, in Mässen 
auf Steinen im Bache. — Kirchspiel G e n a r p , Häckeberga spär-
lich auf einem Stein in einem Bach. Kirchspiel I l a r l o s a . 
Harlosa in einem Bach; Borstbäcken, spärlich. Kirchspiel Öved , 
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Övedskloster ini Backe mil Cinclidotus minor zusaninicn. — Kirch-
spiel Andrarum, Alunbrukct, Im Bache. Auf sain tlichen Fund-
orten ist «las Moos fertil gefundcn. Ausserhalb Schonen isl es in 
Schweden als cine Sellenheil /n betrachten. Ms ist in Fenno-
skandia anch von Finland and Norwcgcn bekannt (BROTH. S. 380). 

Von dem nahestehenden Orthotrichum cupulatum un-
terscheidel sich Orth. nudum durch grössere birnenförmige 
Kapseln, die nicht wie bci Orth. cupulatum eingesenkt sind. 
Okologisch sind die beiden Arten ganz verschieden: Ort It. 
cupulatum komml meist auf schattigen aber audi auf son-
nigen Kalksteinfelsen und Kalksteinmaue.ro vor und ist des-
hall) in Schweden hauplsäclilich auf Öland and Goltland zu 
linden. Hesonders auf der erstgenannten Insel hat sie eine 
grosse Verbreitung. Orthotrichum nudum dagegen komml 
auf feuchten und nassen, raeistens kalkfreien Felsen und 
Steinen vor. Orthotrichum nudum ist hauplsiiclilich in den 
westlichsten Teilen Europas, Orth. cupulatum in den zen-
traleren Teilen verbreitet. 

Fontinalis dichelymoides Lindb. In einer Excursion in 
Kilsbergen in Närke fand ich in cincm licfcn Bach mit nur 
långsam fliessendem Wasser cine eigenartigc Fontinalis-Form. 
Ich sandte ein Exemplar davon an Lektor H.i. MÖLLER, Stock
holm, «ler «lie Fontinahsarl /u dichelymoides heslimmtc. Es isl 
sodann ein fiir Närke neiies Moos. Der Fundort isl zwischen 
«lem Gårdsee und dem Sec Kviddtjfirn im Kirchspiel Kil ungf. 
230 M. u. M. gelegen, Fontinalis dichelymoides kam hier in nn-
geheuren Mengen vor, an einigen Stellen soger «len Boden des 
Baches deckend. Die Pflanze war ganz untergetaucht. Fontinalis 
dichelymoides ist in Schweden sehr selten und frflher nur in 
Västergötland (Broth, s 399) und Dalsland (von P. V LARSSON) 
gefunden. 

Neckera Besseri Jur, Västmanland. Kirchspiel Gryt-
hyttan, Björkskogsnäs aul Kalkfelsen mit u. a. Pseudoleskeella 
catenulata, Brachythecium glareosum, Cirriphyllum Vaucheri, Cam-
pylium Hallert und Hypnnm fastigiatum zusammen. Isl frflher 
audi von Sala bekannt. 

Amblystegium serpens Brucli el Schitnp. var. saxi-
cola (Hans.) ('.. Jens. Neu fur Schweden. Dies Moos wächst 
auf schattigen Steinen und vor allem auf schattigen Kirchen-

http://Kalksteinmaue.ro
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niauern. 1st bisher nnr ans Schonen bekannt. Kirchspiel TrydJJ 
auf der KIrchenmauer (S. Mi DI I.HS). Kirchsplel FIfidie, Kjär-
riil .nil einem Slem in elnem Garten (Verf). Kirchsplel st . 
l l . i r r l e auf «ler Kirchemnauer, spärlicfa (Verf.). 

Campylium Halleri L indb . Nicht ungewöhnlich in den 
Kalkgebielen Värmlands und \ i s tmanlands . Värmland. Kirch-
spiel F f i rnebo , Kalkbruch bel Assertjärn;TorskebfickenbeiGruv-
åsen. Västmanland Kirchsplel Gr j t h j l i a n . Saxhyttan, /wischen 
Limbergsfisen und Matsfallet; Björkskogsnäs (P A LARSSON; 
Verf.). Kirchspiel H ä l l e f o r s , Sångshyttan auf Kalk. Kirch
splel L i n d e , Mårshyttan 

Campylium hispidulum Lindb . var. s tragulum Broth. 
Närke. Kirchspiel A lmby , Reträtten bel Loviseberg auf mor-
schen Wui/clstöckcn in einem Sumpf. \n derseiben Stelle kom
men auch Campylium hispidulum und Campylium hispidulum \ u 
Sommerfelti \or. Campylium hispidulum var slragulum ist eioe 
nördliche I'llan/e. die in Schweden am sudliehslen in Dalsland 
(.Ii NSEN II S. 72), Närke und Västmanland (ARNEI.I. und .Ii NSI \ 
s. .119) gefunden ist 

Catroneurum filicinum Holh var. fallax Monkeni I s 
ist von folgenden schwediseben Lokalen bekannt. Schonen. 
Kirchspiel H ö s t å n g a , Höstånga in einem Wasserlumpel in der 
Näbe der Kircbe (Verf.). — Kirchspiel l l a r d e b e r g a in einer 
Quelle in der Nalie der Eisenbahnstation (Verf.). Kirchspiel 
H e n e s t a d , das Hoddmgetal (Verf.). Kirchspiel H o l l e r u p in 
einem Brunnen (Å. HOVGAARD), Kirchsplel Audi a r u m . Alun 
bruket, auf feuchten Schieferfelsen (Vert.) Öland. Kirchspiel 
Mörby l å n g a , Borgby älvar (S \ll Dll.lis, MSDELIUS und ll.ssi N 
Bot. Not. 1928 s. 38). Kirchspiel Hesnio , Hesnio älvar (Veil ) 
Kirchspiel Boda , Hunnerum (S M i m i u s ) , Byerinn (Sterner) 
(MKDELIDS und JENSBN S. 38). Gottland. V i sb \ (( JOHANSSON) 

Sonsl ist diese Pfianze in Skandinavien ans DSnemark 

und Norwegen bekann t . Sie koniinl nu r in Quellen und 

Bfichen mil slnrk ka lkhä l t igem Wasser vor Die Haup ta r t 

dagegen k ä n n aucli auf schvvach kalkhäl t iger l n ler lage 

wachsen. 
Cratoneurum decipiens Loeske. Värmland Kirchspic 

l - ä r n e b o , Pajsberg in einem Kalkned mit Campulium stellatum 
und Sphagnum Warmtorfti zusammen. 1st fruher nicht ans VSi m 
lind angegeben, 
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Kin. 8. Cratoneurum ftlicinum Hoih var. fallax Moonkem. in Schweden, 

Brachythecium erythrorrhizon Br. ear. Värmland. Kirch-
spiel Färnebo , Kalkbruch bei Assertjärn auf kleinen Kalkblöcken, 
ziemlich reichlich; Pajsberg; Torskebåcken bei Gruväsen auf Kalk. 

Västmanland. Kirchspiel Gry thy t tan , Saxhyttan zwisehen 
Mmbergsäsen und Matsfallet auf Kalksteinen und Kalkblöcken, 
reichlich; Björkskogsnås, sehr spärlicb auf Kalk. — Kirchspiel 
Hällerors , Sångshyttan auf Kalk; Knutshöjden auf Kalk bei 
Trolltjärn. Kirchspiel Linde, Mårshyttan auf Steinen verschie-
dener Art. 1st fruher bei Västan fors und Karbenning von ARNELL 
und JENSEN (AUXKI.I. och JENSEN S. 318) gefunden. Närke. 
Kirchspiel Kil, lllaviklint. Kirchspiel Tyssl inge, Dammen 
auf Steinen in eineni Brlengehölz, v/o der Bach von dem See 
Björktjärn in den Falkasee fliessl, mit Brachythecium reflexum 
und populenm zusammen; zwischen Garphyttan und Lannafors 
auf Kalk. Kirchspiel Vintrosa. Lannafors heim Kalkbruche 
auf einem Kalkblock. Die Art ist fruher von C. HARTMAN bei 
Skogaholm im Kirchspiel Svennevad genommen (ADLERZ S. 52). 

Brachythecium ergthrorrhizon hal unzweifelhafl eine 
grosse Verbreilung in Svealand und Norrland, ist uber in-
lolge seinem mit anderen Arten leicht /u verwechselnden 
Aussehen iibersehen worden. Es scheinl wenigstens in Mit-
telschweden Kalk und kalkliiiltige Gesteine vorzuziehen. 
Die Exemplar»-, die ich gesehen liabe. sind immer viel gros-
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ser und robuster als die auf Granil und Gneis. Es ist mög-
lich, dass die Pflanze subneatrophil ist, dass sie 11m zu go-
deihcn cine Ziemlich neutrale Reaktion des Modens erfordert. 

Brachythecium Starckei. Br. enr. Närke. Kirchspiel 
Kil, Skogatorp bei Punkt 2ti'.i.2 c IV. Eelites Brachythecium 
Starckei ist frflher nicht von Närke imfic^1"''0"-

Rhynchostegium megapolitanum Br. em. Rhyncho-
stegium megapolitanum wächst in Schweden zwischen Gräs 
an schaltigen und zeitweis etwas feuchten Stellen in san-
digen Kieferwäldern, besonders in Kieferpflanzungen. Es 
isl oft von Brachythecium curium begleitet. lin sterilen Zu-
stand känn es oft sehr sehwer sein. Rhynchostegium mega
politanum von Brachythecium curtum /u unterscheiden. 
Ans der Karle geht es hervor. dass Rhynchostegium mega
politanum in Fcnnoskandia auf Däuemark und die sudlich
sten Teile von Schweden (Sehonen. Öland und Gottland) 
beschränkt ist. Sie gehöii zu einer Gruppe von siid- und 
inilteleuropiiiselieii Moosarten. die in Schweden entweder nur 
zu den sudlichsten Teilen (dem sudlichsten Teil von Halland, 
Sehonen, Blekinge, Öland und Gottland) beschränkt sind 
öder ausserhalh dieser Gegenden nur sporadisch auftreten. 
Zu dem ersten Typus von scano-baltischen Moosarten gc-
hört Eurhynchium speciosum (WALDHEIM Bot. Not. 1934 
S. 289), Gyrou>eisia tenuis, Barbnla revoluta, Crat. filicinum 
var. fallax. Darunter gehört auch eine Anzahl von Geliiss-
pflan/.cn. die in Schweden eine solche Verbreitung aufwei-
sen, hierher u. a. Orciii-- ustulatus, Orchis militär is, Schoe-
utis nigricans. Der zweite Typus zählt eine grosse Anzahl 
von Moosen. mil der haiiplsiichliilien Verbreitung im siid 
lichsten Schweden. Darunter gehören u. a.: Barbula Horn-
schuchiana, Barbula cylindrica. Hygroamblystegium irri-
guum ist in Sehonen nicht sellen In den iihrigen Teilen 
Schwedens ist es nur an ein/elnen Lokalen in Östergötland. 
Uppland und Dalarna gefunden. Cinclidotus ist liauptsäch-
lich in Sehonen und auf Öland und Gottland verbreitet. 
sonsl nur selten in Halland. Västergötland und Östergötland. 
Didymodon tophaceus ist sowohl in Sehonen als auf Öland 
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HliHHchostegium megapolitantim Hr. eur. in Skandinavien. 

und Gottland ziemlich verbreitet, sonst nur selten. Diese 
Arlen sind huuptsächlich in Mitteleuropa verbreitet, einige 
haben ausserdem grosse Verbreitung in Mittelmeergebiet 
(centraleuropäisch-mediterrane Arten) andere in Westeuropa 
lallanlisch-ccntraleuropäisehc und atlanliscli-ccntraleuro-
päisch-niedilcrrane Arten). Rhynchostegium megapolitanum 
gehört zu dem letzten Typus. 

Es ist an folgenden schwedischen Lokalen bekannt: Schonen. 
Kirchspiel Lackalänga, in einem Kiefergehölz beim Zement-
fiiesserei (Verf.). — Kirchspiel St. Hammar, Ilöllviken (Vcrf.). 
Kirchspiel ( lärdslöv, Näsbyholm (N. H. NILSSON. N. II. NILSSON 
Bot Not. 18118 S. 71). Kirchspiel Borgeby, Löddesnäs (E. JÖNS
SON); zwischen Löddesnäs und Bjärred auf einem Slein in einem 
('.arten, schön und relchlich fruchtend (Vcrf.). Kirchspiel S. 
Sandby, in einer Kieferpflanzung östlicb von Doric, spärlich 
(Vcrf.). — Kirchspiel Vomb, Vombs Furu be i dem Vombscc, fert. 
(E. TUFVKSSON und T. NVIIOI.M). Ystad, Sandplanteringen, fert. 
(A. (inöNVALL; Verf.). - Öland. Kirchspiel Ås, Ottcnbv in Often-
bylund (.1. B. ZETTRSTEDT). Gottland. Visby (HERMAN PERSSON). 

Die dänischen Lokalen siehe C. JENSEN S. lö*> und F. J. 
L I N » in Bot. Tldsskr. 1927, 1931. 
Botaniska Noti$tr /.'«.i 3» 
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Rhynchostegium confertum Br. eur. Ich habe dieses Moos 
mi zwei Stellen in Schonen gesehen. Kirchspiel B r u n n by. 
Kullen zwischen Mölle unil Ransvik. An derselben Slelle kam 
Eurhynchium pumilum vor ( W A L D H E M BOL Not. 19.11 S. 234 unci 
235). — Kirchspiel l ' j a l i c auf der Kirchenmauer. Wird in Schwe-
ilen aueli von Bohuslän angegeben (Am.KHZ S. 57). Komml auch 
in Dänemark und Norwegen vor. 

Isopterygium depressum Mill. Värmland. Kirchspiel Fär -
nebo , Kalkbruch bei Assertjiirn auf Knlkfelsen. 1st I'nilier niclil 
von Värmland angegeben. 

Hypnum fastigiatum Harl in. Zienilieb verbreitei in den 
Kalkgebieten Värmlands und Västmanlands. Inimer fruchtend. 
Värmland. Kirchspiel F ä r n e b o , Kalkbruch bei Assertjärn; Kalk
bruch bei Gåsgravan; Pajsberg; Torskebäcken bei Gruvåsen. 
Västmanland. Kirchspiel G r y t h y t t a n , Saxhyttan zwischen Lim-
bergsåsen und Matsfallet; Björkskogsnäs(P. A. LARSSON; Verf.).— 
Kirchspiel H ä l l e f o r s , Sångshyttan auf Kalk; Knutshöjden, Kalk
bruch bei Trolltjärn; Skåln auf Kalk. Kirchspiel L i n d e , Mårs-
hyltan. 
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Uber einige Meeresalgen bei Kristineberg an der 
schwedischen Westkuste. 

Von TOBE LEVBING. 

Im vorliegenden Aufsatz werden einige Algenfunde mil-
geteilt, die ich bei der zoologischen Station Kristineberg in 
Bohuslän im Juli 1933 and im Juni 1936 getan babe. Von 
den erwähnlen Arten isi Chantransia penetrans nen beschrie-
ben, und folgende fiinl Arten: Chlorochytrium inclusum, 
Derbesia marina, Endotlictyon infestans, Chantransia im-
mersa und poloides sind fröher niclit ffir Sclrweden ange-
geben worden. 

Chlorochytrium inclusum Kjellm V Kli. algfl. S. 392 
Taf. 31 Pig. 8 - 1 7 . 

I ni .limi 1935 habe icli bei Smedjan und TriBingarna 
eine Chlorochytrium-Ai\ angetroffen, die endophytiscb in 
Polyides rotundus lebte. Sie stimmt sehr gul mil CIil. in
clusum uberein. Die Zellen sind etwas klein, 55—100 " 
im Diameter In der Kegel findel man sie son-d endopln-
tisch in Dilsea edulis. Sie isi friiher nichl ffir Scbweden 
angegeben. 

Rhizoclonium Kochianum Kiil/.. Hylmö Grfinalgen S, 
Bl; Lakowitz Algenflora der gesamt. Ostsee S 174. 

kli land sie im Juni bei Blåbärsholmen. Sie war in 
den Zweigen son Polysiphonia nigrescens verwickelt und 
bildete da kleine, grfine Knäuel. Die Art isi friiher nichl 
in Bohuslän gefunden worden. 

Derbesia marina (Lyngb.) Kjellm. Derbesia marina; 
I'riniz, Die Algenvegetation S. 255 Taf. V Fig. 42 47. 

leb babe diese Art bei Smedjan epi/.oiseh auf Flustra 
foliacea gefunden. Ieb land sie das ersle Mal im Juli 1933. 



4.")<> 

Im Juni 1935 habe icli sie an demselben Lokal wiedergefun-
den. Meine Exemplare sind bis 2 cm hoch. Sic isl friiher 
nicht in Schweden angetroffen worden, 

Endodictyon infestans Gran Kristianiafjordens alge-
Jlora S. 47 Taf. I Fig. 12—17. 

Icli habe die Arl einnial im Juni endozoisch in Alcyo-
nidiuni gelatinosum bei Bonden angetroffen. Sie stimmt 
sehr gut mil GRANS Originalbeschreibung iiberein. Sie lebt 
in den ftussern Wandungen der Tierkolonie ganz and gar 
versenkt. die davon in alien Richtungcn durchwebl werden. 
und WO sie ein reicb verzweigtes Xet/werk bildel. Die Fä-
den bestehen ans etwas unregelmässigen Zellen, die 0—30 ft 
lang und 3—10 /i breil sind. Die Sporangien sitzen grössten-
teils interkalar und sind 20—30(—40) ft im Diameter. Dies 
ist fur die Gattung charakteristisch und sie unterscheidet sich 
darin von Streblonema. Sie isl friiher nicht in Schweden 
gefunden worden 

Chantransia polyblasta Rosenv. Mar. alg. Denni. S. 115; 
Levring Algenflora von Kullen S. 37. 

Ich babe sic /usainmcn mit andcren Mikroepiphytcn auf 
Cystoclonium purpurascens, Polysiphonia- und Ceramium-
Arten bei Smedjan und Humlesäcken im Juni gefunden. Die 
Exemplare waren nur klein. An der schwedischen West-
kuste ist die Arl friiher liir Kullen angegeben (LEVRING, 1. c ) . 

Chantransia leptonema Rosenv. Mar. alg. Denm. S. 118: 
Levring Algenflora von Kullen S. 38. 

Ich habe die Art im Juni bei Rlabarshohnen in der 
Litoralregion gefunden. Sie kam epiphytisch auf Chondrus 
crispus vor /usainmcn mil Chantransia secundata, Ectocar-
//iii terminalis und Myrionema corunnae. 

Chantransia />e netr « n s nov. sp.; Fig. l. 
Thallus e fills cndo/oicis (in Alcyonidio gelatinoso) et 

fills ercctis. rainosis. sporangit'eris compositus. Fila cndo-
/oica irregularitcr ramosa in parietilnis cxtcriorihus hospitis 
horizonlaliler repentia, e ccllulis plus minus regularibus, 
(10—)15 30 /i longis. 6,5—10(—14) /i crassis lormata. 
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Fig, | . Chantransia penetrans. A—B X 180; C—E X 345. 
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Fila erecta usque sid 0,9 nun longa, ramosa. Cellulae (5—) 
6- 8 ft crassae, (1<) (20 10 ft longae, chromatophorum 
parietalem pyrenoide laterali instructum continentes. l'ili 
hvalini desunt. Monosporangia 10—14 ft longa, (7 (8— 
12 /t crassa, in ramulis iateralibus vel terminalibus insi-
dentia. 

Der basale Teil bildel ein System von verzweigten, krie
chenden, endozoischen Fatten, die in der äusseren Wandung 
von der Bryozoo Alcyonidium gelatinosum wachsen. Die 
Zcllen sind /iemlich regelmässig, 6,5- 10(—14) ft dick. 
(10—)15—30 ji lang. Sic können aber audi kiirzcr und 
dicker werden (Fig, 1 D). Sic bilden aber keine pseudo-
parenchymatischerj Scheiben. Von den kriechenden Fiiden 
gehen aufrechte aus, weiehe die Wandung der Tierkolonie 
durchbrecben (Fig. 1 1} und F) Die aufrechten Fsiden 
(Fig. 1 A und C) werden liis 0,9 nun lioch und sind mil 
verstreuten Zweigen versehen. Sic bestehen aus (5 )6-
8 ft dicken und (10 -)20—40 ft langen Zcllen. Die Zcllen 
der aufrechten Fäden sowohl als die der kriechenden enthal-
len eincn parietalen Chromatophor mit einciu parietalen 
Pyrenoide. Die Monosporangien sind 8—12 ft breil und 
10—14 ft lang. Sic sit/.cn terminal oder lateral aul der 
oberen Seite besonderer Seitenästchen. Aul jedem Sporan-
gienasl lindcl man nur einigc wenige Sporangien. Jede 
sporangientragende Zelle trägt nur ein einziges Sporangium 
in der Hegel ungestielt oder auf einem cin/elligcu Stick Ich 
habe keine hyalinen Haarc entdecken können, 

Fs gibt drei andere Chantransia-Aitea mit endozoiscbem 
Basalteil: Ch. endozoica Darbishiic (Chantransia endozoica 
S. 13), Ch. infestans (Howe el llo\li De Toni ( Acrochae-
lium infestans Howe et Hoyl Marine algae S. 116) und Ch. 
spongicola (Weber van Bosse) De Toni (= Acrochaetium 
spongicola Weber van Mosse Algues du Siboga S. 195). Diese 
drei Arten sind alle sehr klein und ohne Zweifel mit einan-
der nahe verwandl Ch. penetrans ist viel grosser und von 
ibnen wobl getrennl Ich babe «lie Art nur eininal im .luni 
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Fig. 2. Chantransia Immersa A—I) X 430; E—F X 735 

bci Ronden in einer Tiefe von elwa 20 in gefunden. Sie 
wuchs ziisiiinnien mit Endodictyon infestans (siehe oben) 
unci Keimpflanzen von einigen Florideen. 

Chantransia immersa Rosens Mar. alg. Denm, S. 130; 
Fig. 2. 

Icli habe die Ail endophytisch in Polasiphonia oiolacea, 
elongata (I. microdendron subf. glomerata) und Brodiaei 
gefunden. Mein Material stimmt sehr gul mit ROSENVINGES 

Beschreibung uberein. Sic biidet ein verawelgtes Faden-
system, das die Wirtspt'lan/.e ganz nnd gar durchweben 
kann. Die gröberen Fäden bestehen ans unregelmässigen 
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geschwottenen Zellen, 28—50 /< lang und (5—)7—10 /< brett 
(Fig. 2 D— F). Davon dringen kiirzere Zweigcn zwischen 
den Perizentralzellen bis der Oberfläche dor Wirtspflanze, 
Diese Zweige (Fig. 2 A—C) trägen Spbrangien and hyaline 
rlaare und bestehen aus mehr regelmässigen Zellen, 5—10 ,u 
breit und 8 15{- 20) /< lang. Die Sporangien können mehr 
öder weniger ans «len äusseren Wänden der Wirtspflanze 
dringen. Sie sind 9—15 ,« lang und 8 10 ti breit. WYnu 
ein Sporangium sich enlleert hal. so wächst ein neues zwi
schen den alten Membranen hervor. Die Haare dringen 
ins Freie aus. Die Chromatophoren sind sehr inleressant. 
Sie sind storntormig. mil langen. schmalen Armen. Das 
Pyrenoid isl sehr gross, liegl aber niehl iniiner zeutral. son-
dern in der Regel elwas parietal. Diese Arl ist sehr charak-
terisliseh und von andern Chantransia-Aitea wohl getrennt. 
Ich babe die Art bei Humlesäcken und Ronden in einer 
Tiefe von 0,6 20 m im Juni 1935 angotrollen. Am reicb-
lichsten kam sie in Polysiphonia elongato I. microdendron 
in einer Tiele von 0.5—2 m vor (Humlesäcken]. Sie war 
immer zusammen mil Chantransia parvula und reducta zu 
linden. Die Art isl fruhor von ROSENVIN<;I-: |l. e.i in nord 
lichem Kattegatt gefunden worden. 

Chantransia polyides Rosem Mar. Alg. Denm. S. 182; 
Fig. 3. 

Die Arl lebi endophytisch in Polyides rotundas. Sie 
bildel da ein ver/.wcigles Fadensyslrin. Die äusseren \'ei-
zweigungen sind radial gerichlet und dringen bis /ur Ober
fläche des Thallus von Polyides hervor. Die Zellen sind uu-
regelmässig geformt, 7—14 u brcil. 15—35 .« lang. Die 
Chromatophoren haben eine för die Gattung eigenartige 
Form. Sie bestehen aus einer unregelmiissigen. parietalen 
Platte, die in ätteren Zellen in mehrere kleine. parielale 
Scheiben geleilt wird. In <lieser llinsichl meine ich. dass 
diese Art von unsern iibrigen Chtintransiri-\rU'i\ ziemlieh 
isolierl isl. Die Zellen enlhallen auch ein Pyrenoid. «lie 
sehr unregelmässig liegl und mehr oder weniger deullieh isl. 
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B C • 
Fig. :s. Chantransia polaide*. A -C X 1120; D—E X 735. 

Die Sporangien sitzen terminal an den äussersten Zweigen 
und sind 8—9 11 breil und 14 1(5 u läng. Ich habe keine 
hyalinen Haarc entdecken können. 

Icli habe sie mir eimnal iin Juni bei Smedjan angotrof-
len. Die Art ist frtiher nur bei Tenneberg Banke in nörd-
licheni Kattegatt (UOSENV. 1. c.) gefunden worden. 

Chantransia pecfinata Kylin Zur Kenntn. einiger sch wed. 
Ch.-Arten S. 120; Hosenv. Mar. alg. Denni. S. 138. 

Die Art ist aut' mehreren Lokalitäten bei Kristineberg 
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angetroffen worden. Sic komml im untern Toil der Sub-
litoralrcgiou aid Algen, Sertularien, Bryozoen ond Schalen 
vor. 

Melobesia tninutula Foslie Remarks on Lith. S. 107: 
Uosenv. Mar. alg, Donin. S. '252. 

Icli babe diesc Art einigemal bei Smedjan epizoisch auf 
Hydrozoen gefunden. Sic sliinmt in alien Teilen mit den 
Exemplaren uberein, die ich bei Kullen (I.ICVRING Algenflora 
von Knllcn S. 45) gefunden liabe. 

Ceratocolax Harzii Rosenv. Deux, Mém. S. 34: Mar. alg. 
Denni. S. 545. 

Von dieser Art habe icli bei einer Gelegenheit im Juni 
im innorn Teil dos (iullmarstjordes (Saltkällefjord) einige 
Exemplare auf Phijllophora Brodiaei t', concatenates gefun
den. Sie waren 1- 2 mm im Diameter. In Schweden ist 
die Arl friiher nur bei Kullen (LEVMNG Algenflora von Kul
len S. 54) gefunden worden. 
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Nya svenska lokaler för Parmelia laciniatula 
(Flag.) Zahlbr. 

A\ OVE Al.MRORN. 

1 Botaniska Notiser 1933 publ icerade G. DEGEMUS (1933 
p. 509) ett fynd av <lcn från Sverige ej förut kända laven 
Parmelia laciniatula (Flag.) Zah lbr Dfi det fanns anled
ning förmoda, :t 11 a r ten i likhet med flera av de andra 
bruna Parmelia a r t e rna blivit förbisedd eller misstolkad, 
ba r j ag unde r de båda sista aren sökt den pa ski lda ball 
i de sydsvenska landskapen Del visade sig därvid snart , 
att den knappas t kan anses sällsynt över stora de la r a\ den 
skånska slätten. Utanför Skåne liar jag ej funnit den . För 
n ä r v a r a n d e känne r j ag ar ten I ran 27 lokaler (se ka r t an ) . 
För någ ra av fyndor te rna b a r j a g alt tacka kap ten C. Sri \ 
HOLM. Göteborg, docent G. DEGELIUS Uppsala, ocb kandidat 
C. CASTBERG Eslöv. Där intet a n n a t angives ba r jag sjäh 
funnit ar ten pä lokalen ifråga Beläggexemplar Iran näs tan 
samtl iga fyndorter f innas i mitt he rba r ium. EM ganska stort 
mater ia l a\ ar ten ba r dessutom över lämna t s till Botaniska 
Museet i Lund. 

De av mig nu k ä n d a lokalerna äro följande: 
A 11 r r ii ni Kulla-Gunnarstorp, vid borgen, på /i/ci (• DKI.I-.I.U.S 

N V ra ni: Vrains l.uni.arslorp. i allén S om gödsel pä Fraxtnus 
— R i s e k a I s 11> s II- Bosarp, vid vägen V "in gården, pä Fraxinus. — 
K o n g ;i knnga II. \ om gärden, pä Tilia — S v :i I m Axelvolds 
herrgård, pä 1'iliu < MINHOLM i o i i I 5 s a Trolleholm i parken 
på ung Tilia G DROBLIUS (Bot Notiser 1933 p 509) I allén mellan 
Trolleholm och stationen, pa Tilia ( si I:\IIOLM H ö ö r NV om 
samhället, pa Popultu Quercus och Pyrui malu\ Kkrsliga. pä .Esculw. 
samt på ell stenblock dfirinvid V K a r a hy. nära vigen i• II Dags-
torp, på Tilia V II o b y: Kriitmollan. på Mscalut. — V. S a l t e r n p. 
Eliinge, på Sorbua mecica C CASTBERG — ö r t o f t a vid vägen NV. 

file://i:/iiolm
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Fig. i. De svenska fyndorterna • lör Parmelia laciniatula 
(Flag.) Zahlbr. 

mil byn, i>u Ulmiu. — C å r d s t å n g a : i allén V. om korsvågen saml vid 
Viderups gård, på Tillä. — Gud m n n to rp : Rolsberga, vid kvarndammen, 
riklig! pit Alnus, Fraxinus och Cratagui i utdelad härifrån i MAGNUSSONS 
exsickat n:r 181). — L u n d : i allén Råbyholm—Malmövägen, på ung 
Tilta. - B r å g a r p: vid vägen NV. om Staffanstorp, på Tillä. — H a r-
d e b e r g a : vid vågen S. om Kungsmarken på Ulmns saml vid avtags
vägen till Fågelsång, pä Aisculus. - D a l b y : Norreskogen, på Cta-
largut. ö. K ä r r s t o r p : Bjärsjölagård i allén, rikligt på Sorbtu 
suectca. — F r ä n ii in ge: kyrkogården, på Aisculus. — V o 11 s j ö : 
vid stationen, på /Ksrii/iis. — M a g 1 e Ii e ni: Olseröd. vid vägen söderut, 
på Msculus. — Kl j a r ö d : vid vågen söder om byn, på -teer. 
F å g e l l o f l a : N. om byn, på åisculus och 1'icea. — T r a n å s : N. 
om byn. rikligt på XtCutUS. — Göd el öv: Hylliuge. i allén, på /Escu-
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lus. — G e ii :i i- p; Häckeberga, vid godaet, på £»culus. Hunk e f I o: 
Katrinelorp, i allén V. om gårtlcn. pä Tiliu. 

Som frambar av kartan har arten en tämligen jämn 
utbredning på den egentliga slätten. I provinsens södra 
hälft torde den ej vara särskilt sällsynt, och antalet lokaler 

åtminstone i de sydligaste häradena kan säkerligen ät
tikas åtskilligt. Norrut blir utbredningen mera ojämnt för
delad. På nordvästslätten synes arten vara spridd flerstä
des, och det är ej omöjligt, att den här går ända upp till 
Hallandsås. I nordost saknas den emellertid helt. och det 
verkar, som om den ej överskred den nordväst—sydostlinje, 
som Lindcrödsåsen utgör, en gränslinje, som för övrigt är 
mycket markant både i naturen och i kulturlandskapet. I'a 
Kristianstadsslätten bar jag sökt den flerstädes ulan resultat, 
likaså i Hässleholms-trakten och i Göingebygden. I Blekinge 
och södra Småland samt pa Oland bar jag också sökt den 
förgäves. 

I Norge föreligger en enstaka lokal, nämligen trakten av 
Kristiansand (LYNGE 1921 p. 164). Enligt välvilligt med
delande från prof. LYNGE är denna fyndort fortfarande den 
enda i Norge kända. I Danmark är arten (enligt ex. i Ko 
penhamnsherbariet] blott tagen på Jylland vid Viba?k (leg. 
GAD 1884; LYNGE 1923 p. 75) samt vid Haderslev (leg. F. 
EmCHSKN 1916). Dessa lokaluppgifter i förening med den 
påfallande stora utbredningen i västra Skåne kunde synas 
ge vid handen, att arten borde hänföras till det västliga in
slaget i Skandinaviens lavflora (jfr DEGELIUS 1935). I 
västra Norge, som lichenologiskt torde vara ganska väl ut
forskat, saknas den emellertid. I Bohuslän, vars lavvegeta
tion också är någorlunda väl känd. är den ej heller funnen, 
och i Halland, där jag sökt den i de södra delarna, torde 
den också saknas. 

Tydligen bör Parmelia laciniatula i stället betraktas som 
en i Skandinavien extremt sydlig art, vars nordgräns är 
lemperalurbetingad. Den norska lokalen är förmodligen en 
enstaka nordlig utpost. I Danmark torde arten ha en 
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väsentligt större utbredning, som emellertid lör närvarande 
ej kan närmare fastläggas, dä Danmarks lavflora ännu är 
mycket ofullständig! känd (jfr LYXGE 1923 och 1935). Pä 
kontinenten har P, laciniatula en tämligen vidsträckt ut
bredning. I Frankrike, varifrån arten först är beskriven, 
tycks den förekomma flerstädes (PAKRIQUE 1906 p. 146, 
HAKMAND 1910 p. 546). I Tyskland är den spridd över sä 
gott som hela landet (LETTAU 1919 p. 158. LlNDAU 1923 
p. 113. ÄNDERS 1928 p. 163). Vidare har jag sett den upp
given Iran Tjeckoslovakien (UILITZER 1924 p. 12. SUZA 

1930 p. 27) och Jugoslavien (SERVIT 1929 p. 33). 

Åtskilliga skäl tala således för att /'. laciniatula hör in
rangeras i den grupp arter, som äro spridda över stora delar 
av Mellaneuropa men ha sin nordgräns i Skåne och Dan
mark, (ioda paralleller till utbredningen av / ' . laciniatula 
finner man hos ett antal lanerogamer säsom Dactglis Ascher-
soniana Grsebn. (dock även funnen pä Gotland, SYLVÉN 1934 
p. 339). Vutpia dertonensis (All.) Gola (även uppgiven för 
Blekinge). Rutnex conglomerates Murr., Rumex patustrls 
Sm., Hypericum acutuni Moench. Orobunche major 1.., Ve-
ronica montana L.. (även en lokal i södra Halland). Petasi-
tes albus (I..) Ga'rtn.. Petasiles spuriux (Retz.) Keichenb. 
(även en lokal pä Öland), Filago germanica L. (se karta hos 
HÅRD AV SEGERSTAD 1924 p. 153) och Senecio paludosus k. 

Bland mossorna visar den av WALOHEIM (1934 p. 239) 
kartlagda Eurynchium Schlcichrri (Hedw.) kor. en liknande 
utbredning. 

En dylik extremt sydlig utbredningstyp är emellertid 
sällsynt bland de skandinaviska lavarna, ocb en direkt paral
lell till Parmelia laciniatula torde vara ganska svar att finna. 
Utpräglat sydliga äro ett par bos oss föga bekanta arter. 
Parmelia quercina (Willd.) Vain. ( = /'. ttliacea auct. plur.). 
som är angiven frän nägra lokaler i Danmark (LYNGE 1923 
p. 75) och även borde kunna anträffas i Skåne, samt Xan-
thoria lobulata (Fik.) B. de Lesd.. som är funnen av ELIAS 
FRIES (Licbenes Sueciae exsiccatie n:r 325) på ej angiven 
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lokal i Sverige (troligen Skåne). Kmellertid iir Skånes lav
flora åtminstone beträffande skorplavarna ännu sa 
ofullständigt kand. att det ej får anses uteslutet, alt en fram» 
lida forskning kan urskilja en större lavgrupp med dylik ut
bredning. 

Som framgår a\ lokalförteckningen ovan år Parmelta 
laciniätula nästan uteslutande bunden till landsvägsträd. I 
de alléer, som flerstädes kanta vågarna på slätten, brukar 
man således kunna söka den med framgång I fullt natur 
lig skog har jag aldrig funnit arten men vål. som t. ex. i 
Gudmuntorp och Konga, i små skogsdungar nära vägen. 
Som subslral synes *iv\\ föredraga slätare bark. och de flesta 
fynden äro också gjorda pä hästkastanj, ask och (yngre) 
lind. Det största bestånd, jag någonsin sett, år i den vackra 
oxclallén öster om Bjärsjölagårds gods. där arten förekom
mer på varje träd och i sa stora mängder, att barken på av-
sland ofta synes helt brun Flerstädes har jag emellertid 
även funnit laven på träd ined skrovligare bark (ek. lönn). 
På barrträd har jag endast sell den en enda gång (Fågel-
lolla, pa gran). I pilalléerna, som spela en framträdande 
roll i den skånska landskapsbilden tycks den aldrig före
komma. Den skro\liga pilbarken hyser i regel också en 
mycket tri\ial lavvegetation, huvudsakligen bestående av 
Ximthoria parietina och Phgscia tenella. Anmärkningsvärt 
är emellertid, alt arten ej, såsom ofta uppgivils Iran Mellan
europa (PARRIQUE, LETTAU). blivit funnen på bok. ett träd. 
som med sin släta bark kunde synas erbjuda lämpligt sub
slral. Jag har sökt den förgäves på många ensamstående 
bokar vid lands\ägarna. 1 de skånska bokskogarnas fattiga 
lavflora ingår den i \arje fall ej. 

1 ett enda fall har jag funnit arten på sten (Höör, vid 
Kkestiga gärd). Här hade den tydligen vandrat över trän 
en häslkastanj. pa vilken den också växte rikligt. Mig veter-
ligt är laven ej förut uppgiven som funnen på sten. Flera 
andra lavar, som normalt växa på bark (t. ex. /'. exaspera-
ttiln Nyl. och subaurifera Nyl .). I inner man emellertid även 
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nagon gang pä stenblock, stenmurar o, «I.. dit de vandrat 
«iver frun i närheten stående träd. Till självständig sprid
ning på dylikt subslrat synas de däremot ej vara i stand. 

Alla exemplar, jag sett av arten, ha varit sterila. Fertil 
turtle den vara en mycket stor sällsynthet i hela sill utbred
ningsområde. 

Den systematiska valören av Parmelia laciniatula har 
upprepade gånger varit föremål för diskussion. LETTAU 
(1919 p. 157) häller före. att arten genom "mellanformer" 
är förhunden med den av honom (1. c.) till art upphöjda 
P. incolorata (Parr.J. Denna uppfattning gar även igen hos 
ANDERS (1928 p. 168). P. incolorata är en i Sverige föga 

känd art och hittills endast uppgiven frän några lokaler i 
Göteborgstrakten |MAGNUSSON 1929 p. 87. DEGEUUS 1929 
p. 246, MAGNUSSONS exsickat n:r 182) och en i Skåne (Brunn-
by: Krapperup. DEGELIUS I. c ) . Själv har jag aldrig sett 
denna art i naturen, men vad jag sett i herbarier ger stöd 
.it uppfattningen, att den är väl skild frän P. laciniatula. 
Dr. HlLITZER, Prag. som i Böhmcn studerat de båda arterna 
i naturen, har i bre\ meddelat mig. att han hyser samma 
åsikt. Bredare lobllikar av /'. laciniatula äro stundom be
satta med fina vårtor (något liknande «lem hos unga exem
plar av P. aspidota (Ach.) Roehl.) och kunna da förväxlas 
med yngre individ av / ' . exas per at ula Nyl.. vars karakteris
tiska klubblika isidier ännu ej natt sin fulla utveckling I 
Skåne anträffar man nästan regelbundet /'. exasperatula pa 
samma tråd som /'. laciniatula, och det händer ej sällan. 
alt de häda arternas lober växa in i varandra. /'. laciniatulas 
lober bruka dock lätt kunna igenkännas pa att de ha en 
mera olivbrun färg (stötande i grönt) än dem hos /'. exa-
speratula. 

Att anse sådana tydligt sammanväxta "individ" för över
gångsformer måste emellertid leda till absurda resultat (jfr 
B. KAJANUS' behandling av P. physodes, vittata, lubulosa och 
farinacea; KAJANUS 1911 p. :i7). Det torde vara ganska san
nolikt, att LETTAUS mellanformer varit av liknande slag. en 
Botanitka Nattur 193:> xi 
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åsikt, som LETT AU själv kanske ej varit helt främmande lör, 
då han omnämner sammanväxning av /'. exasperahda och 
fuliginosa. Att betrakta /'. laciniatula som en "var. panni* 
/ormis" (analog med smålobiga former av t. ex. P. ompha-
lodes (L.) Ach.) av /'. incolorata (Parr.) Lollan förefaller 
ej heller motiverat, <lå sistnämnda art åtminstone i Skåne 
torde vara väsentligt sällsyntare än P. laciniatula. 

I.nnd i oktober 1935. 

Zusammenfassung. 

Neue s chwediscbe Fundi ' von Parmelia laciniatula 
(Flag.) Zahlbr. 

Diese von DEGELIUS (1933 p. 509) zum erstenmal in Schweden 
gefundene, raitteleuropäische Art hat Vert in 27 Kirchspielen in 
Schonen gefunden (siehe die Karte). Sie hat olfenbar eine weite 
Verbreitung auf der Ebene, ist aber in anderen Provinzen Sud-
schwedens vergebens gesucht. Sie tritt hauptsflchlich aut" Allee-
bfiumen mit glatterer Rinde (ins besondere jEsculus, Tilia uud Fru-
xiiius) auf. Einmal hat Vert sie auch auf Stein gefunden. Vert 
kiinn der Ansicbt LETTAOS (1919 p. 157), «lass die Flechte nur 
eine »var. panni/armis» der /'. incolorata (Parr.) I.ettan sei, nieht 
beitreten. t)ie schwedischen Exemplare von /'. laciniatula sind 
sehr einheitUch, und scheinen in die in Schweden nur von eini-
gen Fundorten bekannte /'. incolorata nichl uberzugehen. Die 
Ubergäoge, die von I.ettan angegeben sind. sind vielleicht durcb 
Zusammenwachsen der Lappen der beiden Arten verursacht. 
Alle schwedischen Exemplare sind steril. 
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Die Reaktionen einiger Characeen fur Kupfer, 
Zink und Blei in schwachen Dosen. 

(Ein Beitrag zur Frage von biologischen Indikatoren 
för liranologische Zwocke.) 

Von Nll.s STÄLBERG. 

Meine im Folgenden referierten Untersuchungen iiber 
Metallvergiftungen an Characeen hatten ilue erste Anre-
gung bei einem meincr Besuchc im limnologischen Labora
torium in Aneboda im .luli 1933. Mein Lehrer und Freund 
EINAR XAUMANN demonstrierte da einige seiner vielen prak-
tisch-limnologischen Versuche an Daphnia magna Straus, 
ii. a. Vergiftungsversuche mit metallisch reinem Cu, Zn und 
Ph in der Form von Standard-Wörfeln des A. (i. "Svenska 
Metallverken" in Västerås. Meine Neugier war erregt. 
Könnte man irgend eine Wasserpflanze linden, die gegen 
jene Metalle ebenso empfindlich ware wie die Dapbnien? 
Ich hatte vielmals för pädagogische Zweeke Nitella opaca 
(Ag.) kultivierl und gefunden, dass diese Alge gegen Wasser-
verunreinigungen sehr empfindlich ist 1st sie vielleicht als 
indikator tiir Metalle in sehwachen Dosen verwendhar ' 
E. NAI'.MANN wurde von diesem Problem interessierl und riel 
niir. an Nitella opaca Parallelversuche /u seinen Daphnia-
magnn-Versuchen /u veranstalten. Ehe ich meine Resultate 
vorlege, will ich ein kurzes orientierendes Referat der NAI-
MANN'schen Untersuchungen geben. 

Im Sommcr 1928 verursachten galvanisierte Wasser-
leitungsröhren in Aneboda eine Zinkvergiftung einer I). m.-
Kultur. Dieser Infall föhrte E. NAUMANN ZU seinen Studien 
iiber Daphnia magna als Indikator i'iir eine biologische Gift-
probe hei Metallverunreinigung biologisch giftiger Arl und 
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Konzentration (K. F S 1. F. Bd 3, Nr 3, 1933). Von prak 
tischer Bedeutnng war besonders das Feststellen, dass die 
loM/ilät von Metalljonen in schwachen Lösungen in na 
turbchen Wassem verschiedener Typen wesentlich ungleich 
isi Biologische Faktoren können bisweilen Giftwirkungen 
balanzieren; eineD. m.-Kultur kann unter gewissen L'mstiin-
den ein inelalKergitteles W'asser entgiften Die Glaswfinde 
des (ielässes können Giftstoffe absorbieren oder «lurch aus-
gelöste Alkalien das W'asser deloxi/ieren (K. F S L. F. 
Bd •'*. Nr. 2, .'i. 4, 12 und Bd 4 Nr. 5, 13. tå.) 

Bei physiologischen Untersuchungen auJ diesem Gebiet 
sind darum allerlei Vorsichtsmassnahmen /u befolgen. Er-
lauben nicht die Umstände, dass inan mil genan aiialysier 
ten Lösungen und ubrigens mil Verwendung exakter Metho-
den arbeilet. kann man doch viel s. /. s. komparativ inte-
ressanles entdecken, wenn man nur mit einlieitlieliem Mate
rial und unter identisch Busseren VerhBltnissen arbeitet: Bei 
meinen Versuchen mit C.liaraeéen wurde Vilurwasser aus 
dem See Vättern verwendel. und alle wurden in steter Rela
tion /u den gleichzeitigen Reaktionen Daphnia magnet's aus-
gelubrt. Die Versuehe sind \or allem als Parallelversuche 
an Cnaracéen und einer Cladoeere auszulegen. deren Reak
tionen bekannt sind Gewissermassen sind die Resultate 
aueli aus den Gesichts|>unklen der "protoplasmatischen Ana
tomi"' von Interesse. 

A. Einwirkung von Wasserlösungen reiner Metallen 

l ni Herbs! 1933 machte ich hauptsächlich vergleichende 
Vergiflungsversuche mil Kupfer, Zink und Biei in metallisch 
reiner Form. Die Versuchsanordnungen waren einfach. 
In vier Trinkgläser dexselben Art goss ich 100 cm3 Ober-
flächenwasser aus VSttern. In jedes (das wurden ein Zweig 
mil am mindestens 30—40 Zellen von Nitella opaca (Ag.) 
und 7 8 allere Daphnia magna dor Lund Aneboda-'Kasse' 
eingeftihrt. Alle Nitella-Zéllen waren beim Versuchsanfang 



474 

turgescenl und zeigten lebhafte Protoplasmaströmung. In 
droi der GIfiser legte ich WQrfel von respektive Kupfer, 
Zink. Biel die vierte Daphnia-Nitella-Kviltva diente BUT als 
Kontrolle. Das A //('//'(-Material war möglichsl homogen, 
ans demselben Teppich am VStternufer geholt. Die Ver-
suche machte ich in mSssigem Tageslicht und bei einer Tem
peratur von ungefähr +14 C. Sie wurden in Trånghalla 
nahe Jönköping am Vättern, einige auch in Lund ausge-
I t i h r l . 

I. V e r s u c h e m i l K u p f e r. 

Das Vergiftungsbild der Nitella opaca. 

Weniger als eine Tag-Einwirkung des Kupferwurfeis 
bewirkl das Abslerben der meislen rVireZ/a-Zellen, während 
die etwaige toxische Wirkung des Zinks und des Bleis weil 
später erfolgt Nicht immer brauchl das Sistieren des Pro-
toplasmastroms das definitive Absterben der Zelle bedeuten 
bei meinen Vergiftungsversuchen mil Metallen aber war das 
Aufhören der Strömung unzweilelball der unvermeidliche 
Auftakl /inn Todesfall. So war das Vergiftungsbild und der 
Vorgang: 

I) das Helardieren des Protoplasmastromes; 
ill .. Aufhören „ .. ; 

III) .. Nachlassen des Turgors; 
IVl die t riilu-r oft langgeslreekl <>\alen Chloroplasten wer-

den abgerundet, ibre frisch grOne Parbe wird bräunlich-
grun; die Chloroplastreihen sind nun weniger deutlich, 
die Zellwand wird ein wenig verschwommen; 

V) die Chloroplastenschicht wird runzelig, brichl zusam-
men und /erreisst oft in I'el/en: die Starkekorneben 
werden besser sichtbar und tallen bei Auspressen des 
Protoplasmas — das jetzl dunkler ist als das aus leben-
digen Zellen gepresste - leiebl aus den Chloroplasten 

Von Moment III an ist der Vorgang sicher irreversiliel 
Die Zelle stirbt Man konnle sebou bei fluchtiger Ansiebl 
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Fig, l. A. C. Normale turgescente MteHa-opaca-Internodienzelle bei 
I NO, resp. 42 X X Vergrössening. B, I). Dieselbe, aber Cu-plasmo-
lysierte Zelle in denselben Vergrösserungen. — I'liolo G. u. N. STÅLBERG, 

feststeilen, ob eine Zelle vergiftet war. Die Schlaffheit der 
Zeile und die schwach braunviolette Farbe der Membrane 
nebsl mikroskopiscb beobachteler runder Chloroplasten-
form ond der Stille in der Zclle waren sichere Zeichen einer 
lödlichen Vergiftung. Noch lebende Zellen warden mil 
Nenlralrol lebhafl gefärbf (nnr die allerjiingsten nichl). 
Man könnte also wahrseheinlicli das Stadium der Vergiftung 
als Schattenbild auf lichtempfindlichem Papier registrieren. 
Eine specifik-oligodynamische Wirkung konnte ich (in Ge-
k'ensatz zu den Ergebnissen NÄGKM-CRAMKRS* an Spiroggra) 
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Wirktin«en des Kupfers auf Nitella. 

Tab. I. 

Versucli Zeit \ilcllti opaea Dajthnin magna 

Versucli I Nach 30 Stunden Schlecht. Nm 3 Zellen .'i l) m. leben, 
nu Leben. 

72 „ Nui i Zell< i / ' »i lebl 
im Leben. 

!Mi .. Alios abgcstorbcn 1 D. Dl, mil An-
tennzuckungen. 

Versucli II. N'neh 20 Stunden Ausgcwachsene Inter- Alle D. m. leben 
i É ... 11.-11 (basale) tot. 

30 .. 28 von 30 Zellen in el- 1 D. m. tot. 
nom Zweig toKxarte 
Spit/.en/.ellen leben). 

10 „ — Alle 1) ni. tot, 
.'il ., Nur cin zarter Spross 

lebt; doeh slnd seine 
Itlättcheii tcilweise 
tot. 

Versucli III. Nacli 24 Stunden Altere Internodien lut, 4 'I leren tot, 4 
bazale Quirlen auch. leben 
Junge Zellen normal. 

33 „ N'ocli mehrere Itliitt- Die lebendigen 
clicu tot. Kin zar- sind irritiert. 
ter Spross tot. 

37 „ Dito. Alle crwaclisene 
abgestorben. 

53 „ Verelnzelte Ithizoiden, Allés abgestor-
Blåtter u. Knotenzel- ben,auch Brut, 
len leben (14 Zellen). 

54 „ Nur 3 4 Knoten/ellon \ l les abgestor-
leheii. ben,auch lirut. 

Kinigo Slunden Allés abgestorben. 
spa ler 

nichl feststellen, Dus Vergiftungsbild bei Daphnia magna, 
mil Ataxien, Loopings, Zuckungen, habe Ich keine Anleitung, 
hier zu wiedergeben; es ist ja von E. NAUMANN eingehend 
beschrieben. 
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Ganz deutiich ist. dass ausgewachsene, åltere Nitella-
Zcllen gegen < u empfindlicher sind als jiingere Die I'r-
sache kann nicht die Zellengrösse seih; schlanke, junge /.»I 
leu liaben ja in Verhåltnis va ihreti Volumina g r ö s s e r e 
O b e r f l ä c h e gegen die Giftlösung, werden aber trotzdem 
s p ä t e r getötet, weiin die Cu-Konzentration grosser gewor-
den ist odcr das Kupfer lange genug gewirkt hat. Die 
jungen und die alten, voll ausgewachsenen Zellen miissen 
in physiologischer Hlnsicht verschieden sein; audi die jungen 
Daphnien sind ja widerstandsliihiger als die erwachseneii 

Die folgende Tabelle zeigl. nach wie langer Zeil allt 
WM/ri-Zellen, respektive alle Daphnien in 100 cc Vättern 
Wasse r+I cc Kupter starben. 

Tub. II. 

Erwachsene \ i - ,. , .lunge .\;/i//<i 
l/ella-IntenKxtien / J"' ' '""" '" taunodia 

Versuch I. Nach 20 St. I 
30 Alle gestorben 
72 
96 

>,:, leben 
Alio lot . 

' /» leben. 
Alle tot. 

Versuch II Nach 20 St. Alle tot. 
30 
40 
54 

Al le tot . 

Versuch III Nach 24 St. Alle tot. 
33 
HT Alle tot. 
.i:t 
54 

Alle lehen. 

Alle tot. 

Die Tendenze in diesen Versuchsresultaten ist ja undis-
putabcl. Erwachsene Xitellti opricn-Zellen BUS Vättern. In-
ternodien, reagieren durcli \hsterben schneller als Daph
nien. Urn junge Mtella-ZvWcn (Spitzenspriisse) zu töten ist 
eine mehr als doppelt so lange Zeit nötig. Daphnien sind 
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doch empfindiicher als junge Nitella Erwachsene Interno-
dien sind also empfindiicher als Daphnia; cliese mehr als 
junge Nitella-Zeilea. 

In welchem Masse isl nun das Kupfer MIII den toten 
Organismen gebunden? Folgendes Versnch fiber die Toxi-
zitfil des "Kupferwassers' wurde gemacht. Die Toxizität 
wurde dadurch nachgepruft, dass der Kupferwurfel unmil 
telbar nach dem Abschluss des let/ten Versuchs entfernl und 
cin neuer Zwelg von Nitella o/i. in die Lösung eingefuhrl 
wurde. Die erste Probe resultierte in Massentod von Zellen 
binnen 24 Stunden. Die tote Nitella wurde entlernt. Danaeli 
wurde noch eine Nitella mil drei Internodien und Blattwirteln 
eingefuhrt Daraui studierte ieh durch tfigliche Beobach-
tungen d e n R y t h m u s d e s A b s t e r b e n s 

Insgesamt hatte die Nitella 17 Blatter und 23 BliUtohen 
Jetzl kam die toxisclie Wirkung langsanier. wahrscheinlich 
weil ein Teil des Kupfers von den lödlieh vergitleten Nitellen 
in der ersten Probe schon gebunden worden war Am 
meislen empfindlicb /eigten rich audi nun die basalen Inter 
nodien/ellen. am wenigsten einplindlieh die Blatter des 
apikalsten (Spit/.en) Wirtels Blatter waren im grossen 
und ganzen resistenter als Blåttchen. Kin Versuch wurde 
gemacht. eine K in p 1i n d I i «• h k e i t s s k a 1 a aul /u 
s teilen: 

Zunehmende Empfindlichkeit. 
* • 

Krwachsene Internodi- Blatter u Bl&ttchen Intern und Blatter des 
en ii. Blatter (basalt) (event .me It Intern) Spltzen-Wirtels (also 
dca ersten Wirtels. des zwelten Wlrlels Jung) 

II. V e r s u c h e m i t m e t a l l i s c b r e i o e m Z i n k 

Die Versuchsanordnungen waren mil den bei Kupfer-
xergillungen \erwendeten analog Also Nitella f einige I), in 
in 100 cc Vätternwasser f ein Zinkwurfel. Binnen 4 Tagen 
waren alle Dapbnien tot. wiihrend die meisten rVifeNa-Zellen 
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normale Protoplasmaströmung zeigten. Einige Zellen in 
der Spitzc des Zweiges waren doch gestorben, waren schlafi 
und schwach braunviolett gefärbt. Nacb noch einein Tage 
isl die Hälttc der Zellen lot. binnen insgesaml elf Tagen 
alle Nitetta-Zellen. Bei einem anderen Versuch waren alle 
Daphnia m. in 2 l/a Tagen völlig ausgestorben, die Nitella 
iebte nocb 5 Tage. Offenbar isl. dass Nitella opaca gegen 
Zn weil weniger empfindlicb isl als Daphnia. Ein anderes 
Versuch zeigt, dass die Empfindlichkeil der Aftteffa-Zellen 
ungleich isl. An (> Inlernodicn. 29 Blättern und 25 Blättchen 
wurde folgendes beobachtet: 

50 % der Blättchen uberleben nichl 5 Tage Zn-Vergtt*tung 
50 '• .. Blfitter .. 6 .. 
50 ' i Intern odien „ ,. 9 .. ,. „ 

Die Empfindlichkeit sollte also bier cine Tendern ba-
ben. entgegengesetzt der bci Kupfervergiftung. Ehe dieses 
als eine protoplasma-physiologische Talsacbe bestätigt wird. 
miisscn doeb inebr umfassende Versuche gemacht vverden. 
Dass Nitella relativ zu Daphnia in. gegen Zn widerstands-
fähig ist isl doeb unwidersprechlich. 

III. V e r s u c h e m i t m e t a l l i s c h r e in em B l e i . 

Die Versuchsanordnungen waren mil den iriihcren ana-
tog. Als schon E. NAUMANN gezeigt hat, isl Blei för Daph
nia ni. weniger giftig als Zn. Wäbrend erwacbsene I). m. 
binnen 4 Tagen slarben. leblen noch ani 14. Tage 3 Nitella-
Zellen (von anfänglich 75 Zellen des Zweiges). In einem 
anderen Versuch lebten nur zwei D. m. (von anf. (>) am 
Kl. Tage, wäbrend Nitella noch am 17. Tage normale 
Plasinaströmiin^ zeigte. Zwei Tage späler waren alle Dapb 
nien tol. die Nitellen waren indessen lortwäbrend normal. 
Die Ursache der grösscren Widerstandsfähigkeit bei /). m. 
und N, o. in diesem Fall könnte vielleicbl die Anwesenbeil 
einer grö.sseren Menge von Nitella (Zvveig mil drei Wirlelnl 
sein. lin grossen und ganzen scbeinl es, als ob die basalen 
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(alteren) Zellen bei Nitella scbneller absterben als die api-
kalen (embryonalen), einige /.«lien schon in einem Tag; so 
grosse Regelmässigkeit als bei Cu-Tod wurde doch nicht 
beobacbtet. Alle tolen Zellen waren sehr hässlicb undurcb-
sichtig. 

Z n s a in in e n f a s s u n g. 

I. Kupfer. Daphnia m. mid Nitella o. sind ungefähr 
gleich empfindlich; junge Zellen von Nitella mid junge 
Daphnien widerstehen am besten der giftigen Lösung. Alle 
Internodienzellen sind erapfindlicher als alte Daphnien: 
diese sind empfindlicher als junge JVife/fa-Zellen. Die sicht-
baren Vergiftungsreaktionen beginnen bei Daphnia friiher 
als bei Nitella, «lie Vergiflung verlfiuft aber bei Nitella 
sehneller. Eine D. m. kann einige Tage nach dem Beginn 
der Vergiftungsreaktionen leben; die vergiftete Nitella-Ze\ie 
dagegen slirbl kur/ nach dein erslen Zeichen einer Vcr-
giftung. 

II. Zink. Alle ,V<7 «'//«-Zellen sind weniger empfindlich 
als I), in Möglicherweise sind junge (Spitzen-)Zellen emp
findlicher als erwaclisene. /. H. basale Inlernodien. 

III. Blei. Nitella is t ebenso wie Daphnia m. relativ 
widerstandsfähig. Obgleich Xiletln weniger empfindlich ist 
als I), m.. sterben mitunter vereinzelte Inlernodien und 
Zweigspitzen sehneller als I), in. Bei diesen Versuchen niit 
Bleivergiftung an Nitella konnte kein "Rhyhnus des Abster-
hens" an verschiedenen Zellen sicher festgestelll werden. 

15. Einwirkung von Kupfer-, Zink- und Blei-Jonen in 
bestimmten Konzentrationen. 

Die bisher relerierteu Untersuchungen gaben nur eine 
Auffassung von Nitella opticus Empfindlichkeil gegen ge-
nannle Melalle in Verhältnis /u Daphnia magna. In welcher 
Form die Metalle in den Lösungen vorkanien — oh als 
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•lönen öder kolloida] - und in welchen Kon/enlralionen, 
hatte icli dabei keine Möglichkeit zu bestimmen. Von ge
tt issem Werl rausste es dariun sein. die Versuche in Lö
sungen bestimmter Konzenlration zu wiederholen. E. NAU-
MANN hat fröher entsprechende Studien an Daphnia m. ge-
macht. 

Die Versuchsanordnungen waren in allén Serien prin-
/ipiell gleich. Cu S0 4 ? resp. Zn S 0 4 und PhCL wurden in 
Vätternwasser bis zu einer gewissen Konzentration gelöst. 
Dann wurde die Lösung nach Wunsch verdiinnt. (Zufolge 
eines Fehlgriffs bei dem Inordnungstellen der Lösungen be-
kam ich leider nicht 1-mg-Lösungen u. s. w. von den Sul
faten; die Konzentratiouen sind doch ganz genau angege-
ben Die Versuchsresullale sind ja in erster Reihe kompara-
tiv-Scgenseitig zu deuten und bewerten.) Naturlicherweise 
umfasste jede Serie auch cine Kontrollprobe mit Nitella-
Zweigen und Daphnien un zum Versuch verwendeten Vät
ternwasser. 

Das Vätternwasser ist ja wie bekänn I sebr klar und 
planktonarm (Sv. EKMAN. F. GESSNER). Die Harte scbwankt 
in diesem Teil des Sees zwisehen 1.3 und 2.1 (deutschen 
llärlegraden); PH

 w a r a n der Oberfläclie 7,2 bis 7,."{ (mil 
Bromthymolblau u. Fenolrot best.). Die Temperatur des 
Versnchswassers \ariierte mit ein paar Grad um —14 C. 
Nebsl Nitetia opaca wurde die bei uns seltene Nitella ba-
trachosperma A. I?., im nördlicben Vättern eingesammelt. 
untersucbt. Sie wurde von O. .1. IIASSLOW gutigst beslimmt. 

1. K u p f e r. 

a) 0,6 mg Cu'1. 

Schon nach 3 Stunden sind alle Daphnien, erwachsene 
Nitella opaca-Internodien und Blattspitzenzellen von N. ba-
trachosperma tot. Nach insgesamt 15 Stunden sind auch 
junge Nit. op.-Zelien tot, nach noch einigen Stunden ist Nit. 
batr. ganz lot. (Eine Vorticella lebl nach insges. 15. eine 
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bdelloide Rotatorie nach 27 St!). Die Empfindlichkeits-
skala isl also: I) in. - Nit. op. — Nit. btitr. 

\ 11 • 11 Bei einem späteren Versuch mil KuptVr warden audi 
Ideine Pflanzen von Chara fragilt» ans Vättern verwendel Du-se Alge 
war weniger empflndlich sogar als Spitzenzellen von Nit "p und jimgo 
Sit. balr -Inlornodicn Von unberlndeten Zellen waren apikale emp 
findlicher als liasah alle berindeten widerstanden der Giftlosung besser 
als unberindete 

b) 0.00 mg Caul. 

In dieser Lösung zeisjjten allo Organismen grössere Kesi-
stcnz. Nach 15 Stunden sind docb fi von den 7 Dapbnien 
lot und bei Nitella die allermeisten älteren Zellen. Nitella 
batrachosp. isl normal. Nacb /wei Tagen sind alle I), in lot. 
bei Nitella lebcn noch ein paar basale Blatter und /arte 
Spro.sscn. Koch nacb 14 Tagen luerkte ich keine ncnncns-
werte Voränderuiitf in den Reaktionen dieser giftresistenten 
Zellen. 1st das ^'Iti^e Stoft scbon ausgebeutet, gebunden? 
Dieser Frage wird später besondere Aul'merksamkeit ge-
eij^net. 

c) 0,006 mg Cu/1. 

Die Wirkunji dieser schwachen Lösung a ill' I), m isl 
unbeslreitbar Binnen 14 Tagen stirbt die Hiiltle der alten 
Individuen. Die Nitellen dagegen .sind noch ganz unbeein-
tlusst. Die Gren/e lur Nitella opaca's Empfindlichkeit liegl 
also irgendwo zwischen 0,06 und 0,006 nig Cu/1. Vättern-
wasser. Dieses slinunt ziemlich gut mit / B. der Erfahrung 
(iALEOTTl's, der mit 0.01 mg Cu/L a. d. 1'lasmolyse bei Spiro-
gyren bimien 40 St. verursachte. Nach NAGKI.I'S bahnbre 
chenden Forschungen iiber oligodynamische Wirkungen 
sollte sogar 0.001 mg Cu/1. a. d. för Splroggra tödliche Wir 
kung haben. (Er verwendete reine Metallösung, deren Kon-
/entration nach meiner Meinung nicbt ganz ZUVerlässlich 

kolorimetriscb bestinunl wurde | DfiECHSEL land SO 
f,'ar noch kleinere Konzentralionen von Cu giftig. KKLI.HU

MAN aber braucbte (nach WHIPPLE) cine Lösung von 0.4 mg 
Cu/1. Seewnsser. urn Cladophora und Conferva aiiszurotten. 
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liir Hydrodictgon dagegen nur ein ZehnteJ dieser Konzen-
Iralion. 

I n<l die I). m.-Greazel Nacb E. NAUMANN entspricht 
eine Lösung von O.oi nig Cu/1. eine sicher iddliche Dosis. 
Doch hatte a u d i sogar 0,0001 rag Cu/1. dest. Wasser Gift-
wirkung. Doch werden alle Ergebnisse bei solchen Verdiin-
nungen unsicher. In einer meiner Lösungen von 0000b 
mg Cnl . starb binnen 14 Tagen nur eine Daphnia von elf, 
in einer 10-nial mehr vcrdiinnte Lösung aber /wei Tierchen 
von t'unl. (Gleichzeitig war auch eine Daphnia in der Kon-
trolle mil 8 Tierclien tot.) E. NAUMANN sagt (K. F. S. F. 
l?d I. \ ' r 5): "Bei Kon/entralionen < 1/100 mgfl. diirlte 
allerdings Gu-Vergiflung als ausschlaggebende Todesursache 
nur mit grösster Reservation anzunehmen sein". 

V e r g 1 e i c h z w i s c h c n d e n K e a k t i o n e n Daphnia 
magna's a n d Xitella opaca's. 

I), ni. reagiert fur schwachere Cu-Konzentrationen als 
Nitella op., aber die lel/tere reagiert in slarken Lösungen 
schneller. I), m. zeigt verscliiedene Sladien von Vergil tung 
/wisclien normaler I.ebendigkeit und Tod. (Siehe K. NAU
MANN : K. F. S. F. Bd 4. Nr 5.) Eine NileUa-ZéHe ist ent-
weder scheinbar vöUig gesund, turgescent, o<ler tot. mit 
sistierleni Protoplasmaslrom. Auch bei Nitella tand ich 
doch wie ich iriiher er/ähll habe selinell passierle 

Obergangstadien. Eine auffallende Gleichheil in «len Reak
tionen ist. dass junge Sprossen von Nitella, resp. junges Brut 
von D. m., besonders die. die noch während des Yersuches 
geboren sind. gegen Cu resistenter sind als alle Zellen und 
Tierchen. (E. N. Seite 3.) Ähnliche Verhältnisse sind ja 
nu'lirinals in der Literatur erwähnt, betreffend botanischen 
Materials unter anderem \on F. WEBER. Der let/.lere berich-
tet /.. 15. von letalen Sebiidigungen mit Kali an E/odco-Blät-
tern b e s t i ni m t e n A I t e r s. 

Meine Mesultate iiber die Emptindliebkeil I) m.:s för 
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Kapler zeigen audi in anderen Teilen gate Obereinstini-
mungen mil denen E. XAUMANN'S. 

Tab in 

Kupfer-
l.osung 

1 mg Cu/I. 
0,6 mg Go/1. 

E . N . : 1 )nniliihi III. 

I). in. 

I.alu Labs VSttern-
,i dest. , , , , , . , . , 

(l.und) (Aiu'hoila) wasser 

2,5 St. KinigeSt 4 St. 
13 St 

N. S.: Nitella 4 . •-
(i/iaca - g j 

Vfittern- g | S | 
watser ••***= 

Alte /arte y\ 

.'( St. IS St. 15 St. 

0,06 mgCu 1. 'i Tage 15 St. 14Tage2Tage 
0,01 nigCii I. .") St. 10 Tage 
0,006 mgCn I. 14 Tage Unbegrenzt? 

Tage imd Stunden (St.) geben a n . wie lange das Mate

rial in den rcspektiven Koncent ra t ionen leben kann . Die 

kompensierenden (Schutz-) Wirkungen des Vätternwassers 
sind kleiner als die des Aneboda-Humuswassers und des liar-
ten Wassers des I.undaer Laboratoriums. Die Harte des von 
niir verwcndclcn Wasse rs isl ja a u d i kleiner als die des 

Laluwassers, aber ist docb nicbl so niedrig wie die eines 
weichen Humus wassers; das Wasser des sudlichen Vätterns 
ist aueb ultra-oligohumos. 

II. Z i n k . 

a) (),!> Mf4 Zn/1. Vätternwasser. Die mit Zinksulfat ge-
wonnenen Hesultale weicben von den mit nietall iscb reinem 

Zink e rba l t enen tfewissermassen ab . 

Nitella opaca ist schon nach l<> stunden in grosser Aus-
slreckung tot. Nacb insgesamt .'!(> Stunden ist die Pflanze 
gestorben, •'! kleiner Spitzenzellen ausgenommen. Audi 
jene sind binnen 6 Tagen tot. Bei Nitella batrachospermå 
isl nacb 2 Tagen die Hälfte der Zellen. nacb nocb .'1 Tagen 
die ganze Pflanze tot. Ganz änders mit Daplmia magna. 
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Nacfa 2 Tagen sind «lie Tierchen (8 Individuen) noch nor
mal. Am vierten Tag zeigen sic Vergiftungsreaktionen. Erst 
14-tägige Einwirkung dor Zinklösung lotet alle Daphnien. 
lis unterliegl keinem Zweifel, dass Nitetta opaca in d i c s e r 
Konzentration von Zn vicl empfjndlicher isl als Daphnia 
magna. Nit. op. war in mcinem Versucli empfindlicher als 
Nit. batr. und diesc niehr als Daphnia m. 

b) O.Ofi Mg Zn/1. 

In dieser Konzentration aber zeigen sich die Nitellen 
durchaus unbeeinllusst. Die Daphnien dagegen sind nach 
13 Tagen tot. Noch am 15. Tage scheincn die Nitellen ganz 
normal; doch hat der Protoplasmastrom hei Nit. batr. sisliert, 
was aber nicht unbedingt von der Zinklösung verursacht ist. 

c) 0.006 Mg Zn/1. 

Daphnia magna ist noch nach 9 Tagen ini grossen Gan-
/en normal. Nur eines der 6 grossen Individuen ist tot. 
Die Nitellen sind gan/ normal. 

d) 0.0006 Mg Zn/1. 

Erslaunlich ist, dass hier alle D. m. hinnen 4 Tagen 
gestorben sind. während alle Nitellen leben. Die parallel 
beobachteten Kontrollen zeigen keine abnorme Sterblichkeit. 
Das Resultat ist schwer /u crklaren. Ein versuchstcchni-
scher I'nlall? Eine eigenartige "oligodynamische" Wirkung? 
(Vergleiche die entsprechenden unsicheren Resultate mit 
Kapler und Blei in grosser Verdunnung! Vergleiche audi 
E. NAUMANN'S Angaben.) (Sehr schnelles Abslerben bekam 
ich ini Jahre vorher sowohl mit D. m. als Nitella opaca hei 
Verwendung extrem verdiinnter Kupferacetatlösung. 10-mal 
so konzentrierte 1.(isung hatte gleichzeitig keine tötliche 
Wirkung!) 

Ill B l e i . 

a) 1 Mg Pb/I. Viitlernvvasser. 
Nitella opaca und iV. bat radios penna sind noch nach 16 

Tagen normal; alle D. in. sind aber schon am 7. Tage tot. 
BatanUta Xottser 193.; 32 
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Am 14, Tage sab icli an Nitella op, kreisförmig angeordnete 
rostbraune Flecken am Membran. 

b) 0,1 Mg Pb/1. 
Nitella op. nach 14 Tagen braunfleckig. Einige Daph-

uieii sind dann nocb am Leben. 

c) 0,01—0,001 Mg Pb/1. 
Der Tod Daphnia mag no's erforderte bei so schwacher 

Konzentration als 0.001 Mg/L 14 Tage, während 16-tägiger 
Aufenthalt in einer Konz. von 0.01 Mg, I. nur einige D. m, 
tötete. Nitella Kt bier ganz normal. Bei sebr schwaeben 
Konzentrationen scheini es, als ob äussere Verhältnisse mit-
spielten, die sonsl nicht merkbar sind. Die Menge von Ni
tella (Pb-absorbierende Fläche), das Alter der Daphnien und 
ibr Nahrungszustand u. s w., also Faktoren, die schwer in
dividuell zu konlrollieren sind. können bier die Hesultale be-
einilussen. I'nbestreitbar isl doch der Protoplasmastrom bei 
Nitella opaca von Mlei in der Kulturlösung ziemlicb unah-
hängig. 

Z u s a in in e n I a s s u n g. 

Nitella opaca i s t i ii r K n p I e r s e h r e in p t i n d-
l i c h . In slärkeren Konzentrationen von Kupfer sind er-
wachsene Nitella opoca-Zellen gleicb empfindlich oder noch 
empfindlicher als erwachsene Daphnia magna. Junge Vi 
tella opaca-Zellen dagegen sind relath zu I), m. uberraschend 
resistent. In iihrigen Konzentrationen von Cu, ebenso wie 
in schwachen Lösungen von Zink und Blei hat Nitella opaca 
keine Vergiftungsreaktionen gezeigt, wenn auch Daphnia 
magna todesvergiftel gewesen war. Nitella batrachosperma 
war weniger empfindlich als N. opaca. A l s b i o 1 o g i-
s o b e r I n d i k a t o r t ii r K u p I e r durfte die verhält-
nismässig leichtkultivierte Nitella opaca — nach meinen 
Erfahrungen an VSMem-Nitella \ e r w e n d l> a r se in ; 
b e s o n d e r s a l te I n t e r n o d i e n sind Kupfer-emp-
tindlicb. 
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B e s o 11 d e r e V I T S I I C h e m i 1 Nitetta op. u n d 
K u p f e r s u l f a t . 

I Eine einzige Nitella o/x/ca-Internodie vvurde in 33 cc 
0,06 Mg Cu/1. Viitternwasser eingeluhrt (Cu als CuS04). 
Nacli 5 Tagen langsame Plasmaslrömung. Am 9. Tag tot. 
Die Internodie hat eine braune Zone nnterlialh der Spit/.e 
nnd in der Mitte. 

II Grosse Zweige von Nitella opaca wurden gleichzeitig 
in 33 cc 0,06 Mg Cu/1. eingettihrt. Am 9. Tag ist noch allés 
normal. 

Folgerung: Die Gittwirkung des Kupterwassers muss 
ungefähr umgekehrt proportional der Menge und der Ober-
tlsiche der Nitet I a-Ze\\vn sein. 

III. Lebende Nitella opaca wurde in 1 Mg Cu/1. iiber 2 
Stunden eingefuhrt Dann Daphnia magna-Probcl Alle leb-
len noch nach einigen Tagen gul. Dieselbe Probe wurde 
mit getrockneter Nitella gemacht. Die Daphnien lebten 
länge und normal in der Lösung. 

Folgerung: Sovvohl lebendige als tole (getrocknete) Ni
tella känn eine Kupferlösung entgiften. (Die unentgiftele 
Cu-Lösung tötete D. m. birmen 12 St.) Cu känn postmortal 
gebunden werden (nach DREGHSEL auch bei Spirogyren). 

Moglicherwei.se köniien einige unerwartete Ergebnisse 
bei Versuchen mit sehr verdiinnten Lösungen von Schwer-
metallsalzen von soldier Entgiltung durch eine Gruppe Ver-
siichsorganismen (mit schwerberechnelicher Oberflachen-
grösse) am Anfang des Versuches beruhen öder von Zitter-
wirkungen. die nach DRECHSEL die Giftigkeit von 0.000001 % 
CuS04 auffallend steigern känn. 

Anm. Ich liess Gläser mit al 0,6 mg ( u I und 1>) 0,01» mg Cu/1 
nach den Nttella-D m Versuchen 6 Wochen slelien (mit toton Ver-
suchsorganismen) Dunn (and ich in a) lebendige Zilialen. in b) Ver-
schiedene Protozoa (z. B Stgtonychia), Nematoden. Hotatonen (Squa 
meHii-T\ pusi. Scenedesmus, grime 1 adenalgen u 1'ilzhyphen. In einem 
Glas mit 0,6 mg Zn I fand ich nach fi Wochen Mougeotia, tnfusorien 
Philodinae nnd in der Lösung mit 1 mg Phi Pllzhyphen, Nematoden, 
Paramaecien, grflne I-adenalgen. 

http://Moglicherwei.se


IV. V e r g l e i c b z w i s c h e n Nitella opaca u n d 
Nitella batrachoxperma. 

Von beiden warden ideine Sprosse verwendet, so gleich 
gross wie moglich, and die Kupfersulfatlösung enthielt 0,06 
Mg Cu/1. Nach 4 Tagen isl dcr A'. batraclwsperma-7.\\'eig 
noch völlig normal, während von Nitella opaca alle " Blätt-
chen mid .'1 der 5 Blatter gestorben sind. Nacb insgesamt 
5—6 Tagen slirbt die .V. bulr., während von N. op. noch 
3 Blatter und ein sehr kleiner Spross leben. Nitella opaca 
ist also emptindlicher als N. batracliospvrma: die Vergiftung 
der letzteren wirkt doch schnellcr. wenn sie eininal anfiingt. 

V. M i k r o s k o p i s c h e B e o b a c h t u n g e i n e r Nitella 
opaca-Z e 11 e in V e r g i f t u n g s s t a d i u m. 

Ein Nitella-Zv/eig wurde aid einem Objektglas in 0.0 Mg 
Cu/1. (als Kupfersulfat) eingefiihrt und mikroskopiert. Nach 
anderthalh Stunden sistierl der Plasmastrom des apikalen 
Teils einer der lnternodien/ellen und in einem Blättchen. 
Der proxiniale Teil der Inlernodie zeigt noch '/2 Stunde 
Plasmastrom, «ler aber allmiihlich verlangsamt und die Rich-
lung launig wechselt. Das Plasma strömt gegen den apika
len Teil der Zelle und ball! sich gegen das in Balan/ ge-
langte, "sisticrtc". aber noch nicht koagulierle Plasma zu-
sammen. In noch 3/4 St. ist die Zelle tot. Alle Blättchen 
zeigen in ihren oheren (apikalen) Dritleln bräunliehe Fär-
bung und haben langsame Stiöinung. Ein totes Blättchen 
ist bis zu drei Vierleln braun. Vier haben bier ein Fall 
p h y s i o l o g i s c h e r P o I a r i t a I bei Zellen. Die Blätt
chen sterben vor den Hlätlern. Nach 2 Tagen wurde das 
Plasma dcr tolen Nitella untersuchl. Plasma and Stachel-
kugeln waren tiberall, wo die Membrane braungclarbt war, 
auch briiunlich; das Plasma war audi besonders zsihc. aber 
nicht koagulierl. Basule Teilen der Zellen waren ungetärbt. 
hell griin. Ahnliche Polarität bei Zellen hat u. a. KUSTER 
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gefunden. Er beschreibt Desorganisation und Nekrose des 
Protoplasraas von liryo/isis, die von der Sprosspitze in der 
Längsrichtung forlschreitct. 

F o l g e r u n g , Hei Nilclla optica sind Zellen physio-
logisch polar. Der apikale Teil der Nitella opaca-Zelle isl 
empfindlicher als der basale. Es kann bis zu 'i, Stunde 
gehen, ehe die gauze Zelle gestorben 1st. Die zuerst gestor-
benen. apikalen Teilen der Zellen werden bräiinlich gefärbt. 
Die Internodien sind gegen Kupfer empfindlieher als die 
Blättchen und diese empfindlicher ids die Blatter. 
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BOTANISKA NOTISER 1935, LUND 1935 

Kritik von J. Wigers Abhandlung "Embryological 
studies on the families Buxaceae, Meliaceae, 

Simarubaceae and Burseraceae". 
V o n J O H A N M A U I U T Z O N . 

Im Mai dieses Jahres disputierte Fil. lic. J WlOBB zur 
Erlangung des philosophischen Doktorsgrades mil einer Ab
handlung obigen Titels, wobei Verfasser als Fakultätsoppo 
nen t fungierte. Verfasser hatte hierbei (iclegen licit die Ab
handlung genau zu studieren und Bemerkungen bei der 
öffentlichen Disputation vorzubringen. Einige dieser Be-
merkungen sollen hiermit veroth nllichl werden um zu ver-
hindern. dass in der Abhandlung \orhandene Irrtiimer in 
die embryologische Literatur gelangen, dort diskutieri öder 
zitiert und fur richlig genommen werden. 

Kinige lormale l nrichtigkcitcn erheischen keine schritt-
iicbe Fntgegining. Notwendig erscheinl dies dagegen in 
bezug auf die irrtiimlicben Deulungen der eigenen Präpa-
rate. deren WIGKR sieh schuldig gemacht hat. Beim Durch-
lesen der Abhandlung konnle man nichl den Verdacht los 
werden. dass WlGKR seine Präparate in mehreren Fallen 
fehlerhaft aufgefassl hal: in der Mehrzahl der Fälle hat dies 
auch hcstätigt werden konnen. als ich die- Präparate selbst 
untersueben konnte die niir von WlGEB zur Vei lugung ge-
stellt worden sind. 

WlGEB erwähnl im unteren Teil aul S. 17 (und 117). 
dass zwischen den Dyadenzellen (Flg. -r) O) öder zwei Tria-
denzellen (Pig. <i F) von Buxus txdoiriai sown- zwischen 
Triadenzellen von Buxus microphylla (Fig. 6 II) eine stark 
angeschwollene Wand vorhanden 1st, die das tassehen einer 
grungeffirbten I.inse hat Was W. bier als verdiekte V\ and 
bezeichnet isi nur ein Plasmolysephånomen, indem das 
Plasma in einer öder mehreren Makrosporen öder Dyaden
zellen sieh von der Wand losgelös! hal. Im Zusammenhang 
hiermit sei erwähnl. dass Figur 5 O fehlerhaft ist. da Ver-
Fasser eine zusammengedröckte Makrospore Qbersehen hat 
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Das Präparal enthäll also tim- 'Friade (öder möglicherweise 
cine Tetrade) aber keine Dyade, wie Figur und Texl an
geben. 

Bei vielen Arten hat VV. eine Nuzelluskappe gelunden. 
In ein paar Fallen muss man zu seinen Abbildungen der-
selben anmerken, om anstalt (lessen niclil zu glauben, dass 
der Text ZU diesen Figuren lehlerhaft ist. Im Text (Seite 
."».'{ vorletzter Ahsat/l sagt \Y .. dass Figur 23 C eine stark 
ausgebildete Nuzelluskappe hat. Die Figur /eigt indessen 
nur eine zweischichtige solche. In diesem Kalle ist der Text 
richlig. die Figur aher fehlerhaft naeh dem Präparat ge-
/eichnet. das eine 6 7-schichtige Nuzellusepidermis am 
Seheitel enthäll. Aul der gleichen Seite (53) erwähnt W. 
eine ziemlich dicke Nuzelluskappe bei Dysoxylum ramiflo-
riini und verweist aut Figur 22 I. dieser Art. Die in Frage 
stehende Figur gilit keinen Aulschluss iiher das Ausselicn 
der .Nuzelluskappe, die fehlerliall nach dem Präparate ge-
/eichnet ist. in dem sie 4 5-Schichtig ist. 

Bei \iclcn Arten glauhl W. ein viel/.clliges Archespor 
get linden zu hahen. was indessen in ein paar Fallen ein Irr-
tuin ist. So ist Figur 33 H von Quasia amara fehlerliall. 
denn das Präparat, nach dem die Zeichnung angeferligt ist. 
enthäll keine ak/essorischen Archesporzellen, wie die Figur 
zeigl. Das Archespor soil also in Figur 33 II gleichwie in 
Figur 33 I einzellig sein. Was W. als Archesporzellen ge-
/eichnet hat sind gewohnliche Nuzelluszellcii. Der gleiche 
Irrlum ist mit grosster Wahrscheinlichkeit auch mit Figur 
20 (i begången worden. in der die eingezeichneten akzessori-
schen Archesporzellen auch gewohnliche Nuzelluszellen sind 
und sich nicht wie W. /eichnet im Aussehen von 
daneben liegenden Zellen unterscheiden. Icb babe jedoch 
nichl Gelegenheit gehabt das Präparat zu Figur 20 (i so 
genau zu studieren wie das /u Figur 33 II. 

Da diese beiden Figuren leblerhalt sind und nichl das 
wirkliche Aussehen der Pniparale wiedergeben, ist auch 
WlQERs Diskussion iiber dieselben und der Bildung des 
\ iel/elligen Archespors in dicsen Fallen unmotiviert (untere 
Abtcilung Seite 18 und teilweisc Seite 80 oberhalb der Figur). 

Auch den lian der Tetrade hat WlGER in einer Anzahl 
von Fallen fehlerhatt gedeulel. Seine beiden P'iguren der-
selben bei Dysoxglon ramlflorum (22 L und 23 II) sind 
lehlerhaft ge/eichnet Der Scbnitt. nach dem Figur 22 I. 
gezeichnet ist. hat m bezug aul den Nuzellus kaum welche 
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Ahnliehkeit mil \V:s Bild desselben, mul man kann im Prä-
parat weder eine Zelle als Makrospore noch als einkernigen 
Embryosack mil Sicherheil angeben, da die Zollen unter 
den dunklen Rosten kaum grosser als gewöhnlicho Nu/ellus-
zellen sind. Einen langen einkernigen Embryosack, wie ihn 
W. in seiner Figur abbildet, gibi es im Präparal nichl. Audi 
die drei in der Figur wiedergegebenen, gut abgegrenzten, 
degenerierten Makrosporen sind nichl /.u linden; das Präpa
ral ont häll anstått dessen eine unregelmässige Anhäufung 
von dunklen Zellenivsten. Wie erwähnt worden ist, ist die 
Figur aucli im öbrigen fehlerhafl gezeichnet; so liegl i. B. 
die Kernspindel in der Nuzelluskappe im Priiparat in der 
lunlten Schichl von der Obertlächc. in der Figur dagegen 
in der dritten. 

Die Makros])orenresle in Figur 23 11 sind auch fehler
haft wiedergegeben. Es gibt im Präparal allerdinss einen 
unregelmassigen, <lunklen Körper, aber nicht von dem Au.s-
sehen, wie ihn \V. gezeichnet hal. Er kann unmöglich als 
sichere Tetraden/ellenroste gedeutel werden. woshnlb die 
Angabe einer normalen. vierzeUigen Telrade bei der in Rede 
slehenden Art un/ulänglich öder fehlerhaft begrundet ist. 
Ausserdeni sei erwähnt, dass PAETOV (1033) bei der gleiehen 
Art gefunden hat, dass die ohere Dyadenzelle niemals ii\ zwei 
Makrosporen geteilt wird. WlGBR hat PAKTOVS Arbeit fiber 
sehen. gleichwie er auch «lie beidon 1'ntersuchungen von 
JULIANO (1933 a und b) fiber Sandoricum Koetjape nicht be-
rucksichtigt, die alle nach SCIINARFS ausgezeichnetem zusam-
menlassendeni Werk (1931) erschienen sind. 

Es ist Iruher erwähnl worden. dass Figur •"> O fehler
haft isl. Der Schnitl enthielt eine Triado öder möglicherweise 
eine Telrade aber kcine Dyade, wie W. behauplel. 

Figur 47 A erscheint auch cigcnliimlich und bei einer 
Kontrolle des Präparales lindel man. dass der ohere, lang-
gestreckte Makrosporenresl unricbtig abgebildel ist. Im 
Schnitt gibt es nur einen dim nen dunklen Stroilen. der 
keineswef,'s mit Sicherheil als eine degenerierte Makrospore 
aufgefasst werden kann. Figur 6 A isl dagegen richtig ge
zeichnet, aber die Dcutung derselben kann vielleicht in Zwei-
fel gezogen werden. Selbst babe ich jedenfalls niemals 
Makrosporen von diesem Aussehen gesehen. 

Auch Figur 23 A ist fehlerhaft. Der Schnitl. nach dem 
sie gezeichnet ist. enthielt eine weilere Makrospore oberhalb 
der öboren in der Fitrur. weshalb das in Rede stohende Prii-
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parat eine Tetrade uiul kleine Triade enthält, wie die Figur 
angibt. lis ist audi niclit sicher, dass der Schnitt. nacli dem 
Figur 4(5 I. gezeichnet ist, cine Tetrade enthält. Vielleicht 
kann es eine Triade sein, da der obere kleine dunkle Körper 
der Zeichnung ini Präparat beträchtlich kleiner ist. Er ist 
vielleicht nur eine degenerierte. gewöhnliche Nuzelluszelle. 

WlGER erwiihnt auf Seite 70, dass er wegen der syste-
niatischen Bedeutung der An/.ahl Kerne in den Pollenkör-
nern den Pollen vieler Arten der Familie Meliaceae uuter-
sucht and gefunden hat. dass sie zwei Kerne enthalten. I.eider 
ist diese Arbeit WlGERs fur den l.eser wertlos. da W. keine 
einzige der untersuchten Arten angegeben hat — eine Figur 
gibt es von Melia Candollei und JUI.IANO (1933) hat iiber-
dies in seinen beiden Arbeiten iiber Smxloricum Koetjape 
dreikernigen Pollen erwiihnt. Da die untersuchten Arten von 
W. nichl init ihren Nainen angegeben worden sind, weiss 
man ja nicht. oh er auch bei der eben genannten Art zwei-
kernigen Pollen gesehen hat. JULIANO hat bei der gleichen 
Art Starke im Embryosack angetroffen, was W. nicht er
wiihnt. Auch beslehen Dillcrenzen zwischen WlGER und 
JULIANO hinsichtlich der Angaben iiber den Bau des Integu-
mentes. 

Auf Seite 21. oberer Absatz, erwähnl W., dass er in Sar-
cococca pruniformis (Fig. 9 C) gesehen hat "what is termed 
Haken und I.eisten ". Und t'erner 'They are doubtless no
thing but some remnants alter the cells have become dis
engaged in conjunction with the degeneration of the egg 
apparatus, and are probably ohne jede physiologische Be
deutung' ". In der Figurenerklärung sagt W. ferner. dass 
die Synergiden in der eben erwähnten Figur "point struc
ture'" hahen. Da mil das Aussehen der Figur eigentiimlich 
erschien. erhielt ich das Präparat, nach dem sie gezeichnet 
war. zur I'ntersuchimg. In dem in Frage stehenden Schnitt 
konnte man weder Svnergidenhaken noch eine "point struc
ture" linden: man kann sich iiberhaupt iiber den oberen Teil 
der Synergiden nichl sicher äussern, da dieser bei der Fixie-
rung, die in diesem 1'alle sehr schlechl gewesen ist. ge-
schrumpfl is| und das Präparat sehr dunkel ist. Fin solches 
Präparat ist als unverwendbar beiseite zu [egen und soil 
unter keinen Umständen abgebildet werden. uber eine 
Funktion der Svnergidenhaken oder das Vorhandensein 
einer "point structure" kann man sich - wie W. dies tut — 
schon gar nichl äussern. Selhst babe ich in WlGERS Priipa-
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rat von Dysoxylon alliaceum unci urens deutlich ausgebil-
dete Synergidenhaken gefnnden, die W. selbst ubersehen hat. 
Es isl daher nicht unmöglich, dass solche audi bei anderen 
der untersuchten Arten vorkommen, aber ubersehen worden 
sind. 

WIGERS Arbeit enthält viele und iange Beschreibungen 
fiber die Variationen in der Anzahl Deckzellen. In einein 
dieser Palle hat er einen Irrtum begången. Auf Seite 11 
(unterer Toil] vergleicht er die Figuren 4 D und E und 
hebt die grosse Variation in der Anzahl Deckzellen bei Buxus 
sempervirens hervor. In Fig. 4 I) gab es 5 '"parietal cells'' 
oberhalb einer Embryosackmutterzelle in heterotypischer 
Teilung. Er erachtel es da als eigentumlich, dass er in 
Fig. 4 E 12 "parietal cells" oberhalb was er fur eine unge-
leilte Embryosackmutterzelle halt, findet. In Wirklichkeil 
diirlte Figur 4 E keine Embryosackmutterzelle sondera 
einen einkernigen Embryosack enthalten (die Reste der drei 
Makrosporen sind vcrschwunden), wodurch die grössere An
zahl von Deckzellen ganz normal erscheinl. Das Aussehen 
der ganzen Samenanlage iin Priiparat deutet darauf, dass 
diese Erklfirung die richtige ist, weshalb WlOEBs Erklärung 
von "'different forms in the material"' nicht hcranf,'ezogen 
zu werden hraucht. 

Der durcligehendste und am hiiufigsten vorkommende 
Fehler in der Abhnndlung von WlGEB ist die Erläuterung 
der Endospermbildung ohne öder unabhängig von Befruch-
lun#, Parthenokarpie und iilmlichein. 

lis können doch offenbar, wie W. hervorhebt. bei Buxus 
Samen von normaler Grosse vorkommen, die ein rudimen-
lines Endosperm enthalten und die ohne licfruchlung ent-
standen sind. Aber einen bindenden Beweis fiir letzteres hat 
W. nicht vorgebracht. Desgleichen ist es wohl am wahr-
scheinlichsteu. dass das Endos|>erm bei Sarcococca enlwickelt 
wird. ohne das eine Befruchtung stattgefunden hat 

W'IGER scheint keine klare Auffassung daruber /u ha-
ben wiinn ein Embryo oder eine Eizelle in Degeneration be-
grillen oder wann sie lebcnskraftig ist. So erwiihnt er 
Figur 9 C und 13 A als Beispiele fiir Desorganisation bei 
Sarcococca pruniformis. Cher Figur 9 E kann. wie frfihcr 
erwåhnt worden ist. wegen der schlechten Fixierung nichts 
ausgesagt werden (eine Degeneration diirlte jedoch kauin 
vorhanden sein). und obgleich ich das Präparat zu Fig. 
13 A nicht gesehen hahe - diirfte dieses keine Zeichen fur 
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Degeneration aufweisen. Figur 10 H von Buxus balearica 
zeigt laut W. auch eincn degencrierten Eiapparat. Das Prii-
parat zeigl indessen ein ganz normales Bild nach der Be-
fruchtung, indem die Synergiden tot sind, während die Ei-
/ille vital ist und keine siehere Zeichen tiir Degeneration 
aufweist. WlGEB ninind auch diese Fijmr als einen Beweis 
fiir "early longitudinal division of the upper endosperm-
cell" (Seite 24), welche Art der Teilung bei Buxus weniger 
häufig scin sollte. Auch in diesem Falle sind W:s Ausserung 
sowie die Figur fehlerhaft, da das Präparat keineswegs 
eine longitudinale Wand zeigt. Diese Wand in der Figur 
ist eine reine Konstruktion ohne irgend etwas Entsprechen-
des iin Präparat: auf dieser iehlerhaften Konstruktion griin-
det W. dann eine Åusserung iiber abweichende Endosperm-
entwicklung. 

Ganz unten auf Seite 24 schreibt W.: "Ii is evident that 
the first divisions in the endosperm in these plants is inde
pendent of the fertilization, as in several cases the egg appa
ratus was more or less disorganized or completely absorbed". 
In diesen Fallen, er ziell hiermit auf Figuren wie 10 II ah. 
beweisl eine derarlige Defeneration der Synergiden eher das 
Gegenteil, nämlich dass eine normale doppelte Befruchtung 
stattgefunden hat und dass also die Endospermentwicklung 
Min dieser abhiingig ist und dass die Zellen triploid sind. Die 
Eis>ur 11 D. in der die beiden Synergiden intakt sind und 
wo doch zwei Kndosperm/.cllen gebildet worden sind. braucbt 
ja auch nicht notwendig zu bedenten, dass die Entwicklung 
des Endosperms ohne Belruchtung erfolgt, derm diese lelz-
lere kann ja stattgefunden haben ohne dass die Synergiden 
/erstört worden sind. Solche Fälle sind ja friiher bekannt. 
u. a. bei Sandoricum Koetjape der Meliaceae (JlILIANO 1933). 

Die gleiche fehlerhafte Deutung machl WIGKR bei der 
Beschreibuiif,' der Meliaceae, denn er schreibt dort auf Seite 
(Hi zusammenlassend oberhalb der Mitte: "Double fertiliza
tion no doubt exists in Meliaceae. although I have not seen 
the nucleus fusion. The division of the primary endosperm 
nucleus is evidently independent of fertilization or division 
of egg cell. In many embryo sacs without any trace of fer
tilization I have seen endosperm." Ferner oben auf Seite 
t>7: "Parthenocarpie development has been established in 
Melia, Swietenia, Walsura and others" Wie ersichtlich ist 
W. häufig geneigt ohne Berechtigung inehr oder weniger 
eigentumliche Abweichungen von der normalen Entwick-
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Lung Festzustellen, sonst wftrdc er nichl behaupten, dass die 
Teilung des primären Endospermkerns von dor Befruchtung 
unabhängig 1st. wenn er sagt, «lass eine solche vorkommt. 
Ebenso unrichtig isl es natiirlich als Grund liir cine Endo-
spermbildung ohne Befruchtung anzufiihren, dass man ein 
Endosperm in Samenanlagen gesehen hat, in denen keine 
Spur einer Befruchtung hat beobachtet werden können. Denn 
solche Spuren (Pollenschlauchreste und anderes) Qndet man 
ja oft nicht, audi wenn eine Befruchtung sicher stattgefun-
den hat. 

Als erslen Beweis dafiir, dass ein Endosperm in Embryo
säcken gebildet wird, in denen er keine Befruchtung hat 
wahrnehmen können, fiihrt W. unmittelbar nach oben 
/.itierter Ausserung aid Seile <>(> ein zweikerniges Endosperm 
bei Sivietenia macrophylla an, das er in vieien Fallen ga
senen und in Figur 28 B abgebildet hat. Diese Figur stellt 
einen gewöhnlichen, fertigen Embryosack mit seinen zwci 
Polkernen und gar kein Endospermstadium dar. Der 
Elapparat ist normal ausgebildet ohne Zeichen fur Degene
ration. Wenn W. sich eine derartige fehlerhafte Deutung 
zu schulden kommen lässt. erscheint es ja ganz natiirlich 
dass er in Samenanlagen mil solchen Embryosäcken keine 
Spur einer Befruchtung linden kann, da die Pollenschläuche 
in diesem Zeitpunkt die Samenanlage wahrscheinlich noch 
nicht erreicht haben. WiGERs Ausfflhrungen iiber «lie Un-
abhängigkeii der Endospermbildung von der Befruchtung 
waren also in diesem Fade unrichtig. 

Die einzigen Fade, in denen diese Ausserung in der Fa-
milie Meliaceae richtig sein kann. sind vereinzelte Fälle bei 
einer Melia-Att, doch sind sicher melircre seiner derartigen 
Behauptungen audi in bezug aul diese Gattung unrichtig. 
In einigen Präparaten von Melia gab es indessen cine reich-
liche Endnsperinhildung. aber eine ungeteilte Kizelle oder 
einen zweizelligen Proembryo mit wenig Plasma. Man kann 
daher annehmen, dass in diesen Fallen das Endosperm sich 
enlwickell ohne dass ein Embryo gebildel wird. Aber des-
halb liegl wie WlGEK dagegen annimml kein sicherer 
Beweis daliir vor. dass die Endospermbildung von der Be
fruchtung unabhängig ist. 

Anfangs des letzten Absatzes aul Seite 66 schreibt 
WlGEB: "The Melia species have often Tailed to produce any 
embryos, although fertilized. Of the egg apparatus only 
the almost empty cellulose walls then remained, and the 
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endosperm nucleus had not divided." Ks isl eigentiimlich, 
dass W. behaupten känn, dass der in Rede stehende Em-
bryosack befruchtet ist, was schwer öder unmöglich ent-
scliieden werden känn. Alle Eigenschaften, die er anfiihrt, 
sprechen I'iir das Gegenteil. Denn ein Embryosack mit lec-
rem (degeneriertem) Elapparat und oline Endosperm muss 
gerade wegen der ausgebfiebenen Befruchtung als in Degene
ration begriffen aufgefasst werden. 

Nach eben erwähnter Ausserung set/t W. fort: "In 
many ovules, however, the latter divides and gives rise to 
a nuclear endosperm. Such ovules I have often seen in the 
Melia. They grow out unfertilized, or else fertilized but 
lacking embryos." In diesen Fallen, wo ein Endosperm ge-
bildet wild, liegt die Annalime am nächsten zur Hand, dass 
eine Befruchtung stattgetunden hat. Es braucht auch nicht 
von "lacking embryos" die Rede zu sein [und ist es auch 
in mehreren (den meisten?) Fallen sicher nicht], nur die 
nicht seltenc Krscheinung, dass die befruchtete Eizelle sehr 
spät geteilt wircl (ein Endosperm bei unterbliebener Embryo-
teilung sollte jedoch. wie friiher erwähnl worden ist, in 
gewissen Ausnahmefalien bei Melia vorkommen könnenl. 
Die von W. bier erwiibnten Samenanlagen diirften also 
meiner Ansicht nach — vielleichl mit wenigen Ausnahnu n 
vollkommen normal sein; nach der Befruchtung wird das 
Endosperm gebildet und erst nachdem einige Oder Hunderte 
Kerne in demselben gebildet worden sind. teilt sich die 
gleichfalls befruchtete Eizelle. 

Nach der im vorslehendeii Absatz behandelten Ausse-
riing folgt folgcndes: "In some of them (ovules) a quite nor
mal embryo arises, as in fig. 27 F, but this seems later on to 
abort, at Least in certain cases." Diese Figur biidet ja einen 
Beweis gegen \V:s friihcre Ausserung. d. h. sie spricht fiir 
die Richtigkeit meiner Deiitung in \orstohcndein Absatz. Die 
Ausserung isl indessen an und tiir sich fehlerhall. da sie an-
nimmt, dass der Embryo in der in Frage stehenden Figur 
später wahrscheinlich abortiert wird. För diese Annalime 
gibt es gar keincn Grund. 

Schliesslich schreibt WlOEB auf der gleichen Seile (f>5): 
Fig. 28 II is a young embryo from a developed seed. The 

embryo lay quite free in the upper part of an embryo sac 
which, otherwise, contained only a very thin plasma veil 
along the wall with but a few scattered endosperm nuclei. 
No nutrition existed, either in the embryo sac or in the 
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Ducellus. Such an embryo is no doubt destined to abort 
I have seen many seeds of that typ, with a small exhausted 
embryo of a lew cells and a thin nuclear endosperm." VVir 
linden hier den gleichen Fehler. diesmal spczicll auf Melia 
Azedarach Bezug nehmend, aber offenbar audi fiir andere 
vcrallgemcinert. Die Samenanlage /u dieser Figur, die \on 
W. in obenstehender Weise crorteii wird. enlhalt in Wirk 
lichkeit. wenn man sie im Präparal studierl. ein vollkomnien 
normales Endosperm mit ganz normalen und gar nicht 
"scattered Kernen. WlGERs Ausserung, dass weder im Km 
bryosack noch im Nu/ellus \ a h r u n g \urhunden war. ist nu-
turlich unrichtig. Am schwersten zu erklSren ist vielleicht 
W.s Ausserung. (lass ein soldier Embryo ohne Zweifel zum 
Abort verurteill ist lm Gegenteil, es isl tin ganz ausser-
ordentlich gesunder und gut lixierter Embryo. Schliesslich 
hebt W. auch her\or. dass er viele solche Samenanlagen 
gesehen hat und dass er alle in der gleichen Weise gedeutet 
hat. d. h. den Embryo als absterbcnd u. s. w. Nach einer 
solchen Ausserung und tehlei batten Deutung eines ausge-
zeichneleu Präparatcs. kann man sich kauin auf irgend eine 
seiner Aussprachen fiber solche Stadien verlassen. 

Seine Ausserung iiber Parthenokarpic bei Walsura 
slut/1 W K.i H auf die Figur 27 B, von welchem Priiparat er 
behauptet dass darin der Embryo Ichll. Fine derarlige Be 
hauptung kann man in diesem Palle unmbglich machen. da 
vieles dafiir sprichl dass in dem in Frage stehenden Prä
paral Schnille fehlen konnen (was W. /ugegeben hat), und 
diese konnen ja dann den Embryo oder die l'i/elle enlbalten 
haben. Ausserdem gibt es in eineni der Schnille ein Gebilde. 
das wahrscheinlich einen /wei/elligen Proeinbrvo darstellt 

WlGERs Annahme dass die Teilung des primiiren Endo-
spermkerns bei den Meliaceae von der Belruchtung unab 
hängig ist. ist demnach tmbewiesen und nach allem ZU 
urteilen fehlerhaft, In jenen Filllen. wo bei Melia ein Endo
sperm und eine ungeleille Eizelle oder ein schwach ent-
wickelter. zweizelliger Proembryo gelunden worden isl kann 
eine lUlruchlung die Teilung des Endosperms ausgelost ha
ben. Ein Beweis lur das Gegenteil hat nicht angefuhrt vver-
den konnen Irgend eine Parthenokarpie isl auch lur Sivie-
tenia und Wnlsiira nicht nachgewiesen und lur Mclin nur in 
Ausnahmelidlen Noch weniger kann man dann WlGEKs 
allgemeiner Behauplung (dauben sclienken. dass "partheno 
carpie development has been etablished" ausser bei den eben 
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erwähnten im Text speziell angefiihrten Gattungen auch "in 
others" (Seite 67). 

Fehlerhafte Auslegungen ähnlich den nun liir die Melia-
ceae angefiihrten macht WlGER auch in bezug auf die Sima-
rubuceae. So schreibt er zuoberst auf Seite 98 in bezug auf 
Figur 39 D. dass die Eizelle wahrscheinlieli befruchtet, un-
geteilt und "evidently abortive" war, was wahrscheinlieli 
nicht richtig ist. Die Eizelle hat nämlich im Präparat ein 
ganz normales Aussehen mit feineni Plasma, weshalb nichts 
dafiir spricht. dass sie sich nicht teilen wird. WlGER fasst 
vielleicht die Anzahl freie Endospermkerne als einen Beweis 
dafiir auf. dass sie zu diesem Zeitpunkt geteilt sein sollte; 
aber dies ist kein Beweis. da andere Forscher viel mehr freie 
Endospermkerne (iiber 1000) und doch eine ungeteilte Ei
zelle gefunden haben. 

Seite 102 Zeile 9—11 von unten schreibt WlGER iiber 
Harrisonia Brownii: "The rudimentary, abortive ovules, how
ever, develop a mature embryo sac with some endosperm 
nuclei, but I have never seen any fertilization or embryo 
in them." W. hat fur mich erwähnl, dass er sich dabei auf 
das Präparat zu Figur 40 B gestiitzt hat. In diesem Präpa
rat enthält indessen die rudimentäre Samenanlage sicher 
keine Endospermkerne, weshalb auch diese Behauptung 
WIGERS fehlerhaft ist. In der in Frage stehenden Samen
anlage kann man einen einzigen Kern mit Sicherheit konsta-
tieren. Sollte eirte andere, viel kleinere Bildung im Präpa
rat als ein weiterer Kern gedeutet werden können (was man 
indessen nicht wagen kann), so sollte ja dieser eher als der 
zweite Polkern denn als ein Endospermkern gedeutet werden, 
da es in degenerierenden Samenanlagen nicht so ungewöhn-
lich ist. dass die Polkerne nicht verschmelzcn. 

Eine andere. ähnliche fehlerhafte Deutung kann v i e 1-
I e i c h t WIGEBS Behauptung auf Seite 66 darslellcn. Er 
behauptet auch hier, dass in einer abortiven Samenanlage 
von Melia eine Anzahl freier Endospermkerne gebildet wer
den. Da ich nicht Gelegenheit gehabt habe das in Bede ste-
hende Präparat zu kontrollieren, kann ich mich nicht mit 
Sicherheit dariiber äussern. 

Unter den Burseraceae behauptet WIGER, dass die Ei
zelle in Figur 48 D {Canarium oleosum) auch wahrschein
lieli abortiv ist. Eine irrtumliche Auffassung ist hier offen-
bar, da der Kern in der in Bede stehenden Eizelle ausgebil-
dete Chromosomen hat und also gerade die Teilung beginnt, 
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was \V. vemeint. Die Anzahl der Endospermkcrnc spriclit 
audi in keiner Weise dafiir. dass die Eizelle in dem in Rede 
slehenden Zeitpunkt geteill sein sollte, obgleich W. Seite 122 
t*ine solche unrichtige Behauptung macht. 

Im Zusammenhang mil Obenstehendem erwähnl WIGER 
(Zeile 12—13 von unten). dass der Samenanlage in Figur 
48 E von Santiria rubiginosa ein Embryo lehlt. Auch diese 
Behauptung ist wahrscheinlich fehlerhaft. Das Präparat, 
aid Grund dessen W. diese Behauptung gemaeht hat, ent-
liäll nämlich nur eine halbe Schnittserie der in Frage ste-
henden Samenanlage. weshall) der Embryo oder die unge-
leille Eizelle mil grösster Walirscheinliclikeil im anderen, 
verloren gegangenen Teil der Schnittserie zu linden ist. 

Auf Seile 28 kommt WlGEH mit der Behauptung. dass 
das Endosperm bei Simmondsia keine Speichernahrung ent-
liiilt. was ja sonsl gerade die Aufgabe des Endosperms ist. 
Diese irrtumliche Behauptung ist durch eine fehlerhafte Urn-
schreibung von PAX (189t>) zustande gekommen. der wohl 
sagt. dass das Endosperm in reilen Samen bei dieser Galtung 
lehll. aber nichl dass dasselbe keine Speichenahrung enthält. 

Auf der gleiehen Seite Zeile 12—13 von unten sagt W.. 
dass der Embryo bei Buxus sempemirens nach dein Cnpsellu-
Typus enlwiekell wird. Auf eine Anmerkung liin hat W. 
/ugegeben, dass diese Äusserung iibereilt und wahrschein-
licht fehlerhaft ist. da es natiirlich unmögUch isl anmgeben. 
nach welcbem Typus der Embryo entwickelt wird. wenn 
man nur ein paar Stadien desselben beobachtet hal. 

Einen äbnliehen Fehler begehl W., wenn er auf Seite 
24 fiir dieselbe Art mil Hilfe eines ein/.igen nieht all/u jungen 
Endospermstadiums (Fig. 10 ('.) darauf schliessen will, wie 
dieses Endosperm gebildel worden isl. Besonders unange-
braclit ist dies gerade im vorliegenden Fall, wo es sich um 
das Endosperm in einer alien Samenanlage handelt. die laut 
\Y. olme Befruchtung entwickelt worden ist. Uberdies 
diirlle die von W. aufgestellle Theorie kaum die wahrschein-
liihste sein. 

Fiir eine gewisse Struktur im Scheitel der Synergiden ver-
wendet W. mehrere verschiedene Ausdriickc, weshalb man 
nicht immer weiss, ob er auf die gleiche Sache abzielt. Wenn 
dies indessen der Fall ist (mit wcnigen Ausnalunen). ist diese 
Ausdrucksverwirrung ja unzweckmässig und irrefiihrend. 
und gleichzeitig känn der l.eser nicht immer wissen. worauf 
abgeziell wird. lis kann aneh oil schwierig sein mit Sicher-
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lieit Zwischen Fadenapparat und Synergidenkappe zu unter-
scheiden, da es audi Zwischcndinge dieser beiden gibl. 
Meiner Ansicht nach soil die Struktur, die W. im Synergiden-
scheitel beobachtel hat - - mil wenigen Ausnahmen — als 
Synergidenkappe be/eichnet werden. Im Text sebxeibt W. 
selbst ungefähr in der Mitte aul' Seite 61: "The syncrgids 
bad the whole top occupied by a strongly green-coloured 
and, so far as I could find, fibrous substance, whether 
Fadenapparat or Synergidenkappe (SCHNARF 1929, p. 139). 
matters little." Hier will ich nur hinzufiigen, dass ich selbst 
in diesem Priiparat keine "fibrous substance" hahe beobach-
ten können. weshalb ich wie gesagt die Hezcichnung Syner
gidenkappe liir die richtigste halte. Ausser im oben ange-
liihrten Zital benutzle Namen nennt \V. diese Struktur ab-
wechselnd "point apparatus", "point structure" oder "fibre 
apparatus", eine wenig einheitliche Terminologie. 

In der Mitte auf Seite 94 schreibt WIOKK fiber Samadera, 
die mehrkernige Zellen im Nuzellus hat, dass er leider nicht 
hat entscheiden können. ob die (iattung Nuzellarembryonie 
hat oder nicht. Er hegt den Verdacht, dass dies der Fall 
sein kann, da alle Zellen im oberen Teil des Nuzellus ein 
dichtes Plasma gleichwie die Initialzellen der Nuzellarcm-
bryonen haben. Und schliesslich schreibt er: "Until further 
studies have been made on the matter one can make this 
asumption" ( = dass bei der in Frage stehenden Gattung 
Nuzellarembryonie vorkommt), sowie ferner auf Seite lO.'J: 
"Concerning the possible nucellar embryony in Samadera, 
see above." Er erachtet das \ 'orkommen von Nuzellarem
bryonie offenbar als relativ sicher, wenn er sich so iiussern 
kann. Meiner Ansicht nach muss man im Gegenteil zu der 
Auffassung neigen, dass man in einem derartig zweifelhaften 
Fall bis auf weileres keine Nuzellarembryonie annehmen 
kann. Eine weitere Untersuchimg muss dies klarlegen, aber 
man durfte kaum eine solche finden, da in diesem Fall der 
Mau des Nuzellus und die Plasmadichte in seinem oberen 
Teil eine gau/ spe/ielle Ersrheinung sind, die nichts mit 
Nuzellarembryonie zu tun hat. Ausserdem haben ja in die
sem Fall a l l e Zellen im oberen Teil des Nuzellus dichtes 
Plasma und mehr als einen Kern: bei Nuzellarembryonie 
pflegt das dichte Plasma nur in einer geringeren Anzahl 
Zellen vorzukommen. 

W'KiKHs Äusserung in der Mitte auf Seite 97, dass die 
I.age der Samenanlage bei Harrisonia Btownii audi fur das 
Itotamska Sotiter 1(.l3.i 33 
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Vorkominen von Chalazogamie bei dieser Art spricht ist 
als ganz unbegriindel zu iibergehen. Hier mag auch Wts 
fehlerhafte Auffassung des Ausdruckes Oenof/itTo-Typus des 
Embryosackes, Seite 89, hervorgehoben werden. 

In ein paar Fallen widerspricht sich WIGER in ziemlich 
wicbtigen Dingen selbst. So gibt er zuobersl auf Seite 32 
an. dass bei Sarcococca, bei der keine Pollenstimnlation 
stattfindet, die Embryoinitialen im N'uzellus weniger vom 
Embryosack abhiingig sind und daher aucb weiter entfernt 
von demselben entstehen. Zuoberst auf der näcbsten Seite 
ist er der Ansicht. dass seine Reobachtungen bei der gleichen 
Art die Theorie von HABKKI.AND stiitzen. dass embryobil-
dende Hormone vom Embryosack ausgchen. Diese beiden 
Äusserungen sind ja direkt widersprcchend. Vielleicbt be-
ruht das auf Seite 33 erwälmte sclmellere Wacbstum des 
Embryos in der Nähe des Embryosackes ganz einfach auf 
einer reicheren Nabrungszufuhr von diesem. 

Einen anderen Widerspruch findet man im Zusammen-
bang mit der Bildung der abnormen Samenanlagen bei 
Pachy.sandra terminalis. Un t en auf Seite 34 wird bebauptet. 
dass diese zur Zeit der Tetradenbildung zu wachsen begin-
nen, wogegen WlGER auf der näcbsten Seite der Ansicht ist, 
dass inre Entstehung etwas mit "the lack of sexual repro
duction" zu tun hat und dass die Pla/ente sie zu produzieren 
beginnt. nachdem "the normal ovule is put out of function." 
Welcbe von diesen beiden scliarf divergierenden Angaben ist 
die richtige? 

Schliesslich sci eine Ausserung auf Seite 35 erwiihnt: "In 
Puchijsatulra procunibens the tapetum (in den Pollenfä-
chern) seems to develop from sporogenous cells." Ich habe 
nicbt Gelegenheit gehabt zu kontrollieren, ob diese Annahme 
richtig ist oder nicbt. Mit der Erfahrung. die icb mit der 
Abhandlung und der Art ihrer Ausarbeitung gemacbt habe, 
neige ich am eliesten zu der Annahme. dass das Tapetum 
bei der in Rede stehenden Art in norma ler Weise und nicbt 
von den sporogenen Zellen gebildel wird. 

Lund. Rolanisches Laboratorium ini August 1935. 



BOTANISKA N O T I S E R 1935, L U N D 1935. 

Smärre uppsatser och meddelanden. 

Rubus polyanthemus Lindeb. påträffad på 
Hallands Väderö. 

Sommaren 1934, då jag vistades på Våderön några veckor, 
huvudsak ligen sysselsatt med entomologiska undersökningar, upp
täckte jag av en händelse på norra delen av ön i närheten av 
den S. k. liggande linden några buskar av den markanta björn-
bärsformen Kubas polganthemw Neum. Denna art namnes ej av 
NEUMAN i hans förteckning över öns fanerogamer, och då jag 
omnämnde fyndet för lektor II. WALLIN, Väderöns botaniska 
expert, försäkrade han mig, att denna art ej förut varit känd från 
hans gebiet. Fyndet syntes mig ej överraskande, enär arten har 
sin klassiska svenska förekomst så nära som vid Mölle. För 
kännedomen om denna vackra Rubus~toTttis utbredning syntes 
mig dock fyndorten vara värd ett omnämnande. Utom fyndplat
serna i nordvästra Skåne uppges även Tyringe. Om artens 
utbredning må här anföras, vad BENGT LlDFORSS säger härom i 
»Resumé seiner Arbciten ubcr Rubus» sid. 10: »Diese Art 
nebenbci bemerkt, wohl die stattlichste Brombeerform Skandina
viens, weshalb sie auch von NEUMAN als palcherrimns beschrieben 
wurde ist sehr verbreitet in England und Irland, kommt 

ausserdem in Westdeutschland und an mehreren Orten in Dane-
mark vor, auf der skandinavischen Ilalbinsel aber nur in Schonen 
und zwar auf der Stidseite von Kullaberg, wo die Art stellenveise 
recht uppig auftritt.» 

Hälsingborg 3 lu 1936. 
O. KlNGDAHI.. 
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Nya fynd av Trapa. 

Under ovanstående rubrik liar undertecknad i innevarande 
årgång av Svenska Mosskulturfoi emngens I idskrifl sid. (il be-
skrivlt tvenne förut icke kända Trapa-fynå. Vid undersökning 
under juni av torvinark till Hedenstorp i Angelstad socken, 
Kronobergs län, gjorde undertecknad ytterligare ett fynd av Trapa. 
Fyndplatsen är belägen c:a 30(1 350 ni sydost från Hedenstorps 
by, 50 in från kanten av den mosse, som ligger mellan byn och 
den i förra århundradet för utvinning a\ slätter tappade Rota-
s jön. Fyndet gjordes vid grävning med spade. På ett djup av 
50—60 cm i gränsskiktet mellan grov detritus och findetritusgy ttja 
(plankton) förekom rikligt med hela nötter (i tvenne torvor 
utplockades en handfull nötter). 

I sina undersökningar om stenåldersfolket och sjönöten 
påvisar UNO SCNDP.I.IN (Ymcr 1920, h. 2 och 3), att Lagan torde 
bäva spcl.it en, ehuru anmärkningsvärt nog tydligen anspråkslös, 
roll som stenåldersfolkets invandringsvfig till Småland, vilket 
antages bero på att Bolmen från den norra ändan haft sitt utlopp 
i Nissan. Fynden av stenåldersboplatser är också betydligt tal
rikare längs Nissadalen än Lagadalen. S. har upptagit många 
fullständiga profiler genom moss- och gj tljeav lagringarna i Holmens 
vikar, men aldrig lyckats finna ett spår av sjönöten, om an loka
lerna synts aldrig sa inbjudande och lämpliga. Samma resultat 
gav efterforskningar i åtskilliga mossar och smärre sjöar i trak
terna väster och norr om denna sjö 

Även om ett och annat fynd ai sjönöt i framtiden kommer 
att göras i ifrågavarande trakter jag har långt ifrån gjort 
tillräckliga undersökningar for att vilja förneka en sådan möj
lighet torde man dock redan nu kunna draga den slutsatsen, 
att man här nått utanför det egentliga 7'ra/xi-området pä små
ländska höglandet. De tappadi sjöarna äro måhända de platser, 
där Trapa bör sökas framför nutida sjövikar. 

A. BAIMAN. 

http://spcl.it
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More new host species of the clover stem rot 
(Sclerotinia trlfoliorum). 

By ("•. NILSSON - L E I S S N E H . 

In a recent article the author in this journal (1934) published 
a list of host species of Sclerotinia Irifoliorum comprising the 
genus Astragalus, 17 other species of the familj Leguminosae, 
and further 3 species belonging to other plant families, namely, 
Euphorbia maculate. Geranium dissectum, and Mgosotls arvensis. 
During the extremely mild winter of 1931— 1935 there was a very 
severe attack of the disease in question upon the 1-year leys .it 
Svalöf where I during several months had the opportunity of 
following the development of the fungus. Especially during mild 
spells with high moisture content of the air in December and 
the beginning of January the white mycelia could easily be 
observed spreading from the apothecia and attacking surroun
ding plant specimens. Not only all commonly grown species of 
leguminous plants but also man\ other farm weeds (except 
grasses) were hereby observed to be attacked (NILSSON—LEISSM H 
1935). They also soon showed signs of disease and at last, 
apparently because of the infection, wilted and died. In the end 
of March the specially observed specimens were transplanted to 
pots and later delivered to the Governmental Plant Protection 
Institute, Kxperimcntalffiltet, for further laboratory investigations. 
In some of them well developed sclerotia at that time could be 
found. Fig 1 shows the insides of, to the left, a split root and, 
to the right, two split stems of attacked specimens of Sonchus 
oleraceus with several sclerotia, part of which are still white 
while most of them already have turned black. During the present 
autumn some infections from apothecia of Sclerotinia Irifoliorum 
on common farm weeds grown in isolated pots in the green 
house have been carried out. So far thej have been successful 
in Sonchus oleraceus. Senecio vulgaris, and Slellaria media. 

Even if these observations have been carried out in a \ c r \ 
simple manner and so far only few controlled infections were 
made, there is still, as the whole course of infection and disease 
could be followed in each individual plant specimen, small doubt 
that the plant species observed are susceptible to clover stem 
rot If this is the case it is obvious that the disease will be able 
to survive in any weedy field for a nearly unlimited space of 
time and that frequent cultivations and thorough fallowing will 
be good means of eradicating clover stem rot. 



506 

Kig. 1 Sclerotia of Sclerotinia tri/oliorum on Sonchtu oleraceiu. 
April 1st, 19.15 •',-, nal. size. 

The new host species on which Sclerotinia tri/'oliorum was 
round are the following: 

Trifolinm /iliforme 

Matricaria inodora 
Senech vulgaris 
Sonchus asper 

» oleraceiu 
Taraxacum sp. 
Plantag o lanceolata 
\ c ron ica Tourn c/o rtii 
Lamiitm hgbridum 
Myosotis arvensis 
Daucits carota 

Viola arvensis 
Geranium dissectum 

» molle 
Barbarea vulgaris 
Brassica napas napobrassica 
Capsella bursa pastoris 
Draba verna 
Ranunculus repens 
Arenaria serpulli/bliu 
Silent dlchotoma 

» nocti/lora 

Svalöf, October 1835. 
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Notiser. 

Preussiska Vetenskapsakademien har till ledamot kallat pro
fessor 11. NII.SSON-KHI.K, Svalöf. 

Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund har till ledamot invalt 
professorn i mikrobiologi vid Lantbrukshögskolan .1. G. CHR. BAR-
TIIKI.. — Sällskapet, som i ar första gången utdelat Nll.s ROSÉNS 
Linnépris för bästa arbetet i botanik, har vid sin årshögtid den 
2 december tilldelat detta till professor Sv. MORBECK, Lund, föl-
hans stora rerftasciim-monograil. • Ur reserverade medel har 
Sällskapet beviljat anslag åt professor H. WALLENGREN och docen
ten OTTO GERTZ för inventering av äldre fyndplatser för sällsynta 
växter i Skåne. 

Linné-staty i Lund. Sedan till Kungl. Fysiografiska sällskapet 
i Lund från enskilt håll inkommit erbjudande om tillskjutande 
av de medel, som utöver Sällskapets Linnéslatylönd erfordrades 
för resande »v en staty i Lund av den unge I.iNSic, har Sällska
pets styrelse gått i författning om denna plans förverkligande och 
efter granskning av inkomna förslag uppdragit ät skulptören 
ANSGAR ALMQUIST att utföra statyn, som med universitetemyndig
heternas tillstånd kommer att resas på S:t Petri plats. 

Docentförordnanden. Till docent i ärflligbetslära vid Lunds 
universitet har förordnars NI. d:r ALBERT LEWAN, Hilleshög. 
Till docent i växtfvsiologi vid Lantbrukshögskolan har högskolans 
styrelse förordnat assistenten vid Centralanstaltens för jordbruks
försök botaniska avdelning, (il. d:r HANS BURSTRÖM, Kxpcrimcn-
ta I lä I te t. 

Stockholms högskolas botaniska institution bar genom donation 
av framlidna änkefru AMANDA HAMMARLUND fått mottaga fastig
heten Tegnérlunden 10 i Stockholm; egendomen, vars taxerings
värde är 350,000 kr., eller dess avkastning skall användas till 
främjande av den botaniska institutionen vid högskolan. 
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Prenumerationsanmälan. 

Härmed riktas till samtliga Botaniska Notisers läsare inbju
dan till prenumeration å tidskriften För 1(136. Botaniska Notiser 
utkommer lillili med fi häften (ca 500 sidor), varav minsl 1 pr 
kalenderkvartal. Forsla häftet beräknas utkomma omkring «len 
15 mars. 

I'lenumeration/iaiH/i/'ten, !) kr. (för inskrivna studerande vid 
universitet och högskolor samt studerande vid läroverk ävensom 
läroverksföreningar (> kr.) torde före den 10 mars insändas med 
posten att gottskrivas Lunds Botaniska Förenings (Sekreterarens) 
postgirokonto nr 83.")22. Utanför Sverige bosatta prenumeranter 
torde insända prenumerationsavgiften pr postremissväxel eller 
postanvisning. 

Förutvarande års prenumeranter, som före den 10 mars ej 
inbetalt avgiften, erhålla tidskriften efter de övriga (c:a 1 vecka) 
mot postförskott och debileras då även postanvisningsporto 
(25 öre). 0:1 dessa postförskott åsamka såväl tidskriften som 
prenumeranterna extra kostnader, ber redaktionen få fäsla upp
märksamheten på lämpligheten av avgiftens inbetalande före 
(\vn Kl mars. 

Till tidskriftens läsare riktas en varm vädjan atl var och en 
skälla nya prenumeranter och därigenom giva Botaniska Notiser 
ett välbehövligt stöd, sä att tidskriften beträffande innehåll och 
utstyrsel i största möjliga mån kan tillmötesgå läsekretsens önsk
ningar. Botaniska Notisers prenumeranter äro tillika medlemmar 
av Lunds Botaniska förening. Kort för anmälan av nya ined-
lemmar bifogas sista bältet för 1935. 

Manuskript till Botaniska Notiser oeli korrespondens, som 
rör tidskriftens redigering, torde sändas under adress FIL Dr 
Nils Sylvén, Soalöf. Korrespondens angående tidskriftens expedi
tion torde sändas under adress Botaniska Notiser, Lund. 

Svalöf den ."> december 1935. 
Redaktionen. 


